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DER BAU DER ZUGSPITZBAHN.

In  d e r T a g e sp re sse  w a r  in  d e r g
le tz ten  Z e it  in  v e rs tä n d lic h  groß em  
M aß e die R e d e  v o n  d er E r ö ffn u n g  d e r |
neuen B e rg b a h n e n  a u f  d as  K re u z e c k , 1 c
d ie R a x a lp  u n d  die Z u g sp itz e . E s  ^
sind S tim m u n g sb ild er  v e rö ffe n t lic h t  
w ord en , u n d  es s in d  au ch  e in zeln e  .5  
tech n isc h e  A n g a b e n  g e m a c h t w o rd en , ^  
doch d a s , w a s  den B a u fa c h m a n n  in te r- Ol
essiert, h a t  m an  b ish er k a u m  g e h ö r t ; es ¡g 
sei d e sh a lb  a n  d iese r S te lle  n a c h g eh o lt. <0

•s.S.
I f iO 10

-p<0
*o S!

D ie  E n tw ic k lu n g  d e r B e rg b a h n e n  
führt ü b er d ie  R e ib u n g sb a h n e n  m it 
großer L ä n g e n e n tw ic k lu n g  u n d  grö ß te n  ^  
Ste igun gen  v o n  e tw a  2 0 %  ü b e r d ie '•£: 
Z ah n rad b ah n en  (bis e tw a  5 0 %  S te ig u n g ) 5  

und die S ta n d se ilb a h n e n  (e tw a  7 5 %  -~~ 
Steigung) zu den Se ilsch w eb e b a h n e n . H- 
Die A n w en d u n g  d ieses  le tz te n  F ö r d e r 
m ittels is t  n a tu rg e m ä ß  a n g e re g t  durch 
die E r fa h ru n g e n , d ie  m an  im  B a u  vo n  
L a sten d rah tse ilb ah n en  g e m a ch t h a t  u n d  
es ist d ah er v e rs tä n d lic h , daß  sich d ie 
Firm en, d ie im  D ra h tse ilb a h n b a u  fü h 
rend sind , au ch  dem  G e b ie t  d er 
Person en seilsch w ebebah n en  zu g ew en d et 
haben. A u ch  B e rg sc ilb a h n e n  sin d  n ich t 
neu. W ir ken n en  sie  v o m  W e ttc rh o rn - 
aufzug, vo n  d e r Z u c k e rh u tb a h n  in  R io  
de Ja n e iro , v o n  d er K o h le rn b a h n  b ei 
Bozen und an d eren . D ie  S y ste m e  a lle r  
dieser B a h n e n  sin d  v e r s c h ie d e n ; ih re  E n t -

Bau 1926,



598 DER BAU DER ZUGSPITZBAHN. DER  B A U IN G E N IE U R
1926 H EFT 31.

StötzeS
Z lm h .y.

S t  ä t z e  v  
16 m  h. s  

Stùtze3jS ji 
I3mh.yi ̂

Stütze2
31m h ./i

'H o r iz o n t a le  +■

Qeländehöher 
in M eter >

Höhenunterschied 7581m

w ick lu n g  is t  s ta rk  g e h e m m t w ord en  d u rch  b eh ö rd lich e  B e 
s tim m u n gen . W ie  so h ä u tig  m a ch te  m an  au ch  in  d iesem  F a lle  
d ie a lte  E r fa h ru n g , daß  den B eh ö rd e n  ein V o rg a n g  fe h lt  und  
sie  in fo lg ed essen  in  ih rem  b e
re c h tig te n  u n d  s e lb s tv e r s tä n d 
lich en  . V e ra n tw o rtu n g sg e fü h l
n ach  einem  H a lte p u n k t  su ch en  Schiefe Länge 3380m 
und d iesen  in  v e ra lte te n , in  Horizontale Länge 2975m 
lä n g s t  durch  die P r a x is  ü b er
h o lten  L e h rb ü c h e rn  fe s tg e le g te n  
L e h rsä tz e n  zu fin d e n  g la u b te n .
D a h e r  s ta m m t z. B .  d ie  a u s  den 
V erö ffe n tlic h u n g e n  d er le tz te n  
W ochen w oh l b ek a n n te  T a t 
sach e, d aß  m an  fü r  je d e n  W agen  
e in er P e rso n e n b a h n  zw ei T r a g 
seile  vo rsc h re ib t , und  daß  m an  
d ie  S p a n n g e w ic h te  d ieser T ra g 
seile  b esch rä n k te , oh ne e ig en tlich  Tatstation f f f  f l .  
einen an d eren  G ru n d  fü r d ie  v o r-  Obermoos 
g esch rieb en e  B e la stu n g sg re n z e  
an geb en  zu kön n en  a ls  den, 
daß  es üb lich  sei, m it fü n ffa c h e r 
S ic h e rh e it  zu rech n en . D a ß -d e r 
A u sd ru c k ,, S ic h e rh e it“  in  d iesem

Bergstation Zugspitze
SrStzc6 A?(% 

gmh. •

Abb. 3 . Längsprofil der Zugspitzbahn.

a u f  zw ei vo n e in a n d e r u n a b h ä n g ig e  u n d  u n sta rre  U n te rla g e n  
rech n erisch  ü b e rh a u p t n ich t zu e rfassen  is t . A u ß e rd e m  sind 
w ir  au ch  h e u te  ü b e r  d ie  A u fn a h m e  d er B e la s tu n g  d u rch  ein

D ra h tse il noch n ich t re s t lo s  
im  k la re n . S o v ie l s te h t  g e g e n 
ü b e r frü h e ren  A n sch a u u n g en  
a b e r  fe s t , daß  d ie  G le ich 
m ä ß ig k e it d er In a n sp ru ch n a h m e  
sä m tlic h e r  T e ile  d es T ra g se ile s  
z u n im m t m it d e r S te ifig k e it  
d ieses  S e ile s , d . h . je  m ehr 
s ich  d a s  S e il e in em  h o m o gen en  
S t a b  in se inen  E ig e n sc h a fte n  
n ä h e rt . D iese  S te if ig k e it  is t  
n ich t zu e rstreb e n  in  d er H e r
s te llu n g  o d er durch  die A b m e s
sun g , son d ern  d u rch  d ie  Z u g 
b e la stu n g . D ie  T ra g se ile  e in er 
D ra h tse ilb a h n  lieg en  b e k a n n t
lich lo se  a u f den S tü tz e n , w erd en  
a n  e in em  E n d e  d er B a h n  b e
fe s t ig t  und  än d ern  a n d e re n d u rc h  
sch w e re  B e la stu n g sg e w ic h te  g e 
sp a n n t. D ie  G röß e d ieser B e 
la s tu n g sg e w ic h te  is t  E r fa h 
ru n g ssa ch e  u n d  ä n d e r t  sich m it 

:n S p a n n w e ite n , dem  W a g e n a b sta n d  u n d  v o r  a lle m  d er 
n ien fü h ru n g  d er B a h n . D ie  r ic h tig e  W a h l is t  von- w eSent- 
:hem  E in flu ß  a u f d ie K o s te n  e in er D ra h tse ilb a h n , d a  d er 
reis e in es D ra h tse ile s  m it dem  D u rch m esse r seh r s ta rk  an-

F a l l  v o lls tä n d ig  v o rb e ig e g r iffe n  is t , so ll n u r n eb en b e i b e m e rk t  w ä c h st  u n d  d er K o n s tru k te u r  den  V o rte il h a t , d e r m it dem
w e rd e n . D ie  F o rd e ru n g  z w e ie r T ra g se ile  m ag  re in  g e fü h lsm ä ß ig  le ic h teste n  T ra g se il a u szu k o m m en  w eiß , oh ne d a b e i d ie  B e-
dem  L a ie n  ein  G e fü h l e rh ö h te r  S ic h e rh e it  g e b e n ; d e r  F a c h -  tric b ss ich e rh e it  in  F r a g e  zu ste llen . J e  g rö ß e r d ie  Sp an n u n g
m an n  m uß sich  d a rü b e r  k la r  se in , d aß  d ie  V e rte ilu n g  e in er L a s t  im  S e il, d esto  g rö ß e r k ö n n en  die S p a n n w e ite n  g e w ä h lt  w erden,

Abb. 4 . Gesamtansicht der Zugspitzbahn. Abb. 5 . Aushauen des Platzes für Stütze 2.



Abb. 7 . Auflegen der Tragseile auf eine Stutze. Abb. 8. Bergstation.

A rbeiter m it den  V e rh ä ltn isse n  in d er G e b irg sw e lt  m ach en  je d e  B o d e n  en tlan ggezo gen  w e rd e n . E s  w u rd e  d a n n  d u rch  eine
V o rau ssage  ü b e r d ie D a u e r d er A rb e ite n  un m öglich  und  illu - H ilfsd ra h tse ilb a h n  v o n  S tü tz e  zu S tü tz e  g e sc h a fft . D a  be-
sorisch. M an  n im m t z. B .  a ls  s ich er a n , daß v o m  E n d e  S c p - so n d ers b ei d er Z u g sp itz b a h n  n ach  B ee n d ig u n g  des A u sla n g e n s
tem ber b is A n fa n g  M a i im  G e b irg e  n ich t g e a rb e ite t  w erd en  die B e rg s ta t io n  n ich t so w e it  fe r t ig g e s te llt  w a r, daß  d ie  T ra g se ile
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d esto  w e n ig e r  S tü tz e n  b ra u c h t m an  u n d  d esto  g le ich m ä ß ig e r 
und g e r in g e r  is t  d e r K ra ftv e r b r a u c h  d e r B a h n . D iese  Ü b e r
leg u n g  fü h rte  zu d e r E in s ic h t , daß  d ie  b ish e r v o n  den B e 
h örd en  g e fo rd e rte  6 — 8 fac h e  
S ich erh e it, d .h . H ö ch stgren ze  
des S p a n n g e w ic h te s  =  Vs 
b is 7 c d er B ru c h fe s t ig k e it  des 
T ra g se ile s , d en  B a u  v o n  P e r 
son en se ilsch w eb eb ah n en  im  
h ö ch sten  M aß e u n w irts c h a ft
lich b ee in flu ß te . M an  geh t 
h eute  b is zu l /3 d e r B ru c h 
fe stig k e it  u n d  h a t  d ab ei 
die M ö g lich k e it, B a h n e n  zu 
bauen, w ie  sie  a ls  M a x im u m  
z. B .  d ie  Z u g sp itz b a h n  d a r 
s te llt . A u s  d e r F ü lle  d er b a u 
tech n isch  in te re ssa n te n  F r a 
gen sei e in iges In te re ssa n te  
au s d er B a u z e it  d er B a h n  
se lb st h erv o rg e h o b e n .

D ie B a u a rb e ite n  im  H o ch 
g eb irge  b ed in gen  s e lb s tv e r 
stän d lich  b eso n d ere  V o rk e h 
ru ngen  und e rfo rd e rn  ih re  
eigenen E r fa h ru n g e n . D ie
U n b e stä n d ig k e it  d er W itte ru n g , d ie  S c h w ie rig k e it  des. A n 
m arsch es zu r A rb e its s te lle , d ie P ie ra n sch a ffu n g  d er B a u 
sto ffe  und  d ie  m an geln d e  G ew ö h n u n g der

kan n  und m ach t n ac h h er d ie E r fa h ru n g , daß  es sch on  im  A u g u st  
n ich t m öglich  ist, a u f  d er S tre c k e  zu a rb e ite n , w ä h re n d  m an 
den gan zen  W in te r  durch  so g a r in  d e r B e rg s ta t io n  d e r  Z u g 

sp itz e  B eto n ie ru n g sa rb e ite n  
vo rn e h m e n  ko n n te .

E in e r  d e r in te re ssa n 
te ste n  und sch w ierig sten  
T e ile  des B a u e s  w a r d as 
A u fle g e n  d er T ra g se ile . U m  
K u p p lu n g e n  a u f d er S tre c k e  
zu verm e id e n , sin d  d ie  T r a g 
seile  a u s  je  ein em  S tü c k  
h e rg e ste llt  u n d  w u rd en  m it 
ih ren  T ro m m eln  in  einem  
G e sa m tg e w ic h t vo n  40 t 
u n te r  zum  T e il re c h t g ro 
ßen S ch w ie rig k e ite n  a n  die 
B a u ste lle  gesch a fft . U .a . muß
ten  B rü c k e n  v e r s tä r k t  und  
F lu ß lä u fe  ü b e rb rü ck t w e r
d en. D ie  Se ile  w u rd en  
d an n  a u sg e lä n g t, d. h . vo n  
d e r T ro m m el a b g e w ic k e lt  
und  re c h ts  u n d  lin k s  vo n  
den S tü tz e n  v e r le g t . D a s  
is t  v e rh ä ltn ism ä ß ig  e in fach , 

w enn , w'ie bei d er R a x b a h n , d ie B a h n  an  e in em  g le ich m äß ig  
fa llen d en  H a n g  g e b a u t  is t . M an  v e rw e n d e t d an n  m eh rere, 

g e le rn ten  in  g le ich m äß igen  A b stä n d e n  v e r te ilte  W in den , d ie  b ei d er 
h ig sp itz b a h n  in  A b stä n d e n  vo n  e tw a  70 m  a u fg e s te llt  w a re n , 
o daß  je d e  d iese r W in d en  d a s  G e w ich t v o n  70 m  zu ziehen  h a tte . 
U le m u ß te  n a tü rlich  m it g le ich e r G e sc h w in d ig k e it  la u fe n , und 
ro tz  d e r d u rch  gro ß e  E n tfe rn u n g  u n d  U n sic h tig k e it  ent- 
teh en d en  S ch w ie rig k e ite n  h a t  d iese A r t  d es A u sla n g e n s  
)efried igen d e E rg e b n isse  e rz ie lt. W o d ie  B a h n  ü b e r Sch lu ch te n  
linw 'egfüh rt, kan n  d a s  S e il se lb stv e rstä n d lic h  n ich t a u f dem

Abb. 6. Hilfsseilbahn für Personen- und Lastentransport
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h ä tte n  v e ra n k e r t  und  d a s  A u fle g e n  so fo rt h ä t te  vo rg en o m m en  
w erd en  kön n en , w u rd en  sie  zur S ic h e rh e it  g egen  L a w in e n  u n d  
S te in sc h la g g e fa h r a u f  e tw a  3 m  h o h e  B ö c k e  v e r le g t  u n d  so 
h a t  d a s  T ra g se il den ga n z e n  W in te r ohne S c h ä d ig u n g  Ü ber
ständern  D a s  A u fle g e n  e rfo lg te  in  d er W eise , daß  d as T ra g se il 
ü b er eine R o lle n tra v e rs e  g e le g t  w u rd e , d ie d u rch  W in d en  in 
Stü tz e n h ö h e  em porgezogen  w u rd e . V o n  d ieser T ra v e rs e  a u s 
k o n n te  es m it v e rh ä ltn ism ä ß ig  le ic h te r  M üh e a u f d ie T r a g 
sch uh e a b g e le g t  w erd en . W en n  auch  d er A n tr ie b  d er Z u g sp itz 
b ah n  v o n  d er T a ls ta t io n  a u s  e rfo lg t , so daß  a lso  d ie  A n tr ie b s 
m asch in en  n ich t, w ie  so n st b ei B e rg b a h n e n  ü b lich , den  B e r g  
h in a u f b e fö rd e rt  w erd en  m u ß ten , so w a r  doch d er T ra n sp o rt  
vo n  P erso n en  u n d  B a u m a te r ia lie n  zu den S tü tz e n p lä tz e n  u n d  
zu r B e rg s ta t io n  eine g e w a lt ig e  L e is tu n g , d ie  n u r durch  d ie  schon 
e rw ä h n te  H ilfsse ilb a h n  rasch  und sich er e rle d ig t w erd en  k o n n te .

D ie  Sc h w e b e b a h n e n  B a u a r t  B le ic h e rt-Z u e g g  rverden  im 
g e b irg ig e n  G e lä n d e  d as b illig e  V e rk e h rs m itte l d er Z u k u n ft  sein , 
d a  sie  den  E rh o lu n g sb e d ü r ft ig e n  u n d  W a n d e re rn  in  w en igen  
M in u ten  d ie  s te ils te n , so n st n u r m ü h sam  e rre ich b a re n  G ip fe l 
zu g ä n g lich  m ach en . S c h o n  h e u te  h a b en  sie  g ro ß e  V e rb re itu n g  
ge fu n d e n . So  b a u te  b zw . b a u t  B le ic h e r t  d ie schon e rw ä h n te  
Z u g sp itz b a h n , fe rn e r  d ie B a h n  a u f d a s  K re u z e c k , a u f d ie  R a x a lp , 
so w ie  d ie  K ra n a b its a t te lb a h n  b ei E b e n s e e  a m  T ra u n se e  und 
die P fä n d e rb a h n  b e i B re g e n z  a m  B o d e n se c . Z a h lre ic h e  e rn s t 
h a fte  P r o je k te  a u s  a llen  L ä n d e rn  b ew eisen , daß  ü b e ra ll d ie d u rch  
die S c h w e b e b a h n  B le ic h e rt-Z u e g g  g e sch a ffe n e  M ö g lich k e it  e r 
k a n n t  w ird , w egen  U n a u s fü h rb a rk e it  z u rü c k g e ste llte  P lä n e  
zu v e rw irk lic h e n  un d  a n  n eu e A u fg a b e n  h e ran zu g eh en , d ie  a u f  
G ru n d  d es b ish erigen  S ta n d e s  d er B e rg b a h n te c h n ik  w ir ts c h a ft
lich n ich t g e lö st  w erd en  k on n ten .

D IE  G R U N D L A G E N  D E R  Q U E R S C H N I T T S B E M E S S U N G  K R E U Z W E IS E  B E W E H R T E R  P L A T T E N .

Von Dr.-Ing. II. Marcus, Breslau.

(S ch lu ß  v o n  S e ite  582.)

D ie  Q u e r s c h n i t t s b e m e s s u n g  e i n e r  r i n g s u m  f r e i  a u f 
l i e g e n d e n  P l a t t e .
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darf, so stellen sx, sy.

