
DER BAUINGENIEUR
7. Jahrgang 3. September 1926 Heft 36

ERFAHRUNGEN MIT GUSSBETON BEIM BAU DER NORDKAJE DES HAFENS II IN BREMEN*),
Von B aurat Dr.-Ing. Agatz, Hafenbauamt, Bremen.

(F o rtse tz u n g  v o n  S e ite  664.)

I I I  a) T e m p e r a t u r m e s s u n g e n .

A n  d em  e in g e b a u ten  B e to n  w u rd e n  T e m p e ra tu rm e ssu n g e n  
sofort nach  F e r t ig s te llu n g  d e r  e in zeln en  B a u b lö c k e  in  den v e r 
sch ied en sten  T ie fe n la g e n  vo rgen o m m en . D ie  M essu n gen  w u r
den d u rc h sch n ittlic h  4 W o ch en  la n g  d u rc h g e fü h rt , u n d  z w a r 
w urd e  in  den e rste n  6 T a g e n  a lle  6 S tu n d e n , un d  s p ä te r  a lle  
12  S tu n d e n  gem essen . D a s  E r g e b n is  w a r  fo lg e n d e s :

la g , d esto  w e n ig er b ra u c h te  d e r B e to n  an  Z e it , um  ein e W ärm e 
v o n  1 8 0 C  zu erre ich en .

1. V e r h ä l t n i s  d e r  B e t o n t e m p e r a t u r  
t e m p e r a t u r  (A b b . 15 ) .
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E s  z e ig te  sich , daß  d ie  B e to n w ä rm e  im  a u fste ig e n d e n  A s t  
ihrer K u r v e  v o n  d e r A u ß e n te m p e ra tu r  in  h o h em  M aß e b eein 
flußt w ird .

B e i  h o h en  A u ß e n te m p e ra tu re n  un d  g e r in g e n  U n te r
schieden zw isch en  T a g -  u n d  N a c h tte m p e ra tu re n  se tz t  d ie  A b 
b indew ärm e d es B e to n s  ra sc h e r  u n d  m it  h ö h eren  W ä rm e 
graden e in  a ls  w ie  b ei n ied rigen  A u ß e n te m p e ra tu re n  u n d  g e 
ringen U n te rsch ied e n  in  d en  T a g -  un d  N a c h tte m p e ra tu re n .

D ie  H ö c h stw ä rm e  lie g t  im  D u rc h sc h n itt  a u f  3 5 0 b e i e in er 
A u ß en tem p eratu r v o n  im  M itte l 1 2 / 1 3 0 C . B e i  s ta rk e n  T e m 
p eratu ru n tersch ied en  in  den  T a g e s -  u n d  N a c h tz e ite n  z e ig t d ie 
B eto n w ärm e e b e n fa lls  S c h w a n k u n g e n  v o n  im  D u rc h sc h n itt  
5 ° C. B e i  A u ß e n te m p e ra tu re n  n a h e  d er F ro s tg re n z e  s in k t  d ie 
A b b in d ew ärm e d es B e to n s  a u f  1 5 0 b is  2 0 0 C. G e h t  d ie  A u ß e n 
tem p eratu r u n te r  o °  C, d an n  g e h t  a u c h  die B e to n w ä rm e  zu 
rück, um  b e i w a ch se n d e r A u ß e n te m p e ra tu r  a lsd a n n  in  d ie a lte  
K u rve  w ie d e r z u rü ck zu geh en .

M it d e r  T ie fe  im  B a u b lo c k  n im m t d e r E in flu ß  d er A u ß e n 
tem peratur a b  (A b b . 16 ).

D ie  Z e it  fü r  d a s  S in k e n  d er B e to n w ä rm e  a u f 1 8 °  C  b e tru g  
im D u rch sc h n itt  18 /2 2  T a g e . J e  t ie fe r  d ie  A u ß e n te m p e ra tu r

*) Der in H eft 34 und im vorliegenden Heft veröffentlichte Aufsatz 
bildet den Anfang einer Buchveröffentlichung des Verfassers unter dem T itel: 
p ■ rat'°nelle Bewirtschaftung des Betons“  (Verlag von Julius Springer, 
BerlinAVg). Die weiteren Kapitel werden umfassen: a) Einfluß von
uschlagstoffen und Bindemitteln auf die Betonfestigkeit, bj Einfluß des 
, )5serffehaltes, c) Einfluß des Traßzusatzes, d) Die Prüfung der Bau

stoffe und des Betons und die Überwachung der Betonbereitung, e) Zu
sammenfassung und Folgerungen.
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Verlauf der Tem peraturkurven im Bauwerk.

2. V e r h ä l t n i s  d e r  B e t o n t e m p e r a t u r e n  z u  d e n  v e r 
s c h i e d e n e n  Z e m e n t e n  (A b b . 1 7 ) :

V e rw e n d e t  w u rd e n :
E ise n p o rtla n d z e m e n t, N o rd d . H ü tte , B re m e n ,
N o rd d . Z e m e n tfa b r ik , M isb u rg ,
A le m a n n ia  Z em en t, H ö v e r .

Z w isch en  d em  E ise n p o rtla n d z e m e n t u n d  dem  N o rd d . 
Z em en t, k u rz  „M is b u r g “  g e n a n n t, b e ste h t ke in  w e se n tlich e r 
U n te rsch ied . Ih re  T e m p e ra tu rk u rv e n  la u fe n  a n n ä h e rn d  p a ra lle l.

M/s ó  um .
0 ¿/owe/.

ßußtfnTemperpfur-m/f/e/: "74- 0  Cf
7 2 °  .

0 -72

Abb. 17.

A n d ers  v e rh ä lt  es s ich  m it  d em  A le m a n n ia -Z em e n t, d e r m ein er 
A n s ic h t n ach  in fo lg e  se in es g lä n z en d  d u rch g e fü h rte n  B re n n - 
u n d  M ah lp ro zesses u n d  w egen  sein es h ö h eren  K a lk g e h a lte s  eine 
h ö h ere  E n e r g ie  e n tw ic k e lt  u n d  b e i e in er zu r Z e it  d e r P rü fu n g  
a lle rd in g s  um  e tw a  2 °  C  h ö h e re n  A u ß e n te m p e ra tu r und  
e in em  e tw a s  stä rk e re n . B a u b lo c k  eine B e to n w ä rm e  b is zu 5 8 °  C 
a m  v ie r te n  bzw . fü n fte n  T a g e  en tw ic k e lte .
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V e r h ä l t n i s  d e r  B e t o n t e m p e r a t u r  z u r  
B a u b l ö c k e  (A b b . 1 8 ) :

S t ä r k e  d e r
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D ie  S tä r k e  d es  B a u b lo c k e s  h a t  a u f  d ie  A b b in d e w ä rm e  des 
B e to n s  ke in en  so groß en  E in flu ß , w ie  m an  w o h l g la u b t , d a  b ei 
den  v e rh ä ltn ism ä ß ig  g ro ß en  B a u b lö c k e n  in  G eestem ü n d e

u n d  b en u tz e  sie  a ls  A u sg le ic h  d e r  a u ftre te n d e n  in n eren  B e to n 
sp an n u n gen , d a n n  k a n n  m an  d a m it d a s  U n a n g e n e h m e  m it  dem  
Z w e ck d ie n lich e n  v e rb in d e n .

H o riz o n ta le  A rb e its fu g e n  sin d  h in s ic h tlic h  d e r S c h w in d 
m aß e n ich t so u n an gen eh m , d a  sie  d u rch  d a s  S c h w e rg e w ich t 
d er d a rü b er lieg en d e n  M assen  z u sam m en g ep reß t w erd en . 
A u ß e rd em  tre te n  sie  w egen  d e r im  a llgem ein en  g e rin g e n  H öh e 
n u r in  g a n z  g e r in g e m  U m fa n g e  a u f.

I I I  c) E r m i t t e l u n g  d e s  B e t o n d r u c k e s .

E s  is t  b ek a n n t, daß  d e r S e ite n d ru c k  sow oh l a u f d ie Sch a lu n g  
w ie  a u f  d ie  V e rb le n d u n g  b e i G u ß b eto n  e in  e rh eb lic h  grö ß erer 
is t  a ls  b e i S ta m p fb e to n . D ie  A n g a b e n , d ie  b is la n g  ü b e r  die 
H ö h e  d es D ru c k e s  g e m a c h t w a re n , g eh en  erh eb lic h  au se in an d er. 
W ä h re n d  d ie  A m e r ik a n e r  m it  e in em  D ru c k  v o n  e tw a  xfs m ehr 
a ls  b e i W a sse r  rech n en , b in  ich  se in erze it  n ach  den E r fa h ru n g e n  
fü r  d ie  B e re c h n u n g  d e r B e to n sc h a lu n g e n  fü r  den Sch leu sen b au  
G e e ste m ü n d e  zu 3/4 d es W a sse rd ru c k e s  geko m m en .

B e i  d em  B a u  d er n eu en  K a je m a u e r  in  B re m e n  h a b e  ich 
w ie d e ru m  den B e to n d ru c k  fü r  d ie  B e re c h n u n g  d e r  S tä r k e  der 
V e rb le n d u n g  (v e rg l. A b b . 19 )  m it  3/4 W a sse rd ru c k  ange
nom m en u n d  d u rch  V e rsu c h e  ü b e r d ie  Z u g fe s t ig k e it  von 
B e to n m ö rte l 1  : 3 , d e r fü r  d ie  H e rs te llu n g  des K lin k e r -  und 
S a n d ste in m a u e rw e rk e s  v e rw e n d e t w u rd e , n ach  20 u n d  24 Stu n -

+ V-.30T e m p e ra tu re n  v o n  3 8 °  C  u n d  b e i den P a n a m a 
sch leu sen  so lch e  v o n  5 2 0 C gem essen  u n d  b e i d en  
v e rh ä ltn ism ä ß ig  sch m alen  M a u e rq u e rsc h n itte n  bei 
d e r K a je m a u e r  in  B re m e n  D u rc h sc h n itts te m p e ra 
tu re n  v o n  3 7 0 C, b e i V e rw e n d u n g  v o n  A le m a n n ia -  
Z em e n t so g a r 5 8 °  C  e b e n fa lls  e rre ic h t w u rd en .

I I I  b) R i s s e e r s c h e i n u n g e n .

R issee rsch e in u n g e n  im  B a u w e r k  w u rd en  
b is a u f ein en  F a l l  n ich t fe s tg e s te llt . D ie se r 
le tz te re  b e t r if ft  e in en  B a u b lo c k , d e r  a lle rd in g s  
a n  e in em  V o rsp ru n g  d e r M a u e r la g  un d  
sich  d a d u rch  u n g le ic h m ä ß ig  au sd eh n en  k o n n te .
E s  is t  h ie r  n ich t d e r B e to n  d es in  A r b e it  
b e fin d lic h e n  B a u b lo c k s  g erissen , so n d ern  d er a ls  
S c h a lu n g  d ien en d e  S p lit tb e to n  u n d  d a s  V e rb le n d 
m a u e rw e rk , d ie  b ere its ' frü h e r ' h e rg e s te llt  w a re n  
u n d  T e m p e ra tu re n  v o n  n u r e tw a  1 8 0 C  b esaß en .

D ie  U rsa c h e  is t  d a r in  zu su ch en , daß  der 
in fo lg e  se in er gro ß en  H itz e  s ich  z u e rst a u sd eh n en d e  
B a u b lo c k  d u rch  se ine H a ftu n g  an  d em  S p lit tb e to n  u n d  än d ern  
V e rb le n d m a u e rw e rk  d iese  n ach  d e r ¡jfreien  z u rü c k sp r in g e n 
den  S e ite  au se in a n d e rriß , w e il d ie  b e re its  a u f  1 8 0 C  a b g e 
k ü h lte n  B a u w e rk s te ile , S p lit tb e to n  u n d  V erb le n d in a u e rw e rk , 
dem  ra sch e n  T e m p e ra tu rw e c h se l n ich t fo lg e n  k o n n ten .

In  d en  g e ra d e n  M a u e rstre c k e n , w o  e b e n fa lls  a lle  60 m  
T e m p e ra tu r fu g e n  a n g e o rd n e t w u rd en , tra te n  R issee rsc h e in u n g e n  
n ich t a u f, tro tz d em  a n  d en  B a u w e rk s te ilc n , d ie  im  S o m m e r 
b e to n ie rt  w u rd e n , n ach  e tw a  3  M o n aten  Sc h w in d m a ß e  a n  den 
T e m p e ra tu r fu g e n  b is  xo m m  fe s tg e s te llt  w u rd e n . Ic h  fü h re  d as 
N ic h ta u ftre te n  v o n  R is s e n  a u f  d en  v e rr in g e rte n  W a sse rz u sa tz  
u n d  fe rn e r  d a r a u f zu rü c k , d aß  zw isch en  den T e m p e ra tu rfu g e n  
B a u b lö c k e  v o n  15  m  L ä n g e  b e to n ie r t  w u rd en . In fo lg e  d ieser 
d re i w e ite re n  A rb e its fu g e n , d eren  A rb e ite n  b is  zu  2 m m  fe s t 
g e s te llt  w u rd e , ü b te  d as S c h w in d e n  d es  B e to n s  a u f  d a s  B a u w e r k  
kein en  sc h ä d lich e n  E in flu ß  au s . D aß  d ie  S ch w in d m a ß e  b e i den 
v e r t ik a le n  A rb e its fu g e n  k le in e r sin d  a ls  an  den  T e m p e ra tu r
fu g e n , is t  d a r a u f z u rü c k zu fü h ren , daß  d ie  K o n stru k tio n se ise n  
b e i den  A rb e its fu g e n  d u rch la u fe n .

D ie  E r fa h ru n g  le h rt  a ls o :

D e r  sch w ä ch ste  T e il  d es G u ß b e to n b a u w e rk e s  sin d  und  
b le ib en , t ro tz  a lle r  th e o re tisc h e n  V ersu ch e , in  d e r P r a x is  im m er 
d ie  A rb e its fu g e n . A lle s  A u fra u h e n , N ä sse n , S c h lem m en  u n d  
V e rn ä h e n  m it  B ru c h ste in e n  u n d  R u n d e ise n  h il f t  n ich ts . M an  
seh e  d a h e r d ie  v e r t ik a le n  S c h ic h tfu g e n  im  B a u w e r k  v o n  v o rn 
h e re in  a n  d en  P u n k te n  v o r , w o  sie  o h n e  S c h a d e n  a rb e ite n  kön nen

+3,20
Sandstein

Abb. 1 9 . Verblendmauerwerk für die Kajemauer.

d en  u n d  n a c h trä g lic h e r  R e c h n u n g s fü h ru n g  m it  d en  E r fa h ru n g s 
w e rte n , d ie  b ei e in em  A u sw e ic h en  des V erb le n d m a u e rw e rk s  
gew o n n en  w u rd e n , d ie  R ic h t ig k e it  m ein er A n n a h m e  festger 
s te llt . D u rch  E n t fe rn u n g  d e r  T re n n w a n d sch a lu n g e n  in  v e r
sch ied en en  B a u b lö c k e n  w u rd e  d e r  m itt le re  B ö sc h u n g sw in k e l 
d es B e to n s  zu 3 0 0 fc s tg e s te llt . A u c h  d ie  E r m it t lu n g  n ach  der 
E rd d ru c k fo rm e l

E b “ T  Y h 2 tg 2 ( 4 5  — -f-)

e rg a b  d ie  H ö h e  d es B e to n d ru c k e s  zu 3/4 d es W a sse rd ru ck e s

D e r  B e t o n d r u c k  a u f  d i e  S e i t e n w ä n d e  h ä n g t  
v o n  f o l g e n d e n  F a k t o r e n  a b :

1 .  A r t  des M isch u n g sv e rh ä ltn isse s .
2 . A r t  d e r  Z u sc h la g ss to ffe .
3 . Z u s a tz  v o n  T ra ß .

W a sse rz u sa tz .
G rö ß e  d es S c h a lu n g sra u m e s .
B e to n le is tu n g  p ro  S tu n d e .
B e to n ie ru n g sh ö h e  p ro  T a g .
L a g e  d e r G ieß rin n en  im  S c h a lu n g sra u m . 
F lie ß g e sc h w in d ig k e it  u n d  F a llh ö h e  des B e to n s .

H ie rv o n  ü b en  d ie  sech s le tz te n  U m stä n d e  d en  größten 
E in flu ß  au s.

4 -
5 - 
6.

7-
8.

9 -
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Z u  b ea c h ten  is t  fe rn e r , daß  b eim  E in b r in g e n  des B e to n s  
in den S c h a lu n g sra u m  d ie  G ieß rin n en  n ich t zu d ich t a n  d ie 
Sch alu n g  b zw . V e rb le n d u n g , a lso  m in d esten s in  2 b is  3 m  E n t 
fern un g in  d e r G ieß rich tu n g  u n d  1 ,5  m  se itlich  d e r G ieß rich tu n g , 
h e ra n g e rü c k t w e rd e n , d a  s ich  so n st d er B e to n d ru c k  n a tu rg e m ä ß  
durch d ie  W u c h t d e r h e ra b stü rz e n d e n  B e to n m a sse n  in  e rh e b 
lich em  M aß e v e rm e h rt  u n d  a lsd a n n  zu m  E in s tü rz e n  d e r S e ite n 
w än d e fü h re n  k a n n . I s t  d e r S c h a lu n g sra u m  k le in e r a ls  d ie  o b en  
an gegeb en en  M in d e ste n tfe rn u n g e n , d a n n  m üssen  e n tw e d e r d ie 
S e iten w än d e  v e r s tä r k t  w e rd e n  o d er d ie  E in b r in g u n g  des B e to n s  
muß m it seh r la n g sa m e r F lie ß g e sch w in d ig k e it  und§in  g e r in g e r 
F a llh ö h e  erfo lgen .

I I I .  d) B e t o n f e s t i g k e i t s p r ü f u n g e n .

D ie  w ä h re n d  d er B a u a u s fü h ru n g  d er K a je m a u e r  v o rg e 
nom m enen F e st ig k e itsp rü fu n g e n  v o n  B e to n  e rs tre c k te n  sich 
a u f fo lgen d e  G e b ie te :

1 . P rü fu n g  d e r  F e s t ig k e ite n  d es fü r  den B a u  d e r K a je m a u e r  
v e rw e n d e te n  B e to n s .

2. V erg le ich  d er F e s t ig k e ite n  d e r u n te r x. h e rg e ste llte n  P ro b e 
w ü rfe l m it  den  a u s  dem  fe r t ig e n  B a u w e rk  h e ra u sg e 
ste m m te n  W ü rfe ln .

3. D ie  P rü fu n g  d e r F e s t ig k e ite n  ve rsch ie d e n e r Z em en te  
im  B e to n  b e i ve rsch ie d e n e n  M isch u n g sve rh ä ltn isse n , a b er 
g le ich em  W a sse rz u sa tz  in  R a u m p ro z e n t.

4. D ie  F e s ts te llu n g  d es E in flu s se s  v o n  T ra ß z u sa tz  a u f den 
B e to n  b e i V e rw e n d u n g  ve rsc h ie d e n e r Z em e n te , v e rsc h ie 
d en er M isch u n g sv e rh ä ltn isse  un d  v e rsc h ie d e n  hoh en  
W a sse rz u sa tz e s  in  R a u m p ro z e n t .

5. V erg le ic h  d er F e s t ig k e ite n  v o n  B e to n  b e i V erw e n d u n g  
ve rsc h ie d e n e r Z u sc h la g s to ffe  u n d  ve rsc h ie d e n e r M isch u n gs
v e rh ä ltn isse , a b e r  g le ich en  W a sse rz u sa tz e s  in 
R a u m p ro z e n t.

6. V erg le ich  d e r  F e s t ig k e ite n  v o n  B e to n  b e i v e r 
sch ied en em  W a sse rz u sa tz  u n d  ve rsch ied en en  
M isch u n g sv e rh ä ltn isse n .

D ie  V e rsu ch sre ih e n  w u rd e n  d u rch sch n ittlic h  zw ei
mal, o ft  so g a r  d re i-  u n d  v ie rm a l, un d  z w a r zeitlich  
getrennt, m it  je w e ils  zw ei W ü rfe lp ro b e n  d u rch g e fü h rt.

E s  h a t t e  s ich  n ä m lich  geze ig t, daß  es in fo lg e  d e r 
versch ied en en  W e rt ig k e it  d e r e in zeln en  Z em e n tso rte n , 
wie ich s p ä te r  u n te r  K a p it e l  I I I  f  noch n ä h e r  a u s 
führen w e rd e , zu T ru g sc h lü sse n  fü h re n  k a n n , w en n  
m an sich  a u f  e in e P ro b e  zu d rei W ü rfe ln  b e sch rä n k t 
und au s  ih n en  a lsd a n n  d a s  M itte l z ieh t.

E in  e in w a n d fre ie re s  B ild  e rg ib t  d ie  ze itlich  g e 
trennte d o p p e lte  P rü fu n g  zu je  zw e i W ü rfe ln  m it v e r 
schiedenen Z em e n tp ro b en  u n d , w en n  d an n  d ie  V e rsu c h s
ergebnisse noch  n ich t ü b ere in stim m e n , d ie  3 . P rü fu n g .

M ein er A n s ic h t  n a ch  s in d  a u c h  d ie  v ie le n  w id e r
sprechenden U n te rsu ch u n g se rg eb n isse  a u f  d ie  zu 
einseitig a u fg e b a u te n  e in m alig en  P rü fu n g e n  zu rü c k 
zuführen. W ie  seh r d ie  E rg e b n is se  sch w a n k e n  
können, zeigen  d ie  n ach fo lgen d en  D ru ck e rg e b n isse  v o n  v ie r  
V ersu ch sre ih en :

S ie  zeigen  fe rn e r  n u r zu d eu tlich , daß  w ir t ro tz  a lle r  V e r 
s u c h stä tig k e it  re s t lo s  d a s  „ R ä t s e l  B e t o n “  im m e r noch  n ic h t 
h a b e n  lö sen  kön nen . — D ie  g e r in g s te  V e rsc h ie b u n g  in  dem  
V e rh ä ltn is  d e r d ie  F e s t ig k e it  d es B e to n s  erzeu gen d en , v e r 
m eh ren d en  u n d  v e rm in d e rn d e n  F a k to r e n , w ie  ich  sie  s p ä te r  
u n te r  K a p it e l  I I I  f  noch n ä h e r b esp rech en  w e rd e , h a t  au c h  eine 
V e rsch ie b u n g  d er D ru c k fe s t ig k e it  zu r F o lg e . W ir  m üssen  u n s 
d a rü b e r k la r  se in , „d a ß  tro tz  se in er ro h en  u n d  u n g e fü g e n  M asse  
d er B e to n  ein  K ö rp e r  is t , d er g a r  n ich t v o rs ic h t ig  u n d  lieb e vo ll 
gen u g  v o n  d er H e rs te llu n g  d es Z em e n te s  a n  b is  zu r N a c h b e 
h a n d lu n g  des fe r t ig e n  B e to n s  b e a rb e ite t  w erd en  k a n n “ .

A . D ie  B a u s t o f f e .

I .  B in d e m itte l, 

x. Z e m e n te :
P o rtla n d z cm o n t A .
N o rm e n d ru c k fe stig k e it  n ach  28  T a g e n  500 b is 570 .
P o rtla n d z e m e n t B .
N o rm e n d ru c k fe st ig k e it  n ach  28  T a g e n  400 b is  500.
E ise n p o rtla n d z e m e n t C.
N o rm e n d ru c k fe stig k e it  n ach  28 T a g e n  400 b is  500.
H o ch o fen zem en t D .
N o rm e n d ru c k fe st ig k e it  n ach  28  T a g e n  400 b is  500.

R h e in isc h e r  T ra ß .
2. T ra ß :

I I .  Z u sc h la g sto ffe .

1 .  U n g e s ie b te r  K ie s .

D e r  K ie s  w u rd e  in  d e r  W eser zw isch en  A lle rm ü n d u n g  und 
D ö rv e rd e n  g e b a g g e rt .

U m  b ei a lle n  W ü rfe ln  g le ich e  Z u sa m m en se tz u n g e n  zu
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Abb. 20. Kieskurven.

e rh a lte n , w u rd e  d er K ie s , w ie  d ie  fo lg en d e  K u r v e  
(vg l. A b b . 20) zeigt, in  se in er K o rn z u sa m m e n setz u n g  d u rch  
A u ssie b u n g  fe s tg e le g t  u n d  d as  g e sa m te  M a te r ia l s p ä te r  in  
d en  fe s tg e se tz te n  A n te ile n  fü r  d ie  e in zeln en  K o rn g rö ß e n  
w ie d e r zu sam m e n g e se tz t. D e r  H o h lra u m g e h a lt  d es K ie se s  
w u rd e  in  g e tro c k n e te m  u n d  e in g e rü tte lte m  Z u sta n d e  zu 2 6 %  
fe stg e ste llt .

N a c h  .den U n te rsu c h u n g e n  d e r M o o rv e rsu c h ssta tio n  B re m e n  
b e s te h t d e r „ K i e s “  w e it  ü b e rw ieg en d  a u s  B u n tsa n d ste in . V o n  
K ie se ls te in e n  sin d  seh r z ah lre ich  F e u e rs te in  und  Q u arz ite , 
in  u n te rg e o rd n e te r  M en ge  B a s a lt , P o r p h y r  u n d  G ra n it  v o r
h an d en . D e r  „ S a n d “  b e s te h t g a n z  ü b e rw ie g e n d . au s  Q u arz
kö rn ern , denen  in  g e rin g e re n  M engen  fo lgen d e  M in era lien  
b e igem en g t s in d : F e ld s p a t , A u g it , H o rn b le n d e : ä u ß e rs t  sp ä rlich  
O liv in  u n d  G lim m er. O rgan isch e  B e s ta n d te ile  sin d  n ich t v o r 
h an d en .

63*



694 AG ATZ, ERFAHRUNGEN MIT GUSSBETON.
DElt BAUINGENIEUR

1926 HEFT 36.

2 . G e sie b ter P ie sb e rg e r  S p lit t .

S te in m e h l v o n  o b is  5 m m  K o rn g rö ß e .
F e in s p lit t  v o n  2 b is  1 2  m m  K o rn g rö ß e .
G ro b sp litt  v o n  4 b is  24 m m  K o rn g rö ß e .

A n  S te lle  des S te in m e h ls  w u rd e  b ei v e r 
sch ied en en  P rü fu n g e n  K ie s s a n d  v o n  o b is  6 m m  
K o rn g rö ß e  v e rw e n d e t .

D ie  Z u sa m m en se tz u n g  d es M a te r ia ls  g e h t  au s  
d e r fo lgen d en  K u r v e  h e rv o r  (vg l. A b b . 2 1 ,  S . 695).

N a c h  d en  M itte ilu n g en  d es G eo rgs-M arien - 
B e rg w e rk s -  und  H ü ttc n -V e re in s , A .-G .,  O sn ab rü ck , 
b e ste h t d a s  P ie sb e rg e r  S te in m a te r ia l a u s  h a rte m  
K o h le n sa n d ste in .

D a s  R a u m g e w ic h t  b e trä g t  2 ,5 .
D a s  sp e z ifisch e  G e w ich t b e tr ä g t  2 ,6 6 7 .
D e r  D ic h tig k e itsg ra d  b e trä g t  0 ,968 .

D e r  B ru c h  is t  sc h a rfk a n tig , fla c h m u sch lig  ra u h .
D ie  D ru c k fe s t ig k e it , im  tro ck e n e n  Z u sta n d e  

p a ra lle l zu r L a g e r ic h tu n g  a u sg e fü h rt , b e trä g t  im  
M itte l 19 4 7  kg/cm 2.

3 . F u lle rk ie s .

V e rw e n d e t w u rd e  e b e n fa lls  W e se rk ies , d e r nach 
d e r F u lle r k u r v e  m it den vo rg e sch rie b e n e n  K o r n 
grö ß en  z u sa m m e n g e ste llt  w u rd e .

S ä m tlic h e  Z u sc h la g s to ffe  w u rd en  im  g e tro c k 
neten  Z u sta n d e  v e ra rb e ite t .

D ie  A n g a b e

I I I .  W a sse rz u sa tz .

V e rw e n d e t w u rd e  L e itu n g sw a sse r , 
des W a sse rz u sa tz e s  e rfo lg te :

a) in  R a u m p ro z e n t d e r S u m m e  d e r E in z e l-  
ra u m in h a lte  d e r B in d e m itte l u n d  Z u sc h la g 
s to ffe ;

b) in  L i t e r n ;

c) a ls  W a sse rz e m e n tfa k to r .

[ B . M i s c h u n g s v e r h ä l t n i s s e . ]

G e w ä h lt  w u rd en  d ie  M isc h u n g sv e rh ä ltn isse  m it 
u n d  o h n e T ra ß , w ie  sie  in  d e r n ac h fo lgen d en  T a b e lle  
z u sa m m e n g e ste llt  s in d :

C . B e t o n - M i s c h u n g .

G e m isch t w u rd e  zw ei M in u te n  tro ck e n , zw ei 
M in u ten  naß  u n te r la n g sa m e r Z u g a b e  d es  W a sse rs .

D . L a g e r u n g .

D ie  fe r t ig g e ste llte n  P ro b e k ö rp e r  w u rd en  im  
e rd fe u c h te n  S a n d  g e la g e rt , um  m ö g lich st a n 
n ä h e rn d  g le ich e  V e rh ä ltn isse  w ie  im  B a u w e r k  zu 
e rh a lte n .

E .  W ü r f e l f o r m .

F ü r  d ie  P rü fu n g e n  w u rd e n  d ie  gen o rm ten  
e isern en  W ü rfe lfo rm e n  30  X 30  x  30  cm  g e w ä h lt , d a  
sie  den B a u w e rk s fe s t ig k e ite n  b e i M assen b eto n  n ä h e r
ko m m en  a ls  d ie k le in e re n  20 X 20 X 20 cm  groß en  
W ü rfe l. — A u sg e sc h a lt  w u rd e  n ach  48 S tu n d e n .

F .  D a s  A b d r ü c k e n  d e r  W ü r f e l .

D ie  W ü rfe l w u rd e n  n a ch  2 S  T a g e n  in  dem  
P rü fu n g s la b o ra to r iu m  d e r b rem isch en  B a u d ire k t io n  
a b g e d rü c k t . V e rw e n d e t w u rd e  e in e 4 00-t-Ö ld ru ck- 
p re sse , S y s te m  M a rte n s , m it  H a n d b e tr ie b . D ie  
P rü fu n g  e r fo lg t  s tä n d ig  u n te r A u fs ic h t  e in es In g e 
n ieu rs. D a s  A b d rü c k e n  v o n  e tw a  10 0 0  W ü rfe ln  
e rg a b  d ie  M ö g lich k e it, E r fa h ru n g e n  zu sam m eln .
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erre ich en , w u rd e  e in  b eso n d ers  k o n stru ie r te r  A b g le ic h k a ste n  
b en u tz t, w ie  d ie  A b b ild u n g  erk en n en  lä ß t (vg l. A b b . 22  u. 23).

D ie  o b eren  K a n te n  d e r S e ite n te ile  w u rd e n  g e sc h ä rft  
un d  g e h ä r te t ; d a s  A b g le ic h e n  e rfo lg te  m it  ein em  e isern en  
D re ik a n t  m it v e rsch ie d e n  sch a rfe n  K a n te n . D ie  S t ä r k e  v o n  
0 ,5  cm  d e r A b g le ic h sc h ic h t w u rd e  d u rch  eben so s ta rk e  S t a h l
p la tte n , d ie u n te r  d ie  S e ite n w ä n d e  in  d ie  Z a p fe n  e in g e lassen  
w u rd en , e rre ich t.

A u f  d iese  W eise  w u rd e  d ie  a b so lu t  g le ich e  P la n p a ra lle litä t  
b ei a llen  P rü fu n g sw ü rfe ln  e rz ie lt.

B e i  d er H e rste llu n g  d er G uß - u n d  F lu ß b e to n p ro b e w ü rfe l 
in  den e isern en  F o rm e n  s te llte  es s ich  h e ra u s , daß  a n  den 
K a n te n , w o  d ie  -Se iten te ile  u n d  d e r B o d e n  zu sam m en sto ß en , 
d as W a sse r a u s tra t . D a  je d o ch  je d e r  V e r lu s t  a n  W a sse r  a u s  d er

Abb. 22. Geöffneter Abgleichkasten.

D ie  n eu esten  B e to n v o rsc h r ifte n  b esagen , daß  d e r D ru c k  
w äh ren d  d e r  P rü fu n g  la n g sa m  und s te tig  zu ste ig e rn  ist , u n g e fä h r 
d erart, daß  die S p a n n u n g  im  P ro b e k ö rp e r in  d er S ek u n d e  
um  2 b is  3 k g /cm 2 zu n im m t.

D ie se r  V o rs c h r ift  w e rd e n  D ru c k p re sse n  m it H a n d p u m p e n  
n ich t e in w a n d fre i en tsp rech en  kön n en , d a  h ie r  w ied eru m  die 
große F e h le rq u e lle  d e r m en sch lich en  A r b e its k r a ft  n ich t au sg e 
sch a lte t is t . A n fa n g s  e r fo lg t  d ie  D ru ck z u n a h m e  zu rasch , 
n ach h er zu la n g sa m  G a n z  ab ge se h e n  d a v o n , daß  g e ra d e  b ei 
hohen D ru c k fe s t ig k e ite n  d e r  W ü rfe l eine E rm ü d u n g  d es B e 
d ien u n gsm an n es in  e rh eb lich em  M aß e e in tr itt.

Z u  fo rd e rn  is t  d ah er, daß  a llgem ein  P rü fu n g sm a sc h in cn  
ohne m asch in ellen  A n tr ie b  n ich t m eh r v e rw e n d e t w e rd e n  d ü rfen .

Ic h  w e ise  h ie rb e i a u f  d ie  E r fa h ru n g  h in , d ie  ich  b ei d er 
N o rm en p rü fu n g  m it  Z em e n t g e m a c h t h a b e . M ein e  P rü fu n g s 
erg eb n isse  la g e n  im m e r b is  zu 2 5 %  u n te r  d en  W e rk sa tte ste n . 
E in e  u n ree lle  P rü fu n g sm e th o d e  w a r  b ei d e r in  F r a g e  kom m end en  
Z em e n tfa b r ik  m ein er A n s ic h t  n ach  au sgesch lo ssen . U m  dieser

F eh lerq u e lle  a u f d en  G ru n d  zu g eh en , e rfo lg te n  w e ite re  Z e m e n t
prü fungen  d u rch  den  L a b o ra n te n  d er Z e m e n tfa b r ik  in dem  
P rü fu n gsrau m e d es H a fe n b a u a m te s  u n te r  u n se re r A u fs ic h t . 
T atsä ch lic h  k a m e n  n u n m eh r u n se re  E rg e b n is se  b is  a u f 5 b is  1 0 %  
an d ie jen igen  h e ra n , d ie  m it  d em selb en  Z em e n t a u s  d em selben  
S ac k  in  d e r  F a b r ik  g e m a c h t w o rd en  w a re n . — U n d  w o rin  la g  
die U rsach e  ? E in z ig  u n d  a lle in  in  d er v e rsc h ie d e n a rtig e n  B e 
dienung d e r  Ö lp u m p e d u rch  den  B e d ie n u n g sm a n n , tro tz  d er 
neuen B e to n v o rsc h r ifte n .

D iese  e rh e b lic h e  F e h le rq u e lle  k a n n  a b e r  n ich t d u rch  die 
vo rgesch rieben e  D ru c k z u n a h m e  v o n  2 b is  3 kg /cm 2 p ro  S e k u n d e  
au sgesch a lte t w e rd e n , d a  d ie  m en sch lich e  A r b e its k r a ft  d u rch  
E rlassen  v o n  V o rsc h r ifte n  n ich t z w a n g s lä u fig  g e fü h rt  w erd en  
kann, so n d e rn  n u r „ d u rc h  den  m asch in ellen  A n tr ie b “ .

E in e  w e ite re  F e h le rq u e lle  lie g t  in  d e r u n gle ich en  B e 
sch affenh eit d e r. W ü rfe l. T ro tz  a lle r  S o rg fa lt  b ei d e r  H e r 
stellung d e r P ro b e k ö rp e r, t ro tz  p e in lic h ste r  S a u b e rh a ltu n g  
der e isern en  W ü rfe lfo rm e n  lä ß t  es sich , zu m in d est a u f B a u 
stellen, n ich t v e rh in d e rn , daß  d u rch  d as  A rb e itsp e rso n a l V e r 
schiebungen in  d e r P la n p a ra lle litä t  b is  zu 2 m m  V orkom m en , 
und d iese  V ersc h ie b u n g en  u n d  U n e b e n h e ite n  k a n n  d ie  P r ü f
m aschine m it  d e r  g e le n k ig e n  L a g e ru n g  d e r u n te re n  D ru c k 
p latte  n ich t au sg le ich e n . D ie  p lö tz lich  a b fa lle n d e  D ru c k fe s t ig 
keit so lch er W ü rfe l, d ie  L a g e  ih re r  D ru c k risse , w e isen  im m er 
w ieder a u f  d iese lb e  U rsa c h e  h in .

Ich  g in g  n u n m e h r d azu  ü b e r, je d e n  W ü rfe l im  D u rch 
schnitt 5 T a g e  v o r  d em  A b d rü c k e n  a u f  den b etre ffen d e n  
D ru ckseiten  m it  e in er 0 ,5  cm  sta rk e n  Z em e n ta b g le ich sch ich t 
aus F e in sa n d  u n te r  0 ,5  m m  K o rn g rö ß e  zu ve rseh e n . U m  
h ierbei e in w a n d fre ie  P la n p a ra lle li tä t  d er A b g le ic h sch ich te n  zu

A bb. 23. Geschlossener Abgleichkasten.