Um die praktische 
Durchführung der Quer
schnittsbemessung mit 
H ilfe der Ersatzm om ente 
zu erläutern, sei als B e i
spiel die ringsum frei auf
liegende, gleichm äßig be
lastete quadratische P latte  
gewählt.

Die genauere Unter- 
such u ngdieser P lätte  auf 
Grund der Theorie elasti
scher Gewebe lieferte für 
die H auptquerschnitte der 
Abb. S die in nachstehen
der T afe l 1 eingetragenen 
W erte. W ird als richtig 
anerkannt, daß bei Eisen
betonplatten die Poisson
sche Querdehnungsziffer 

^  ' m =  00 gesetzt werden
t die Momente sowohl der wirklichen wie auch

der reduzierten Spannungen dar. Entsprechend den Eorrneln (8) sind 
die zugehörigen Ersatzm om ente fü r den Punkt a : 

sx'  =  sy'  =  0,0364 p l2,
fü r den Punkt d :

Sx' =  sy' =  0,0223 +  0,0182 =  0,0405 p l2, 
bzw. s ./  =  sy'  =  0,0223 — o,orS2 =  0,0041 p l2,
für den Punkt f :

Sx' =  Sy' =  +  0,0424 p l* .

T a f e l  1.
E r s a t z m o m e n t e  d e r  r i n g s u m  f r e i  a u f l i e g e n d e n ,  
g l e i c h m ä ß i g  b e l a s t e t e n  q u a d r a t i s c h e n  P l a t t e .

Punkt Sx

a
b'
c'
b

0,0364 p l2 
0,0261 „ 
0,0
0,0305 „
0,0223 *
0,0
0,0
0,0
0,0

Sy

0,0364 p l2 
0,0305 , 
0,0 „ 
0,0261 „
0,0223 n
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0182 p l2
0,0273 „ 
0,0
0,0273 „ 
0,0424 „

0,0364 pl-’ 
0,0261 
0,0
0,0305 

r 0,0405 
[ 0,0041 
±0,0273 

0,0 
±0,0273 
±  0,0424

0,0364 p l2 
0,0305 „ 
0,0
0,0261 „ 
0,0405 „ 
0,0041 „ 

±0,0273 . 
0,0 „ 

±0,0273 , 
±0,0424 „

T a f e l  2. Q u e r s c h n i t t s b e m e s s u n g  d e r  P l a t t e  (Abb. 8—9). 
h — ax =2 12 cm; h- ■ ay =  11 cm.

Quer
schnitt

Momente s..
Einzel

wert
Mittel
wert

erfo r
d erlich

f*
cm2/cm

Vorhanden

f*
cm2,cm

Quer
schnitt

Momente s,
E in z e l

wert

y
Mittel
wert

.t

erfor
derlich

fy
cm2/cm

Vorhanden 

Fy fy
cm2/cm

Bemerkungen

r

i c '

i b

C

j :
i f

0,582 > 

0,4 i s  | 
0,0 / 
0,488 ( 

0,6481

0,437> 
0,0 »

0,437
0,678

0,500

0,209

0,56s

0,543

0,219

0,558

0,039

0,0163

0,0443
0,0424

0,0171

0,0436

9 0 'S
5 0 8

9 0 8

9 0 S

4 0 8

9 0 8

0,0452
0,0251

0,0452
0,0452

0,0201
0,0452

! a
l b  

1 c
| b '

b
f c '

0 ,582 1 

0 ,4 18 , 

0,0 s 
0,48s) 
0,6481 

0,437! 
0,0 )

o,437 
0,678 f

0,500
0,209

0,568

0,543

0,219
0,558

0,0426
0,0178

0,0483
0,0462

0,0186
0,0475

10  0 8  

5 0 8

i o 0 8  

10 0  8

5 0 8  

10  0 8

0,0503
0,0251

0,0503
0,0503

0,0251
0,0503

Bewehrung 
der unteren 
Randfläche

I d

■i:
i f

- 0 , 4 3 7 )  

+  0,066 >
0,0

-  0,437 I
— 0,6781

0,186

-0,219

0,558

0,0145

0,0171
0,0436

5 0 8

5 0 8

9 0 8

0,0251

0,0251
0,0452

< d

i c'

i f '

-  0,437 > 
+  0,066 )

0,0 I

-  0,437
-  0,678)

-  0,186

- 0 ,2 19

-  0,558

0,0159

0,01S6 
0,0475

5  0 8

5 0 8

io 0 8

0,0251

0,0251
0,0503

Bewehrung 
der oberen 
Randfläche



UKI! B A U IN G E N IE U R
1020 IIEFT 31. MARCUS, QUERSCHNITTSBEMESSUNG KREUZWEISE BEWEHRTER PLATTEN. 601

In  der gleichen W eise sind für die übrigen Punkte die in der 
T afe l i  angegebenen W erte der F.rsatzmomente errechnet worden.

Ist beispielsweise p =  i,o  t'm -, 1 =  4 ,0 m , so sind die in T afel 2 
zusammcngestcllten Größen sx', sy ' der Querschnittsbemessung zu
grunde zu legen.

W ird die Platte in der x- und in der v-Achse in Streifen von der 
gleichen Breite b =  100 cm zerlegt, so kommen fü r die einzelnen 
Streifen die jeweils in der Tafel 2 angegebenen M ittelwerte s./, sy ' in 
Betracht.

Um bei vorgeschriebenen Randspannungen

Ob =  40 kg/cm?,
o c =  1200 ,,

das im Bereiche cf auftretende größte Moment sx'  =  0,5,38 t  aufnehmen 
zu können, ist eine nutzbare Plaltenstärke

t e =  —  0,0273 p  1-,

- td =  +  0,0041 p l2.

h-
erforderlich. E s  sei

- a  =  0 ,4 11 =  9,7 cm pl2 =  —  0,0558 t.

h
h —  ax 
h —  a v

1 3 . 5  cm,
13 .5  —  x,5 =  12 ,0  cm,
13 .5  —  2,5 =  1 1 ,0  cm

gewählt. Entsprechend den Form eln
_  Sx

(h —  ax)"
— -------  =  0 , 0 0 0 0 7 8  1  s ,
1 2 0 0 - 1 2

0,000  08 ;  2 S y
8 oc (h —  a y) 8 i2 o o - 1 1  

ist fü r den Querschnitt a— b ' am  unteren Rande die Bewehrung 
fx =  0,000 078 1 ■ 500 =  0,039 cnv’/cm, 

für den Querschnitt b— d
f x  =  0,000 078 1 • 568 =  0,0443 cm 2/cm, 

für den Querschnitt a— b
f y =  0,000 085 2 • 500 «= 0,0426 cm !/cm, 

für den Querschnitt h '— d
f y =  0,000 085 2 • 568 =  0,0483 cm !/cm 

erforderlich. In  der gleichen W eise sind fü r die übrigen Querschnitte 
die jeweils notwendigen Bewehrungsmengen erm ittelt und in T a fe l 2 
eingetragen worden. F ü r den Q uerschnitt a— b ' nehmen wir 

Fx =  9 0 $  =  4.52 cm 2, d .h . fx =  0,0452 c.m2/c m , 
für den Querschnitt b— d ebenso

F x =  9 0  8 =  4,52 cm 2, d. h. fx =  0,0452 cm 2/cm , 
für den Querschnitt a— b

F y  =  10  0  8 =  5,03 cm 2, d. h. f y  =  0,0503 cm 2/cm, 
für den Querschnitt b '— d ebenso:

durch das Dreieck e fe ' (Abb. 8), welches die M itte zweier benachbarter 
Seiten und einer E cke um faßt, abgegrenzt werden.

F ü r den Punkt e ' ist sx'  =

,, ,, „  d ist s ./ =  sx
,, ,, Querschnitt e '— d somit im D urchschnitt

0,0 273 4- 0,0041 
sx  --------—----  — p l2 =  —  0,0186 t.

F ü r den R and ef ergibt sich aus den Einzelwerten:

Sx' =  —_te =  ----0,0273 P 12
und s /  =  —  t f  =  —  0,0424 p l2
der D urchschnittswert

g , _  0,0273 +  0,0424

Zur Aufnahm e dieser. Momente ist im Querschnitt e '— d die 
Bewehrung

fx'  =  0,000078 1 • 1S6  =  0 ,0 145 cm 2/cm, 
und im Querschnitt e— f

fx ' =  0,000 078 1 • 558 =  0,0436 cm 2/cm
erforderlich.

In  gleicher W eise erhält man fü r den Querschnitt d— e: 
fy '  == 0,000 085 2 ■ 186 =  o,or59 cm 2/cm 

fü r den Querschnitt c '— f
fy'  =  0,000 085 2 • 558 =  0,0475 cm 2/cm.

Die gewählten Eisenm engen sind aus Abb. 9 ersichtlich.
D a die Hauptspannungen im Dreieck e fe ' fa st durchweg parallel 

zur Diagonale df verlaufen und fü r die E cke  f das H auptspannungs
moment

sn =  —  tr =  —  0,0424 p l2 =  —  0,67s t  
ist, so kann auch an Stelle der kreuzweisen oberen Bewehrung eine 
einzige Diagonalbewehrung angeordnet werden. Die erforderliche 
Bewehrungsdichte ist fü r die Ecke f :

F „ ' : 9  . s "
8 a e (h —  a x 

daher für das ganze Bereich efe ' im D urchschnitt:
1
2fn ' =  ■

: 0,000 078 i  • 67S =  0,053 cm‘-/cm,

0,053 =  o .°2(Î5 cm 2/cm.

F y  =  10  0  8 =  5,03 cm 2, d. h. f y =  0,0503 cm 2/cm.
Pie für die übrigen Quer
schnitte gewählten B e 
wehrungsmengen sind aus 
der Abb. 9 und aus der 
Tafel 2 ersichtlich.

Obgleich cs an sich 
möglich w äre, die Stärke 
der Eiseneinlagen den 
Momenten s* ', sy '  besser 
anzupassen und den ge
samten Eisenquerschnitt 
zu ermäßigen, ist eine ^
reichlichere Bewehrung g.--
gewählt worden, weil es

obere B ew ehrung f y u n tere Bewehrung f y

-1,00- -1,00 S ® - 1, 00 -

11

r iT T T l
I I I
> 1 ! ' i i i

S i s  Vts W  Schnitt c-d ü *1 
- 1,00— >T<----- 1,00--- »t-e----- 1,00—

10 t !

5 * 8

GL ”

£L

■ E isenstöbe der Richtung ax ' -

Dfagonale Eckbewchrung an 
Stelle der seitenparallelen 

oberen Bewehrung.

v,oo-
Querbewehrung.

Abb. 9. Bewehrung einer quadratischen Platte.

- 4 ,0 0 -

S Ä

ÖLss—

Längsbewehrung.

sich im allgemeinen bei Decken em pfiehlt, möglichst gleich lange 
Stäbe von gleichem Querschnitt zu verwenden, um das Zurichten 
und das Verlegen der Bewehrung zu vereinfachen.

E ine Bewehrung des oberen R andes kom m t nur fü r dasjenige 
Gebiet in der Nähe der Ecken  in B etrach t, in welchem die Ersatz- 
momente s / ,  sy '  auch negativ sein können. Dies Gebiet kann praktisch

B ei einer Breite
b =  V  2 • 200 =  282,8 cm 

kom m t fü r den Querschnitt ede' insgesamt die Bewehrungsmenge

in Betracht.
F „ :  

Gewählt
282,8  • 0,0265  =  7,5  cm 2 

F „  =  15  0  8 =  7 -5 4 -

- 
V

ob
er

e 
Be

we
hr

un
g 

f
x 

un
ter

e 
Be

we
hr

un
g 

fx



602 MARCUS, QUERSCHNITTSBEMESSUNG KREUZWEISE BEWEHRTER PLATTEN.
DER  BA U IN G EN IEU R

1926 H EFT 31.

In  Abb. 9 sind beide Form en der oberen Bewehrung dargestellt. 
Obgleich die Diagonalbewehrung hinsichtlich des Eisenaufwandes 
vorteilhafter erscheint, verdient die seitenparallele kreuzweise B e
wehrung insofern den Vorzug, als sie eine größere Sicherheit bietet, 
sobald infolge Veränderungen in der Lastverteilung oder unter dem 
Einfluß einer örtlichen Senkung der Auflager oder einer ungleich
mäßigen Erwärm ung die Hauptspannungen nicht mehr der Diagonal
richtung folgen.

E s  bleibt jetzt noch zu prüfen, ob der Beton, welcher das Eisen- 
gcfleclit unm ittelbar umschließt, unter der Einw irkung der D rillungs
momente nicht zu 'sta rk  beansprucht wird. Die größten Neben
spannungen entstehen in den Ecken, wo t  seinen Größtwert 

t =  0,0424 p l2 =  0,678 t

erreicht. An diesen Stellen ist nach Gl. (22) entsprechend der m itt
leren Nutzhöhe

|  ( h - a . , )  +  ! (h — a y) =  1 1 ,5  cm :

Ob •
0,678

• =  3 3 .1 kg/cm?,4 h m (ax +  a y) 4 1 1 ,5 ( 1 ,5 - 1 - 2 ,5 )
also eine durchaus mäßige Beanspruchung.

Die Eiseneinlagen, deren Führung und V erteilung in Abb. 9 
schem atisch angedeutet sind, werden durch schräge Aufbiegungen 
und H aken in der M ittelschicht der P latte  verankert, um die durch 
die Drillungsm om cnte unm ittelbar am Rande erzeugten Zugkräfte 
aufnehmen zu können. An Stelle der gleichzeitigen Aufbiegung der 
oberen und unteren Randstäbe könnte vielleicht auch eine einzige 
U-förm ige Verbindung dieser Stäbe angeordnet werden: sie ist aber 
nicht zweckmäßig, weil das gleiche Eisen in dem engen Bereich 
zwischen oberem und unterem Plattenrandc unter Um ständen teils 
auf Zug, teils auf D ruck beansprucht und somit gegen Gleiten nicht 
ausreichend gesichert sein würde. Obendrein würde der E inbau der 
Bew ehrung durch die Verwendung solcher Schlingen erschwert werden.

D a s  soeben b eh an d e lte  B e isp ie l zeigt, daß  d ie  Q u ersch n itts
b em essu n g  m it H ilfe  d er E rsa tz m o m e n te  seh r e in fach  ist. S ie  
se tz t a lle rd in g s  d ie K e n n tn is  d e r W e rte  sx , sy , t  fü r  d ie w ich 
tig ste n  Q u e rsch n itte  v o ra u s . D a  die gen au e  E rm itt lu n g  d ieser 
W e rte  den m eisten  In gen ieu ren  en tw ed er zu sch w ierig  o d er zu 
u m stä n d lich  ersch ein t, so is t  d ie F ra g e  a u fg e w o rfe n  w ord en , 
ob  es in  p ra k tisc h e r H in sich t n ich t z w eck m äß iger w ä re , den 
E in flu ß  d e r D rillu n gsm o m en te  a u f d ie  T ra g fä h ig k e it  d e r P la t te  
au ß er a ch t zu lassen  und  die P la t te  w ie  einen e in fach en  T rä g e r
ro st  zu b eh an d eln . F ü r  d ie  Q u e rsch n ittsb e m e ssu n g  w ü rd en  
d an n  led ig lich  d ie  in  d er S c h r ift  des V e r fa sse rs 1 ) ü b e r „ D ie  v e r 
e in fa ch te  B ere c h n u n g  b ie g sa m e r P la t t e n “  a b g e le ite te n  G röß en  
M i, M y in  B e t r a c h t  kom m en , m it  d er M a ß g a b e  jed o ch , daß  die 
B e iz a h l v d u rch w eg  m it dem  W e rt 1  in  R e ch n u n g  g e ste llt  
w e rd e n  m üß te.

D ie  A n w e n d u n g  d ieses V e r fa h re n s  w ü rd e  fü r  d as v o r lie 
ge n d e  B e isp ie l b ed eu ten , daß  P la t te n s tä r k e  und  B ew e h ru n g  
im  B e re ic h e  d e r P la t te n m itte  en tsp rech en d  ein em  M om ent

, r P l 2
-  My -  T 6 - - 16

i,o t .

zu b em essen  sein  w ü rd en . D a  un sere  B e re c h n u n g  fü r  d a s  am  
stä rk s te n  b e a n sp ru c h te  G e b ie t a d f  einen M itte lw e rt

_  j p j 2 _ _

~  24
Sx': : 0,667

g e lie fe rt  h a t , d e r um  e tw a  3 3 %  k le in er a ls  M * ist, so e rk en n t 
m an , w ie  w en ig  e in e w ir tsc h a ft lic h e  Q u ersch n ittsb em essu n g  m it 
H ilfe  des s te llv e r tre te n d e n  T rä g e rro ste s  m öglich  is t .