W ü rfe lfo rm  d ie  D ru c k fe s t ig k e it  d es B e to n s  e rh ö h t u n d  d a m it 
d as P rü fu n g se rg e b n is  v e rsc h ie b t, is t  es u n b e d in g t n etw en d ig , 
daß  sä m tlich e  K a n te n  g e d ic h te t  w erd en .

E in  w e ite re r  N a c h te il des n assen  B e to n s  ze ig te  sich  b e im  
A b d rü c k e n , w o  d ie  Z e rs tö ru n g  im m e r a m  B o d e n  d er W ü rfe l 
z u e rst e in tra t  (vg l. A b b . 24).

U n d  w a ru m  ? D a s  ü b e rsch ü ssig e  W a sse r  s e tz t  s ich  sow oh l 
b eim  E in b r in g e n  w ie  w ä h re n d  d e r  48 s tä n d ig e n  A b b in d e z e it  
u n d  A n fa n g se rh ä rtu n g  in  d en  e isern en  W ü rfe lfo rm e n  in  den 
u n te re n  S c h ic h te n  d es B e to n w ü rfe ls  a b  u n d  g ib t  d a m it dem  
B e to n  zw eierle i F e stig k e itsz o n e n . D e r  o b ere  T e il m it g e r in 
g e re m  W a sse r  h a t  h ö h e re  F e s t ig k e it  a ls  d ie  u n te re  w a sse r- 
d u rc h sä tt ig te  Z on e . — Z u r  K o n tro lle  w u rd e n  zw ei 60 cm  h o h e

Korngröße 
10 15

A bb. 2 I. Zuschlagskurven.
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D ie D ru ckfestigkeit nach 28 T agen  ergab sich zu
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prozent Litern

Norm en
festigkeit 

des 
Zem entes 

nach 
28 T agen  

kg/cm 2

G ew icht 
des 

W ürfels 
in kg

B e 
zeichnung

des
W ürfels

A rt der 
L ageru n g 

des 
W ürfels

D ruck
festigkeit

nach

T agen

kg/cm 2

Lage
der

D ruckrisse

(Schluß folgt.)

DER FUNKTURM IN BERLIN.
Von Franz Czech, Essen.

A ls  W a h rze ich en  d e r  v o r jä h r ig e n  B e r lin e r  R a d io m e sse  
h a t  d ie M esse le itu n g  ein en  F u n k tu r m  e rste lle n  la sse n  (A b b . 1) , 
d e r  u n te r d en  in  D e u tsc h la n d  b este h e n d e n  z w a r n ic h t d er 
h ö ch ste , a b e r  zw eife lso h n e  a rc h ite k to n isc h  d er w irk sa m ste  is t . 
M öglich  w u rd e  die E n t fa lt u n g  a rc h ite k to n isc h e r  M itte l nur 
d a d u rch , d aß  d er T u rm  in  w e itg eh en d em  M aß e zum  A u s 
s ic h ts tu rm  a u sg e b a u t  w u rd e .

D a s  üb er e in em  q u a d ra tisc h e n  G ru n d riß  v o n  18  m S e ite n 
la n g e  a u fs te ig e n d e  v ie rw a n d ig e  B a u w e r k  g lie d e rt  sich  in  den 
U n te rb a u , den A u fb a u  und  d ie  S p itz e . D e r  m it  e in em  H a u p t-  
un d  e in em  Z w isc h e n sy ste m  a u sg e fa c h te  U n te rb a u  lä u ft  in  
e in e d o p p e lte  R a h m e n k o n stru k tio n  au s, d ie  d em  R e s ta u ra n t  
u n d  d en  d a ru n te r  liegen d en  W irtsc h a fts rä u m e n  d en  A u sb lic k  
u n d  d en  Q u e rv e rk e h r fre ig ib t . W ä h re n d  d ie  a u fs te ig e n d e n  
U m g re n z u n g slin ie n  des U n te rb a u e s  le ic h t g e sch w u n g en  sind , 
s te ig t  d e r  in  se in en  P fo s te n  u n d  in  d er A u sfa c h u n g  w e se n tlich  
le ic h te r  u n d  e in fa ch e r g e h a lte n e  A u fb a u  in  g ra d lin ig e r  V e r 
jü n g u n g  a n , a ls  A b sc h lu ß  d en  T u rm k o p f tra g e n d , d e r  a u s  
e in em  gesch lo ssen en  A u ss ic h tstu rm  m it d arü b er lieg en d e r P la t t 
fo rm  b e ste h t. D ie  T u rm sp itz e  v e r lä u f t  z u n ä ch st g ra d lin ig  
w e ite r , se tz t  a n  d e r S c h e im v e r fe rp la ttfo rm  a b  u n d  m ü n d e t 
in  1 3 3 ,5  m  H ö h e  in  d er D a c h b e k rö n u n g  d es  S c h e in w e rfe r-  
ra u m e s.

D ie Zw eckbestim m ung des T urm es erforderte natürlich 
einen entsprechenden A usbau . B eq uem  und ohne jed e  E in 
schränkung ist das m it allen  neuzeitlichen M itteln  (elektrisches 
L ich t, Zentralheizung, W asser au s eigenem  H ochbehälter) aus
gestattete  R e sta u ra n t durch einen A ufzug und eine 1 ,3  m 
breite  T rep pe zu erreichen. D iese V erkehrsm öglichkeit be
steh t bis zur A u ssich tsp lattfo rm  des Turm kopfes, jedoch bis 
h ierher m it einer E in sch ränku ng. D er T u rm au fb au  über 
dem  R e sta u ra n t b ietet gerade noch P la tz  fü r den Aufzug 
und fü r die Treppe, jedoch  keinen m ehr fü r den zwischen 
der T rep pe und dem  offenen A u fzu gsch ach t vorgeschriebenen 
Sch utzstreifen  vo n  m indestens 70 cm . Gegen die V erkleidung 
des A ufzugsch achtes sprachen m ehrere G rü n de: Aussehen, 
K o sten  und die n ich t unbeträchtliche W indangriffsfläche. 
D ie E in sch rän ku n g besteht nun darin , daß der Turm kopf 
vo m  R e sta u ra n t au s n ich t g l e i c h z e i t i g  durch die Treppe 
und durch den A u fzu g zugänglich ist. A n  den Zugangstüren 
der T rep pe (im R e sta u ra n t und im  Turm kopf) sind elektrische 
Sch alter angebracht, die beim  Ö ffnen dieser T üren  den Strom  
zum  A ntriebsm otor des F ah rstu h ls  unterbrechen, infolge
dessen kann  der Fah rstu h l, sobald jem an d die T rep pe betritt, 
nicht fahren. A utom atisch  tr it t  außerdem  beim  Ö ffnen der 
Zugangstüren  ein R ie g e l vo r, der das vollkom m ene Schließen

Säulen vo n  30 X 30 cm 2 Q uerschnitt aus K iesbeton  m it 17  R a u m 
prozent W assergehalt, m it 232 und 19 3  L ite r  Zem entzusatz au f 
, , i  cbm  festen B eto n “  h ergestellt.

Fern er sollte m an grundsätzlich  die B eton körper vo r der 
Festigkeitsp rü fu n g weißen, um  das erste A u ftreten  und den V e r
lau f der R isse  genau verfolgen  zu können. Denn gerade die

S ä u le  A S äu le  B

G e w ic h t: 5 9  k g

G ew icht: 61,3 kg

134 kg/cm 2 G ew icht: 60,5 k g  96

. oben 

kg/cm 2

108 kg/cm 2 

unten 

232  L ite r  Zem ent

Gewicht: 61 kg kg/cm 2 

unten 

19 3  L ite r  Zem ent

M it R e ch t ist daraus fü r die P ra x is  zu schließen, daß bei 
hohen eingebrachten B etonschichten  und nassem  B eton , der 
obere T e il des in A rb eit befindlichen K ö rp ers  erheblich höhere 
Festigke iten  erzielen w ird, als die unteren, in die das über
schüssige W asser hineinziehen w ird. U nd diese G efahr w ächst, 
w enn grobes Z usch lagm ateria l in falsch er K ornzusam m en
setzung gew äh lt und au f die H erstellung eines dichten B eto n 
gefüges nicht die nötige So rg fa lt verw endet wird.

U m  alle  zur B eu rte ilu n g  der D ru ck festigke it des B eton s 
erforderlichen F a k to re n  bei V ornahm e der Proben zu erfassen, 
ist es notwendig, die P rü fungsliste  dem entsprechend auch a u f
zustellen, w ie  es das nachfolgende B eisp ie l ze ig t:

Abb. 24. Verlauf der Druckrisse.

L a g e  der R isse  g ib t m anchen Aufschluß über die erreichte 
F estig k e it. M an sollte sich daher, w enn irgend angängig, nicht 
m it der V o rlage  der Festigkeitsergebn isse  begnügen, sondern 
selbst bei der P rü fu n g anw esend sein. D ie anscheinend „ v e r 
lorene“  Z eit m acht sich sp äter doch „g lä n z e n d “  bei der B e u r
teilung des B eto n s bezahlt.

M ahlfeinheit 
des Zementes,* 
Rückstand auf 

dem M aschensieb

4900

. . . .  L iter
Zuschlagstoffe

 L iter Zem ent
. . . .  L iter Traß
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der Türen und dam it zusam m enhängend das W iedereinschalten des Strom es verh indert. 
D as Zurückziehen des R iege ls ist nur dem T u rm w ärter m it einem besonderen Schlüssel 
m öglich. A u f diese W eise ist d afür gesorgt, daß etw a au f der Treppe sich befindende 
M enschen nicht gefäh rd et werden. D ie in der Turm spitze unterhalb der Scheinw erfer
p lattform  untergebrachte elektrische A ufzugw inde besitzt der großen Förderhöhe und

Abb. 2 . Einzelheiten der Turmkonstruktion unterhalb des Restaurants.

Abb. 1. X)er Funkturm  in Berlin.

d am it zusam m enhängender Seillänge wegen eine konische Scheibe m it konischer R ille , 
die bzw. in der das Fah rstuh lseil läu ft.

D er Verw endungszw eck und die m it diesem  im  Zusam m enhänge stehenden A nlagen  
beeinflussen nicht nur die Gesam tanordnung, sondern auch die konstruktiven  E inzelheiten  des 
Turm es, die um  so verw ick e lter sind, a ls  die H auptanschlüsse nicht nur räum lich , sondern auch 
noch schief sind (Abb. 2). F ü r  die Bem essung der S tabq uersch n itte  kom m t fast ausnahm slos, 
die K n icksich erh eit in  F rag e . D ie N utzquerschnitte  sind sehr sparsam  gehalten, des
gleichen die Zu taten  in ihren Stärkeabm essungen. N ich t zu verm eiden  w ar natürlich  das
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Mehr an  W erkstatt- und N ietarb eit, da nun einm al ohne jeden 
A u fw an d  nichts zu erreichen ist. B is  zu etw a 80 m Höhe 
besteht der E ck p fo sten  au s v ier stark en  W inkeleisen, die so 
eng w ie m öglich zusam m engelegt und in allen  v ie r  Ebenen 
ve rg itte rt sind. Ü ber 80 m H öhe besteht der E c k stie l aus 
geschlossenen Profilen , w as w egen des E isa n satzes in grö
ßerer H öhe notw endig ist. D ie a u s  J  C  bestehenden F ü llu n g s
stäbe sind bei größeren Pro filen  in zwei E ben en  v e r
g ittert, bei kleineren nur in der M ittelebene (kurze A nschluß 
w inkel in Stegm itte). In  einem  w ie im  anderen F a lle  sind die 
S tä b e  nicht nur an  den E n d en  und an den Zw ischenknoten
p un kten  durch B indebleche und Stege verbun den, sondern 
auch noch zw ischendurch. D ie V erg itteru n g  ist so eng ge
halten, daß der Sch lankheitsgrad  des E in ze lstab es denjenigen 
des G esam tstab es niem als überschreitet. B eson dere Sch w ie
rigkeiten w aren  bei der K o n stru ktio n  der doppelten S to ck 
w erksrahm en des R e stau ran ts  zu überw inden, die aus der 
N eigung der T urm pfosten  und aus der D urchdringung der 
A uslegerunterzüge erwuchsen.

L ieferun g und A ufstellun g der E isen ko n stru ktion  be
sorgte die F a . H ein, Lehm ann & Co. in B erlin , von  der auch 
der technische Entw ’u rf zu dem  B au w erk  stam m t, w ährend 
dem  A rch itek ten  P ro f. H einrich  S trau m cr die arch itekton ische 
D urch bildun g der E inzelheiten  ob lag. D ie beim  B au  des T urm es 
zu überwdndenden Sch w ierigkeiten  lagen  w eniger a u f tech 
nischem  a ls  a u f baupolizeilichem  Gebiete. D as U ngew öhnliche 
der B au au fgab e , verm utlich  auch noch die in die gleiche Z eit 
fallenden U n fälle  beim  B a u  des F u n k tu rm s in K ö n igsw u ster
hausen, brach ten  a lle  m öglichen B eh örden  m it ihren Sonder- 
w ünschen au f den P lan . D er A usbau  des R e sta u ra n ts, das 
einen strittigen  P u n k t zwischen der B au le itu n g  und den 
zuständigen Behörden bildet, ist vo rlä u fig  zurückgestellt. 
S tr itt ig  sind n icht nur F rag en  der V erkehrssicherheit, sondern 
auch noch rein  arch itektonischer N atu r. A n  den v ier E c k e n  
des auskragenden R e stau ran ts  sollen entgegen der E n tw u rfsan -

ordnung und der statischen  N o t
w endigkeit sp äter Streben  gegen 
die Turm pfosten  eingebaut w er
den. E in e  K unstkom m ission  
soll dann an H and  der A u s
führung entscheiden, ob diese 
Streben  des besseren A ussehens 
w egen bleiben sollen oder nicht.

D ie M ontage, die fü r den 
eigentlichen T u rm  nicht mehr 
a ls acht W ochen in A nspruch 
nahm , ve rlie f ohne jed en  U nfall, 
während die M ontage des be
reits  erw ähnten  Fu n k tu rm es in 
K önigsw usterh ausen  etw a ein 
Ja h r  dauerte.

A u sgan gspu n kt der M on
tage  b ildete ein 70 m hoher 
abgespannter M ast, der von  der 
M esse - G esellschaft zur A u f
nahm e einer provisorischen A n 
tenne an geford ert w orden w ar 
und den die F irm a  H ein, 
Lehm ann & Co. ohne w eiteres 
ihrem  M ontagepark entnehm en 
konnte (Abb. 3). Von diesem ' 
M ast aus, der sp äter au f 130  m 
ve rlän gert wurde, erfo lgte die 
M ontage des Turm es. Zwrei um 
18 0  0 sclnvenkbare A usleger, 
deren A ufzugseile von  je  einer 
elektrischen W inde getrieben 
w urden, dienten zum H och 
ziehen und zum E in b a u  der 
E inzelte ile  des Turm es.

Abb. 3 .
Während der Montage.

EIN EINFACHER SATZ ÜBER DIE BESTIMMUNG DER FIXPUNKTABSTÄNDE UND SEINE
ANWENDUNG BEI DER RAHMENBERECHNUNG.

Von Dipl.-Ing. K arl Seytter, München.
Ü b e r s i c h t .  E s wird ein einfacher Satz angegeben, ähnlich 

den bekannten Mohrschen Sätzen über Winkeldrehüng und Durch
biegung, der die Beziehungen der Größen, von denen die Lage des Fest
punktes abhängt, angibt. E s wird gezeigt, wie mit Hilfe dieses Satzes 
und der bekannten vier Mohrschen Sätze die B e
rechnung des .in Stützen eingespannten kon
tinuierlichen Trägers ohne Inanspruchnahme 
fertiger unübersichtlicher Formeln durchgeführt 
w'erden kann.

D e r  in  d e r  P r a x i s  s t e h e n d e  
I n g e n i e u r  b e v o r z u g t  d e r  E i n f a c h 
h e i t  h a lb e r  d ie graphisch-rechnerische 
M ethode gegenüber den re in  m athem a
tischen M ethoden. D eshalb  is t auch die 
B erech nung vo n  rah m enartigen  T rag  w erken 
m it H ilfe  der Festp u n k te  sehr verbreitet, 
obgleich, sie in v ielen  F ä llen  noch eine 
Zusatzberech nung notw endig m ach t. D ie 
B erech nung der F estp u n k te  erfolgt, soweit 
es sich nicht um  den einfachen kontinuier
lichen B a lk en  handelt, m eist nach Form eln , 
die m ehr oder w en iger elegant, in den ein
schlägigen  W erken angegeben werden.

D iese Form eln  w erden m it V o rte il 
durch einen einfachen S atz  ähnlich  den
M ohrschen Sätzen  ersetzt, d er die B eziehungen der fü r 
den F e stp u n k t m aßgebenden Größen zur L a g e  desselben 
anschaulich  m acht. D a  V erfasser, der ihn seit Ja h re n  schon 
m it V o rteil verw endet, bisher in der L ite ra tu r  n ichts Ähnlich es 
gefunden hat, sei der S atz  h ier verö ffen tlich t.

„ D e r  A b s t a n d  d e s  F i x p u n k t e s  a n  e in e m  e l a s t i s c h  
e i n g e s p a n n t e n  S t a b  v o n  d e m  ih m  z u n ä c h s t  l i e 
g e n d e n  A u f l a g e r  i s t  g l e i c h  d e m  A b s t a n d  e in e r  r e s u l -

Abb. 1.

A bb. 2.

Abb. 3 .

Abb. 4 .

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

t i e r e n d e n  K r a f t  R ,  d ie  s ic h  z u s a m m e n s e t z t  a u s  e in e m  
G e w 'ic h t  P t , d e s s e n  G r ö ß e  g le i c h  d e m  D r e l iw in k e l  
im  e l a s t i s c h  e i n g e s p a n n t e n  A u f l a g e r ,  a n g r e i f e n d  
a n  d ie s e m  A u f l a g e r ,  u n d  a u s  e in e m  G e w ic h t  P 2 d a s

g le i c h  d e r  r e d u z i e r t e n M o m e n t e n f lä c l r e
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zu d e m  o b e n  a n g e g e b e n e n  A u f  l a g e r d r c h w i n k e l s  g e 
h ö r e n d e n  E in s p a n n m o m e n t e s  u n d  d a s  im  S c h w e r 
p u n k t  d ie s e r  M o m e n t e n f lä c h e  a n g r e i f t . “

In  vorstehenden A bb. 1  — 4 (Seite 698) ist der S atz  an einem 
B eisp iel fü r konstantes Trägheitsm om ent d argestcllt. In  
diesem F a lle  w ird der E x J - f a c h e  D rehw inkel und die E x  
J-fach e  M om entenfläche von  M a  verw endet.