M an  w ird  a lle rd in g s  e in w en d en , daß  d ie  fü r  d en  T rä g e rro st  
e rm itte lte  B e w e h ru n g sd ic h te  vo n  d er P la t te n -  n ach  d e r R a n d 
m itte  ab n eh m en  k a n n  u n d  daß  in fo lg e  d e r A u ssc h a ltu n g  d er 
D rillu n g sm o m e n te  d ie  V e rs tä rk u n g  d e r u n te re n  B e w e h ru n g  
u n d  die A n o rd n u n g  e in er o b eren  B e w e h ru n g  im  B e re ic h e  d er 
E c k e n  n ic h t m eh r e rfo rd e rlich  sin d . T ro tz  d ieser V e re in fa c h u n g  
is t  d e r g e sa m te  E ise n a u fw a n d  fü r  d e n  T rä g e rro st  g rö ß e r a ls  
fü r  d ie  d r illu n g s fe ste  P la t t e :  se lb st a b e r  d an n , w e n n  b eid e  A rte n  
d e r Q u ersch n ittsb em essu n g  d ie  g le ich e  E ise n m e n g e  erfo rd ern  
w ü rd en , m uß m an  sich  u n se re s  E r a c h te n s  v o r  A u g e n  h a lte n , daß  
d ie  V o rs te llu n g  d er P la t t e  a ls  T rä g e rro s t  eben  n u r ein e im  H in 
b lic k  a u f d ie  b eq u em e B ere ch n u n g  g e w ä h lte  F i k t i o n  is t :

') D ie Schrift ist im V erlag von Ju liu s  Springer, B erlin  1925, 
erschienen.

g le ic h g ü ltig  w ie  d ie  B e w e h ru n g  an g e o rd n e t w ird , tre te n  doch  
die D rillu n gsm o m en te  in  E rsc h e in u n g . W o llte  m an  ih re  W irk u n g  
au ß er a c h t  lassen , so w ü rd e  m an  d en  g le ich en  F e h le r  begeh en , 
a ls  o b  m an  je d e n  g a n z  od er n u r te ilw e ise  e in ge sp a n n te n  T rä g e r  
a ls  e in fach en  B a lk e n  b eh an d e ln  und  d ie  E in sp a n n u n g sm o m e n te  
e in fach  ig n o rie ren  w o llte . T ro tz  d e r ü b erre ich lich  s ta rk e n  B e 
m essu ng d es m ittle re n  P la tte n b e re ic h e s  w ü rd e  m an , w en n  d ie  
E c k e n  am  ob eren  R a n d e  u n b e w ch rt b le ib en , ih re  frü h z e it ig e  
Z erstö ru n g  n ich t v e rh in d ern  kön nen . W ill m an  d ie  g rö ß te  
S ic h e rh e it  erzie len , so m uß m an  d a ra u f b ed a c h t sein , d e r P la t te  
sow oh l in  d er M itte  w ie  in  den E c k e n  eine m ö g lich st groß e 
F e s t ig k e it  zu geb en , u n d  h ie rz u  is t  n ich t a lle in  eine k rä ft ig e  
B em essu n g , son d ern  au ch  eine ric h tig e  F ü h ru n g  u n d  V erte ilu n g  
d er E ise n e in la g e n  erfo rd erlich .

D ie  V erw en d u n g  des ste llv e rtre te n d e n  T rä g e rro ste s  is t  
a u s  d iesem  G ru n d e  n u r a ls  ein  g ro b e r N o tb e h e lf zu b etra c h te n . 
U m  eine e in w an d fre ie  und  sich ere  Q u ersch n ittsb em essu n g  zu 
erm ö g lich en , ist es a u ß ero rd en tlich  e rw ü n sch t, d ie  d re i S p a n 
nu n gsm o m en te  sx , sy , t  fü r  d ie  w ich tig ste n  Q u ersch n itte  und 
fü r  d ie h ä u fig s te n  L a g e ru n g sa rte n  w e n ig ste n s  n äh eru n gsw eise , 
a b e r  m it a u sre ich en d er G e n a u ig k e it  u n d  o h n e groß en  A rb e its 
a u fw a n d  b estim m en  zu kön nen . D e r  V e r fa s s e r  h a t  versu ch t, 
d as  in  se in er S c h r ift  ü b er „ D ie  v e re in fa c h te  B e re c h n u n g  b ie g 
sam er P la t t e n “  e n tw ic k e lte  N ä h e ru n g sv e rfa h re n  d e ra rt  a u s 
zub auen , daß es n ich t a lle in  fü r  d ie M om ente s x , s y , sond ern  
au c h  fü r d ie  D rillu n g sm o m e n te  t  eben so z u v e rlä ss ig e  W erte  
lie fe rt . E in e  a u s fü h rlich e  M itte ilu n g  ü b er d ie  E rg e b n isse  d ieser 
neuen U n te rsu ch u n g e n  ist  e in er sp ä tere n  V e rö ffe n tlich u n g  
V orb eh alten .

D a  d er E in flu ß  d er D rillu n g sm o m e n te  am  s tä rk s te n  b ei 
den rin g su m  fre i
au fliegen d en  P la t -  /
te n  in  E rsc h e i
n u n g  t r it t , so 
w o llen  w ir  v o r 
e rst fü r  d iese  L a 
g e ru n g sa rt  einen 
A n h a ltsp u n k t  fü r 
d ie a n g e n ä h e rtc  
E rre c h n u n g  d ieser 
M o m en te  geben .

A u f  G ru n d  der 
E rg e b n isse  d er g e 
n au en  U n te rs u 
ch u n gen  w issen  
w ir , daß  b ei 
g le ich m ä ß ig e r B e 
la s tu n g  D rillu n g s
m o m en te vo n
m e rk lich e r G rö ß e n u r in  d em  B e re ic h  d er E c k e n  a u ft r e te n : 
un d  zw ar in n e rh a lb  d e r F lä c h e n  e ffe  m it den  Se ite n la n g e n ,

Abb. 10. Darstellung der Drillungsmomente 
im Bereiche der Plattenecken.

cc  =  lx und Cf =  — lx , 
2 '

u n ter lx is t  h ie rb e i d ie  k ü rzere  S p a n n w e ite  d e r  P la t t e  zu v e r 
steh en  (A b b . 10 ). W ir  w issen  fe rn e r , daß  d iese  M om en te  in  der 
E c k e  ih ren  ab so lu te n  G rö ß tw e rt tmax erre ich en , lä n g s  der 

L in ie n  a c  und  a c ' v o lls tä n d ig  o d er so g u t  w ie  v o lls tä n d ig  v e r 

sch w in d en  u n d  lä n g s  d e r R ä n d e r  fc  und  fc ' en tsp rech en d  einer 
s in u sa rtig e n  K u r v e  ab n eh m en . D ie se r  V e r la u f is t  in  A b b . 10  a n g e 
d e u te t u n d  m it  h in re ich e n d e r G e n a u ig k e it  d u rch  d ie  d re i W erte

tf  — tmax j

t e  :

t c = 0

fe s tg e le g t . D a  auch  die d u rch  d ie  M itte  d e r W in k e lh a lb ieren d en  

g e fü h rte  L in ie  ed b ' ein en  ä h n lich en  V e r la u f a u fw e ist, so d arf

td — “  "\/2 te - -—- tmax
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Für den Größtwert t raax ist vom Verfasser in der „Verein
fachten Berechnung biegsamer Platten“ die Näherungsformel2)

n rp F

3 2 i 1
empfohlen worden. Sie ist für das Moment der w ir k lic h e n  
Drillungsspannungen unter Zugrundelegung der Querdehnungs
ziffer m =  10/3 abgeleitet worden. Da jedoch für die Quer
schnittsermittlung die Momente t  der reduzierten Spannungen, 
und zwar für m =  00 maßgebend sein sollen, und da

t :

(23) tmax — '
m

m ■ 1
P b
32 Jy

ist, so tritt an Stelle der obigen Gleichung die Formel: 

i» .-./2-iy.
~~ 112

lx

Wenn wir diese Formel auf den vorhin behandelten Fall 
ly =  lx anwenden, so ergibt sich

für den Punkt f:

e :

d:

tf — p l2 — 0,0446 p F ,

-  0,0446 p _  0)03j. p ,j
V 2

— _  O.O446 p j2 _  0 0323 p ]2_

Die Untersuchung mit Hilfe elastischer Gewebe lieferte 
hingegen:

Tf =  0,0424 p l2,

td :

: 0,0273 P Is, 

:0,0l82p l2.

Wir sehen also, daß die Näherungsformel (23) eine ausreichende 
Sicherheit gewährleistet.

§ 3-
Die S t e i f i g k e i t  v on  E i s e n b e t o n p l a t t e n  mi t  s e i t e n 

par a l l e l e r  Be we hr ung .
Eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist noch zu 

lösen: darf die Eisenbetonplatte mit seitenparalleler Beweh
rung wie eine Platte aus homogenen Baustoffen behandelt, 
oder muß die Tatsache, daß sie anisotrop ist, d. h. daß ihre 
Steifigkeit in verschiedenen Richtungen verschieden ist, bei 
der Ermittlung der Spannungsmomente berücksichtigt werden ?

Herr Professor Huber hat sich in einer Reihe wertvoller 
Abhandlungen mit der Untersuch uug der orthotropen Platte 
befaßt. Er vertritt den Standpunkt, daß nach Eintritt der 
Rißbiklung die Eisenbetonplatte fast keine Drillungsfestigkeit 
mehr besitzt und daß daher auf die Mitwirkung der Drillungs
momente nicht mehr gerechnet werden kann. Aus der für 
jeden Baustoff gültigen Gleichgewichtsgleichung3)

(24I 01 ** I
9 x2 0 x 0 y

2  t d2 Sy
-* =  -  d $ - = - P

schaltet er aus diesem Grunde die Größen t aus und stellt für 
die elastische Fläche im Stadium II die Differentialgleichung

(2 5 ) ] x
0X-* (J* +  0 X2 0 y2

3 * 5  _  P 
0  y l ~  Eb

auf; unter Jx, Jy sind hierbei die Trägheitsmomente der zur 
x- bzw. y-Achse senkrecht stehenden Querschnitte von der 
Breite b =  1, unter Eb die Elastizitätsziffer des Betons zu 
verstehen.

2) Vergl. G l. (44) und (45).
3) Vergl. M arcus, „D ie  Theorie elastischer Gewebe und ihre

Anwendung auf die Berechnung biegsamer P la tte n " (Berlin 1924.
Julius Springer), § 1 , S. 5, G l. (10).

Wir haben im § x gezeigt, daß auch bei seitenparalleler 
Bewehrung nach Eintritt der Rißbildung Drillungsmomente 
durch die Bewehrung im Verein mit dem in den Maschen des 
Eisengeflechtes eingeklemmten Beton wohl aufgenommen 
werden können, daß also tatsächlich eine Drillungssteifigkeit 
vorhanden ist. Wir wollen nunmehr versuchen, einen Anhalts
punkt über die Größe dieser Steifigkeit zu gewinnen. 

Bezeichnet man mit 
Ex die Dehnung einer Faser in Richtung der x-Achse, 
sy „ „ ,, „ „ „ „ y-Achse,
y die gegenseitige Gleitung - zweier ursprünglich zur y- 

bzw. zur x-Achse parallelen Ebenen, 
r die zugehörige Schubspannung,

G die Schubelastizitätsziffer,
z den Abstand der betrachteten Faser von der jeweiligen 

Nullinie,
so ist bekanntlich

y — — 2 z J ü J L _
3 x 0 y ’

~ -ß
x z d z r  — 2G 02t

0 x 0y
-  r r i
-  3  x  0 y

Unter Ja ist hierbei das für die Verdrehung maßgebende Träg
heitsmoment zu verstehen.

Ist zc der Abstand der Mittelebene der Bewehrung von 
der Nullinie, so gilt für z =  ze:

02 £: Y„ : : — 2 z» - tZe
0 x 0 y G Jd

Die Dehnung En in Richtung einer Achse n, welche den 
Winkel a mit der x-Achse schließt, wird durch die Formel

e„ =  ex cos2 a -f- ev sin2 a - f  y cos a sin a 

bestimmt. Im Falle der reinen Schubbeanspruchung ist

Sx =  Sy =: O ,

Ex — Ey — O ,
Jt

4 ’
a  =  -

: y cos a  sin a  ==

und insbesondere für z =  zc:.

E -  * l - J L£n —
t Z e

G J ü

Um t'n zu bestimmen, denken wir uns aus dem Zuggurt 
die fach werkartige Scheibe ABCD (Abb. n )  herausgeschnitten 
und stellen uns zur Aufgabe, die durch die Kräfte T erzeugten 
Längenänderungen A d der Diagonale BD zu ermitteln.

Lassen wir zwei gleiche aber entgegengerichtete Kräfte P 
an den Ecken B und D angreifen, so werden in den Stäben 
AB und DC die Spannkräfte

Ui =  ; 7-. P X y

V L x2 +  Xy~

in den Stäben AD und BC 
die Kräfte

U2 _  P L :  

V V  -T -̂y2

und in dem Schrägstab AC 
der Druck

R  =  P

hervorgerufen. Wenden wir den Satz der virtuellen Ver
rückungen einerseits auf die Kräfte P, U1( U2, R, andererseits
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a u f d ie  w irk lich e n , d u rch  die S c h u b k rä fte  T  e rzeu gten  L ä n g e n 
ä n d e ru n g e n  an, so erh a lten  w ir  im  A n sch lu ß  an  die G l. ( 17 ) :

o d er

2 p A l .  =  2 u 1 L V -  V -  -1- 2 u 2 - f e -  +  R
2 C-lRx L f y Es Ft

A d :
2 T J_Äy  I

V *.*2 +  h 2 \  E i F x  Eo F y E 3 F r / '

Fx — fxXx,  Fy =  fy Xy , F r =  Ö SKI (2 tö) \Z lX2 +  ly 1.

E s  is t  d an n

2  T  / Xy1 . XX-‘ | n Xx Xy (Xx2  -(- Xy2)
Ad =

E eX xX yV ?.x2 +  Xy2 V fx f:

31
F ü r  Xx =  Xy =  X, cd

/ j +
l  fx 5  sin  (2 co)

e rg ib t s ich  in sb e so n d e re :

h — a x 

h — ay -

so w ird  auch

a lso

h — a y —  ey — zy j

Jx  =  n fx r zx ,

Jy  — n fy  r Zy ,

£" =  ̂ ( l 7 + r j 7 + V ö )
D a  an d e re rse its

i t Z c
2 G  Ja  

se in  so ll, so e rh ä lt  m a n  sch ließ lich

i Im, J x J y
G J a  =

Zx T I Zy T I  2 Jx  lv
Zc J y +  Zc J  r z e  ö

Ebund in sbeson d ere, d a  fü r  m  =  oo G  = ------- is t :
2

(27) j a  =
Jx Jy

j  J y +  7  Jx¿e a-c
2  Jx Jy
r z e ö

F ü r  d ie  m eisten  p ra k tisc h  in  B e t r a c h t  kom m en d en  B e 
w e h ru n g sv e rh ä ltn isse  k a n n  un b ed en k lich

Zx — Zy — Ze — ■ h -
a x +  a y ex 4 - ev

daher

(28) Jd =

2

Jx  Jy

g e se tz t  w erd en .
J *  +  J y +  “rzV sy

Nehmen wir als Beispiel die in Abb. 12  dargestellte P latte  m it 
den Abmessungen

h —  ax =  12  -  1 ,5  == 10 ,5  cm,

h —  a y =  12  —  2 , 5 =  9,5 „

f x  =  f y  =  0,0  628  cm2/cin,

ex =  3,6 cm, ey =  3,45 cm,

I n  d iese  F o rm e l setzen  w ir  fü r d ie  b eid en  E ise n s tä b e  (1) 
und  (2) E j  =  E a =  E e, fü r  d ie  B e to n d ru c k stre b e  h in gegen

E -  =  E b  =  E c , und  a ls  Q u ersch n itte

9 , 3 3 , 3 5  ..r x

Zx =  6 , 9  „  zy =  6,05 „

Jx  =  15  • 0,0 628 • 9,3 • 6,9 zr 6,05 cm 5,

J y =  15  . 0 ,0628 • 8,35 • 6,05 =  4,76 cm3,

6,9 +  6,05 
ze =  ------ 1------ t, =  6,475 cm,

r  = 2 ^ t M 5  =  8.825 cm,

5  =  1 ,5  +  2.5 =  4 .°  cm, 

so liefert die Gl. (27)

f — A d _  _ T  I I , r . 2 n \

(26) '  Ee '  tx ty 8 ’

B e a c h te t  m an , daß  die T rä g h e itsm o m en te  d er B ie g u n g  im 
S ta d iu m  I I b d en G le ich u n gen

J x  =  n fx  (h — a x  y - J  (h — a x — ex) ,

Jy =  n fy (h — ay -  (ll -  3 y — fy)

fo lgen  und  daß  m it  h in re ich en d er G e n a u ig k e it

3 y

g e se tz t  w erd en  d a rf, sch re ib t m an  fe rn e r  zur A b k ü rz u n g

h — ax — ex =  z x ,

Jd  =
6,05 ■ 4,76

6,9 ■ 4,76 . 6,05 -6,05 2 • 6,05 • 4,76
■ =  2,62 cm3,

6 . 4 7 5

die Form el (28) hingegen:

J d =  --------------

6,475 6,475 • 8,825 • 4

6,05 • 4,76

6 , 0 5  +  4 . 7 6 + 7
2 • 6,05 • 4,76

=  2,60 cm3

6,475 • 8,825 • 4

W ie man sieht, stimmen die beiden W erte vorzüglich miteinander 
überein. W ird im Nenner das letzte Glied, w eil es sehr klein im .Ver-

- i - ’ iOOcm-

gieich zu den beiden anderen ist, gestrichen, so gewinnt man die noch 
einfachere Beziehung

(29) Jd
Jx  Jy  

Jx  +  J y ’

d. h. fü r den vorliegenden F a ll:

6.05 • 4,76
Jd  =  -p—' - r  7 =  2 .66 cm-,6.05 +  4,76

D ie  N ä h e ru n g sfo rm e l (27) e rsch e in t a lso  d u rch a u s z u v e r
lä ss ig . Z u  d em  g le ich en  E rg e b n is  g e la n g t m a n  ü b rig e n s  auch , 
w en n  m an  an  S te lle  des D rillu n g sm o m e n te s  t  im  S in n e  der 
G l. (8) die E rsa tz m o m e n te

Sx' =  Sy' =  2 t sin a  cos a  

und  die zu geh örigen  D eh n u n g en

Ex
ocx   2 t cos a sin a 2 1 cos a sin a zx

Ec rfx —E c f Eb Jx

_  Qey   2 t cos a sin a _  2 1 c o s a sin a zy
£ y ~ E e f y “  E e r f y r ~ -  E j j ;

e in fü h rt . F ü r  a  =  — is t  d an n  
4

„ 1  . „ t / Zx , Zy \ I t Ze t Zee„ _  ex cos- a +  Ey sin a  _  (- j -  +  -) _  -  • -Q-  -  _  „ ■

u n d  so m it w ie d e ru m

Jd^
Jx  Jy

Zx , 1 Zyjx
Ze  ̂ Ze

Jx  J y 
Jx +  Jy
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Geht man hingegen von der ersten Aussage über die Be
wehrungsdichte fn aus, so liefert die Gl. (7) für sx =  sy =  o, a =  ~ :

2 t sin a cos a 2 t sin a cos a 2 t
l*n fn

Ce n

r„ (fx cos2 a  +  fy sin2 a) 
2 t t ze

r (fx +  fy) ’

en ~  E  ~  Ebn r(fx +  fy) “  EbJ,i 

Hieraus folgt

1
(3 0 ) J d : r Ze 11 (fx -f- fy) : J x + J y

2

(a) G  J d  —  0

(b)

oder n ach  G l. (30 ):

(c)

n  r EbG Jd =  —  '

G J d :
_E^

2

Jx Jy 
Jx +  Jy ’

Jx +  Jy 
2

(a)

(b)

(c)

J x

J x

9‘ ? 
9 x*
0‘ ?

T & Z  -  P
Jy  a v4, 0 y 4 

2 Jx Jy
9 x 1

0 H

Jx  + j y

Eb
0 i?

0 x‘- 0 y2 
• 01 ?

+  r
+  Jy  0 yl

_p_ 
Eb ’

0 1?  _  _p
J* 0x1 +  (Jx +  Jy) 9 x2 0 y2 “t"Jy 0y i ~  E b  ‘

bemessung nicht gefährdet wird, wenn man die Anisotropie des 
Baustoffes außer acht läßt und an Stelle der Gleichungen 
(a), (b), (c) durchweg die für einen homogenen Baustoff 
gültige einfache Gleichung

(d)
01?
0x1

2 01? 01? 12  p
0 x2 0 y2 1 0 yi Eb h2

Der gleiche Wert ist vom Verfasser in § n  seines Buches 
über „Die Theorie elastischer Gewebe und ihre Anwendung 
auf die Bewehrung biegsamer Platten“ auf einem anderen 
Wege abgeleitet worden.

Wir können das Ergebnis der vorstehenden' Untersuchung 
wie folgt zusammenfassen: Nach der Darstellung von Herrn 
Professor Huber soll im Stadium Ilb  die Drillungssteifigkeit 
der Eisenbetonplatte verschwindend klein, d. h.

sein. Nimmt man im Sinne unserer Darlegungen an, daß auch 
nach Eintritt der Rißbildung Drillungsmomente von der kreuz- 
weisen Bewehrung aufgenommen werden können und daß 
daher eine Drillungssteifigkeit tatsächlich vorhanden ist, so 
erhält man für m =  00 je nach der Auffassung über die Über
tragung der Drillungsmomente auf die Bewehrung entweder 
nach Gl. (29 ):

v e rw e n d e t. E in e  k la re  E n tsc h e id u n g  d e r  F ra g e , w e lch e  d er 
v ie r  G le ich u n g en  (a), (b), (c), (d) d er W irk lic h k e it  a m  b esten  
e n tsp rich t un d  w ie  d ie  ta tsä c h lic h e  A n stre n g u n g  d er P la t te  
zu b ew e rten  ist, w ird  je d e n fa lls  n u r d u rch  e in w a n d fre ie  V e r 
su ch e  g e b ra c h t w erd en  kön nen .

Die Gleichung c) stim m t m it der Gl. (80) meines Buches über die 
Gewebetheorie überein.

H err Professor H u b e r  hat in seiner ersten A rbeit über die 
orthotrope P latte  (Z. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver., 19 14 , H eft 30) die 
Gleichung

(2-al T • Jx +  Jy-4- m _ I  T'l 9‘ ?(25a) J *0 ix  +  2 W  2 +  m J J a t f F y 2
0 1?  n r i - i

+  Jy  q y i m , E ~ ■ P

aufgestellt. Unter J '  ist hierbei die reine D rillungssteifigkeit der P latte 
zu verstehen.

D a meine eigenen Untersuchungen zu dem Ergebnis

r
J x  + J y

Diesen drei Voraussetzungen entsprechen für m =  oc die drei 
verschiedenen Grundgleichungen:

Der Verfasser ist der Ansicht, daß das Bild der wirklichen 
Spannungsverteilung am besten durch die zweite Gleichung 
wiedergegeben ist. Da sowohl Drillungs- als Biegungssteifig
keit nicht allein durch die Trägheitsmomente Jx, Jy, sondern 
auch durch die Elastizitätsziffern E, G und m bestimmt werden, 
und da die letzteren wiederum von der Art und Größe der 
Betonspannuugen abhängig sind, so müßte, streng genommen, 
entsprechend dem jeweiligen Spannungszustand für jeden 
Punkt der Platte ein anderer Wert der Steifigkeit in Rechnung 
geführt werden; jede der drei vorstehenden Gleichungen könnte 
also nur für einen mehr oder weniger eng begrenzten Bereich 
gültig sein.

Wollte man den doppelten Einfluß der Querschnitts- und 
der Steifigkeitsveränderung genau verfolgen, so würde man 
praktisch auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen. Aus 
den bisherigen Versuchsergebnissen ist aber nicht zu erkennen, 
daß dieser Einfluß von ausschlaggebender Bedeutung sein 
könne, und der Verfasser steht daher auf dem Standpunkt, 
daß, solange die Beanspruchungen innerhalb der bisher zu
lässigen Grenzen verbleiben, die Sicherheit der Querschnitts

führten und da fü r diesen W ert die Hubersche Gleichung (25 a) und 
meine Gleichung (80) identisch erscheinen', habe ich in meinem Buche 
auf die Übereinstim m ung der beiden Untersuchungen hingewiesen.

W enn fü r das Stadium  I  entsprechend dem Vorschlag von 
Herrn Prof. H uber ohne R ücksicht auf die M itwirkung der E isen
einlagen

h2
J ' = —:12

gesetzt wird, so ist eine form elle Übereinstim m ung zwischen den 
Gleichungen (c) und (25 a) nicht mehr vorhanden, der Unterschied ist 
aber praktisch belanglos.

F ü r die in meinem Buche (S. 100— 10 1)  behandelte 12  cm starke 
P latte  m it

fx =  0,0628 cm2/cm, 
fy =  0 ,0 14 1 cmä/cm

m it einer also besonders ungleichmäßigen Bewehrung ist beispiels
weise:

J x  =  1 5 6  enr»,

J y =  146 cm1 ,

nach dem Vorschlag von H errn Professor H uber:

J '  =  144 cm 2

nach meiner Form el:

T, 15 6  4- 146 „
J  =  — - — -— 3—  =  1 5 1  cm 3.

Die Abweichung ist, wie m an sieht, äußerst geringfügig und w irklich 
ohne Bedeutung.

H err Professor H uber hat in späteren Abhandlungen (Zeitschrift 
,,D e r Bauingenieur" 19 23, H eft 12  u. 13 ) , die m ir allerdings bei der 
Ausarbeitung meines Buches noch nicht bekannt waren, hervor
gehoben, daß die D rillungssteifigkeit im Stadium  I I  praktisch  ver
nachlässigt, also J '  =  o gesetzt werden müßte, und nunmehr an Stelle 
der Gl. (25a) die Gl. (25) empfohlen. E ine Übereinstim m ung zwischen 
der letzteren und der von m ir abgeleiteten Gl. (c) ist dann natürlich 
nicht mehr vorhanden. Gegen diese von H errn Professor H uber im 
„B au ingen ieur" 1925, H eft 30, vorgebrachte Feststellung habe ich 
selbstverständlich nichts einzuwenden, wohl aber erscheint es m ir 
auf Grund der Untersuchungen, die ich in diesem Aufsatz erörtert 
habe, zweifelhaft, ob die von Herrn Professor Huber vertretene A uf
fassung, wonach im Stadium  Ilb  die P latten  keine D rillungssteifigkeit 
besitzen, als richtig angesehen werden kann.
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a ■ Führerhaus, i  ~ M aschinen haus. e ‘ A ntriebsei/e d *  T ragseile. e  -  T rags ei/scheiben. y °- S e H e fd  liilj'sg eg en g ew ich fe  g -  flauptgegengev-
h  = Strom abnehm er. i  - Strom kabe/.

Abb. I.

an dieser Brücke sind ihre große Länge, die hohen Belastungen, sowie 
die unter Berücksichtigung des Schiffsverkehrs erforderlich werdende 
schwierige Hubbrückenanordnung.

dere gleichzeitig abgewickelt wird. D er Antrieb geschieht m ittels zweier 
150  PS-Elektrom otore, als Reservem aschinen dienen Sterling-Gasoline; 
Motore. D ie K raftübertragung erfolgt durch eine gemeinsame Welle.

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

R ie s e n h o lz r o h r le it u n g  in  K a l i fo r n ie n .

Zur Verbindung zweier Stollen fü r ein W asserkraftw erk in Nord- 
kalifornien ist im Sommer 1925 eine H olzrohrleitung von 402 m 
Länge und 4,S m Durchmesser (Abb. 1) fü r 85 Sek.-cbm  erbaut und 
in Betrieb genommen worden. Die Dauben sind 10  cm  stark und 
15  cm breit, m it 128  kg Kreosot auf 1  cbm getränkt und durch 20 mm

Abb. I.

starke Stahlreifen m it 4 cm Zwischenraum zusammengehalten. Die 
Leitung ruht auf T-förm igen Eisenbetonschwellen von 6,5 m Länge, 
1 ,2  m Höhe und 35 cm oberer und 90 cm unterer B re ite  in 2,4 m 
(in Bögen) bis 3 m (in Geraden) M ittenabstand m ittels genieteter 
stählerner Rahm en, je  880 kg schwer, die das R oh r in der unteren 
H älfte um fassen und in der oberen H älfte durch einen verbolzten 
T -G urt halten (Abb. 2). Die Leitung steht unter 18  m Druckhöhe 
und hat an den Enden offene Standröhren zum Ausscheiden etwa 
mitgerissener Lu ft und zur Verhütung vo n  Luftleere. (Nach E n 
gineering News-Record vom  15 . A pril 1926 , S. 609 m it 2 Abb.) N.

S c h w e r e  Z w i l l in g s - H u b b r ü c k e  ü b e r  d e r  
N e w a r k  B u c h t ,  U . S .  A .

Nach Engineering News Record vom  25. M ärz 1926.

V or kurzer Zeit ist eine neue viergleisige Eisenbahnbrückc über 
der N ew ark Bucht, New Jersey , vollendet worden. Bem erkenswert

Die 223 1 m lange Brücke besteht aus 4 1 m it Vollwandträgern 
überbrückten Öffnungen von rd 38 m Spannweite sowie zwei 00 m und 
65 m großen Schiffahrtsöffnungen, diese durch H ubbrücken unterteilt. 
An der östlichen Seite schließt sich ein V iadukt an. D as Gesam tgewicht 
der Brückenkonstruktion beträgt 28 000 t.

Die v ier zweigleisigen Hubbrücken sind als Fachw erkträger 
ausgebildct und werden zwischen acht H ubtürm e gehoben (Abb. 1).

Die normale Durchfahrtshöhe beträgt 10 ,5  m, 
dazu die andere Hubhöhe 30m . Jede der vier 
Brücken hat ihre eigenen Türme und kann 
von den übrigen gesondert bewegt werden. 
Die M aschinenhäuser m it den Hubwerken 
sind aus Raum ersparnisgründen auf den 
Brücken in der M itte angeordnet. Dadurch 
w ar es möglich, die Länge der Seile auf ein 
Mindestmaß herabzusetzen. Die H ubvorrich
tung wird auf elektrischem Wege m ittels 
Starkstrom s von 2300 Volt Spannung be
tätigt. Die Strom zuleitung erfolgt mittels 
über den Türm en gespannter K abel zu den 
Maschinenhäusern.

D er Strom abnehm er ist als eine über 
den Maschinenhäusern angebrachte Stange 
ausgebildet; sie wird durch Seile mit Gegen
gewichten so gehalten, daß bei allen v o r
kommenden Lagen der Brücke die Strom 
kabeln stra ff gespannt sind. Durch diese 
Anordnung konnten Schleifkontakte an den 
Türm en verm ieden werden.

Die Anordnung des Führerhauses zwischen 
den m ittleren Türm en ist auf Grund nachfol
gender Gesichtspunkte vorgciiom m cn worden.

1. Die Bedienung säm tlicher Steuer- 
nnd Kontrollapparate sollte durch einen 
einzigen Führer erfolgen,

2. dieses von einem zentral gelegenen 
Ort aus, der das Überblicken der Grundanlage 
erm öglicht.

Hierdurch w ar es möglich, an Personal zu sparen. Im  B ed arfs
fälle  kann das H ubwerk auch von den einzelnen Maschinenhäusern aus 
betätigt werden.

Die doppelten geschlossenen Antriebsseilzüge sind ausgehend 
von vier Trommeln 
des Maschinenhauses 
über Scheiben ge
fü h rt; diese befinden 
sich am  Ende eines 
jeden Brückenträgers, 
sowie an den Kopf- 
und Fußpunkten der 
Türm e (Abb. 2). Je  
nach der Drehrichtung 
der Trom m eln bew irkt 
das eine Trum  den A n
trieb, während das an-

Abb. 2 .
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S tro m a b

S te in p fla s te r  
¿  030s ta rkKieset„ K ie sfü llu n gK iesfüH ung

fo n g d o m mE in g esp ü lter Lehm 'F e ste r  L ehm boden

N euartig ist die Anordnung von H ilfsgegengewichten zum 
Ausgleichen der Tragseile. Die 15  t  schweren H ilfsgewichte sind an 
vier Seilen aufgehängt, diese ihrerseits am  zweiten 
O bergurtknotenpunkt befestigt. Geöffnet ist die Brücke 
durch die H aupt- und H ilfsgegengewichte ausgeglichen, 
während im  geschlossenen Zustand ein 1 0 1  Auflagerdruck 
noch vorhanden ist.

An jedem  Ende eines Brückenträgers sind je  16  T rag
seile angebracht, die über zwei gegeneinander versetzte 
Scheiben am  Turm kopfe geführt sind. Die Teilung der 
Seile in zwei Gruppen zu je  8 Stück führte zn einer ein
facheren K onstruktion der Scheiben und einer V er
kleinerung der Reibung.

Die Brem sen, Sicherungen und Signalvorrich
tungen fü r den Eisenbahn- und Schiffsverkehr werden autom atisch 
betätigt. A . R .

E i n s p ü le n  b e im  B a u  e in e s  E r d t a l s p e r r e n d a m m e s .
B eim  B au  des Alouette-Talsperrendam m cs (Abb. 1) , 40 km 

östlich von Vancouver. von 300 m Kronenlänge und 19  m größter 
Höhe über der Flußsohle ist dei lehmige Füllboden an den Dammrändern 
ausgekippt und von dort durch W asserstrahlen zerteilt und in das 
Damminnerc gespült worden. Die Strahlrohre m it je zwei 4 cm weiten

Mundstücken waren auf Flößen in  15  m Abstand aufgestellt und wurden 
durch eine Holzrohrleitung von 20 cm W eite m it 8,5 Atm . D ruck ge-

T o n kern  —  ¿ H ö c h ststo u  fvS .S  S tr o m a u f

Abb. 1.

speist. In  der Regel waren auf jeder Dam m seite drei Strahlrohre in 
Betrieb. D as Einrollcn von K ies aus den abgespülten Stellen wurde 
durch aneinandergereihte lotrechte schwimmende Siebe von 3 m  Höhe 
und 12  m Länge verhindert, das überschüssige W asser abgepum pt. 
Die Einsickerung wurde wöchentlich gemessen und erstreckte sich nur 
bis 3 rn Tiefe. D ie höchste Einfüllung in einem Monat waren 27 000 m 3 
in 50 achtstündigen Schichten, in einer Doppelschicht 1465 m 3. (Nach 
C. E . Blee, erster Ingenieurassistent der Bauabteilung der elektrischen 
Eisenbahnen von Britisch-Kolum bien, in Engineering Ncws-Record 
vom  29. A pril 1926, S. 696— 697 m it 2 Abb.) N.

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

Z u r  F r a g e  d e r  P r e is t e u e r u n g  im  B a u g e w e r b e .  

V o n  R e g ie r u n g s b a u m e is t e r  a. D . K . M ü l l e r .

D ie  F ra g e  d er B a u p re is te u e ru n g  b e sc h ä ft ig t  v e rm ö g e  e in er 
gew issen B e d e u tu n g  fi ir  d ie  B a u te n fin a n z ie ru n g  n ic h t n u r die 
F a ch k re ise , so n d ern  au c h  d ie  b re ite re  Ö ffen tlich k e it.

D ie  T a ts a c h e , daß  b a u g e w e rb lic h e  E rz e u g n isse  einen 
T eu eru n gsin d ex  au fw eise n , d e r ü b e r dem  D u rc h sc h n itts in d e x  
der In d u str ie p ro d u k te  lie g t , w ird  an  sich  w oh l k a u m  zu b e
streiten  sein , ir r ig  sin d  a b e r  v ie lfa c h  d ie  in  d er Ö ffe n tlic h k e it  
um gehenden M ein u n gen  ü b e r  U rsa ch e n  und A u sw irk u n g e n  d ieser 
T atsach e  und d ie  M ö g lich k e iten  d e r A b h ilfe . B e so n d e rs  a b e r  
muß v o r  e in er m iß b räu ch lich en  V erw e n d u n g  d es b eh ö rd lich en  
B au k o sten in d ex  g e w a rn t  w erd en .

D e r  B a u k o s te n in d e x  d es S ta t is t isc h e n  R e ic h s a m ts  h a t  den 
Zweck, a u f G ru n d  e in er v o r  e in igen  Ja h r e n  a u fg e s te llte n  
R ech nun gsnorm  (einer an gen o m m en en  K o m b in a tio n  a u s  L ö h n e n  
und B a u m a te ria lp re ise n )  d ie  r e la t iv e  ze itlich e  B e w e g u n g  d u rch  
eine R e ih e  v o n  Ja h r e n  zu v e r fo lg e n ; fü r  g e w isse  w e ite rg eh e n d e  
R ück sch lü sse  a llg e m e in w ir tsc h a ft lic h c r  A r t  is t  d iese r In d e x  
nicht b estim m t u n d  se in er E n ts te h u n g  n a c h  au ch  n ich t oh ne 
w eiteres zu b ra u c h en .