D er B ew eis für den angegebenen S atz  sei an  -H and v o r
stehender A bb. 5 — 7 (Seite 698) gegeben.

W enn durch das M om ent M A die E inspan nung am  A u f
lager A  elastisch  um  den W inkel cp gedreht w ird, so muß 
wegen der K o n tin u itä t die W inkeldrehung in P u n k t A  des 
m it der dazugehörenden M om entenfläche (Abb. 5) bean
spruchten fre i aufliegenden S tab es ebenfalls gleich cp sein.

Zerlegen  w ir die M om entenfläche A bb. 5 in 2 M om enten- 
flächen, w ie sie A bb. 6 und 7 zeigen, so muß infolge der G egen
seitigkeit der V erdrehungen die W inkeldrehung in A durch

das M om ent M b gleich ß sein.

W ir können nun sofort die oben angegebene Bestim m ung 
der K o n tin u itä t w ie fo lgt anschreiben:

(1) < p = - a  +  ß ^ -

Ist a der A b stan d  des Festp u n k tes von  A , so ist (Abb.)

(2) Mß -  1 ~ a
' '  Ma  a
in Form el (1) e ingesetzt g ib t:

S atz  1 .  D ie D urchbiegung in  einem Pu n k te  C eines an 
einem E n d e  eingespannten fre i auskragenden B alk en s ist gleich 
dem  statischen  M om ent der zwischen der E inspan nungsstellc

und d e m P u n k tC g e le g e n e n -jij- fa c h e n  (reduzierten) M om enten

fläch e in bezug au f den P u n k t C.

Satz  2. D ie A chsendrehung in einem P u n k te  C eines an 
einem  E n d e  eingespannten fre i auskragenden B alk en s ist gleich 
dem  In h a lt der zwischen der E in sp an n un gsste llc  und dem

P u n k te  C gelegenen - ~ y  - fachen (reduzierten) M om entenflächen.

S atz  3. D ie D urchbiegung in  einem P u n k te  C eines B alk en s 
auf zwei Stützen  ist gleich dem  B alken m om ent in  diesem

Pu n k te  des m it seiner -g ,-j-fach en  (reduzierten) M om enten

fläch e belasteten  B alk en s.

S atz  4. D ie Achsendrehung in einem  P u n k te C  eines B alk en s 
a u f zwei Stü tzen  ist gleich der B a lk en q u erk ra ft in diesem

P u n k te  des m it seiner -g -j-fa ch e n  (reduzierten) M om enten

fläch e belasteten  B alken s.
A ls  erstes B eisp ie l w ählen w ir einen T räg er au f 3 Stützen, 

w ie untenstehende A bbildung zeigt. D as T rägheitsm om ent J "  
sei über die ganzen zwei F e ld er konstant. W ir können nun 
nach dem  F ixp u n k tsa tz  m it H ilfe  der M ohrschen Sätze  den 
A bstand  des F ixp u n k te s sofort anschreiben:

oder
und hieraus 

(3)

«p =  —  d  +  ß. - -  

a (cp +  a  +  ß):

ßl

ßl s2 — '
• 4 .Q [ 1 - 3 , 0

tp +  W +  ß)
N ach dem  bekannten  S atze  von M ohr sind die Verdrehungen 

eines fre i aufliegenden B alk en s in seinen A uflagerp unkten  
gleich den A uflagerreaktion en  dieses B alk en s, wenn er m it

seiner reduzierten  M om entenfläche  ̂| T j)

1 ■ 3 ,o

s L:

3 . 0

3 ___
4,0r - 3 . 0  . 1

2 _r 3

4 §. _  
5 4

5 4

162

0,888 m

■ 0 , 5 3  m

b elastet w ird.
darin bedeutet d e r  Z ä h le r  das statisch e M om ent der 

(a - f  ß) stellt also die gesam te reduzierte M om entenfläche für M om entenfläche fü r M 0 =  1  über dem  Feld , in welchem  der
das M om ent M a (Abb. 6) dar und ß l bedeutet das statische 
Moment dieser reduzierten M om entenfläche in B eziehung a u f A .

Mit P, ■<Pa ,
P 2 =  F ma — reduzierte Momentenfläche (im Schwerpunkt 

angreifend), 
s a =  Scnwerpunktabstand von F ma  nach A

kann aus (3) folgende B ezieh ung fü r a  angeschrieben w erden.
P  s

F ixp u n k ta b sta n d  a  =  p

dies bedeutet n ich ts anderes a ls. den oben angegebenen Satz, 
dessen R ich tig k e it zu beweisen w a r (siehe A bb . x— 4).

A n zwei einfachen B eisp ie len  soll nun die B rau ch b arkeit 
des Satzes erprobt w erden und zum  Schluß ein größeres B e i
spiel, wie es sich aus der P ra x is  bei der 
Berechnung von  P ilzdecken  nach der M e
thode des stellvertretenden  R ah m en s ergibt, 
mit seiner H ilfe  unter A nw endung der 
Mohrschen S ätze  durchgerechnet werden.

Die h ier angeführten  M ohrschen Sätze  
seien im folgenden angegeben, um  dem  
heser das N achschlagen  zu ersparen.

gesuchte F ix p u n k t liegt, in Beziehung au f die M ittelstütze, 
u n d  d e r  N e n n e r  die Sum m e aus dieser M om enten
fläch e und aus dem  Stützend ruck  des anderen Feld es, das 
m it der M om entenfläche M s =  1 m t als fre i aufliegender 
T räg er belastet ist.

A ls zweites B eisp ie l wählen w ir denselben T räger, dei 
aber diesm al über seiner M ittelstütze elastisch in einen 2 m 
hohen Stän d er m it einem Fuß gelen k und vom  gleichen 
Trägheitsm om ent J  wie der R iege l eingespannt ist.

W ir nehmen an M j[nks =  1 mt, dann ist vom linken Feld 

1. 1 ' 3.°her (pn =  — x,o

4 wIr<~

und das Stützenkopfm om ent, das im 
Stän d er köpf denselben D rehw inkel cpn 
=  1 verursach t,

-3,00- #.00-

1 1 ! 
< U -IF p

^ — 3.00m- >4* -4 00m -

A bb. 8.

M1 1 :

I • 3 , 0  

3

1  ‘ 2>°_ 3

i,5 mt.

A b b .  9.

D as M om ent rechts der Stütze 
M“ ch,s ist dann gleich der Sum m e 
von M” ks +  Mj,1 =  1 +  1,5 =  2.5 mt. Mit 
dem  F ixp u n k tsa tz  ergibt sich nun aus 
cpu =  1,0  und dem statischen M om ent 
der M om entenfläche des rechten T r ä 
gerfeldes bei M “ cbts== 2,5 mt

2 .5 - 4 , 0

s2 :
4 .Q

3

2.5 • 4-0

80— —  — u i  mt. 
72 ’
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D ie Ü bergangszahl ergibt sich von  rechts nach lin ks aus 
den erm ittelten  M 11 -M om enten zu

1.0 T  2 .5 
i ,5

D er F ixp u n k ta b sta n d  Sj erm ittelt sich aus dem  um 
gekehrten Rechnungsgang.

M1* =  I mt (Annahme)

<Pn
1-4 ,0

j^jii   1.333- -
u — i ■ 2,0

1-333-• 

= 2,0

= 1 , 0 +  2,0 =  3,0

s 2 :

links

3.0-3-Q j8> 
2 3

3,0 • 3,0
•1,333-

— 4,5 
5,833

: 0,77 m.

Sfe/tzerfn fenderjfeihIRah

Fetdt
Stütze

~ J t50 ~~>

Feld 2  
I  Stütze

'—3,5(1—.

Fetd3 
R  Stütze

+

■3,50-

yJR Stütze

-3,50—z

FetdS
3V

-3.50 -

S fü tzel 
J-c o  |

Fetd 1

T
— 3 5 0 -

±
Stütze E
«7 - 0 0

A b b .
10.

Feld 2

-30*30

~’W m ;

* Stütze M
J^co

-3 ,5 0 -

Fe/d 3

-30*30
d/FZid/,

A b b .
11.

30*30

R iege l (Platte b 

Stiele (Stütze 3 0 x 3 0  cm) Js =  -
3o ‘

F estp u n ktab stan d  der Stü tzen  vo m  B od en  bei der A n 
nahm e vo lle r  E in sp an n u n g :

D er Festp u n k tab stan d  a ist gleich dem  A bstan d  der 
R esu ltierenden  aus der als G ew icht betrach teten  W inkel
drehung 0, am  E ck - oder Fu ß p u n kt angreifend, und aus der

m it -^ -= r reduzierten  M om entenfläche als G ew icht im  Schw er-
E J .

p u n kt dieser F läch e  angreifend.
/ F f ' 1m t angenommen

'WMF/.

A b b . 12.

Ü bergangszahl von links nach rechts

3 ,o T  I»°
2,0

N unm ehr soll an  einem  B eisp ie l aus der Pilzdecken
berechnung die A nw endung des F ixp u n k tsatzes be i v e r
änderlichem  T rägheitsm om ent gezeigt w erden. D er G ang der 
Rechnung ist derselbe w ie an dem  vorhergehenden B eisp ie l 
gezeigt, nur muß noch der E in flu ß  des verschiedenen T räg h eits
m om entes berücksich tigt werden.

A b b . 13.

In  diesem  F a ll  ist q am  F u ß p u n kt infolge der festen 
E in sp an n u n g gleich null, som it ist der Festp u n ktabstan d  
gle ich  dem  Sch w erpunktabstand  des schraffierten  T rapezes:

m
3,0 +  2 -0 ,3  \ _

3,3
) =  0,983 :

3.50  — 
A b b . 14.

E r m i t t l u n g  d e r  M o m e n t e n ü b e r g a n g s z a h le n  
am S t ü t z e n k o p f  I .

E s  w ird angenom m en, daß vom  F e ld  1 her am Stützen
kop f I  ein M om ent =  1  m t an greift und diesen um den 
W inkel 01 verd reh t. In fo lge  des 
steifen  E c k s  muß die Stü tze  dieselbe 
W inkeldrehung m itm achen. M an er
h ä lt dann nach den Sätzen  von M ohr 
unter B erücksich tigun g des beim  
S tützen kop f 00 großen T räg h eits
m om ents das der Stützenkopf
drehung oi entsprechende M om ent 
M u und aus dem  V erh ältn is 
MRiegei =  1  m t zu M u die e n t
sprechenden M om entenübergangs
zahlen fü r ein von rechts kom m en
des M om ent.

W inkeldrehung am  Stützenkop f I  
infolge M  =  1  m t im  R ie g e l:

o,S 8 6 -3 ,io  2,067 _  o,Si2
E J P • 

ist

( I )  O l : 0,088 Mu 

Abb. 15.

A ls  B e isp ie l wählen w ir einen R ah m en , w ie er bei der B e 
rechnung vo n  Pilzdecken nach der M ethode des stellvertretenden  
R ah m en s vorkom m t.

A b b . 10  zeigt die A bm essungen der zu berechnenden P ilz 
decke, A b b . 1 1  das dazugehörende System bild  für den stell
vertretenden R ahm en.

E r m i t t l u n g  d e r  F e s t p u n k t a b s t ä n d e  u n d  M o m e n t e n 
ü b e r g a n g s z a h le n .

In fo lge  d er A r t  d er Stützenkopfausbildung w ird au f die 
L än g e  b =  80 cm , h =  30  cm  an jed em  Stü tzen k op f das 
T rägheitsm om ent als unendlich groß angenom m en. 

S te llvertreten d er R a h m e n :

2 E J P 3,50 
W egen d er E ck ste ifig k e it 

dann die V erdreh ung des S tü tzen 
kopfes durch das Stützenkopfm om ent ebenfalls gleich Oi-

pMu -0,852 • 1,7 17  2,128 _  Mu ■ 0,488 - 0,983 0.32S 1

2 J u + i  (Satz 4Oi =
3,o

E J s der Mohrschen Sätze)

(2) Ol =  - - -
0,493 Mu 
' E J S

A us (1) und (2) erg ib t sich :

Mu :
0,812 E J S _  0,812-67 500 _

1 ,13  mt.

•2 co • 1 ^ 3

350 cm, d = 1 15  cm) Jp — = 9 8 44 0  cm4

12 . 67 500 cm '

E J P - 0,493 98440-0,493

E s  muß som it am  Stützen kop f I  zur V erdrehung um 
o ein M om ent =  1 , 0 + 1 , 1 3  =  2 ,1 3  m t von rechts her an
greifen.

D iese Beziehung erg ib t die Ü bergangszahlen . G re ift von 
rechts h er ein M om ent =  2 ,1 3  m t am  Stützen kop f, an, so 
nim m t d avon  a u f:

Stütze: 1,13  
R ie g e l: 1,0

1 ,0 - p  2 ,13 oder 0,47 ^ p  1,0

1,13 0,53°
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E r m i t t l u n g  d e s  F e s t p u n k t a b s t a n d e s  im  F e ld  2 
v o m  S t ü t z e n k o p f  I.

N ach dem  Satz  vom  F ix p u n k t is t :

Sch w erpunktabstand  der schraffierten  F läch e (in säm t- 
'ich en  Feld ern  g le ich ):

sa =  1,403 m.

P 1 =  Ol :
0,812 Dann is t :

E J p

P , =  ( 1,887 +  ° '243 j

2,410 • 1,403
E  J p +,564 2,410

E jp  1  E  J p

=  1,137 m.

=  2,7

-Sa~ 

-**■*
V  R

\

Abb. 16.

I _  2,875 
E  J P ”  E  J p

Schw erpunktsabstand  der sch raf
fierten F läch e von  I :

Sa =  0,40 +  m  p,SS7  + 2 -0,2431 
3 V 2 ,1 3  I

E r m i t t l u n g  d e r  M o m e n t e n ü b e r g a n g s z a h le n  
a m  S t ü t z e n k o p f  I I I .

Annahme M rr 1 mt.

W inkeldrehung am Stützenkopf III infolge M =  1  mt im 
R ie g e l :

Om=  [
0,831 • 1.963 2.446 _  0,312 • 0,737 0 ,6 461 1

3,50

. 1 ,4 0 3 m .

D ann is t :

_  P i o J - P a s 3

P1 +  P2 

-  3 >s 7 5 ' 1,403 
E J p 0,812 2,875:

E J p +  E J p

: 1,094 m.

_  0,549 
“  E  Jp ’

F ü r  die S tü tze  is t :
Mu -0,493 , . , .

Om =  E  j 8 (wie oben).

D araus erg ib t s ic li:

M — °>5 4 9 ' 67 5 0 0  — ,
M u-  98440-0,493 - ° j764 m t'

3 ,5°  J E  Jp

0 737
W (-¿-4+6— 1,363— =H W H=—

I 1 !
I I !
1 8  !

)<  1' W '> t<----2,363------ a-|
N ------------- 3, SO------------H

Abb. 1 9 .

E r m i t t l u n g  d e r  M o m e n t e n ü b e r g a n g s z a h le n  
am  S t ü t z e n k o p f  I I .

Annahme M =  1 mt.
W inkeldrehung am Stützenkopf II infolge M =  1 tm im 

R ie g e l:

_  r  0,835 • 2,006 - [2,431 0,288 • 0,694 . 0,631 ]  1
L 2 ' 3,50 2 ' 3,50 J  E J p

0,564 ^ga .̂z ^ cier M ohrschen Sätze).
E  Jp

o jjt  F ü r  die S tü tze  is t (wie bei I ) :

r r - t  ^

Oll

Gesam tm om ent vom Stützenkopf III zur Erzeugung von oui:

M < .m - i >0 - + 0 ' 7 6 4  =  1,764 m t.

D arau s M om entenübergangszahlen:

1,0 ^ = 1,7 6 4  I 0 ,56 7^ = 1,0  

0,764 oder 0,433

E r m i t t l u n g  d e s  F e s t p u n k t a b s t a n d e s  im  F e ld  4 
v o m  S t ü t z e n k o p f  I I I .

E s  is t : P1 = 0 m = J l p  
r- Jp H -ä z —-<

O11 =
Mu • 0 , 4 9 3  

E  J s

 ̂ 1 ,562 +  0,202 j  

■ 2 7 ___L _ —
, /  V  I  1 7  T •

I 2,106-----S-|
+  : 3,50 H

Abb. 1 7 .

(sämtliche Stützen sind gleich aus
gebildet).

D araus erg ibt sich :

Mu =  Ä 6 7  500 s5 m t .
98440-0,493 u  0

Gesam tm om ent am Stützenkopf II zur E rzeugung von on:

Mtfn =  1,0 +  0,785 =  1,785 mt.

D araus M om entenübergangszahlen :

1,0 ± =  1,785 | 0,56 ± =  1,0

0,785 oder 0,44

E r m i t t l u n g  d e s  F e s t p u n k t a b s t a n d e s  im  F e ld  3 
v o m  S t ü t z e n k o p f  I I .

+ ^ x  -+

Sch w erpunktsabstand  der sch raf
fierten  F lä ch e :

sa =  1,4°3 m.

Dann i s t :

_  2 ,381-1,403 1

Abb. 2 0 .

E J P 0,549 1 2,381 
E Jp  "P E J P

r 0,830 • 1,96 2,447 , 0,314-0,74 0,647 "| 1
L 2 3,50 2 3,50 J  ' E Jp

E s ist: Pj =  Qn :
0,56.4
EJp

Po:
1 1,58 1 + 0 ,2 0 4  j

• 2 ,7 --r
2,410

E Jp  “  E J P

E r m i t t l u n g  d e r  M o m e n t e n ü b e r g a n g s z a h le n  
a m  S t ü t z e n k o p f  IV .

Annahme M =  I mt.

W inkeldrehung am Stützenkopf IV  infolge M = i m t  im 
R iegel:

QIV

_  0,548 
E J P '

F ü r  die Stü tze  is t :

Mu ■ 0,493 , . ,
q i v = — (wi e oben) 

J s

D araus erg ibt sich :

0,548-67500 ,
Mu = • X - „  =  0,762 m t.

07V
— >f<— 1ß6— ^ 10  

I I I  >
I J  |
1 8

98440-0,493
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Gesam tm om ent am  Stützen kop f IV  zur E rzeugun g 
von q i v •

M, i v  =  1,0 +  0 , 7 6 2  -  1 , 7 6 2  mt.

D arau s M om entcnübergangszahlen : 

i,o 1,762

0,762 oder 0,433
0 ,5 6 7 ^ - 1 ,0

E r m i t t l u n g  d e s  F e s t p u n k t a b s t a n d e s  im  F e ld  5 
( le t z t e n  F e ld )  v o m  S t ü t z e n k o p f  IV .

f-t— Sa  - > l E s  is t :

P i — O iv: 0 , 5 4 3

E J P

i* W K -

_  2,418 • I433 
E J p

p _  1 .5 6 -3 , 10  1 _  2.418
r * -  2 ' E  J p ~  E J P '

Sch w erp un ktsabstan d  der sch raf
fierten  F lä ch e  :

1 5 >io
s» =  0 ,4 0 4 - “ “  =  1 , 4 3 3  m  

dann ist 

1
o,54S 2,418
E Jp +  E  Jp

=  1 ,i68:m .