E r k lä re n d  w ä re  h ie rz u  zu b e m e rk e n : D a s  S ta t is t is c h e  
R eich sam t v e rö ffe n t lic h t  la u fe n d  ein en  B a u k o s te n in d e x , d e r  
in zah lreich en  F a c h -  u n d  T a g e sz e itu n g e n , b eso n d ers a u c h  in 
„W irtsc h a ft  u n d  S t a t i s t ik “  und in d e r „ W ir t s c h a ft s k u rv e  d er 
F ra n k fu rte r  Z e itu n g “  zu fin d e n  is t .

E in e  ü b e rs ich tlic h e  Z u sa m m e n ste llu n g  d e r In d ic e s  d e r 
B au m a te ria lie n , d e r  ■ L ö h n e  d e r  B a u a rb e ite r  und  d e r „ B a u 
kosten“  fin d e t  s ich  fü r  d ie  e in zeln en  M o n ate  d es Ja h r e s  19 2 5  in  
der D e n k sc h rift  „ D ie  w e ltw irts c h a ft lic h e  L a g e  E n d e  1 9 2 5 “  
(herausgegeben v o m  S ta t is t is c h e n  R e ic h s a m t u n d  In s t itu t  
für K o n ju n k tu rfo rsc h u n g ). L e id e r  fe h lt  in  a lle n  V e r ö ffe n t
lichungen d ie  W ie d e rh o lu n g  d es H in w e ise s , daß  es sich  b e i den 
B aukosten  um  ein en  k o n stru ie r te n , u n d  n ich t u m  ein en  a u s  
unabhängigen F e sts te llu n g e n  h e rv o rg e g a n g e n e n  In d e x  h a n d e lt, 
so daß d er L e s e r  le ic h t in  V e rsu c h u n g  k o m m t, a u s  d en  D iv e r 
genzen d er g e n a n n te n  d re i In d ic e s  S c h lü sse  a u f d ie  m in d er 
durchsichtigen F a k to r e n , n ä m lich  a u f M in d e rle is tu n g  d e r F irm e n  
und A rb e ite r  so w ie  a u f U n k o ste n  u n d  V e rd ie n st  zu ziehen. 
Das ist, w ie  g e sa g t, v ö llig  u n z u lä ss ig .

A u ch  sin d  V e ra llg e m e in e ru n g e n  zur A n w e n d u n g  a u f den 
G esam td urch sch n itt u n z u lä ss ig . L a u t  e in er V e rö ffe n tlic h u n g  
in „W irts c h a ft  un d  S t a t i s t ik “  19 2 3 , H e ft  20, g in g  m an  fü r  d ie  
rechnerische K o m b in a t io n  v o n  e in em  A u ssc h n itt  a u s  d em  
W ohnungsbau a u s ; m a n  le g te  K o s te n b e s ta n d te ile  a u s  d er A u s 
führung ein es W o h n h au sgesch o sses  m it e in er V ie rz im m e r

w o h n u n g  zu  G ru n d e . S o llte  e in m a l d ieser In d e x , h in sich tlich  
se in er E n ts te h u n g  a u s  S u m m a n d e n  ve rsch ied en en  G e w ich ts , 
u m g e stc llt  w erd en  — w ie  d ies  im  le tz te n  J a h r e  b e isp ie lsw eise  
b e im  R e ic h s in d e x  fü r  L e b e n sh a ltu n g  e rfo lg te  — , so w ä re  
zw e ife llo s  zu w ü n sch en , daß  ein e dem  b re ite n  D u rc h sc h n itt  
a lle r  B a u a u s fü h ru n g e n , w e n ig ste n s  a lle r  H o c h b a u a u sfü h ru n g e n  
n ä h e rk o m m e n d e  K o m b in a tio n  g e w ä h lt  w ü rd e .

In  dem  d e rz e it  e rrec lm eten  B a u k o s te n in d e x  sp ie len  g e ra d e  
d ie s t a r k  sch w an k en d en  Z ie g e l-  und  H o lz p re ise  e in e e rh eb lich e  
R o lle , w ä h re n d  d ie  L ö h n e  und  d ie  so n stig e n , d u rch sch n ittlic h  
e tw a s  sta b ile re n  B a u m a te r ia lp re ise  w en ig er zur G e ltu n g  ko m m en . 
D a ra u s  e rk lä r te  s ich  te ilw e ise  d e r  so n st k a u m  v e rstä n d lic h e  
s ta rk e  W ech se l in  den  D iv e rg e n z e n  d e r 3 In d ice s .

I n  je d e r  H in s ic h t w e r tv o lle r  w ä re  n a tü rlic h  ein  In d e x , 
d e r n ic h t a u s  den  K o sten e le m en ten , so n d ern  a u s  fe r t ig e n  B a u 
p re isen  h e rv o rg in g e . D essen  E rh e b u n g  w ü rd e  a lle rd in g s  m it 
m an ch erle i S c h w ie rig k e ite n  v e r k n ü p ft  se in .

K o m p o n e n t e n  d e r  B a u p r e i s t e u e r u n g .

S o la n g e  nu n  ein  d ire k t  e rm itte lte r  In d e x  le tz te re r  A r t  n ich t 
v o r lie g t , w ird  m an  a u f ‘ D ed u k tio n e n  bezü glich  d er B a u p re is 
te u e ru n g  an g ew iesen  sein .

A ls  U n te rla g e n  d ien en  u n s d er „ B a u m a t e r ia l in d e x “  und 
d e r  „ L o h n in d e x “  a u s  d er ob en  e rw ä h n te n  D e n k sc h rift  des 
S ta t is t isc h e n  R e ic h sa m ts . W ir  se tzen  d iese  In d ice s  in  sich  
a ls  r ic h tig  v o ra u s , ob w o h l au ch  h ie r  im  M a te r ia lin d e x  d ie 
sch w an ken d en  Su m m a n d e n  H o lz  un d  Z ie g e ls te in e  e tw a s  zu 
h o ch  g e w ic h te t  sein  d ü rfte n . D ie s  w ird  s ich  a b e r  b e i d e r  fo lg e n 
d en B e tra c h tu n g sw e ise  im  S c h lu ß re su lta t  n ich t m eh r b eso n d ers  
b e m e rk b a r m ach en .

Z u n ä c h st  m üssen  w ir  nu n  eine A n n a h m e  ü b e r d a s  d u rch 
sch n itt lich e  V e r h ä l t n i s  d e r  K o s t e n z u s a m m e n s e t z u n g  
n ach  d em  K a lk u la t io n ssc h e m a  m ach en , a lso  in  d e r F o rm  
M a te r ia l +  L o h n  +  g e w e rb lic h e  U n k o ste n  =  M  +  L  J -  U  =  1,0 0 . 
Im  M a te ria l seien h ie r  d ie  F ra c h te n  e in b e g r iffe n ; in  den U n k o ste n  
P e rso n a l u n d  S a c h a u fw a n d  d e r F irm e n , auch  G e rä te a b s c h re i
b u n g en  u n d  V e rd ie n st , je d o ch  n ich t d ie  A u fw e n d u n g e n  d es B a u 
h e rrn  (wie B a u z in s , V e rw a ltu n g  und  A rc h ite k te n h o n o ra r).

Im  S in n e  d e r fo lg en d en  E n tw ic k lu n g e n  legen  w ir  zu n äch st 
d ie  V e rh ä ltn isse  v o n  1 9 1 3  zu g ru n d e , a u f w e lch e  a u c h  d er 
T e u e ru n g s in d e x  b ezog en  w e rd e n  so ll (S ta n d  v o n  1 9 1 3  i =  1 ,0 ) . 
D e r  je t z t  v o rlieg en d e  B a u k o s te n in d e x  i se i h e rg e le ite t  a u s den 
T e u e ru n g e n  d e r A n te ile  M , L  u. U .

I n  ein em  seh r b re ite n , d a s  g an ze  B a u w e se n  u m fassen d en  
D u rc h sc h n itt  w ird  u n te r  B e rü c k s ic h t ig u n g  a lle r  irg e n d w ie  zum  
B a u  b en ö tig ten  M a te ria lie n  u n d  In s ta lla t io n sg e g e n stä n d e  =  
M  -f- L  +  U  =  0 ,48  +  0 ,3 5  +  0 ,17 .
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E s  k o m m t fü r  d ie  D u rc h fü h ru n g  d e r  fo lg en d en  U n te r 
su ch u n g  n ich t d a r a u f an , d ieses  V e r h ä ltn is  ersch ö p fen d  n ach zu 
w eisen , k le in e  A b w eich u n g e n  h in sic h tlic h  d iese r A n n a h m e  
sin d  fü r  u n se r  R e s u lt a t  n ich t a u ssch la g g e b e n d , w ie  w ir  s p ä te r  
seh en  w erd en . W ir  neh m en a lso  e in  den m itt le re n  V e rh ä ltn isse n  
n ah ek o m m en d es B e is p ie l a n  m it M  +  L  +  U  =  0 ,40 +  0 ,40 
- f  0 ,20 , d a s  sich  v o n  den  V e rh ä ltn isse n  im  a llg em ein en  B a u 
u n te rn e h m e rb e tr ie b  und  in  B e to n firm e n  n ich t zu w e it  e n tfe rn t. 
F e rn e r  le g e n  w ir  noch  zw ei V e rh ä ltn isre ch n u n g e n  e x tre m e r A r t  
z u g ru n d e : e tw a  eine e in fa ch e  Z im m e re ra rb e it  m it  M  : L  : U  =  
0|^0 +  0 ,3 5  +  0 , 1 5  =  1,0 0 , u n d  ein en  E r d b a u  m it  G e rä te n  
u n d  k le in eren  M a te ria llie fe ru n g e n . M  (ink l. B e tr ie b sm itte ln )  : L  
: U  =  0 , 1 5  +  0 ,50  +  0 ,3 5  =  1,0 0 .

W ir  m ü ssen  u n s b estreb e n , d ie  zah le n m ä ß ig  k la r  e r fa ß 
b a re n  E in flü s s e , n a m e n tlich  au c h  b eim  U n k o ste n b e sta n d te il, 
v o n  den m in d er d u rch sic h tig e n  (M in d erle istu n g  p ro  A r b e its 
s tu n d e  — u n z u lä n g lic h e  A u sn u tz u n g  d es F irm e n a p p a ra te s )  zu 
tren n en , u n d  die le tz te re n  E in flü s se  d u rch  ein en  e x p lic ite  
m itg e fü h rte n  F a k t o r  zum  A u sd ru c k  zu b rin g e n .

B e i  a lle d e m  d a r f  V e rg le ic h b a rk e it  im  gro b en  D u rc h sc h n itt  
in so fe rn  v o ra u sg e se tz t  w e rd e n , a ls  d ie  O b je k te , d ie  in  K o n 
stru k t io n  o d e r M a te r ia l (z. B .  B a u s ta h l 48, h o ch w e rtig e r  Zem en t) 
o d er A u sfü h ru n g  (z. B .  G u ß b eto n b au w eise) e in er gew issen  U m 
ste llu n g  u n te rla g e n , n ich t a u ssc h la g g e b e n d  sind . M in d esten s  
lie g t  im  H o ch b a u w ese n  V e rg le ic h b a rk e it  m it d er V o rk r ie g sz e it  
in  h o h em  M aß e v o r .

W ir  b eze ich n en  n u n  d ie  p ro z en tu a le  T e u e ru n g  d er e rs te n  
b e id en  K o ste n su m m a n d e n  M  u n d  L  m it m  u n d  1 , u n d  z w a r 
w o llen  w ir  fü r  u n se re  B e is p ie le  In d ic e s  fü r  d ie  Z e it  d e r J a h r e s 
w en d e  2 5/2 6  a n n eh m en . S ie  lieg en  zw isch en  d em  M a x im u m  
im  S o m m e r 25 u n d  d em  h e u tig e n  S ta n d e  u n d  w e isen  ke in e  
sp ru n g h a fte n  Z u fä llig k e ite n  a u f.

D e r  B a u m a t e r i a l i n d e x  w a r
fü r  R o h b a u s t o f f e .......................... i 5 3 > 4

,, B a u h o lz ..............................  138,4
,, Ausbaustoffe . . . . . .  173,1

Im  M itte l . . . i5 3 ,o .
D ie  S t u n d e n l o h n s ä t z e  a u s  d e r  g en an n ten  V e r ö ffe n t

lich u n g  a u f  den b e ig e fü g te n  V e rg le ic h sw e rt  v o n  1 9 1 3  bezogen  
e rg eb en  fo lgen d e  T e u e ru n g e n :

IIC. g
M a u re r  u n d  Z im m e re r (1 +  1 ) =  _ T „  =  1 ,6 1 5

71,8

B a u h ilfs a rb e ite r  (x - f l )  =  ' q' ^  =  1 ,6 8 5

B e im  A u sm itte ln  w e rd e n  w ir  n ah ezu  d en  le tz te re n  h ö h eren  
S a tz  an n eh m e n  m üssen , un d  z w a r d e sh a lb , w e il d ie  L o h n sä tz e  
d e r F a c h a r b e ite r  in  d en  B a u n e b e n g e w e rb e n  den S ä tz e n  fü r 
M a u re r u n d  Z im m e re r  s te ts  e rh eb lich  v o ra u se ile n . E in  so rg 
fä lt ig e s  A u sm itte ln  a u f G ru n d  w e ite re n  M a te r ia ls  w ü rd e  a b e r  
zu w e it  fü h re n , w ir  n eh m en  a n  (1 - f  1) =  1 ,6 7 .

(F o r tse tz u n g  fo lgt.)

Verzögerung der Generaltarifrevision der Reichsbahn. Entgegen 
einzelnen Meldungen, die von einem raschen Fortschritt der Arbeiten 
an der geplanten grundsätzlichen Reform  der Tarife der Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft berichten, erfahren w ir bei der Ständigen 
Tarifkom m ission, daß die Vorarbeiten wegen des sehr umfangreichen 
M aterials noch längere Zeit in Anspruch nehmen werden; m it einer 
endgültigen Form ulierung der Beschlüsse ist erst etw a in %  Jahren 
zu rechnen. W ährend b is dahin die Vorarbeiten ausschließlich als 
innere Angelegenheit der Reichsbahn-Gesellschaft behandelt werden, 
sollen die Entschließungen, die aus dieser V orarbeit hervorgehen, dann 
dem Verkehrsausschuß bei der Reichsbahn, d. h. also den Vertretern 
der Interessenten von Industrie und Handel, vorgelegt werden. Auch 
über den Umfang der geplanten Reform  sollte man sich, w ie es scheint, 
keinen allzu großen Erwartungen hingeben, da wenigstens vorläufig 
m it ■weitgehenden prinzipiellen Änderungen im  T arif nicht gerechnet 
ward.

Vorausleistungen zum Wegebau. Nach dem Gesetz zur Änderung 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom  15 . Ju n i 1926 (R G B l. I  S. 223) 
ist die Erhebung von Vorausleistungsbeiträgen für Kraftfahrzeuge 
fü r die Zeit vom  x. April 1926 ab unzulässig. In d em 'd ie  preußischen 
M inister des Innern und der Finanzen hierauf in einem Erlaß  vom

12 . Ju n i 1926 hinweisen, stellen sic fest, daß hiermit für die Stadt- 
und Landkreise die rechtliche M öglichkeit entfällt, für das Rechnungs
jah r 1926 fü r die außergewöhnliche Abnutzung der Verkehrsanlagen 
durch Kraftfahrzeuge Vorausleistungsbciträge kraft der Ver
ordnung vom  25. Novem ber 1923 zu erheben.

Mit Rücksicht hierauf empfehlen sic den ihnen unterstellten 
Behörden, weiterhin von der Nacherhebung noch nicht veranlagter 
Vorausleistungsoeiträge fü r das Rechnungsjahr 1925 abzusehen und 
den etw a entstehenden Ausfall aus den M itteln des laufenden R ech
nungsjahres zu decken.

Die Schwierigkeiten der Finanzierung der Straßenbaupläne.
Gegenüber den vielfachen W ünschen und Forderungen au f D urch
führung um fangreicher Straßenbauarbeiten im Zusam m enhang m it 
der produktiven Erwerbslosenfürsorge erfahren wir, daß man 
im Reichsarbeitsm inisterium  zw ar m it der Aufstellung eines Planes 
fü r solche Arbeiten beschäftigt ist, die M öglichkeiten der Finanzierung 
und des Umfanges jedoch skeptisch beurteilt. E s wird festgestcllt, 
daß von dem deutschen Straßennetz etw a ’ /3, rd 60 000 km, 
einer vollkommenen Neuherstellung bedürfen, w ofür nach vorsichtiger 
Schätzung etwa 1,8  M illiarden M ark erforderlich wären. Die dring
lichsten Arbeiten, etw a 1/10 der Gesam tlänge, würden einen Kosten
aufw and von 180 Millionen M ark ausm achen, wovon etw a 50 bis 
60 Millionen M ark auf Löhne zu rechnen wären, was einer Beschäf
tigungsm öglichkeit von ungefähr 40 000 Menschen entspricht. Ver
glichen m it dem Zinsendienst, der fü r eine Anleihe zu Straßenbau
zwecken notwendig wäre, ist diese Auswirkung auf den Arbeitsm arkt 
allerdings nicht sehr erheblich. E s  dürfte jedoch nicht zu übersehen sein, 
daß das Bedürfnis des steigenden Verkehrs auf jeden F a ll dringlich 
die Inangriffnahm e der Straßenbauarbeiten erfordert und für den 
volkswirtschaftlichen Gesam tcrfolg die indirekte günstige R ück
w irkung auf den Handel und au f zahlreiche Industrien mit in Rechnung 
zu setzen ist.

Aufnahm e des Stahlhausbaues in Deutschland. Nachdem  die 
fabrikm äßige H erstellung von Stahlhäusern in England m it Unter
stützung der Regierung in größerem Um fange in A ngriff genommen 
worden ist, sind nunmehr auch in Deutschland die ersten Versuche 
dieser A rt eingeleitet worden. Die Leipziger F irm a Braune & Roth, 
die bisher auf dem Gebiete der Stahlkam m er- und Geldschrank
fabrikation bekannt ist, wird dieser Tage das erste Stahlhaus in der 
Umgegend von Leipzig fertigstellen und zur Besichtigung freigeben. 
W ie w ir hören, beabsichtigt die F irm a, auf der Grundlage der ersten 
Versuchserfahrungen ein um fangreiches Produktionsprogram m  aufzu
stellen.

R e c h t s p r e c h u n g .

Aufwertung von Bauforderungen trotz vorbehaltloser Annahme 
der Restzahlungen. D as Reichsgericht hat in  einer Entscheidung 
erneut zum Ausdruck gebracht, daß die Aufwertung von B au
forderungen fü r Leistungen, die der Unternehmer längst bewirkt hat, 
in Fällen, in denen er durch die Geldentwertung erheblich geschädigt 
wurde, nach Treu und Glauben anerkannt werden müsse. D ies gilt 
auch, wenn er die Schlußrechnung vorbehaltlos erledigt hat, es sei 
denn, daß dies zu einer Zeit geschah, in der die Aufwertung bereits 
von den Gerichten anerkannt war.

D er A rchitekt K . in Bonn übernahm im Septem ber 19 2 1 fü r den 
Beklagten, K aufm ann M. in Bonn, die Errichtung eines Bauwerks 
fü r den Grundpreis von 180 000 RM . Die Forderungen über Löhne 

■ und M aterialien waren in dem Bauvertrage gleitend gestaltet. Der 
Auftraggeber bezahlte 300 000 RM . die Restzahlung von zusammen 
78 000 M erfolgte im Jah re  1922. Der Unternehmer verlangt Auf
wertung der Bausum m e, die zur Zeit des Vertragsabschlusses 2 060 S 
dargestellt habe. E r  berechnet die Zahlungen des Auftraggebers 
auf 991 $  und klagt auf Zahlung weiterer 4 487 RM . —  Landgericht 
Bonn und Oberlandesgericht K öln  erkannten auf Abweisung der 
K lage. D as Reichsgericht hat das U rteil des Oberlandesgerichts auf
gehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Ent
scheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Aus den 
Gründen ist folgendes hervorzuheben:

Die vom  Oberlandesgericht angeführten Umstände vermögen 
das U rteil nicht zu rechtfertigen. I  ie Unbilligkeit, die darin liegt, 
daß der Beklagte weniger als die H älfte des W ertes der ihm nach dem 
Vertrage obliegenden Zahlungen zu entrichten hatte, wird nicht dadurch 
beseitigt, daß die Parteien durch Vereinbarung eines Gleitvertrages 
hinsichtlich der Löhne und M aterialien einen Teil der durch die Geld
entwertung entstehenden Nachteile dem beklagten Auftraggeber 
aufgebürdet haben. Die U nbilligkeit wird auch nicht dadurch auf
gehoben, daß der K läger keine Forderungen auf Nachzahlung gestellt 
und die Restzahlungen vorbehaltlos angenommen und abgerechnet 
hat. Selbst die Tatsache, daß der K läger die Sache nach Ausstellung 
der Schlußquittung zwei Jah re  auf sich beruhen ließ, steht der An
wendung des § 242 B G B . nicht entgegen. (VI 107/26 vom  14 . Mai 
1926.)

Bauproduktiv-Genossenschaft und Gemeinnützigkeit. Die be
klagte Bauproduktiv-Genossenschaft N. und Umgegend G. m. b. -H. 
hatte in der Tagespresse Inserate aufgegeben, in denen sie sich als 
„gem einnütziges Bauunternehm en" bezeichnete, das alle Vorkom m en
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den Erd-, Beton-, Maurer-, Zimmerer-, Dachdecker- und Verputz
arbeiten fü r Hoch- und Tiefbau übernimmt. D er örtliche baugewerb
liche Unternehm erverband hatte im H inblick auf § 1 3  Absatz I  des 
Gesetzes über den unlauterenW ettbewerb K lage erhoben und beantragt, 
zu erkennen, daß die beklagte P artei es zu unterlassen habe, in öffent
lichen Bekanntm achungen oder in M itteilungen, die für einen größeren 
Kreis von Personen bestim m t sind, sich als „gem einnütziges B au 
unternehm en" zu bezeichnen.

D as Landgericht Nürnberg hat dem K lageantrag stattgegeben, 
aus folgenden Entscheidungsgründen:

D as Inserat enthalte keine Beschränkung dahin, daß die W erbung 
etw a an einen bestim mten K reis von Personen oder Unternehmungen 
gerichtet sei oder daß nur Arbeiten in einem durch ihre Zweckbestim 
mung, wie etw a W ohnungsfürsorge, eingeengten Rahm en in Betracht 
kämen. Die W ortfassung des Inserates sei vielm ehr die gleiche, 'wie 
sie bei den auf Erwerb gerichteten Bauunternehm ungen üblich ist. 
Es sei kein Zweifel, daß es zum Zwecke des freihändigen W ettbewerbes 
veröffentlicht ist.

Nach der Entwicklungsgeschichte der sogenannten,,sozialisierten 
Baubetriebe" sei der erste und vornehmste Zweck dieser Betriebe 
der, den Arbeiter in seinem Berufsfache in bezug auf Entlohnung 
nicht nur unabhängiger, sondern auch besser zu stellen und in zweiter 
Linie ihn in einer gewissen Höhe auch an den Früchten seiner Arbeit 
neben der Entlohnung teilnehmen zu lassen. Mit der Durchführung 
dieses Gedankens sollte zugleich der kapitalistischen Ausbeutung 
der freien Arbeitnehm er entgegengetreten werden. Die Satzungs
bestimmung über die Beschränkung der Dividende auf 5 %  sei lediglich 
vorgesehen, um sich nicht dem begründeten Vorwurf der K ap ita l
bildung und Kapitalausbeutung von seiten der Arbeiter auszusetzen. 
Ausschlaggebend sei trotzdem  vo r allem  Besserstellung der eigenen 
Mitglieder und deren Anteilnahme, allerdings in beschränktem Um
fange, an den Erübrigungen. E s  sind also rein egozentrische w irtschaft
liche Bestrebungen der in einem bestim m ten K reis zusammenge
schlossenen Arbeiter, die durch die Gründung der sozialen Baubetriebe 
realisiert werden sollten, die ihren egozentrischen Charakter auch 
dadurch nicht verlieren, daß auf einen höheren, m anchmal vielleicht 
auf einen unangemessenen Unternehmergewiun zur Vermögensbildung 
des einzelnen verzichtet w ird und daß etwraige Überschüsse in mehr 
oder weniger erheblichen Beträgen bestim mten Zwecken idealer A rt 
oder auch ausgesprochenen W ohlfahrts- und kulturellen Zwecken 
zugeführt werden. A ls Grundsatz bleibe doch immer der m it der 
genossenschaftlichen Bildung verfolgte Zweck, die in der Genossen
schaft zusammengeschlossenen Arbeiter usw. besserzustellen.

Auch wenn die beklagte Genossenschaft sich in ihren Satzungen 
als „gem einnütziges Bauunternehm en“  bezeichnet, ist sie in W ahrheit 
nach ihrer Einrichtung und nach ihrer Geschäftsführung als ein solches 
Unternehmen nicht zu erachten. E s  ist daher tatsächlich unrichtig, 
wenn sie sich diese Bezeichnung zulegt und entsprechend ist auch die 
Angabe in den Inseraten als unrichtig zu beanstanden. Die Angabe 
sei geeignet, im  Publikum  die Meinung zu erregen, daß es sich nicht 
nur um ein besonders b illig  arbeitendes, sondern auch um ein besonders 
reelles Unternehmen handelt. W enn auch bei der Aufgabe des In 
serates eine vorsätzliche schuldhafte Verfehlung nicht festzustellen 
sei, so genüge doch nach dem Gesetz über den unlauteren W ettbewerb 
daß Bewußtsein, daß die Angabe die vorstehend gekennzeichnete 
Wirkung nach sich ziehen kann.

(H. K  V I A  23/25 v. 12 . IV . 25.)

Haftung der Gewerkschaften für Streikschäden. Nach der 
ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichtes ist der Streik  als w irt
schaftliches K am pfm ittel erlaubt, so daß aus der Tatsache.des Streiks 
an sich Ansprüche au f Schadenersatz nicht hergeleitet werden können. 
Die Sachlage ändert sich, wenn ein T arifvertrag  besteht und eine 
Vertragspartei dagegen vorsätzlich oder fahrlässig verstößt oder wenn 
der Streik durch bewußte oder vorsätzliche Vornahme von B e t r i e b s 
s tö ru n g e n  verschärft w ird. L iegt eine dieser Tatsachen vor, so kann 
nach einer Entscheidung des R e ic h s g e r ic h t e s  (IV. Z iv.-Sen . 
29. 4. 26) gegen die Gewerkschaft bzw. gegen deren für den Verstoß 
gegen den T arifvertrag  oder fü r die Betriebsstörung verantwortliche 
Stelle Anspruch au f Schadenersatz erhoben werden. Aus den E n t
scheidungsgründen zu-dem  U rteil ist besonders hervorzuheben:

D as Verhalten der A rbeiter, welche gesetzwidrig in die E in
richtungen des W erkes eingegriffen und dadurch Betriebsstörungen 
herbeigeführt haben, stellt eine sowohl nach § 823 Abs. 1  w ie nach 
§ 826 B G B . zum  Schadenersatz verpflichtende H andlung dar. Die 
Betriebsstörung ist von der beklagten Geschäftsstelle des Arbeitnehm er
verbandes gebilligt worden, da sie sich vo n  dem' Streik allein keinen 
Erfolg versprach. D ie Ortsgruppe ist fü r diese H andlung ihrer M it
glieder verantw ortlich, denn sie hatte dafür zu sorgen, daß sich der 

■ Streik innerhalb der durch Gesetz zugelassenen Grenzen entwickelte. 
Auch der Verband selbst haftet nach § 831 B G B ., er hat sich die 
Genehmigung des Streiks ausdrücklich Vorbehalten und die E n t
scheidung darüber in die Hände der O rtsverwaltung gelegt. D ie ört
liche Geschäftsstelle g ilt  aber als Organ des Verbandes.

Steuerabzug und pfändungsfreies Einkommen. Von dem Lohn
einkommen eines Arbeiters w ar durch Pfändungs- und Überweisungs- 
beschluß des zuständigen A m tsgerichts d er 28,—  RM  wöchentlich

übersteigende B etrag gepfändet und dem Gläubiger zur Einziehung 
überwiesen worden. Der Arbeitgeber hatte darauf mehrere Wochen 
nacheinander den 28,—  RM  übersteigenden B etrag voll einbehalten 
und von den verbleibenden 28.—  RM  die Steuern und Versicherungs
beiträge abgezogen.

Der Arbeiter hat geklagt, und das Gewerbegericht Berlin (K  7 
N r. 238/26) hat am 22. 4. entschieden, daß der Arbeitgeber den 
Pfändungs- und Übcrweisungsbeschluß unrichtig ausgeführt hat. 
W enn in diesem Beschluß gesagt worden sei, dem K läger solle nur der 
28,—  R M  wöchentlich übersteigende Betrag gepfändet werden, so 
sei dies so iu  verstehen, daß dem K läger unter allen Umständen 
28,—  RM  verbleiben sollten Und nicht 28,—  R M  abzüglich Steuern 
und Versicherungsbeiträge. Der Arbeitgeber hat demnach die zuviel 
einbehältene Summe nachzuzahlen.

Demnach ist darauf zu achten, daß die Abzüge vom  ganzen 
B etrag vorgenommen werden und dann, erst nach Abzug des pfändungs
freien Betrages, die Summe festgestellt wird, die fü r den Gläubiger 
gepfändet ist.

Gerichtliche Gutachten der Industrie- und Handelskammer Berlin.
B a n k .  F ü r die Valutierung der Gutschriften von Schecks auf 

auswärtige Plätze gibt es im  Bankverkehr keine allgemein gültigen 
Usancen. Im  H erbst 1923 wurden Schecks auf Provinzplätze im a ll
gemeinen je  nach der Entfernung und Größe des Ortes und je  nachdem, 
ob der Ort Bankplatz ist oder nicht, fünf bis acht Tage nach Eingang 
valutiert. W enn es sich um sehr kleine Orte m it schlechter P ostver
bindung handelte, wurde die W ertstellung längstens nach zehn Tagen 
vorgenommen.

H o lz . Nach § 28 der Gebräuche im  Holzhandel des W irtschafts
gebiets der Industrie- und Handelskam m er zu Berlin  hat die Fest
stellung der Gesundheit, der Mengen pnd der vertragsm äßigen Lieferung 
der W are am  Em pfangsort zu erfolgen, und zwar bei W aggonladungen 
längstens innerhalb sechs W erktagen nach Entladung.

S c h r o t t .  E in  einheitlicher Handelsgebrauch in dem Sinne, 
daß auf Grund der K lausel „Frach tbasis Siegen" an dem V ertrags
preise die am  Abschlußtage und nicht die am Liefertage geltenden 
Frachtsätze zu kürzen sind, hat sich im  Schrotthandel nicht gebildet. 
Jedoch werden in den beteiligten Kreisen wohl überwiegend die 
Frachten vom  Tage des Vertragsabschlusses der Abrechnung zugrunde 
gelegt.

G e s e t z e ,  V e r o r d n u n g e n , E r l a s s e .

Vierte Bekanntmachung über die W echsel- und Scheckzinsen. 
Vom 7. Ju li 1926. Der maßgebende Reichsbankdiskontsatz ist 6 % . 
(R G B l. I  S. 402.)

Gesetz zur Abänderung des Gesetzes über die Beschäftigung 
Schwerkriegsbeschädigter und der Personalabbauverordnung. Vom
8. Ju li 1926. Entscheidungen der Hauptfürsorgestellen über K ün d i
gungen sind beiden Parteien zuzustellen. E ine Beschwerde kann nur 
innerhalb einer W oche erhoben werden. (R G B l. I  S. 398.)

Gesetz zur Änderung des Reichsmietengesetzes. Vom 10 . Ju li 1926. 
(R G B l. I  S. 403.)

Vierte Verordnung zur Änderung der Steuerzinsverordnung. 
Vom  15 . Ju li  1926. Die Steuerzinsen sind vo n  7 auf 6 %  erm äßigt 
worden. (Deutscher Reichsanzeiger 26/163.)

Preußischer Erlaß des W ohlfahrtsministers betr. Beschäftigung 
schwerbeschädigter Erwerbsloser bei Notstandsarbeiten. Vom 30. Jun i 
1926. (Volkswohlfahrt 26/727.)

Gesetz zur Änderung des § 81 des Gesetzes über die privaten Ver
sicherungsunternehmungen. Vom 15 . Ju li 1926. Die beaufsichtigten 
Versicherungsunternehmungen haben künftig bis zu %  der durch die 
Beaufsichtigung entstehenden K osten  zu tragen.

I n t e r n a t io n a le  B r ü c k e n b a u - T a g u n g  in  d e r  S c h w e iz .

Verschiedenen Anregungen zufolge soll in Zürich in der zweiten 
H älfte des September d. J .  eine Internationale Brückenbau-Tagung 
stattfinden. Die Tagung wird veranstaltet von der Lehrkanzel für 
Brückenbau an der E idg. Technischen Hochschule, der E idg. M aterial
prüfungsanstalt, dem Techn. D ienst des Schweiz. Eisenbahndeparte- 
mentes, dem Brückenbaubüro bei d er Generaldirektion der Schwei
zerischen Bundesbahnen, dem Verein Schweizerischer Brücken- und 
Eisenhochbau-Fabriken sowie der Fachgruppe fü r Beton- und E isen
beton-Ingenieure des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten- 
Vereines. D ie Zusam m enkunft soll in den Räum en der E idg. Tech
nischen Hochschule stattfinden. Die Aussprache soll sich auf die 
Gebiete des Brücken- und Hochbaues in Eisen, Stein, Beton und Eisen
beton sowie —  soweit nötig —  auf dam it zusammenhängende Fragen 
des Plolzbaues erstrecken.

Die Einteilung der V orträge Ist in drei Gruppen vorgesehen, 
näm lich :

A. Gemeinschaftliche H auptvorträge fü r alle Teilnehmer. H ier
unter sollen nur Vorträge über von den einzelnen M aterialien
unabhängige, allgem eingültige Them ata gehalten werden.

B . Vorträge aus dem Gebiete des Eisenbaues.
C. Vorträge aus dem Gebiete des Stein-, Beton- und Eisenbeton

baues.
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D ie Vorträge der Gruppen B  und C finden, je nach Anzahl der 
angemeldeten Vorträge, soweit möglich zu verschiedener Zeit statt.

D ie H auptvorträge der Gruppe A  sollen am 20. September 
vorm ittags abgehalten werden, die Vorträge zu B  und C am 20. Sep
tem ber nachm ittags, am  2 1. Septem ber und 22. Septem ber vorm ittags. 
F ü r den 22. Septem ber ist ein Ausflug an die Nordrampe der G ott
hardbahn vorgesehen.

E s sind folgende R ichtlin ien fü r die Gliederung der Vorträge 
der Gruppen A, B  und C in Aussicht genommen:

1 . M a t e r i a l f r a g e n :
Qualität (neuere Baustähle, hochwertige Zemente, Schwei
ßung, Rostschutz des Eisens).
K onstruktive Eignung, Bearbeitungsfähigkeit.

2. V e r s u c h s w e s e n :
Laboratorium sversuche, Versuche an  fertigen Objekten, 
Meßappärate.

3. B a u s t a t i s c h e  u n d  k o n s t r u k t i v e  F r a g e n .
4. W ir t s c h a f t l i c h e  F r a g e n :

Betriebsorganisation, Norm alisierung, Konkurrenzfähigkeit 
der verschiedenen Bauweisen.

5. B e r ic h t e  ü b e r  n e u e s t e ,  l e h r r e ic h e  A u s fü h r u n g e n . 
Außer den V orträgen sind besondere Diskussionsstunden in  Aussicht 
genommen.

■ D as Organisationskom itce ist gebildet durch die Herren Prof. 
D r.-Ing. A. R o h n , Zürich, als Präsident, und Prof. Dr. R o s , Zürich, 
als Sekretär. R .