D ie V erteilun g dieser so erhaltenen M om ente au f G urt- 
und Fe ld stre ifen  erfolgt nach der Theorie des stellvertretenden 
R ah m ens, die D im ensionierung nach den üblichen V erfahren , 
w obei über der S tü tze  der tatsäch lich  vorhandene Q uer
schnitt einschließlich des Stützenkopfes, sow eit er n icht unter

I I .  E r m i t t l u n g  d e r  E i n f l u ß w e r t e  d e r  M o m e n te  
f ü r  e in e  R i e g e l b e l a s t u n g  Q — 1  t/m .

D er R ech n un g w erden die unter I. erhaltenen W erte fü r 
die F estp u n ktab stän d e  und M om entenübergangszahlen zu
grunde gelegt.

M0 =  - 1— g3 ’-5-  =  1,531 mt.

A u s diesem  m it der B e lastu n g  Q  =  1  t/m  erhaltenen 
E in fluß w erten  lassen sich nun durch M ultip likation  m it den 
w irklichen  B elastun gsw erten  für ständige und für y e rk e h rs la st 
die Größtm om ente des ste llvertretenden  R ah m en s erm itteln .

Feld I u. 5

1-a-ZW -sH

i .

R T - t

k A

?
I

Jl

1J  Feld 2 u. 6

\<r-1,137- ^

L .

\<r~1t137--

ü ....T -
' i

1 k  N  .. /  A~

■ f
i §  Feld 3

A

A b b . 24.
Stützenkopf
verbiegung.

A b b . 23.
Bestimmung der Momenten- 

fiäche im belasteten Feld 
mit Hilfe der errechneten 

Fixpunkte.

e inerN eigung von  4 5 0 gegen die H orizontale 
liegt, in  R ech nun g gesetzt w erden darf.

D ie w eitere D urchführung der B erech 
nung gehört n icht m ehr in  den Rahm en 
dieser A bhandlung, w elche zum  Ziel 
h at, einen einfachen, übersichtlichen Weg 
zur B erechnung des F ixp u n k te s  zu zeigen.

E i n f l u ß  w e r t e  d e r  M o m e n t e  f ü r  Q =  i  t /m i m  R i e g e l .

S te lle : M Feld 1 
(l,40v.A)

M1
S t .I

M°
S t .I

Mr
S t .I

M ! M1 
Feld 2| St. II

Mu 
St. II

Mr 
St. II

M 
Feld 3

M1
St.III

Mu 
St. 111

Mr
St.III

M 
Feld  4

M1 
St. IV

M'1 
St. IV

Mr 
St. IV

M Feld 5 
(1,40v.B)

M om enten- 
---------•>

•1,0 o,433 006 7J 0 ,14 7
0,474
1,0.*) 0,433 0,567 0 ,14 7

0,273
k o

0,440 0,560 OD53
0,255

k ° ~
0,530 0 ,47° 0,188

F o rtp flan zu n g
jjj---------

0 ,18 8 0,470 o,53o
3 0 ,

0,255
0 ,15 3 0,560 0,440

0,373
0 ,14 7 0,567 o,433

3 5 ,.
0.274 OA47 0,567 o ,433 1 ,0

F e ld  1 b e la s t e t ............ 4* ■ 
0,850 1.540

4 -
0,667 0,873 0,226

4~
0,422 0 ,18 3

4-
0,239

4-
0,062 0 ,1 15 0 ,0 5 1 0,064 0 ,0 18

4 -
0,029

+
0 ,0 15

4 "
0 ,0 14

4 -
0,005

F e ld  2 b e la s t e t ............
0 ,17 7 0 ,441 0,498 0,940

+
o ,539 1,044

+
0,453 0,593 0 ,15 4

4 -
0,285

4-
0 ,12 6

4 -
0 ,16 0

4 -
0,044 0,073 0,039 0,034 0,014

F e ld  3 b e l a s t e t ............ 4 -
0,048

+
0 ,1 19

4 -
o,X34

4 -
0,254 0 ,15 2 o,557 0,438 0,995

4 -
0,536 0,995 0,438 o ,557 0 ,15 2

4-
0,254

4 -
0 ,13 4

4-
0 ,1 19

4 "
0,048

F e ld  4 b e l a s t e t ............ 0 ,0 14 0,034 0,039 0,073
4 -

0,044
4 -

0 ,16 0
4 -

0 ,12 6
4-

0,285 0 ,15 4 0,593
+

o ,453 1,044
4 -

0,539 0,940 0,498 0,4 4 1 0 ,177

F e ld  5 b e la s t e t ............ 4 *
0,005

4 -
0 ,0 14

4 -
0 ,0 15

+
0,029 0 ,0 18 0,064 0 ,0 5 1 0 , 1 1 5

4 -
0,062

. 4 -
0 ,239 0 ,18 3

+
0,422 0,226 0,873

4 -
0,667 1,540

+  ]
0,8501

0,712
Momentensumme für 

Belastung aller Felder
4 *

0 ,7 12 1,882
+

0,279 1,6 03
+

0 ,18 7 1,08 3 0,093 1 ,17 9
4 -

0 ,352 1 ,17 9 0,093 1,08 3
4 -

0 ,18 7 1,6 0 3
4-

0,279 1,882

N ur - f  B e it r ä g e ............ 0,903 0 ,13 3 0 ,S i6 0,283 0,583 0,582 o,579 0,524 0,660 0,524 o,579 0,582 0,583 0,283 0 ,8 16 o,X33 0,903

N ur — B e it r ä g e ............ 0 ,19 1 2 ,0 15 o ,537 1,886 0,396 1,665 0,672 1,7 0 3 0,308 1,70 3 0,672 1,6 65 0,396 1,886 o ,537 2 ,0 15 0 ,19 1

□  Belastetes Feld.
*) Die obenstehende Zahl gehört zur linken Reihe, die untenstehende Zahl zur rechten Reihe.
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-Firstboizen

Kupferdach—m

Kuppe! gehpben ■Laufsteg

■e/ektr. Antrieb

■Eisenstütze

30.15 m jfi

Zuschauerraum

FABRIKBESITZER DR. PAUL DE GRUYTER 60 JA H R E ALT.

H e rr  D r . P a u l  d e  G r u y t e r  — In h a b e r  d e r  F ir m a  B r e e s t  
& C o ., B e r lin  — b eg eh t a m  3 . S e p te m b e r  e r . se inen  60. G e b u rts 
ta g . W ie  sch on  im  J a h r e  1 9 2 1  an lä ß lich  se in e r 25 jä h r ig e n  Z u 
g eh ö rig k e it  zu r F ir m a  B re e s t  &  Co. a n  d ieser S te lle  h e rv o r 
gehoben , h a t  H e rr  D r. d e  G r u y te r  es v e rs ta n d e n , d u rch  u n 
erm ü d lich en  F le iß  un d  a u ß e ro rd e n tlich e  W e its ic h t se in  U n te r
nehm en zu e in em  d e r an g e se h e n ste n  zu en tw ic k e ln . S e it  Ja h r e n  
geh ört H e rr  D r . de G r u y te r  d em  V o rs ta n d e  d es D eu tsch en

E ise n b a u -V e rb a n d e s  U n d  d em  R e ic h s v e rb a n d  d e r  d eu tsch en  
In d u s tr ie  a n . D ie  T e ch n isc h e  H o c h sc h u le  zu  C h a rlo ttc n b u rg  
e rn a n n te  ih n  in  A n se h u n g  se in e r V e rd ie n ste  zu ih re m  E h r e n 
b ü rg e r ; d ie  S ta d t  B e r lin  n a h m  ih n  in  A n e rk e n n u n g  se in er v e r 
d ien stv o lle n  la n g jä h r ig e n  T ä t ig k e it  a ls  S t a d tr a t  v o n  C h a r
lo tte n b u rg  in  d ie  R e ih e  ih re r  S ta d tä lte s te n  a u f. M ö ge  es ih m  
v e rg ö n n t  se in , noch v ie le  J a h r e  n ich t n u r zum  W o lile  se in er 
F ir m a , so n d ern  au c h  zum  S eg en  d e r A llg em e in h e it  zu w irk e n .

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.
Betrieb und Eisenkonstruktion der Kuppeln 

des Planetariums in Düsseldorf.
Im  südlichen Teil des großen Ausstellungsgeländes der ..G esolei" 

(Ausstellung fü r Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibes
übungen) erhebt sich, alle B licke auf sich lenkend, das nach den E n t
würfen von Professor K reis erbaute Planetarium . Den mächtigen, 
in der charakteristisch niederrheinischen Bauweise aus K linkern 
aufgeführten Unterbau krönt ein feinliniges Kuppeldach. Bezwingende 
Monumentalität ist der Eindruck des Äußeren, doch befreiend, leicht 
und festlich stim m end der innere Kuppelraum .

Auf 16  starken verkleideten Eisenbetonpfeilcrn.ruht eine breit 
ausladende Brüstung. A uf diese setzt sich die die Decke bildende 
große innere K uppel, bestehend aus einem feinm aschigen Eisenflccht- 
werk, dem bekannten Zeißnetzwcrk. Ih r Durchm esser beträgt 30 ,15  m. 
In der unteren Stellung liegt der Scheitel 19 ,5  m über dem Fuß 
boden. Unter das eiserne Flechtw erk ist eine weiße H ülle aus etw a 50 cm 
breiten Stoffbahnen auf Holzleisten gespannt. A uf dieser Hülle 
werden bei astronom ischen Vorführungen die Sterne und die 
Sternenbahnen sichtbar. Ü ber dem Flechtw erk ist m it Rücksicht 
auf die Akustik und, um das Eindringen von Nebenlicht zu ver
meiden, eine zweite Bekleidung aus schwarzem Stoff und Sperr
holz vorgesehen.

Um auch den Innenraum  für andere Zwecke, wie Konzerte, 
Vorträge usw., verwenden zu können und um den großen Ringbalkon 
auszunutzen, ist die innere K uppel zum Heben und Senken eingerichtet 
(siehe Abb. 1).

Auf ein Klingelzeichen bewegt sich diese große Kuppeldecke

36,50 m £ .  ..

G itterträger von 1,60  m  Höhe. E r  ist an 16  Stahldrahtsoilen von 
24 mm Dmr. aufgehängt. Diese führen über die Rollen  zu den Gegen
gewichten, die in den kastenförm igen eisernen Stützen laufen. Eine 
zweite Seilkonstruktion aus 16  Seilen von 13  mm D m r. führt vom  
Tragring nach der M itte und zum First. D ort sind d ie 'Seile  zu einem 
Seilzopf vereinigt und werden von einem Tragseil von 26 mm Dmr. 
aufgenommen. Dieses führt über eine im  F irst angebrachte Rollcn- 
konstruktion zur elektrischen Antriebswinde.

Infolge des Ausgleiches der Massen durch Gegengewichte ist 
die zum Heben erforderliche K ra ft  verhältnism äßig klein. Zu über
winden ist nur das Übergewicht und die Reibung. E s  genügt ein 
Motor von 3 P S , um die innere Konstruktion im Gewichte von etwa 
45 t  zu lieben. Von diesem Gewicht entfallen auf die Zeißkuppel

einschließlich Stoff bei 1400 m* Ansichtsfläche rd. 16  
auf die obere Stoff- und H olzverkleidung . . . ,, 4

• auf die R ing- und S e ilk o n stru k tio n ..........................., , 2 5
insgesam t .

4 t

A bb. 1. Querschnitt durch den Kuppelraum.

langsam in geheim nisvollem  Schweben nach oben. E tw a  3,65 m über 
der unteren Stellung kom m t sie selbsttätig in eine neue Ruhelage. 
Die Galerie m it etw a Soo Sitzplätzen ist fre i und eine ganz neue R aum 
wirkung entstanden.

Um das H eben und Senken der inneren K uppel zu ermöglichen, 
smd zwei eiserne Ringe von 30 ,15  in Dm r. eingebaut. D ie Zeißkuppel 
s‘tzt in Zement vergossen in dem unteren U-förmigen Ring. Dieser 
wird durch 64 gleichm äßig au f den Um fang verteilte Hängestangen 
an dem oberen eigentlichen Tragring befestigt. D er obere Tragring 
ist ein aus vier W änden zusammengesetzter, kastenförm iger, gebogener

rd . 45

Durch ein Übergewicht der Innenkonstruktion von etwa 
gegenüber den Gewichten senkt sich die K uppel bei losem Hubseil 
von selbst.

Die W inde ist auch für Handbetrieb eingerichtet.
In  der oberen und unteren Endstellung schaltet sich der Antrieb 

autom atisch aus.
D as Heben bzw. Senken dauert m it M otorantrieb 6 Minuten, 

geschieht also m it rd. 0,01 m  Geschwindigkeit in der Sekunde. Die Ge
schwindigkeit wurde nicht größer gew ählt, um Massenbeschlcuni-

gungen zu verm eiden und um der 
von der K uppel umschlossenen 
Luftm asse von 6000 m 3  Zeit zum 
Abfließen zu lassen. Versuche haben 
die R ichtigkeit dieser Annahme be
stätigt, denn schon bei nur wenig 
größerer Geschwindigkeit schwebt 
die K uppel zeitweilig frei in der 
L u ft, bis sich die Luftm assen ve r
te ilt haben. F ü r die Sicherheit ist 
das ein großer Vorteil, da selbst 
wenn das H ubseil reißen sollte, 
die innere K uppel sich nur lang
sam auf die untere Unterstützung 
absenken kann. D as H ubseil ist 
m it achtfacher und die Gegen
gewichtsteile m it sechzehnfacher 
Sicherheit gerechnet.

Um  ein Drehen der frei- 
hängenden K onstruktion zu ver
meiden, sind vier Rollenführungen 
vorgesehen.

D as genaue Einstellen des 
inneren System s erfolgt durch R egu
lierung der in die oberen, schirm - 
artig  gespannten H ubseile einge
bauten Spannschlösser. Sie sind 
von einem auf den Tragring gelegten 
Laufsteg aus bequem zugänglich.

W ährend in der unteren Lage 
die K uppel auf einem Betonring 
aufruht, wird sie in der oberen Stel
lung- durch vier K linken gehalten, 

Ruhelagen entlastet sind. Die Klinken 
vo n  4 t  zu tragen, da die übrigen

so daß die Hubseile in den 
haben nur das Übergewicht 
Lasten von den Tragseilen der Gegengewichte aufgenommen werden.

Die Gegengewichte sind aus Gußeisen, und zw ar fü r ein rechne
risch erm itteltes Durchschnittsgewicht aus einem Stück. D er Aus
gleich erfolgt durch Aufschrauben von einzelnen Platten.

E tw a  in Höhe der Stützenköpfe ist ein w eiterer Lau fsteg ange
ordnet. Von diesem sind alle Führungsrollen sowie die A uflager
klinken zugänglich, ebenso die Befestigungen der Tragseile an den 
Gegengewichten prüfbar.
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Abb. 2. Außere Kuppel mit Gerüstturm.

D er Zugang zum Seilzopfe und der F irst
rolle erfolgt durch einen zwischen zwei Bindern 
der äußeren K uppel liegenden Laufsteg.

D ie Konstruktionen wurden innerhalb 
acht Wochen vo m  Tage der Bestellung durch
gearbeitet, hergestellt und fertig  m ontiert.

Ober den inneren K onstruktionen wölbt 
sich die äußere, feststehende Kuppel. Sie hat 
einen Durchm esser von 36,5 m und trägt 
die D achhaut aus Kupferblech, Schalung und 
Holzsparren, sowie die Firstrolle fü r die I-Iub- 
konstruktion. D er F irstpunkt liegt etw a 30 m 
über dem Fußboden des Planetarium s. Die 
K uppel wird gebildet vo n  16  einzelnen fisch
bauchartigen Fachw erkträgern, von denen je 
zwei durch einen Verband im  Obergurt m it
einander verbunden sind. Jed er Träger ist 
unten durch ein Bolzengelenk auf dem Beton
rahm en gelagert. Im  F irst stützen sich alle 
Träger in einem gemeinsamen m it R illen  ver
sehenen Stahlbolzen von  170  mm innerem 
und 2 io  mm äußerem Durchm esser, der durch 
die wagerechten K rä fte  bei gleichm äßiger V oll
belastung 16  x  n  =  176  t  D ruck erhält.

D as Gewicht der Eisenkonstruktion beträgt 
etw a '48 kg/m 2 Grundfläche.

F ü r die Montage w ar in der M itte 
ein |Gerüstturm aufgestellt. Mit einem ein
fachen M ast wurden die B inder paarweise

Abb. 3. montierte Kuppel.

gehoben und auf den Gerüstturm  bzw. die A uflager abgesetzt. 
W ährend des Aufbaues lagerten die einzelnen B inder auf einem 
oberen R in g  des Gerüstes. (Siehe Abb. 2.) Nach dom Ausrichten 
wurde der Stahlbolzen eingesetzt und die B inder m it dem Deckblech 
verbunden. A uch die Konstruktionen der äußeren K uppel wurden 
in  kurzer Zeit ausgeführt.

Seit Anfang dieses Jah res sind beide in Benutzung und haben 
sich gut bew ährt. D ie Berechnung und Lieferung des Zeißnetzwerkes 
fü r die Innenkuppel wurde durch die D yckerhoff &  W idmann A .-G ., 
Biebrich, N iederlassung Düsseldorf, ausgeführt. E ine genauere 
Darstellung dieser K onstruktion erscheint in K ürze an dieser Stelle.

D ie Ausführungen der Eisenkonstruktionen der äußeren 
K uppel, sowie die Eisenkonstruktion und die Bewegungsvorrichtung 
fü r die innere K uppel erfolgte nach eigenen Entw ürfen der 
Flender A .-G . fü r Eisen-, Brücken- und Schiffbau in Benrath 
a. Rhein  im Einvernehm en m it der Bestellerin, der Bürohaus
gesellschaft m. b. H . in Düsseldorf, unter Leitung des Regierungs
bäum eisters Meyer.

W eitere Einzelheiten der Unterkonstruktion sind in N r. 35, 
Jah rgan g 1926, der „D eutschen B auzeitung" veröffentlicht.

R . U lb r ic h t .

Neue Brücke über den Raritanfluß
(New Jersey).

Die neue Brücke, als Ersatz der unzulänglich gewordenen alten, 
ist rd. 2,6 km  lang und 14 ,5 m  breit ( 11 ,5 0 m  Fahrbahn und 2 x  1,50m

Fußwege) und besteht auf 325 m aus Betongewölben, auf 465 m Länge 
aus 16  Öffnungen m it Balkenträgern von gleichm äßiger Höhe, auf 
1 1 0  m Länge aus einer Drehbrücke und au f 170 0  m Länge aus Dämmen. 
39 Uferpfeiler sind im  Trocknen gegründet, 16  Strom pfeiler au f Eisen
betonpfählen und die 3 Pfeiler der Drehbrücke m ittels Druckluft
senkkästen auf Fels (Abb.). Die Eisenbetonpfähle um fassen zusammen 
46 000 m Länge, die Betonpfeiler, ohne diejenigen der Drehbrücke, 
39 000 m 3. Die Druckluftgründungen reichen 35 m unter den Wasser
spiegel, die 43 m .weiten Scliiffahrtsöffnungen dazwischen haben 9 m 
W assertiefe. (Nach L a  Technique des T ravaux, Lü ttich , vom  Mai 1926,
S. 239— 244 mit ö Abb.) N.