V o r lä u f ig e r  B e r i c h t  ü b e r  d a s  E r g e b n i s  d e s  P r e i s 
a u s s c h r e ib e n s  d e r  D e u t s c h e n  R e ic h s b a h n - G e s e l l s c h a f t

z u r  E r la n g u n g  e in e s  S p a n n u n g s -  u n d  e in e s  S c h w in g u n g s 
m e s s e r s  fü r  d ie  B e s t im m u n g  d e r  d y n a m is c h e n  B e a n 

s p r u c h u n g  e is e r n e r  B r ü c k e n .
Zu dem im Preisausschreiben festgesetzten Term in am 1. April 

1926 sind insgesam t 8 A pparate eingegangen. Daneben wurden noch 
Entw ürfe und theoretische Abhandlungen zur Lösung der in Frage 
stehenden Aufgabe vorgelegt, die aber beim W ettbewerb ausscheidcn. 
Von den S A pparaten sind 3 als reine Spannungsmesser, 3 als reine 
Schwingungsmesser und 2 als vereinigte Spannungs- und Schwin
gungsmesser anzusehen. Die gewählten Arbeitsweisen der Apparate 
sind sehr verschieden, sie wirken teils mechanisch, teils photometrisch 
und teils elektrisch.

D as Preisgericht ist zusammengetreten und hat alle 8 A pparate 
als wettbew erbsfähig bezeichnet und den fü r die eingehende Prüfung 
einzuschlagenden W eg festgelcgt. D ie E rfü llung der nach dem Preis
ausschreiben verlangten Anforderungen läßt sich nur zum kleinen 
Teil durch einfache Besichtigung feststellen. D ie Nachprüfung der 
meisten Bedingungen erfordert eingehende, z. T . schwierige Messungen. 
Hierzu gehören vor allem  die Feststellungen über die Verzerrungs
freiheit der Aufzeichnungen, über die Lage der Eigenschw ingungs
zahlen, über die Übersetzungsverhältnisse und über die Größe der 
Däm pfungen. Zur Durchführung dieser Messungen hat sich das Preis

gericht m it Zustimmung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft die 
M itarbeit eines au f diesem Gebiete anerkannten Fachm annes (Pro
fessor D r.-Ing. H o rt)  gesichert. Nach den Angaben von Professor 
H ort ist nunmehr eine fü r diese neuartigen und schwierigen Prüfungen 
geeignete Einrichtung nach A rt eines Schütteltisches geschaffen wor
den, dessen Bewegungen photom etrisch sozusagen unverzerrt auf
gezeichnet werden können. Die dem Schütteltisch durch E lektro
motor und Kurbelgetriebe aufgezwungenen Bewegungen erreichen 
dabei die im Preisausschreiben vorgesehenen Frequenzen. Der Schüttel
tisch mußte so gebaut werden, daß säm tliche eingegangenen, sehr 
verschiedenartig zu lagernden Apparate au f ihm  aufgestellt, befestigt 
und in Schwingungen versetzt werden können. Die Prüfung am 
Schütteltisch kann anfangs Ju li beginnen, so daß die dynam ische 
Nachprüfung der Apparate etw a bis Ende August durchgeführt sein 
kann. (Die M aterialprüfungsanstalt der Technischen Hochschule in 
Dresden hat in dankensw erter W eise die hierzu erforderlichen V er
suchsräume und das etwa erforderliche H ilfspersonal zur Verfügung 
gestellt.)

Nach Beendigung der dynam ischen Nachprüfung der A pparate 
muß noch durch praktische Versuche erprobt werden, wie sich die 
Apparate im  Gebrauch an verschiedenen Brücken handhaben lassen. 
Hierzu soll eine schweizerische Brücke in der Nähe von Spiez heran
gezogen werden, die von den Schweizerischen Bundesbahnen schon 
wiederholt als Versuchsbrücke verwendet wurde und deren Verhalten 
daher von früheren Messungen her hinreichend bekannt ist. Die 
Schlußprüfungen sollen alsdann an einer Brücke der Gütern mgehungs- 
bahn bei Oranienburg stattfinden, so daß bis zum Ende dieses Jah res 
m it der endgültigen Beurteilung gerechnet werden kann.

Die Apparate werden alsdann, bevor sie den Bewerbern wieder 
zugestellt werden, zu noch bekanntzugebender Zeit im  Eisenbahn
zentralam t ausgestellt werden.

Berlin, den 2S. Ju n i 1926.
D e u t s c h e  R e ic h s b a h n - G e s e l l s c h a f t ,  E i s e n b a h n - Z e n t r a l 

a m t , B a u t e c h n is c h e  A b t e i lu n g ,  
gez. D r.-Ing. K o m m e r e il .

Z w e i t e r  T a g  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  F a r b e  im  S t a d t b i ld  
in  H a n n o v e r .

v  o m 6. b i s  S. A u g u s t  1 9 2 6 .
An V o r t r ä g e n  werden gehalten:

Am  Sonnabend, dem 7. August, 9 Uhr vo rm ittags:
1 . R eferat über das Ergebnis einer vom  ,,Bunde zur Förderung 

der Farbe im  Stad tb ild " an die Stadtbau Verwaltungen gerichteten 
Um frage über die Stellung derselben zur Farbe im Stadtbild, zwecks 
Verbesserung der O rtsstatute und Aufstellung von Leitsätzen, R efe
ren t: O berbaurat D r.-Ing. W . H e l lw e g ,  Ham burg.

2. V ortrag des Herrn Iiu ra t D r. H . S c h m id , München: „D er 
gegenwärtige Stand der Enkaustik  und ihre Bedeutung für Hochbau 
und K unstgew erbe". Im  Anschluß an die V orträge: Aussprache.

Im  Anschluß an die V orträge findet eine Ausstellung „F a rb e  
im Stadtb ild“  im  Kunstvercinshause, veranstaltet durch Herrn Ober
baurat D r.-Ing. W. H e llw e g , statt.

PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erläuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft 2 vom 25. Januar 1925, S. 67.

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 aten tb latt Nr. 26 vom  r. Ju li 1926.

K l. 5 d, Gr. 14 . R . 64 833. W ilhelm  Friedrich Reinhard, Louisen
thal-Saar. Periodisch wirkende W urischaufelm aschinc für 
B ergeversatz. 6. 7. 25.

K l. 19  a , Gr. 2. T. 2 7 9 12 . Hubert Thurn, Essen, Rellinghauser 
Str. 1 5 1 .  Verfahren, zum Auskleiden von. Eisenbahn
schwellen m it H artholz, o. 7. 23.

K l. 20 a, Gr. 1 .  M. 92988. P>r.-ing, P au l M ast, K attow itz , ü. Otto 
Lindner, H indenburg; V e rtr .: H. Nähler, D ipl.-Ing. F . See
m ann u. D ipl.-Ing. E . Vorwerk, Pat.-A nw älte, Berlin  SW  1 1 .  
Rangierverfahren fü r Kohlen- oder Eisenbahnwagen auf 
Verladebahnhöfen. 23. 1 .  26.

K l. 20 a , Gr. 12 . B . 1249 6 8 . Firm a A dolf B leichert &  Co., Leipzig- 
Gohlis. Personenseilscliwebcbahn für Um laufbetrieb. 14 .4 .2 6 .

K l. 20 a , Gr. 12 . P . 50 55 9 . R ichard  Petersen, O liva b. D anzig;
V crtr .: D ip l.-Ing. F . Neubauer, P at.-A n w ., B erlin  W  9. 
Seilbahn m it gelenkig in das bewegte Tragseil eingehängtem 
Förderkorb. 20. 5. 25.

K l. 20 a, Gr. 12 . T . 2 7 3 2 6 . Yusuke Tam am ura, Tokyo, Ja p a n ;
V ertr.: D ipl.-Ing. L . W erner u. D ipl.-Ing. E . W urm, Pat.- 
Anwälte, Berlin  SW i r .  Seilklemme für Drahtseilbahnen; 
Zus. z. Anm. T. 27 3 12 . 20. 1 . 23.

K l. 20 g, Gr. 3. H . 106  260. Hohenzollern A kt.-G es. fü r Lokom otiv- 
bau, Düsseldorf-Grafenberg. Laufradanordnung fü r Schiebe
bühnen u. dgl. 15 . 4. 26.

K l. 20 g, Gr. 3. V. 20 30 2 . Anton Vestner, Berlin , H ohenstaufen
straße 66. Vorrichtung zum überbrücken von Lücken in 
einem Gleis. 9. 6. 25.

K l. 20 h, Gr. 4. B . 124  326. D r.-Ing. W. Baseler, München, W alhalla 
Straße 2 1 , u. Joseph Vögele A .-G ., Mannheim. Brem s 
einrichtung m ittels an besonderer, quer zur Gleisachse 
beweglicher Schiene geführter Hemmschuhe. 2. 3. 26.

K l. 20 h, Gr. 4. R . 6 3 1 9 1 .  D r. D ietrich  R ülil, Dortm und, Brem er 
Str. 3. V orrichtung zum A ufhaiten von laufenden Förder
w agen au f freier Strecke. 23. 1 .  25.

K l. 20 h, Gr. 7. H . 10 0 8 17 . H ydrau lik  G. m. b. H ., D uisburg. W agen
fördereinrichtung fü r Rangieranlagen. 4. 3. 25.

K l. 20 k, Gr. 9. A. 46643. F irm a Allgem eine E lektricitäts-G esell
schaft, Berlin. In  ein Kettenw erk eingebaute Vorrichtung 
zur Streckentrennung oder Nachspannung des Fahrdrahtes 
m it yom  Fah rdrah t abgezweigtem , nach aufw ärts geführtem 
Beidraht. 19 . 12 . 25.

K l. 35 b, Gr. r. A. 46 5-57. F irm a A T G  Allgem eine Transportanlagen- 
Ges. m. b. H ., Leipzig-Großzschocher. Verladeanlage, 
xo. 12 . 25.

K l. 35 b, Gr. r. P . 52 000. Pau l Pieper, Berlin-D ahlem , Ehrenberg
straße ia  u. Lauchham m er-Rheinm etall A .-G ., Berlin. 
H afenkran. 3 1 .  12 . 25.

K l. 37  b , Gr. 5. B . 11-7402. Hugo Bodem ann, E rfu rt, E p in aystr. 27.
U-förm ige, in  Betonkörper einzubettende Ankerschiene. 
3 1 .  12 . 24.

K l. 37 f, Gr. 5. S. 64 257. Siem ens-Bauunion G. m. b. H ., Kom m an
ditgesellschaft, Berlin. Fabrikschornstein . 8. 1 1 .  23.

K l. 37 f, Gr. 7. M. 87260. Georg tierm ann  M üller, Berlin-Schöne
berg, M artin-Luther-Str. 47. M ehrstöckiges Gebäude mit 
einer schraubenlinig um  einen L ich th of verlaufenden Fahr
bahn. 26. ix . 24.
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K l. 37 f, Gr. 8. M. 86 609. M aschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
A .-G ., Nürnberg. Gekrümmtes D rehtor für Lu ftsch iff
hallen. 4. 10 . 24.

K l. 42 c, Gr. 9. S. 62564 . Mart. Sander, H apsal, E s tl.; V e rtr .: 
D ipl.-Ing. F . Neubauer, Pat.-A nw ., Berlin W  9. Feldm eß
gerät m it Zeichenvorrichtung. 3 1 .  3. 23.

K l. 80 a, Gr. 7. B  109 027. Ernst Bongardt, Hersfeld, Hessen- 
N assau. V orrichtung zum Fördern von vorgem ischtem  
Mörtel, Beton u. dgl. m it H ilfe von D ruckluft durch eine 
Leitung unter Fertigm ischen; Zus. z. Anm. B . 104 388.
20. 3. 23.

K l. 80 a, Gr. 7. B . 1 1 7  350. D. Ju a n  Monton Blasco, Barcelona;
V ertr.: D ipl.-Ing. H . Schm iedt, Pat.-A nw ., Stuttgart. 
Tromm elm ischer fü r Beton o. dgl. m it wagerechter Dreh
achse und spiralig um diese gewundenem Trommelumfang.' 
27. 12 . 24. Spanien 29. 12 . 23, 20. 5. 24 u. 25. 6. 24.

K l. So a, . Gr. 7. D. 49 730. D raiswerkc G. m. b. H ., Mannheim- 
W aldhof. Förderkasten, insbes. fü r Betonmischmaschinen.
29. 1 .  26.

K l. 8 0 a , Gr. 14 . H. 1 0 1 1 6 9 .  G u stav Hübner, W ien; V ertr.: R .
Schmehlik u. i ip l.-Ing. C. Satlow, Pat.-A nw älte, Berlin 
SW  6 1. Stam pfm aschine zur H erstellung von Form ziegeln, 
insbes. solchen aus Beton. 19 . 3. 25.

R I. 80 a, Gr. 48. W. 65 229. Sam uel Scott W ilson, M eyerton, Trans
v a a l; V ertr.: H . Neubart, P at.-A nw ., Berlin  SW  6 1. Form - 
platte zur H erstellung von Platten und ähnlichen Form lingen 
aus plastischer Masse, z. B . Asbestzement. 1 1 .  1 .  24.

K l. 80 a, Gr. 56. P. 50 788. A lbert Pietrkowslci, K öln , Rolandstr. 10.
D rehbankartige Vorrichtung zur H erstellung von Beton- 
rohren o. dgl. nach dem Schleudcrverfaliren. 23. 6. 25. 

K l. 80 b, Gr. 8. L . 62 484. Gebr. Lüngen G. m. b. H ., E rkrath , Rhld.
Verfahren zur H erstellung eines feuerfesten Ofenfutters.
2 1 . 2. 25.

K l. 80 b, Gr. 9. St. 39 783. Pau l Stauß, Peitz. Zwischcndeckenfüll- 
m aterial und Verfahren zu dessen Herstellung. 26. 6. 25. 

Kl. 8 0 b , Gr. 12 . Sch. 7 4 5 6 1 . Scheidhaucr & Gicßing A kt.-G es., 
Bonn. Verfahren zur H erstellung von Scham ottesteinen.
22. 6. 25.

Kl. 80 b, Gr. 2 1 . S. 69 544. K a rl Siedlaczek, Ratibor, O .-S., Bosalzer 
Str. 40. Verfahren zur H erstellung von mehrschichtigen 
K unststeinplatten  fü r Gehwege. 6. 4. 25.

Kl. 84 c, Gr. 2. C. 33 696. Anselm  Cyran, Düsseldorf, Boltenstern
straße 24. Z-Spundbohle. 28. 6. 23.

Kl. 85 b, Gr. I . M. 86 953. K a rl Morawc, Berlin, I.uisenstr. 30. V er
fahren zum Enthärten von W asser durch Basenaustausch. 
3 1 .  10 . 24.

Kl. 85 c, Gr. 1 . L . 42 488. Clarence P. Landreth, Philadelphia, 
V . St. A .; V ertr.: H. L icht, Pat.-A nw ., Berlin  SW  1 1 .  
Verfahren zur elektrochemischen Behandlung von Abwässern. 
2 1 .  7. 14 . V . St. Am erika 5. 12 . 13 . u. 9. 6. 14 .

K l. 85 c, Gr. 6. IC 9 6 325 . Georg P au l Kropp, Dresden-A., Mün
chener Str. 5. K lärbecken, besonders zur Reinigung von 
Abwässern. 2 1 . 10 . 25.

B . E r t e i l t e  P a t e n t e .

Bekanntgem acht im Patentb latt Nr. 26 vom  1. Ju li  1926.

K l. 4 c, Gr. 35. 431 577. Dam pfkessel- und G asom eterfabrik A .-G .
vorm als A . W ilke & Co., Braunschweig. Ü berlauf Vorrich
tung an Gasbehältertassen. 10 . 1 .  26. D. 49584.

K l. 5 c, Gr. 10 . 431 757. Jo se f Christgen, Dortm und, I-IeiligerWeg 70.
Nachgiebiger Grubenstempel aus winkel- oder U-förmigen 
Walzeisen. 12 . 1 1 .  22. C. 3 2 8 18 .

K l. 19  c, Gr. 1 1 .  4 3 16 5 6 . Dr. U lrich D iem -Bernet, Speicher, St.
Appenzell; V ertr.: Dr. H . Göller, Pat.-A nw ., Stu ttgart. 
Verfahren zur Festigung der Straßenoberfläche. 8. 1 1 .  23.
D. 44465.- Schweiz 3 1 .  10 . 23.

K l. 20 i, Gr. 34. 431 658. M ax Schwarz, Garm isch. Sicherheitsvor
richtung zur Verhütung von Eisenbahnunfällcn. 23. 4. 25. 
Sch. 73 888.

K l. 37 a, Gr. 6. 431 629. F irm a Carl Zeiß, Jen a . Pfettenloses Eisen
beton-Tonnendach. 22. 1 .  24. Z. 14  185.

K l. 8 0 a , Gr. 34. 431 740. Jo n s Mühlow, Malmö, Schweden; V ertr.:
F . A. Hoppen, Pat.-A nw ., Berlin SW  68. Gießvorrichtung 
zur H erstellung rohrförm iger Betongegenstände, insbes. 
Hohlm asten, unter Verwendung eines in der Längsrichtung 
geteilten Kernes. 30. 12 . 23. M. 83 4 17 . Schweden 30. 12 . 22. 

K l. 80 a, Gr. 46. 4 3 17 5 6 . Heinz Stoffregen, Brem en, O stertorstein
weg 74. Verfahren zur H erstellung von Baütafeln , Baudielen
o. dgl. 25. 5. 24. St. 38 023.

K l. 80 b, Gr. 1 . 431 741. W ilhelm Buchholz, Trier, Hom m erstr. 32.
Verfahren zur H erstellung und Verarbeitung einer leichten 
Stam pfm asse; Zus. z. P at. 409944. 9. 4. 25. B . 1 19 2 8 0 . 

K l. 80 b, Gr. 25. 4 3 17 4 2 . Gesellschaft für G as-u n d  Teer-Verwertung 
m. h. I I ., K öln  a. R li. Verfahren zur H erstellung von K un st
asphalt. 8. 7. 24. A. 42 607.