Fließarbeit-Tagung auf der Kölner Herbstmesse.
Im  Zusam m enhang m it der S o n d e r a u s s t e l lu n g  „ F l i e ß 

a r b e i t "  auf der K ölner Herbstm esse (12 . bis 17 . September) ver
anstalten am 15 . Septem ber der A u s s c h u ß  f ü r  w ir t s c h a f t l i c h e  
F e r t i g u n g  und der  A u s s c h u ß  f ü r  w i r t s c h a f t l i c h e  
V e r w a lt u n g  (beide beim  Reichskuratorium  fü r W irtschaftlichkeit) 
in Verbindung m it dem Messeamt K öln  eine wissenschaftliche Tagung, 
auf der die H auptfragen der F ließarbeit in einer Reihe von Vorträgen 
behandelt werden. U. a. werden sprechen: Generaldirektor a. D.
H. H in n e n t h a l ,  Geschäftsführendes Vorstandsm itglied des Rcichs- 
kuratorium s fü r W irtschaftlichkeit, über „ D ie  V o r a u s s e t z u n g e n  
w i r t s c h a f t l i c h e r  F e r t i g u n g " ,  D irektor D ipl.-Ing. F . M ä c k b a c h , 
Obmann des Ausschusses fü r Fließarbeit beim  Ausschuß fü r wirt
schaftliche Fertigung, über „ E r f a h r u n g e n  b e i  D u r c h fü h r u n g  
v o n  F l i e ß a r b e i t " ,  D ipl.-K aufm ann D r. A . H e l lw ig  über „B e -



t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e  V o r b e d in g u n g e n  z u r  E in fü h r u n g  
v o n  F l i e ß a r b e i t “ , Universitätsprofessor Dr. E . S c h m a le n b a c h ,
Obmann des Fachausschusses fü r Rechnungswesen beim  Ausschuß 
für w irtschaftliche V erw altung, über .A l lg e m e in w i r t s c h a f t l i c h e  
E r fo r d e r n i s s e  z u r  E in fü h r u n g  d e r  F l i e ß a r b e i t “ .

Anmeldungen fü r die Tagung sind zu r'cliten an den Ausschuß 
für w irtschaftliche Fertigung, Berlin  N W  7, Schadowstr. 1  b. D er B e
trag für die Teilnehm erkarte (M. 3.— ) zuzüglich Porto fü r  Einsendung 
ist zu überweisen auf Postscheckkonto „Ausschuß fü r wirtschaftliche 
Fertigung Berlin  1 1 9 1 5 “ .

D E R  B A U I N G E N I E U R
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Abb. 1.

Betongießwagen für einen großen Abwasserkanal.
Um  den großen Abw asserkanal von 6,4 m W eite und 4,9 m 

Höhe in der Stad t K ansas vor den Frülijahrsregen bis zum 
Gewölbeanfang fertig  zu bringen, ist ein beiderseits kippbarer 
Betonschüttrichter von 0,4 m3 Inhalt m it Gießrinnen auf das 
Turmgcstell eines K raftw agens gesetzt worden (Abb. 1), der den 
Beton von der M ischanlage herbeiholt und beim langsam en Ab
fahren der Baustelle  ihn in die Form en einfließen läßt. (Nach 
Engineering News-Record vom  22. April 1926, S. 0 6 o u. 661 m it 
1 Abb.) * N.

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

Die Ausstellung auf dem Internationalen W ohnungs
und Städtebaukongreß in W ien.

Mit dem vom  14 . bis 19 . Septem ber in W ien stattfindenden 
Wohnungs- und Städtebaukongreß ist auch eine Ausstellung verbunden, 
für welche von der Kongreßleitung dieselben Punkte als maßgebend 
bezeichnet worden sind, die auch au f dem Kongreß selbst behandelt 
werden sollen:

Die Bodenfrage in ihrer Beziehung zum Planungswesen und die 
Frage der zweckmäßigen Anwendung und Verteilung von  Großhaus 
und Kleinhaus.

Die Ausstellung findet sta tt in den Räum en des Künstlerhauses 
in Wien. D en größten R au m  w ird naturgem äß die besondere A us
stellung der Gemeinde W ien einnehmen unter H ervorhebung des 
großen W iener W ohnbau programmes. H ieran schließt sich eine Aus
stellung der österreichischen A rchitekten, eine A usstellung der eng
lischen und am erikanischen Arbeiten, kleinere Ausstellungen sonstiger 
Staaten und die deutsche Abteilung an.

Die deutsche Abteilung ist sowohl m it der österreichi
schen wie m it der englisch-am erikanischen in organische Verbindung 
gebracht worden und nimmt, sowohl w as die Anordnung wie 
auch die Raum größe angeht, einen guten Platz ein. Sie enthält 
272 m2 Bruttoausstellungsfläche, einen fü r die Fü lle  der deutschen 
Arbeiten immerhin außerordentlich kleinen R aum . F ü r  die Auswahl 
und Anordnung dieser deutschen Abteilung ist von der A uslands
vertretung des deutschen Städtebaues (Spitzenverband) ein Aus
stellungsausschuß gebildet worden, in  welchem  die maßgebenden 
Verbände vertreten sind und dessen Geschäftsführung in der 
Hand des Leiters des Deutschen A rchivs fü r Städtebau-, Siedlungs
und W ohnungswesen, Herrn Regierungsbaum eister a. D. G ustav 
Langen, liegt.

Die Ausstellung w ird in  drei k lar gesonderten Abteilungen die 
Bodenfrage, die Frage der Bauzonen- und Fläcliennutzungspläne und 
die Frage der Anordnung von Großhaus und Kleinhaus behandeln. 
B a  der geringe verfügbare R au m  bereits vo ll besetzt ist, können A n
träge um Aufnahm e in diese Ausstellung nicht berücksichtigt werden. 
Es ist dagegen geplant, bei Gelegenheit eines später anzustrebenden 
internationalen Kongresses in Deutschland eine um so großzügigere 
Ausstellung vorzubereiten, in welcher das deutsche Planungswesen 
dann vo ll zur Geltung kommen soll.

Internationaler gewerblicher Rechtsschutz.
Von Patentan w alt D r. O s k a r  A r e n d t ,  Berlin  W . 50.

D e u t s c h la n d . Reform  im  patentam tlichen Verfahren be
deutet ein im  Reichsgesetzblatt vom  12 . Februar 1926  verkündetes 
Gesetz nebst Ausführungsverordnung des Reichsjustizm inisters. 
Bas Einspruchsverfahren in Patentsachen geht vom  Einzelprüfer 
wieder auf die Anm eldeabteilung über, während dem Prüfer dabei die 
Berichterstattung zufällt. B ei besonderen rechtlichen Schwierigkeiten 
soll ein rechtskundiges M itglied der Anm eldeabteilung bei der B e 
schlußfassung m itwirken. Nach A rt. I I I  des neuen Gesetzes kann die

Prüfungsstellc oder die Abteilung einen im Wege der Beschwerde an 
gefochtenen eigenen Beschluß w ieder aufheben oder abändern, wenn 
die Beschwerde fü r begründet erachtet wird und dem Beschwerde
führer kein anderer Beteiligter, wie z. B . im Einspruchsverfahren, 
gegenübersteht. Durch diese wichtige Änderung werden die B e
schwerdeabteilungen erheblich entlastet und die Beschwerdeverfahren 
in vielen Fällen vereinfacht und beschleunigt werden. Von besonderer 
Bedeutung fü r die Verbesserung und Vereinheitlichung der patent- 
am tlichen Entscheidungen ist A rt. I I  des Gesetzes, wonach im Patent
am t ein „G roß er Senat“  gebildet wird, der aus dem Präsidenten oder 
seinem Vertreter, drei rechtskundigen und drei technischen Mitgliedern 
besteht. In  W arenzeichensachen kann der „G roß e Sen at" auch aus
schließlich aus Rechtskundigen bestehen. Die Entscheidung des 
„G roßen Sen ats" muß eingeholt werden, wenn in einer grundsätzlichen 
Frage eine Beschwerdeabteilung von der Entscheidung einer anderen 
Beschwerdeabteilung oder des „G roßen Sen ats" abweichen will. Die 
Entscheidung ist bindend. Die Geschäftsleitung des „G roß en Sen ats" 
liegt in den Händen des Patentam tspräsidenten, dessen Vertretung die 
Reichsregierung bestim mt. Beisitzer und Stellvertreter des „G roßen 
Sen ats" werden je  fü r ein K alenderjahr im voraus durch die R eichs
regierung ernannt.

Nach A rt. I V  tritt  das Gesetz am 1 . 4. 1926 in K ra ft . V or 
dem 1 . 4. 1926 veröffentlichte Patentanm eldungen werden im  E in 
spruchsverfahren nach den bisher geltenden Vorschriften durch die 
Prüfungsstelle w eiter behandelt.

B e l g ie n .  Die am tlichen Gebühren sind fü r alle Schutzrechte 
erhöht und die Anm cldevorschriften in einigen Punkten geändert 
worden.

C h in a . Deutsche W arenzeichen werden nach einer V eröffent
lichung im Reichsgesetzblatt vom  29. 1 .  1926 im  selben Um fang wie 
inländische zum Schutz zugelassen.

I t a l i e n .  D urch Erlaß  vom  24. M ai 19 25 , veröffentlicht am  1 . Ju li  
1925 und in K ra ft  getreten am 15 . Ju l i  19 25 , sind die italienischen 
Patent-, Muster- und W arenzeichengesetze auf das G e b ie t  v o n  
F iu m e  ausgedehnt worden.

I r l a n d .  D er Freistaat ist m it W irkung vom  4. 12 . 19 25 dem 
Unionsvertrage beigetreten.

R u ß la n d . D er.gegenseitige gewerbliche Rechtsschutz wird im 
deutsch-russischen H andelsvertrag vom  12 . O ktober 1925 genauer 
geregelt. D er V ertrag sieht die W iedereinsetzung verfallener Patente, 
die am 3 1 . 7. 19 14  in Rußland gültig waren, vor, sofern die tatsächlichen 
Erfin der innerhalb 12  Monaten nach Inkraftsetzung des Vertrages ein 
entsprechendes Gesuch einreichen. W arenzeichen, die vo r dem
3 1 .  7. 19 14  eingetragen waren und jetzt innerhalb 6 Monaten nach In 
kraftsetzen des Vertrages neu angemeldet werden, genießen die Priori
tä t der ursprünglichen Anm eldung. W enn ein deutscher Staatsange
höriger innerhalb 6 Monaten nach Inkraftsetzung des V ertrages seine 
in Deutschland inzwischen angemeldete Erfindung auch in Rußland 
anmeldet, so kann er die P riorität seiner deutschen Anmeldung bean
spruchen. Deutschen Staatsangehörigen .gewährt Rußland von jetzt 
ab ein Prioritätsrecht von 12  bzw. 6 Monaten fü r Patente bzw. Muster 
und Warenzeichen.

D ie Inkraftsetzung des Vertrages erfolgte am 12 . März 1926.
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Preise von Bau-Geräten und -Materialien

G e r ä t B a u a r t Größe
Theoretische

Leistung
Gewicht

H

P r

1 . IV . 14
M ark

e i s

1 .  V I I .  26 
M ark

V er
teuerung 

in  v . H .

A u fb e r e i t u n g s m a s c h in e n :

I . Steinbrecher fest m it Riem enantrieb ¡320 X 200/Maul- 2 m 3/h 3 450 1 900 2 800 47
ijoo x 230 (weite 4— 6 ,, 5 ooo 2 575 3 735 45

I I .  Sandmühl'c fahrbar m it Steinbrecher — 2,5 » 14  500 13  000 19 500 5 °
4 0 0 x 2 50 , Sortiersieb
u. Becherwerk

I I I .  Betonm aschine ■ fahrbar m it Aufzugs 250 1 8— 19  »* 4  4 7 ° 3 460 4  7° ° 36
kasten, W asserbehäl 5 °o  „ 17 — 20 ,, 6 000 4 910 6 300 28
ter u. W indwerk ohne 750  .. 25— 30 10  150 6 380 8 000 26
Motor

B a g g e r :

I .  Greifbagger Vierseil - Greifbagger 0,400 m 3 — 12 12 5  + 1 1 7 5 10  Ooo +  985 16  000 3S
ohne Gegengewicht 0,8 — 20700 4-2100 iS  100  + 13 7 0 24 000 5
mit Greifer

I I .  Löffelbagger — 1 11 — 27 000 2 1  000 26 000 242 j -— 56 250 36 000 50 000 39
I I I .  Eim erketten- m it D am pfantrieb ohne xoo 1 120 — 15 0  m 3/h 35000-40000 28 000 42 000 50

Trockenbagger Gegengewicht 250 1 300 105000-110000 75 000 114  000 52
IV . Eim erketten- — 60 ,, 500 60 000 32—  35 ° ° o 54 000 54

Schwim m bagger 12 5  I. 1 1 0  ,, 1 1 0  000 65—  70 000 102 000 46
200 ,, 175 165 000 120 —-125 000 15 0  000 25

W asserbehälter genietet oder viereckig in gebräuch — — 0,40/kg 0,60/kg 5 o
lichen Größen

D a m p fk e s s e l :

I. Quersiedcrkesscl m it Arm aturen ohne 3 .7  m 2 — 1 125 1 250 ' 1 500 20
Spe isevorrichtu ngen 7.9 ■ 2 400 2 100 2 520 20

E l e k t r i s c h e  M a s c h in e n :

I . Gleichstrommotor m it Anlasser, Stellschie- 5 P S n =  14 30 145 284 3 6 2 . 27.5
220 V olt nen und Schaltkasten 10  ,, n =  1390 343 470 770 64

20 ,, n =  10 10 445 8 55 1 280 5 °
50 .1 n — 1360 i 073 i  33 ° 2 420 82

II . Drehstrom m otor m it Anlasser, Stcllschie- 5 .. n =  1000 84 400 350 —  13
120— 500 V olt nen und Schaltkasten 10  ,, n — 1000 195 5S2 630 8

20 ,, n =  1000 345 S40 1 074 28
50 n — 1000 745 1 320 1 770 34  .

R a m m e n :

I . K leindam pf-R , m it D am pfbär und fahr 500 kg B är — 4 Soo 5 Soo 6 000 4
barem  Kessel

I I .  Reihenram m e m it endloser K ette 800 ,, ,, — 9 800 6 100 14  000 130
I I I .  dir. w irk. D reh .-R — 2000 ,, ,, — 25 700 19  750 26 600 35

dir. w irk. Univer- •—• 4000 ,, ,, — 42 500 3 1  600 47 000 49
sal-Ram m e

H e b c z c u g c :

I. Flaschenzügc Schraubenflaschenzug ioookgT ragkr. — 3<> 80 1 1 0 38  .
3 m Hubhöhe mit 2000 ,, — i>3 100 150 50
Unterblock

I I .  Zahnstangen mit Stahlblechm antel 3000 ,, — 36 60 90 50
winden 5 ° ° °  .. — 44 69 105 52

10000 ,, ,, — 73 77 130 69
I I I .  Kabelwinde H andantrieb m it

einfacher Übersetzung 1000 ,, ,, — 185 129 195 51
doppelter ,, 2000.,, — 4°5 220 285 ' 3 °

5000 ,, — 950 550 700 27
IV . H anddrehkrane fahrbar 3500 mm A us 3 ° ° ° — 3 525 1 900 3 000 58

ladung, Rollenhöhe 5000 ,, — 4  6 5 ° 2 400 3 850 60
4000 mm --- — — — --- —

Lokom obilen fahrbar ohne Konden 20/25/35 P S — 4 250 6 250 8 200 31
sation- Sattdam pf 40/50/70 „ — 5 95 ° 9 850 12  300 25

fahrb. 0. K on. m. Überh. 70/85/110  „ — 12  000 16  000 19  700 23
m ................. 10 0 /125/14 5  „ — 17  100 22 400 28 500 27

Dieselmotoren stationär, liegend 40 P S — 5 900 9 500 7 5 °P —  2 1
.. .. «0 „ — T4 800 35  500 14  750 —  OS '
>» 11 150  „ — 22 900 48 700 27 500 —  44

Benzolmotoren ,, stehend 4 .. — 385 i  135  • i  150 —

,, liegend
8 „ — 5S0 1 6 15 1 O50 2

20 „ — 2 100 4 500 3 500 —  22
Ventilatoren Riem enantrieb --- 6— 33 m 3 bei 120 135 325 140

n =  2 15 0 —-2500
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zu dem nachstehenden Artikel.

G e r ä t B a u a r t Größe
Theoretische

Leistung
Gewicht

kg

P r  

I . IV . 14 . 
Mark

e i s

1 .  V II . 26 
Mark

V er
teuerung 

in v . H.