K l. S i e ,  Gr. 127 . 4 3 16 3 6 . F irm a A T G  Allgem eine Transportanlagen- 
Ges. m. b. H ., Leipzig-Großzschocher. Einrichtung zur Ge
winnung von Deckgebirgsm assen m ittels Abraum förder
brücke. 19. 10. 24. A. 43 265.

K l. 84 a, Gr. 3. 4 3 15 6 5 . Berliner A ct.-G es. für Eisengießerei und 
M aschinenfabrikation, Charlottcnburg. Antrieb fü r Wehre 
m it drehbarem A ufsatz. 16. 10 . 24. B . 1 1 6  128.

K l. 85 e, Gr. 12 . 4 3 15 6 7 . G ustav Ziegler, Barcelona, Spanien;
V e rtr .: D r.-Ing. H . Brüggem ann,. P at.-A nw ., München. 
Aus einem ringförm igen U m lauf gebildeter W asserverschluß. 
12 . 7. 24. Z. 14  563.

BUCHERBESPRECHUNGEN.
D ie G r u n d z ü g e  d e s  E i s e n b e t o n b a u e s .  Von D r.-Ing. E . h. M a x  

F o e r s t e r ,  Geh. H ofrat, ord. Professor an der Technischen Hoch
schule in Dresden. D ritte, verbesserte und verm ehrte Auflage 
mit 183 Textabbildungen. (X II , und 570 Seiten.) Verlag von 
Julius Springer, Berlin. 1926. Preis geb. RM . 525,50 

In  m eisterlicher und um fassender Form  erscheint das rühm lichst 
bekannte Lehrbuch gerade zur rechten Zeit, da es in seiner N eu
bearbeitung die vom  Deutschen Ausschuß fü r Eisenbeton im  Sep
tember 1925 erlassenen Bestim m ungen als Grundlage aufw eist und 
ihnen den Gesam tinhalt anpaßt. Außerdem sind die in den letzten 
Jahren gem achten Erfahrungen und Forschungen, auch die chemischer 
und physikalischer A rt, berücksichtigt. D ie zweckmäßige Korn- 
zusammensetzung, die Untersuchungen über „hochwertigen Zem ent" 
und das Zusammenwirken m it dem St 48 und die hierbei zu erreichenden 
praktischen Vorteile sind eingehend behandelt, ebenso die neueren 
theoretischen Untersuchungen über P latten , Plattenbalken, Stützen
u. dgl. über die Berechnung außenm ittig belasteter Querschnitte usw. 
ausführlich erörtert. D as ausgezeichnete W erk ist nach drei R ichtungen 
gegliedert. D as e r s t e  K ap ite l um faßt d ie  g e s c h ic h t l ic h e  E n t 
w ic k lu n g  u n d  d ie  B a u s t o f f e  d e s  V e r b u n d b a u s ;  es kann nur 
allen, auch dem, der nur m it der Ausführung und allgemeinen An
ordnung von Eisenbetonbauten zu tun hat, empfohlen werden, dieses 
Kapitel aufs neue und sorgfältig nachzulesen, um m it wirklichem  Genuß 
den allerneuesten Stand der W issenschaft des Eisenbetons zu erfassen. 
Auch die beiden nächsten K ap ite l über die K o n s t r u k t io n s e l e m e n t e  
des V e r b u n d b a u s  u n d  d ie  E r m it t e lu n g  d e r  in n e rn  S p a n 
nungen umfassen den gesam ten Stoff und die Ergebnisse der neuesten 
Literatur und Erfahrung. D as z w e it e  bringt das Gebiet von den ein
fachen Platten bis zu den Verbundsäulen und Tonnengewölben. Das 
d r it te  K apitel ist das den größten R aum  des Buches einnehmende 
und am meisten auf der Höhe der Zeit stehende. H ier ist kaum  eine 
Lücke zu finden in dem, was wissenschaftlich und praktisch von B e

deutung für die Arbeiten des Ingenieurs ist. E s enthält die Berechnung 
der Biegungsspannungen, der Schubspannungen, der K nickfestigkeit 
nach rechnerischen und zeichnerischen Verfahren, unterstützt durch 
praktisch brauchbare Zahlentafeln und erläutert durch lehrreiche 
Beispiele in genauer und angenäherter Behandlung. K lare  und flüssige 
Sprache, sowie einwandfreie Abbildungen erleichtern das Studium  
in diesem Buche, das seinen besonderen W ert noch dadurch erhöht, 
daß es durch entsprechende Quellenangaben den Verfolg des Ursprungs 
sehr erleichtert und dam it den Fortschritt fördert. Den Schluß bildet 
ein Anhang mit den für den Eisenbetonbau in Betracht kommenden 
neuesten Bestim mungen, Zahlentafeln fü r durchlaufende Träger sowie 
eine Zusammenstellung aller Veröffentlichungen des Deutschen 
Ausschusses fü r Eisenbeton.

Wie aus den kurzen Andeutungen hervorgeht, kann man das 
Foerstersche Buch in seiner dritten Auflage als das modernste, über
sichtlichste und beste bezeichnen und allen Fachleuten empfehlen, 
die m it Eisenbeton konstruktiv arbeiten. E s ist meines Erachtens 
nicht nur ein Lehrbuch fü r Studierende sondern auch fü r alle in der 
Praxis stehenden Ingenieure dient es zur Auffrischung und Verjüngung 
ihrer Kenntnisse von der W issenschaft des Eisenbetonbaus.

D r.-Ing. E . h. K a rl B e r n h a r d ,  Berlin.

D ie  v e r e in f a c h t e  B e r e c h n u n g  b ie g s a m e r  P la t t e n .  Von 
D r.-Ing. H. Marcus. M it 33 Textabbildungen. (92 Seiten). V erlag 
von Ju lius Springer, Berlin. 1925. Preis RM  5 ,10 .

D as kleine H eft ist eine erweiterte Ausgabe der Arbeit des V er
fassers, m it dem dieser das gleiche Them a in der Zeitschrift „D e r B a u 
ingenieur" behandelt hat. Sie beruht auf der Untersuchung des P latten 
problems, die dieser in dem bekannten Buche über die Theorie e lasti
scher Gewebe veröffentlicht hat. D ie D efinition des Spannungs
zustandes von P latten ist durch die Arbeiten von K irchhoff, N aveir, 
L evy , N ädai und H enky durchgeführt worden. Sie galten jedoch im
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wesentlichen dem rein mechanischen und m athem atischen Inhalt und 
waren nur der frei aufliegenden und der ringsum cingespannten P latte  
gewidmet. Sie haben wohl bis in die jüngste Zeit nur selten den Weg 
ins Konstruktionsbüro gefunden. E s  ist ein unbestrittenes Verdienst 
von H i Marcus, den B ann in einem günstigen Zeitpunkt gebrochen 
zu haben. Die wirtschaftliche Durchbildung der Eisenbetonbauten, 
die wachsende Beherrschung und dauernde Verbesserung der Baustoffe 
drängt dazu, sich von der Idealisierung des Tragwerks als Stab frei- 
zumachen und in der kreuzweise arm ierten P latte  unter Umständen 
nicht allein die wirtschaftliche, sondern auch die sichere Konstruktion 
zu erblicken. Wenn auch die Lösung des Problems bereits vorlag, 
so hat cs H . Marcus durch die Einführung des Differenzenquotienten 
an Stelle des D ifferentialquotienten auf andere Randbedingungen 
erw eitert und in technischen Kreisen bekanntgem acht. Man hat 
vielleicht von dieser Vereinfachung des mathematischen Apparates 
im  Anfang mehr erhofft, als sie in W irklichkeit bedeutet, D ie B e
rechnung eines P lattengitters ist immer eine zeitraubende Aufgabe, 
an die nur der wissenschaftlich begeisterte Ingenieur herantreten 
wird. D ie Methode hat aber eine Reihe von Plattenaufgaben zahlen
mäßig bew ältigt, die in der Gegenwart als durchgehende P latte  und 
Pilzdecke zur Bedeutung gelangt sind. H . M arcus hat hierbei erkannt, 
daß dieser Weg zur Zeit nicht zur wirtschaftlichen Ausnutzung der 
P latte  als Konstruktionsteil führen wird und daher eine Abschätzung 
des Spannungszustandes in einer dem werktätigen Ingenieur geläufigen 
Eorm  vorgeschlagen, die an die Untersuchungen des linearen Spannungs
zustandes anknüpfte und die R ichtigkeit durch die auf Grund der 
strengen Theorie gewonnenen Ergebnisse nachweist. H. Marcus greift 
hierbei auf die bekannte Überlagerung zweier System e von Streifen zu
rück, bem erkt jedoch die Tatsache, daß die Verbindung beider 
System e zu einer P latte  zur Torsion des Streifens führt. D ie T rag
fähigkeit ist also nicht allein durch die B iegungssteifigkeit, sondern 
gleichzeitig durch die Verdrehungssteifigkeit des Streifens bestim m t. 
Ich  möchte ein derartiges Verfahren keine Berechnung, sondern eine 
Abschätzung des Spannungszustandes nennen. D am it ist keine 
Herabsetzung der Arbeit verbunden, vielm ehr hat der Verfasser d a
m it eine fü r den w erktätigen Ingenieur außerordentlich verdienst
liche Arbeit geleistet, die durch die Anerkennung des deutschen 
Ausschusses als „am tliche“  Methode die beste W ürdigung erfahren

hat. Man soll jedoch die Bezeichnung einer Plattenberechnung der 
strengen Theorie Vorbehalten, die das allein in W irklichkeit leistet. 
Im  anderen Falle  erweckt man in der breiten Ö ffentlichkeit nur allzu 
leicht falsche Vorstellungen, die die weitere Entw icklung hemmen.

Die M itwirkung der Drillungsmomente bei der Untersuchung 
von kreuzweise arm ierten Eisenbetonplatten ist von anderer Seite 
scharf bekäm pft worden. Wenn ich diesen Einw änden auch nicht 
recht zu geben verm ag, so hat Leitz in einem sicherlich recht, daß die 
von der strengen Theorie vorausgesetzte homogene Beschaffenheit 
der kreuzweise bewehrten Eisenbetonplatten besser nachgewiesen 
werden muß, als dies heute der F a ll ist. H ier finden diejenigen F a ch 
genossen geeignete Beschäftigung, die sich bemühen, neue Form eln 
über die Berechnung des Plattenbalkens aufzustellen. . Die letzte E n t
scheidung ist den Ergebnissen der versuchstechnischen Erforschung 
des Spannungszustandes Vorbehalten. H ier hätte die sachliche Ge
m einschaftsarbeit zwischen Theoretiker und Versuchsanstalt bereits 
größere K larh eit bringen müssen.

Die vorliegende Arbeit bedarf keiner Em pfehlung. Sie gehört 
in die Hände eines jeden Fachgenossen, dem sie jederzeit w ertvolle 
Dienste beim  E ntw urf von Eisenbetonbauten leisten wird.

K . B eyer.

E h r e n p r o m o t io n .
Auf einstim m igen Antrag der Abteilung fü r Ingenieurbauwesen 

der Technischen Hochschule Braunschweig ist Herrn Ingenieur 
A d o lf  M a s t  in Berlin  in Anerkennung seiner hervorragenden 
Verdienste auf dem Gebiete der Betongründungen die Würde des 
D r.-Ing. e. h. erteilt worden.

B e r ic h t ig u n g .
In  dem Aufsatz in Nr. 27 dieser Zeitschrift, Lew e, „D ie  gleiche 

Form el fü r alle durchlaufenden T räger über beliebig viele ungleiche 
Felder m it gleicher M itte l-un d  %  1/3 -fa ch e r E n d ste ifigke it", muß es 
in der Abb. 4 Feld 4— 5 bei der Angabe der Größe der Einfluß- 
flächen nicht 0,0045 p, sondern 0,01674 p  heißen. D r. Lewe.

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR BAUINGENIEURWESEN.
G esch äfts te lle : B E R L I N  NW 7, F riedrich-E bert-S tr. 27 (Ingenieurhaus).

D e u t s c h e r  V e r b a n d  T e c h n i s c h - W i s s e n s c h a f t l i c h e r V e r e in e .

D ie Deutsche Gesellschaft fü r Bauingenieurwesen gehört seit 
dem 1. Ju lid . Js . dem Deutschen Verband Technisch-W issenschaftlicher 
Vereine an. Dieser Verband ist der Spitzenverband der großen deut
schen technisch-wissenschaftlichen Vereine, dem zur Zeit 28 Vereine 
als M itglieder angehören.

L e e r la u f a r b e i t !

Leerlaufarbeit ist fü r jeden Ingenieur etwas Überflüssiges, das 
abgebaut werden muß. Auch im  Vereinswesen sollte es keine ver
meidliche Leerlaufarbeit geben. Diese wird uns leider von vielen Mit
gliedern dadurch verursacht, daß sie immer noch m it dem Beitrage 
für das laufende Ja h r  rückständig sind und uns zu wiederholten 
Mahnungen und dam it zu Ausgaben und Arbeiten zwingen, die pro
du ktiv  v iel besser angewandt werden können. W er also seinen Beitrag 
für das laufende Ja h r  noch nicht bezahlt hat, zahle ihn schleunigst 
auf das Postscheckkonto Berlin Nr. 10 0 3 2 9  ein!

F ü r  d ie  R e is e z e i t !

Die Gepäckversicherungsgebühren für Reisen in Deutschland 
betragen fü r je 1000 M. des Versicherungswertes 3 M. bei j/> Monat, 
4 M. bei 1  Monat, 5 M. bei 2 Monaten, 7,50 M. bei 3 Monaten, 12 ,50  M. 
bei 6 Monaten und 17  M. bei 12  Monaten Reisedauer. Dazu treten 
P o l ic e g e b ü h r e n ,  und zw ar 0,50 M., ferner 3 %  des Präm ienbetrages 
als S t e m p e lg e b ü h r  sowie fü r Ü b e r s e n d u n g  der Police 0 ,10  M. 
B e i s p ie l :  Versicherungswert 2000 M. Reisedauer T M onat, Präm ie 
8 M. und Policengebühr 0,50 M. und Stem pelgebühr 0,30 M. und Porto 
für Policenzusendung 0 ,10  =  8,90 M.

Term in fü r Inkrafttreten  ist anzugeben; als frühester Term in gilt 
das D atum  der Abstem pelung der Zahlkarte. D ie Versicherung g ilt a ls  
abgeschlossen nach Überweisung des Präm ienbetrages au f P o s t 
s c h e c k k o n t o  59 2 6 3  des V. d. I ., Abt. Ingenieurhilfe, Berlin  N W  7. 
Notwendige Angaben (Adressen usw.) au f der Rückseite des Zahl
kartenabschnittes.

D ie  Versicherung bezieht sich auch auf die losen ins Eisenbahn
abteil mitgenommenen Effekten. W eitere Angaben fü r Reisen außer
halb Deutschlands erfolgen au f Anfrage durch die Ingenieurhilfe, 
B erlin  N W  7, Friedrich-Ebert-Str. 27.

A n s c h r i f t ä n d e r u n g e n  fü r  d a s  d ie s jä h r ig e  J a h r b u c h .

M itglieder, die für das diesjährige Jahrbuch noch Anschrift
änderungen einschließlich der Änderungen des Fernsprcchanschlusses

mitzuteilen haben, werden gebeten, dies u m g e h e n d  zu tun, damit 
die Änderungen noch in die Verbesserungsabzüge der Druckfahnen 
cingefügt werden können.

V e r g ü n s t ig u n g  b e i  e in e r  K r a n k e n v e r s ic h e r u n g .
D ie Deutsche Gesellschaft fü r Bauingenieurwesen hat m it der 

B a r m e n ia  Versicherungsbank fü r M ittelstand und Beam te (V. a. G.) 
zu Barm en, Berlin  SW  48, Enckeplatz 4, einen V ertrag geschlossen, 
demzufolge die Barm enia den M itgliedern der D .G .f.B . die folgenden 
Aufnahm evergünstigungen einräum t:

1 .  Die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen vorge
sehene Beibringung eines ärztlichen Gesundheitszeugnisses fä llt für 
die M itglieder der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen fort., 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß die von der Barm enia im  A uf
nahm eantrag gestellten Fragen bezüglich des Gesundheitszustandes 
einwandfrei beantwortet sind und ihr keine Veranlassung zur B e
anstandung geben. In  solchen Fällen  ist- die Barm enia berechtigt, 
das ärztliche Gesundheitszeugnis nachträglich einzufordern. Die A uf
nahme erkrankter Personen wird grundsätzlich ausgeschlossen.

2. Die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen vorgesehene 
Aufnahm egebühr von 2 M wird von den M itgliedern der D .G .f.B . 
nicht erhoben.

3. D ie in den Versicherungsbedingungen vorgeschriebene W arte
frist von drei Monaten wird in der W eise gekürzt, daß allen denjenigen 
M itgliedern der D. G .f.B . und ihren versicherten Fam ilienangehörigen, 
die innerhalb vier Monaten nach Tätigung des Vertrages ihre M it
gliedschaft beantragen, ein Anspruch auf die Versicherungsleistungen 
bereits in solchen K rankheitsfällen  zusteht, die nach A blauf einer 
einmonatigen W artezeit eintreten. Denjenigen M itgliedern, die nach 
vier Monaten ihre M itgliedschaft bei der Barm enia beantragen, werden 
die Versicherungsleistungen erst nach einer zweimonatigen .Wartezeit 
gewährt. D ie F rist beginnt m it dem Tage der bestätigten Aufnahme.

Dagegen b leibt die W artezeit fü r Behandlung und Ersatz  von 
Zähnen und fü r einige besonders gelagerte Fälle  bestehen, die nach den 
Versicherungsbedingungen vorgesehen ist.

4. Alle notwendig werdenden Änderungen der Versicherungs
bedingungen haben auch die M itglieder der D .G .f.B . gegen sich wirken 
zu lassen.

W ir empfehlen unseren M itgliedern, von dem Angebot der 
B arm enia Gebrauch zu machen, zum al diese Versicherung sich be
kanntlich bereits einen bedeutenden R u f für Versicherungen des geistig 
arbeitenden M ittelstandes erworben hat. D ie Beitrittserklärungen 
b itten w ir an die Geschäftsstelle der D .G .f.B ., Berlin  NW  7, Ingenieur
haus, zu richten.
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