44 kg/m 5—"d/ ill 8/m 33
--- 115 / t 165/t 43
--- 1 ,10 — 1,50 /Stck 1,80 Stck. 33
470 350 170 —  49

2 4OO 400 650 62

65 86 175 104
126 156 2 So 80

IIO 227 385 69
195 4°5 675 67
240 33° 575 75

200 34s 350 —
360 446 460 2
4OO 560 580 1
540 695 720 3
750 725 750 —

4 300 7 000 5 600 —  20
3 150 3 300 3 000 —  9
5 000 4 900 450 0 --- 8

26 135 135 —
345 95 1 1 0 16
650 250 240 —  4
700 165 360 1 18

1 500 53° 630 18
2 370 650 800 23
4 000 6 650 7 5°o 13

7 500 8 750 10  500 20

7 000 5 750 9 750 69
9 200 10  100 13  000 30

10  800 1 1  050 14  300 30 ■
13  600 12  750 16  500 30
15  000 13  200 18  300 39
16  000 14  3° ° 19 5°o 36

3 000 15  000 13  5 °o —  10
4 100 18  500 16  500 —  1 1
4 000 7 5°o 9 500 27

1 1 000 10  000 15  000 50

IIO 95 __ —
320 43° 1 100 160
7^5 1 200 1  600 33

2 100 2 100 2 800 33
1 000 1 500 2 100 40
1 000 950 1 100 16

700 725 975 34
7 650 5 5oo 7 500 36

17  000 17  500— 19  000 22 000 26
38 000 38— 40 000 49 000 29
74 000 70— 75 000 96 000 37
25 000 6 000—  8 500 16  000 130
52 000 15 — 18  500 32 000 100
76 000 25— 30 000 45 000 67
75 000 25— 30 000 50 000 85

IIO 000 40— 50 000 70 000 55-

— 0,5s o ,97 67
— 19 40 1 10

— • 3.85 4.93 2S
— 50 60 20
— 98 155 58
— 14 16,63 19
— 70 50 —  29
— 24 50 I08
— 4 .5° 10 125

Rahm engleis 
Schienen 
Schwellen K iefer 
i Zungenweiche 
i

O b e r b a u m a t e r ia l :  

Brigadcgleis

1800 x  150  x  140 
600 mm 80 mm hoch 
fü r 27 kg Schienen 

1 1 5  mm hoch

P u m p e n :
Diaphragm apum pen

Dampfpumpen

Kreiselpumpen

Kompressoren

Rohrhämmer
Muldenkipper

Kastenkipper 

Lokom otiven '

Lastkraftwagen

Straßenwalze

einzylinder m it 3 m Saug
schlauch - Verschrau
bung, Saugkorb und 
einem Hebel 

zweizylinder

vierf. wirkende schwung
radlose Dampfpumperi 

Niederdruckpum pen ohne 
Zubehör —■ m it 
Riemenscheibe

fahrbar m it Benzolm otor 
und W indkessel 6 atm

ohne Brem se 600 mm 
600 ,,
600 ,,

,, ,, 900 mm

600 mm Spur Benzol mit 
2 Geschwindigkeiten

D am pf-B-Tender-Loko
m otive, 600 mm Spur 

D am pf B-Tender-Loko
m otive, 900 mm Spur

M otor-Antrieb 
Dam pf- ,,

I . Bohrm aschine 

II . Drehbank

W e r k z e u g m a s c h in e n : 
H andantrieb 
K raftantrieb

II I ,  Shapingmaschine
IV . Kreissäge 
V. Bandsäge

V I. Vollgatter

W a s s e r fa h r z e u g e :  
I . Schraubendam p

fe r

II. Elevier-Schuten

III . Klappschuten

M ateria lie  
Bauarbeiterstunde 
Hintermauerungs

steine 
Zement 
Balkenholz 
Profileisen 
Kohle
Heißfampfzyl.-Öl 
Benzol 
Teeröl

:ii u n d  L ö h n e : 
in Fran kfu rt a . M.

fr. F rk t. a.M. einschl. Sack

Moniereisen, Träger usw. 
ab  Zeche

Treiböl

So mm

2 y., mm 10  000
4 .. 30 000

2/2 „ 15  000
4 50 000- 10

100  1. W. 72
130  ,, „ 108
175 .. „ 168
200 ,, ,, 228
250 ,, ,, 360

2 m 3/min —
6

12
65 mm 0

1 stationär mit 1 Kiemen- 
 ̂scheibe u. Außenlagei

m.*%  

k / 4 ::
2 
4

8 P S

20/25

40
80
So

125
160 
200 
2 t 
5 „  
4  ..

1 1

25 mm 0  
4 °  .. ..
180 x 1500 
250 X2500 

500 mm Hub 
10  000 mm 0  

800 ,, ,,
S50 1. W.

40 P S i 
75  ..

175 ” 330 m J
90 ..

150 ..
90 „

150 >.

1000 Stck.

100 kg 
m3 

1  t  
1  t 

roo kg 
100  ,,
100 ,,

35/36 t  Brutto 
last bei o°/00 

43/25 t  Brutto 
1 last bei 0 % ,, 

220 t 
350  „
450 „

57 °  ..
650 ,,
790

Außenm aße:
in

1 4 ,9 x 3  X I , 5 
18,9 X 3 , 6  x i , 15  
23,3 X4,8 x i , 45 
20 x  4,2 x  1,5  
30 X 5  x i , 8 
36 x ö ,5  X2 
35 x  6 ,5 x 2  
45 x  7 ,5 x 2 ,2

D ie Doppelzahlen veranschaulichen Rieht- und Markt- bzw. Lagerpreise.

B au  1926. 64
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Die Preislage auf dem Baumaschinenmarkt.
Von

Oberingenieur Dr. G e o r g  G a r b o t z ,
Privatdozent an der Technischen Hochschule Berlin.

M it der Stabilisierung der M ark im November 1923 mußte 
notgedrungen auch auf dem Baumaschinenmarkt eine völlige 
Umwälzung eintreten. Die Preise der Baugeräte, die in den 
vorhergehenden Jahren  erst sehr allmählich, dann in immer 
kürzeren Abständen der Markentwertung entsprechend herauf
gesetzt worden waren, bewegten sich mit einem Male wieder 
in greifbaren Größenordnungen. Wie stürmisch dabei die 
Preisentwicklung vor sich gegangen ist, geht aus den Preis
kurven für die wichtigsten Baugeräte in dem Buche „B etrieb s
kosten und Organisation im Baumaschinenwesen“  sowie aus 
den vom Verfasser im „Bauingenieur“ , Heft 3, Jahrgang 1922 
und im Zentralblatt der Bauverwaltung, Heft 3/4, Jan uar 1923 
veröffentlichten Preisen hervor.

Mit dem Übergang zu stabilen Währungsverhältnissen 
war aber keineswegs sofort eine völlige Beruhigung des Bau- 
maschinenmarktes vorhanden. Die nachfolgende Übersicht 
gibt das P r e i s e n t w ic k lu n g s b i ld  für die im Baubetrieb 
gebräuchlichsten 160/180 P S -L o k o m o t iv e n  900 mm Spur:

19X4 .............................................................................
19 1  5 .............................................................................
19 1  6 ...............................................................................................................

19 1  7 .............................................................................
19 18  . . ....................................................................
191 9 .............................................................................
1. H älfte 19 20 ...........................................................
2. „  19 2 0 ...........................................................
1 .  „  1 9 2 1 ...........................................................
2 1 . September 19 2 1 . . •....................................
15 . November 1 9 2 1 .............................................
14  Jan u ar 1922 ..................................................
23 März 1 9 2 2 .......................................................

9. Mai 1 9 2 2 ...........................................................
14. Ju li 1922 , .  .............................................
16. September 1 9 2 2 ..............................................

7. November 1 9 2 2 .............................................
10. Jan uar 1923 ..................................................
15 . März 1923 .......................................................
15 . Mai 1 9 2 3 .................................................. ....  .
19. Ju li 1 9 2 3 ...........................................................
20. September 1923 .  .....................................452
12 . Dezember 1 9 2 3 ..............................................
1 .  H älfte 1 9 2 4 . ........................................................
2. ,, 19 24 ...........................................................
1 .  „  19 2 5 ...........................................................
2. , 19 2 5 ...........................................................
x. „  19 2 6 ...........................................................

14
15
18
28
41
5 9  

250 
225 
1S0 
197 
553 
605 
646 
7 4 4  

I 152
4 100 
9 690 

22 500 
9 3  4 0 0  

108 000 
724 000 
000 000

18
19
17
17
19
1 9

000 M 
800 
700 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
200 
300 
300 
000 
000

Sie veranschaulicht die interessante Tatsache, daß kurz nach 
der Stabilisierung allgemein die gebräuchlichsten Baugeräte 
nahezu zum Friedenspreis, zum Teil, sogar etw as billiger käuf
lich waren, daß aber in den folgenden Monaten und J  ahren 
die Preise langsam aber stetig auf das etwa 1,3  bis 1,4 fache 
dieses Preises anzogen. Die Industrie mußte nämlich fest
stellen, daß, die im Augenblick der Stabilisierungsaktion in
folge einer psychologisch wohl verständlichen überschätzten 
K aufkraft der Mark zustande gekommenen Goldmarklöhne, 
-Gehälter usw. den tatsächlichen W irtschaftsverhältnissen 
nicht entsprachen, sondern wesentlich zu niedrig waren. Die 
Folge davon war ein Anziehen aller Preise, das noch unter
stützt wurde durch eine kurze Scheinkonjunktur als Folge 
des künstlich durch die letzten Inflationsstadien zurückge
drängten allgemeinen Warenhungers.

Seit etwa einem Ja h r  jedoch ist nahezu eine völlige B e
ruhigung auf dem Baum aschinenm arkt eingetreten. E s  dürfte 
deshalb von Interesse sein, die früher wiederholt gebrachten

Preiszusammenstellungen der wichtigsten Baugeräte auf den der
zeitigen Stand zu bringen (s. vorstehende Preisliste S. 706/707).

W ie liegen nun angesichts der mehr und mehr zunehmenden 
Betätigung deutscher Baufirm en im Auslande die Dinge auf 
den fremden Märkten ? E s  liegt nahe, hier in erster Linie an 
Am erika zu denken, denn abgesehen von der Amerikanisierungs- 
modekrankheit in unseren Technikerkreisen kann die T at
sache nicht bestritten werden, daß gerade in der Anwendung 
maschineller Bauweisen und in der Durchführung neuartiger 
Ideen die Am erikaner uns recht weit voraus sind. (Dabei soll 
hier nicht untersucht werden, ob die amerikanischen Methoden 
sich ohne weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragen lassen.) 
Dementsprechend vetfügen sie auch über eine sehr gut ein
gerichtete Baumaschinenindustrie, von der wir in Deutsch
land schon Manches gelernt haben.

W ie aber steht es mit den Preisen ? Können die deutschen 
Baufirm en mit wirtschaftlichem Vorteil amerikanische B au 
maschinen auf ihren Auslandsbauten verwenden ? Die Frage 
stellen heißt sie auch mit wenigen Ausnahmen für Sonder
gebiete verneinen. Der Verfasser hat Gelegenheit gehabt, 
bei der Einrichtung der irischen Großbaustelle der Siemens- 
Bauunion angesichts der verständlichen Gefühle der Iren für 
Am erika dieser Frage seine besondere Aufm erksam keit zu 
schenken. Obgleich es sich dort um einen Großgerätepark 
handelte, dessen Ausmaße die Zahlen von 30 Baggern, 60 Loko
motiven, 130 km Schienen, 4500 P S  B aukraftw erk usw. kenn
zeichnen mögen, beschränkten sich die nichtdeutschen Lie
ferungen auf einige Personenautos englischer Herkunft) einen 
pilc-driver und einen fahrbaren Kompressor amerikanischer 
Herkunft.

Wieweit die amerikanischen Preise noch über den deutschen 
liegen, mag die nachfolgende Preisauswahl aus im vorigen 
Ja h r  eingegangenen Angeboten zeigen:

Maschinentyp Größe oder 
Leistung

Kilopreis 
englisch oder 
amerikanisch

M

Kilopreis
deutsch

M

Betonmaschine mit
Aufzugkasten und
W asserbehälter,
fahrbar . . . . 0,85 m3 1,89 0,80

Grabenbagger auf
Raupen . . . . 3.50 0,84

Löffelbagger auf
Raupen . . . . 1  m3 1,88 1,30

Dampframme . . . 2 to B är o,95 0,88
S c h ie n e n ................... 0 ,16 0 ,1 1
Zentrifugalpumpe . 350 m3/h 2,32 1,30
Kompressoren zwei

stufig, 6 Atm. . 6 m3 An-
saugeleistung 3.76 1,38

Lokom otiven . . . 160 P S 2 ,17 1 ,10

Selbst auf dem südamerikanischen Markte, wo die Fracht
basis für die deutschen und amerikanischen Erzeugnisse der 
Baumaschinenindustrie nahezu als gleich angesprochen werden 
kann, sind die Aussichten im W ettbewerbskampfe für deutsche 
Baumaschinen keineswegs als ungünstig zu bezeichnen. Auch 
hier sind naturgemäß die -Sondergeräte auszunehmen, die 
lediglich amerikanischem Erfindungsgeist ihr Dasein ver
danken. Der Verfasser hat aber in zahlreichen Fällen  fest- 
stcllen können, daß für südamerikanische Bauten lediglich 
dann den amerikanischen Erzeugnissen der Vorzug gegeben 
werden mußte, wenn die deutschen Fabriken nicht rasch ge
nug liefern konnten. Solange die ausländischen Vertretungen 
aber ein, wenn auch kleines, Vorratslager der gängigsten B au
geräte an den Hauptplätzen unterhalten, wird der deutschen
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Baumaschinenindustrie auch der südamerikanische M arkt quelle und Antriebsmaschine, die in gleicher Vollkommenheit
nicht verschlossen sein.. H at sie doch vor allem auch in den nach den eigenen Aussagen des Vertreters einer der größten
neuerdings im Baubetrieb in breiter Front sich das Feld er- amerikanischen Baumaschinenkonzerne in Am erika auch nicht
kämpfenden kompressorlosen Dieselmotoren eine Energie- entfernt hcrgestellt werden kann.

P A T E N T B E R I C H T .
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 atentb latt Nr. 30 vom  29. Ju li 1926.

Kl. 5 a ,  Gr. 4. M 88780. Carlton Mac Intosh, S try j, P o l.; V ertr .: 
L . A. Nenninger, Pat.-A nw ., Berlin  W  57, Tiefbohrge
stänge. , 4. 3. 25.

IG. 5 d, Gr. 9. A  44 180. A pparatebauanstalt Axm ann &  Co., 
G. m. b. H ., Bochum , u. Erhard Scholl, Alten-Bochum , 
W ittener Straße 27. Bergeversatzschleuder. 10. 2. 25,

Kl. 19  a, Gr. 28. H 10 50 9 6 . A lbert Höing, Königssteele a. d. Ruhr.
Gleishebebock m it einer auf das Kopfende des I-Iubhebels 
wirkenden Hub- u. Sperrvorrichtung. 25. 1 . 26.

Kl. 19  a, Gr. 28. M 86 0 19 . M aschinenfabrik Hasenclever A kt.-G es., 
Düsseldorf. Fahrbare Gleisrückm aschine m it während des 
Gleisrückens angehobenen als Belastung dienenden Gestell- 
förderwagen. 14 . 8. 24.

Kl. 19  e, Gr. 1 .  C 3 6 14 7 . ,,Cufcex"-M aschinenfabrik G. m. b. H ., 
H alle a. d. S. M it entgegengesetzten Streichbrettern ver
sehene fahrbare Vorrichtung zum Untcrfüllen von ange
hobenen Gleisen. 2. 2. 25.

Kl. 20 a, Gr. 14 . D 4 6 0 32 . Louis Dehne, Brüggen a. d. E rft , u.
Em il Apel, L ib lar. Kettenbahnanlage fü r Trockenbagger- 
und Streckenförderbetrieb o. dgl. 22. 8. 24.

Kl. 20 i, Gr. 4 1 . F  59 0 50 . Ernst Fröhlich, Essen, R osastr. 59.
Vorrichtung zum Aufspeichern einer Mehrzahl durch eine 
Gebervorrichtung (W iegevorrichtung) bewirkter Schal
tungen zur späteren Abgabe an eine Em pfängervorrichtung 
(Gewichtsanzeiger). 5. 6. 25.

Kl. 37 f, Gr. 3. M 91 925. M aschinenfabrik Augsburg-Nürnberg
A .-G ., Nürnberg. Vorrichtung zum Aufbauen von Scheiben- 
gasbehältem . 28. 10 . 25.

Kl. 65a11, Gr. 1 .  M 92 292. A rthur H . Müller, Blankenese. Anlage 
zum Schleppen von Schiffen auf Binnenwasserstraßen. 
30. 1 1 .  25.

Kl. 80 a, Gr. 7. E  3 0 4 14 . Fa . Gebrüder Eirich, Elektrizitätsw erk,- 
H ardheim , Nordbaden. Mischmaschine m it in der Höhen
richtung verstellbaren Mischwerkzeugen für Beton, Mörtel
o. dgl. und sonstige erdige oder mineralische Massen.
4. 3. 24.

Kl. 84 b, Gr. 2. D 47449 . Deutsche M aschinenfabrik A .-G ., D uis
burg. Verfahren und Vorrichtung zum Betriebe von Schiffs
hebewerken m it ganz oder teilweise ausgewuchtetem  und 
über den trockenen Scheitel geführten Trog. 2. 3. 25.

Kl. 84 b, Gr. 2. R  60 S76. Reichsfiskus (Reichswasserstraßenver
waltung), vertreten durch den Regierungspräsidenten als 
Chef der V erw altung der M ärkischen W asserstraßen, P ots
dam. Selbstsperrender Antrieb fü r Schiffshebewerke; Zus. 
z. P at. 422 565. 20. 12 . 23.

Kl. 84 d, Gr. 1 .  B  109 907. Raim ondo Biondetti, Treviso, Italien ;
V ertr.: G. Loubier, F . Harmsen u. E . Meißner, Pat.-A nw älte, 
Berlin SW  6 1. Schneckenbagger. 8. 6. 23.

Kl. 85 b, Gr. 1 . H  90 675. Christian Iiü lsm eyer, Düsseldorf-Grafen
berg, R ichtw eg 1 1 .  Verfahren, um W asser zu entgasen 
und enthärten. 3 1 .  7. 22.

B . E r t e i l t e  P a t e n t e .
Bekanntgem acht im Patentb latt Nr. 30 vom  29. Ju li 1926.

Kl. 20 g, Gr. 1 .  432866 . Otto Mäder, Em m endingen, Baden. Dreh
scheibe fü r Feldbahnen; Zus. z. P at. 429 563. 8. 10 . 25. 
M 91 756.

Kl. 20g , Gr. S. 432 867. K a rl Jaeger, Brandenburg a. d. H ., Gr.
Gartenstr. 1 1 .  Gleitender Prellbock; Zus. z. P at. 407 426.
2 1 . 7. 25. J  2 6 4 32 .

Kl. 20 g, Gr. 9. 432548'; V ictor V . Stoika, Bukarest, R um än.;
V ertr.: K . H allbauer u. D ipl.-Ing. A. Bohr, Pat.-A nw älte, 
Berlin SW  6 1, W asserkran fü r Eisenbahnen. 20. 9. 24. 
St 38 427. Rum änien 27. 8. 24.

Kl. 20 h, Gr. 9. 432 679. Bruno Fritzsche, Streckewalde. Heiz
barer Schneeräumer. 12 . 5. 25. F  58 809,

K l.

K l.

2 0 1,

20 1,

K l. 20 i.

K l. 20 i,

K l. 20 i,

K l. 20 i,

K l. 20 i,

K l. 20 i,

K l.

K l.

K l.

K l.

K l.

K l.

K l.

K l.

K l.

K l.

K l.

K l.

20 1, 

20 i, 

35 t>. 

35  b, 

'37 b, 

80 a, 

80 b, 

80 b,

84 c, 

84 c, 

84 d, 

84 d,

Gr. 1 . 432 869. F . Paul W einitschke G. m. b. H ., Berlin- 
Liclitenberg. Abhängigkeit zwischen getrennten F ah r
straßen- und Signalhebeln. 20. 5. 25. W  69 385.
Gr. 4. 432 735. A ibert Joseph Flem ing, Soranton, 
Penns., V. St. A .; V ertr.: D r.-Ing. R . Specht, Pat.-A nw ., 
Hamburg 1 . W eichenschutz fü r Eisenbahnschienen. 5 .4 .2 5 .  
F  58 54 1 -
Gr. 6. 432 736. Lauritz Sophus H aasted, Drammen, N orw .; 
V ertr.: D ipl.-Ing. Dr. Oppenheimer, Pat.-A nw ., Berlin  W  15 . 
Einrichtung zur Kontrolle und Sicherung der W eichen
stellung auf einer Bahnstrecke. 9. 12 . 24. H 9 9 6 13 . Nor
wegen 7. 12 . 23.
Gr. 1 1 .  432 737. F a . Deutsche Eisenbahnsignalwerke A kt.- 
Ges. vorm . Schnabel & Henning, C. Stahm er, Zim m er
mann &  Buchloh, Georgsmarienhütte, K r. Osnabrück. 
Motorischer Antrieb, insbes. für W eichenstellwerke. 1 1 .  1 .  25. 
D 47 002.
Gr. 1 1 .  432 738. Fa . Hein, Lehm ann & Co., A kt.-G es., 
Eisenkonstruktionen, Brücken- &  Signalbau, B erlin -R ei
nickendorf. Elektrischer W eichenantrieb m it Zahnrad und 
Zahnstange. 15 . 5. 24. H  97 309.
Gr. 1 1 .  432 870. Siemens & Ila lske  A kt.-G es., Berlin-
Siem ensstadt. Stellwerk fü r Weichen, Signale o. dgl. 
2 1 . 5. 25. S 70 100.
Gr. 14 . 4 32739 . Adolf Körlin, Mallnow b. Carzig, K r.
Lebus. Herablaßbare Glühlam penlaterne für mehrflügelige 
Signale. 15 . 4. 25. I< 93 750.
Gr. 19 . 432 740. Fa . Suter-Strickler & Co., Horgen, Schweiz; 
V ertr.: D r. G. Lotterhos, Pat.-A nw ., F ran kfurt a. M. 
Elektrische Eisenbahnschranke; Zus. z. P at. 423 872.
10 . 4. 25. S 69 615.
Gr. 24. 432 74 1. K a rl Bülte, Frankfurt a. M., Dahlmann- 
str. 4. Signaleinrichtung fü r Straßenbahnzüge. 6. 1 1 .  25. 
B  12 2  573.
Gr. 33. 432 550. Minna Acker, Berlin-Frohnau, N ibe
lungenweg 2/3. Vorrichtung gegen Überfahren von H alt
signalen. 17 . 1 . 25. K  92 466.
Gr. 1 .  432 691. F a . Deutsche M aschinenfabrik A .-G .,
Duisburg. H albportalartiger U ferkran; Zus. z. P at. 392 477. 
19 . 10. 24. D 46 400.
Gr. 1 . 432 692. Gesellschaft fü r Förderanlagen E rnst
Heckei m. b. H ., Saarbrücken. Seilträger fü r Kabelkrane.
16. 9. 24. G  62 210 .
Gr. 3. 432 549. F a . Hahndorf & W ucherpfennig, Bremen. 
Knotenpunktverbindung fü r hölzerne Gitterwerke. 10. 3. 23. 
H 92 970.
Gr. 43. 432 655. Johann Heintges, Andernach a. R h.
Verfahren zur Herstellung von allseitig geschlossenen 
Hohlsteinen aus Beton. 17 . 9. 24. H  10 0 070 .
Gr. 1. 432 723. Dr. W ilhelm Kohen, Berlin, Lützow str. 96. 
Verfahren zur Verbesserung vo n  Mörtelbildnern und Mörtel. 
9. 8. 23. K  86 822.
Gr. 6. 432 542. Peter P. Budnikoff u. Morduch E . Lewin, 
Iwanowo-W osnessensk, R u ß l.; V ertr.: D ipl.-Ing. E . W esnigk, 
Pat.-A nw ., Berlin SW  6 1. Verfahren zur Herstellung einer 
zementähnlichen Masse. 15 . 4. 24. B . 1 1 3  752.
Gr. 4. 432 544. Siem ens-Bauunion G. m. b. H. Kom m .- 
Ges., Berlin. Vorrichtung zum Einspülen von H ohlpfählen.
2. 9. 23. S. 63 706.
Gr. 4. 432 7S7. Fa . Em il Klem m  &  Dreßler, E lektriz itäts- 
Gesellschaft m. b. G ., Dresden. Unterschlagramme. 14 . 9. 24. 
K  90 946.
Gr. 1. 432 709. M aschinenbau-Anstalt Hum boldt, Köln- 
K alk . Schaufelrad m it in Gelenken beweglich gelagerten 
Bechern. 25. 3. 24. M 84 368.
Gr. 2. 432660. M aschinenfabrik Buckau, A ct.-Ges. zu 
Magdeburg, M agdeburg-Buckau. Einrichtung zum Schmieren 
der Gelenke von Eim erketten fü r Bagger u. dgl. 29. 3. 25. 
M 89 081.
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B Ü C H E R B E S P R E C H U N G E N .
N ie t e n  u n d  S c h w e iß e n  d e r  D a m p fk e s s e l ,  dargestellt mit 

Berücksichtigung von Versuchen des Schweizerischen Vereins von 
Dam pfkesselbesitzern 1924 bis 25. Von E . H ö h n , Oberingenieur. 
M it 154  Abb. im  T ext und 28 Zahlentafeln (148 Seiten). Verlag 
von Ju liu s Springer. Berlin 1925. RM . 8,— .

D ie Ausschußsitzung des Fachausschusses fü r Schweißtechnik 
gelegentlich der H auptversam m lung des Vereines deutscher Ingenieure 
am  12 . Ju n i d. J .  h at der deutschen Fachw elt ein klares B ild  vom  
gegenwärtigen Stand und der Bedeutung des Schweißens nach dem 
Gasschm elzverfahren und nach dem elektrischen Lichtbogenverfahren 
dargeboten. Im  Flugzeugbau ist heute das Gasschm elzverfahren be
reits eingeführt. Im  Schiffbau liegen erfreuliche Eiuzelausführungen 
vor. In  den W erkstätten der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu 
W ittenberge an der Elbe werden m onatlich etw a 40 Arbeiter im 
Schweißen angelernt. A u f Grund der Dresdner Versuche des Deutschen 
Eisenbauverbandes und seiner M itglieder ist, wie ich in meinem 
R eferat in  H am burg darlegen konnte, der Nachweis erbracht, daß das 
elektrische Schweißen fü r Eisenbauteile ernstlich in B etracht zu ziehen 
ist. A ls dringendste Aufgabe ist auf diesem Gebiete die Forderung 
zu bezeichnen, m it H ilfe unserer m etallurgischen Kenntnisse die Güte 
der Elektroden w eiter auszubilden, dam it ein möglichst voller Ersatz 
gestoßener Stabquerschnitte m it hinreichender Sicherheit gewährleistet 
wird. W ährend unser vorzüglich bewährtes N ietverfahreii bei Ver
bindung von  Stäben untereinander oder m it Knotenblechen hinsicht
lich der Sicherheit und der Zähigkeit bisher unerreicht dasteht, liegen 
die Verhältnisse bei Verbindung von Blechen untereinander, also bei 
Kesseln und Rohrleitungen fü r die Einführung des Schweißens weit 
günstiger. H ier handelt es sich hauptsächlich um die Forderung der 
D ichtigkeit einer Naht. Beim  Nieten kann aber im m er nur eine 
stellenweise oder besser gesagt punktweise, innige Verbindung der 
Bleche erreicht werden. D aher ist es begreiflich, daß heute schon eine 
Reihe von Druckrohrleitungen fü r W asserkraftanlagen nach dem 
Schweißverfahren ausgeführt worden sind, wie z. B . die des badischen 
M urgthalwerkes bei rd. 300 m Höhenunterschied nach dem Wasser- 
gässchweißverfahren.

In  dem Entw icklungskam pfe des Schweißens gegen das Nieten 
hat d er S c h w e iz e r i s c h e  V e r e in  v o n  D a m p fk e s s e lb e s i t z e r n  
unter der Führung vo n  Oberingenieur E . H ö h n  einen tatkräftigen 
Vorstoß zur Förderung des Schweißens von Dam pfkesseln unternom
men. D er hier vorliegende Bericht über die im  Jah re  1924 bis 25 in 
der M aterialprüfungsanstalt Zürich von D r. A. H u g g e n b e r g e r  durch
geführten Messungen und Beobachtungen, sowie vo r allem  die S c h lu ß 
f o lg e r u n g e n ,  die E . H ö h n  hieraus zieht, sind so bedeutsam , daß 
sie das Interesse der gesam ten Fachw elt im  höchsten Maße erwecken 
müssen. Von der Fü lle  des Dargebotenen seien hier nur in aller Kürze 
einige Feststellungen wiedergegeben, die besonders fü r das Arbeits
gebiet des Bauingenieurs von Bedeutung sind.

Bereits 19 2 1  w ar von demselben Verein die Festigkeit autogen 
und elektrisch geschweißter N ähte und Kesselteile untersucht worden. 
Im  Jah re  19 23 erschien bei Ju lius Springer die D ruckschrift „Ü b er 
die Festigkeit elektrisch geschweißter H ohlkörper". B ei den vor
liegenden Versuchen handelt es sich u. a. um das hohe Ziel der B ean t
w ortung der F ra g e : W ie können dicke Bleche, z. B . für H ochdruck
kessel, genietet oder durch Schweißen einwandfrei verbunden werden ? 
D er Bericht liefert zunächst einen w ertvollen B eitrag  zu der Frage 
der Dehnungsmessungen an Blechen und Laschen von vernieteten 
Probestäben sowie von genieteten Verbindungen von Kesseln. Durch 
Arbeiten von B a c h  und B a u m a n n  w ar der B egriff des Gleitwider
standes b ei vernieteten Blechen schon seit langem  bekannt. Höhn 
w eist nun an der H and der Züricher Versuche besonders darauf hin, 
daß dieses Gleiten, das er „äußere relative Verschiebung“  nennt, 
hauptsächlich von der Beschaffenheit und Zahl der Nieten abhängt 
(Kopfnieten oder versenkte Nieten, gestem m t oder ungestemmt, sattes 
Anliegen von N ietschaft an  Lochwand.) Dagegen ist die Beanspruchung 
der Nieten naturgem äß von  den „inneren relativen Verschiebungen" 
abhängig, die bei einer genieteten N aht bei jeder Belastung auf Zug 
auftreten. Die Lage und die Zahl der Nieten ändern auffallenderweise 
w enig oder nichts an diesen inneren relativen Verschiebungen, maß
gebend hierfür sind vielm ehr D icke und Breite  der Laschen und 
nam entlich das Vorhandensein von Dichtungsschweißnähten. Ich  
möchte dieses bedeutsam e Ergebnis kurz dahin zusammenfassen: 
D er Form änderungszustand und dam it auch der Spannungszustand 
einer Nietverbindung kann durch die Veränderung der Lage und der 
Anzahl der N ieten nur wenig verbessert werden, dagegen wohl sehr 
stark  durch die Veränderung des Querschnittes der Laschen und das 
Anschweißen ihrer Ränder. Gerade der Einfluß des Anschweißens 
der R änder genieteter Laschen ist überraschend groß. Diese Maß
nahme erhöht die Festigkeit der Verbindung in der Regel erheblich. 
Ferner w ird über die Erhöhung der Sicherheit berichtet, die umge
kehrt durch Laschen erzielt werden kann, die über geschweißte Längs
nähte genietet werden. N ur dann, wenn diese Doppellaschen ziemlich 
b reit sind und ihre gesam te L ic k e  diejenige des Bleches erheblich 
übersteigt, kann ein Erfo lg  erzielt werden. Ausführlich werden auch 
d ie Ergebnisse von Spannungsmessungen an genieteten Längsnähten 
vo n  Kesseln und ihre Sicherheit erörtert. F ü r das Entw erfen von N iet
verbindungen bei Kesseln werden neue Wege vorgeschlagen, ebenso 
fü r die Festigkeitsberechnung von Nietnähten, wobei auf die bekannte

bereits durch die Dresdner Versuche von D r. F in d e is e n  erwiesene 
Beteiligung der verschiedenen aufeinanderfolgenden Nietreihen an der 
Lastübertragung R ücksicht genommen wird. D er Verfasser kom m t zu 
dem U rteil, „genieteten Verbindungen haftet etwas künstliches an, 
die Verbindung von Blechen durch Schweißnähte ist im  H inblick auf 
ihr elastisches Verhalten die natürlichste".

Die sicherste Tromm el ist zweifellos die nahtlose m it zugezogenen 
halbkugelförm igen Böden. (Der Verfasser m acht den Vorschlag, in 
solche nahtlose Mäntel halbkugelförm ige Böden einzunieten und die 
R änder von M antel und Boden zu verschweißen.) V öllig nahtlose 
Zylinderm äntel fü r Dam pfkessel führt z. B . die F irm a K rupp bis zu 
1,5 0  m Dmr. und 13  m Länge und bis zu 3,30  m Dmr. und 4,50 m 
Länge aus, sicherlich ein Bew eis staunenswerter Vervollkommnung 
unserer Technik'.

Neben diesen nahtlosen Trommeln haben sich neuerdings die 
wassergasgeschweißten M äntel m it zugezogenen Böden vielfach  be
w ährt. Sie werden in der R egel einer W asserdruckprobe unterzogen, 
wobei die in der üblichen W eise gerechnete Tangentialspannung bis 
zu 1500 kg/cm3 gesteigert wird. Zur Beseitigung dabei entstehender 
Gefügeänderungen werden diese Kessel nachher in besonderen Öfen 
geglüht. D as Verfahren der Gasschmelzschweißung oder das der 
elektrischen Schweißung kann nach Ansicht von E . Höhn fü r Kessel 
und Behälter dann angewendet werden, wenn die W andstärken nicht 
allzu groß und die Betriebstem peraturen nicht besonders hoch sind. 
Zur Sicherung der geschweißten Nähte em pfiehlt er auf Grund seiner 
Versuche, sogen. Stücklaschen beiderseitig über die Nähte elektrisch 
anzuschweißen. Diese Stücklaschen haben rechteckige Ansichtsflächen 
von z. B . 60 mm Länge in R ichtung der N aht und 15 0  mm Breite  recht
winklig dazu gemessen, bei einem Abstand von 200 mm. W erden sie 
längs ihres ganzen Umfanges angeschweißt, so brechen sie eher, als 
daß sie vom  Blech abgerissen werden. Sie erhöhen nicht nur den Quer
schnitt einer N aht (um den B etrag ihres eigenen Querschnittes), 
sondern au c h  das W iderstandsmoment hinsichtlich der Nahtm itte, 
so daß Biegungsspannungen unschädlich werden. Die Versuche 
bringen den Nachweis, daß solchen Verbindungen auch eine gewisse 
Zähigkeit innewohnt und daß diese wohl den Flankennähten der Laschen 
zu verdanken ist. Nach diesem Verfahren können, wie die Bruchproben 
zeigen, die N ähte so w eit verstärkt werden, daß der Hohlkörper bei 
höchster Beanspruchung in der vollen W and brechen muß.

Dieser Bericht über die vorliegenden äußerst w ertvollen Versuche 
m it seinen sehr übersichtlichen und klaren Schlußfolgerungen kann 
allen denen, die m it dem Entw erfen oder der Ausführung von Eisen
bauten zu tun haben, aufs wärm ste,em pfohlen werden. E r  bietet eine 
Fülle  von Versuchsergebnissen und Anregungen. W . G e h le r .
G r o ß s t a d t  - G a r a g e n . V onD r.-In g. G e o r g  M ü lle r ,  Berlin-Lankwitz.

V erlag Deutsche Bauzeitung G. m. b. H . K lasing  & Co. G. m. b. H.,
Berlin. Ganzleinen RM . 15 ,— .

M it dem starken Anwachsen des Kraftw agenverkehrs auch in 
Deutschland hat die F rag e nach der Unterbringung der K raftw agen 
innerhalb der Verkehrszentren immer mehr an R au m  gewonnen. Ganz 
abgesehen vo n  der W irtschaftlichkeit des K raftw agens zur Personen
beförderung zum und vom  Stadtinnern m it Berücksichtigung der 
Anfahrtslänge gegenüber den anderen mehr oder m inder an  bestimmte 
Bahnen festgelegten Verkehrsm itteln wird sich die Unterbringung der 
Masse der K raftw agen  nicht nur aus betriebswirtschaftlichen, sondern 
in erster Lin ie aus verkehrstechnischen Gründen als notwendig er
weisen. Die Großgarage w ird im  R ahm en der Stadtplanung besondere 
Berücksichtigung erfahren m üssen; ihre nachträgliche Unterbringung 
in die vorhandene Planung wird unter dem Eindruck wechselseitiger 
Beziehungen zwischen Verkehrs- und Städtebild einer Großstadt die 
Bew ältigung schwieriger Aufgaben erheischen, deren Lösung ein 
tieferes Eingehen au f diesen besonderen Zweig des städtischen Ver
kehrswesens zur Voraussetzung hat. E in  weiteres Problem , nicht 
ohne inneren Zusam m enhang m it der Eingliederung der Großgarage 
ins Stadtbild  ergibt sich bei der W ahl des w irtschaftlichen Aufbaues 
der Garage, ihres System s. E s  ist zweifellos ein Verdienst des Ver
fassers, m it dem vorliegenden W erk die Reihe der dieses Sondergebiet 
des Städtebaues behandelnden Fachbücher eröffnet zu haben; seine 
Tätigkeit als Leiter der Garagenausstellung auf der Verkehrsausstellung 
München und als garagentechnischer B eirat des Deutschen Autom obil
händler-Verbandes h at ihm Gelegenheit gegeben, aus der Fülle  der 
Studien und Erfahrungen heraus einen klaren überblick  über das 
G esam tgebiet zu gestalten und in system atischer Folge die grund
sätzlichen Fragen  im Garagenbau zu beantworten. Im  ersten Teil 
w ird die G arage im Verkehrs- und Städtebild der Großstadt und in 
diesem Zusammenhänge u. a. die Bedürfnisfrage, die Lage  und Reich
w eite von G aragen, ferner die Beziehung des Autom obils zu anderen 
großstädtischen Verkehrsm itteln behandelt. D ie bauliche, konstruktive 
Einzeldurchbildung von Großgaragen bildet den In h alt des folgenden 
K apitels, dem die Besprechung ausgeführter Garagenbauten des In- 
und Auslandes fo lgt. W eiterhin wird au f die wirtschaftlichen Grund
lagen des Garagenbaues Bezug genommen und die hier maßgebenden 
behördlichen Vorschriften angeführt und besprochen.

D as Buch verdient unter Einschluß seiner vorzüglichen Aus
stattung weiteste V erbreitung in den interessierten K reisen ; dem 
Städtebauer wird es eine w ertvolle Ergänzung der ihm auf diesem 
Gebiet zur Verfügung stehenden Fachliteratur sein. G. E.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geheimrat Dr.-Ing. E. h. M. Foerster, Dresden. — Verlag von Julius Springer in Berlin VV. 
Druck von H. S. Hermann & Co.. Berlin SW 19. Beuthstrafle 8.


