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DIE WURFELFESTIGKEIT UND DIE SAULENFESTIGKEIT ALS GRUNDLAGE DER BETONPRUFUNG 

UND DIE SICHERHEIT YON BETON UND EISENBETONBAUTEN.

Die Grundlage der Betonpriifung ist nach unseren Eisen- 
beton-Bestim m ungen die W urfelfestigkeit W c28 und W\,28- Diese 
W erte lesen wir am Manometer der Druckpresse ab. Die wirk-

lichen Beanspruchungen im Probe- 
w iirfel oder gar im B auw erk lassen 
sich aber keinesfalls durch die ein
fache Form el W  =  a =  P  : F  be- 
schreiben, noch weniger die An- 
strengurigen, die zum  Bruche langs 
der Gleitflachen fiihren. Hierfiir 
sind , offenbar die Schubspannun- 
gen x langs dieser Gleitflachen 
von maOgebendem EinfluB.

A bb. i zeigt einen aus ein- 
zelnen Schichten von Blei zu- 
sam m engefugtcn W iirfel nach der 
Yerform ung und laBt die beiden 
Hauptproblem e deutlich erkennen.

i .  W ahreńd sich die wage- 
rechten Schichten im W iirfel 
kriimmen, bleiben die D r u c k -  
p l a t t e n  e b e n . Sie wirken also 
zunachst wie eine Einspannung 
der gedriickten Flachę. AuBer- 
dem wird aber an den Druck- 
platten die Querdehnung durch 

eine E n d f l a c h e n r e i b u n g  verhindert. Zur Yeranschau- 
lichung denke man sich jeweils an den „E n dflachen  
m it R eibung" einen eisernen Reifen um den Druck- 
kórper gelegt. W ir beliandeln niiri im I. T e i le  d ie s e  
g e s a m t e  W ir k u n g  d e r  s o g e n . E n d f l a c h e n r e ib u n g  
an der Hand von Bruchversuchen m it etw a 200 W iirfeln 
und Saulen aus Zem entm ortel und B eton in 21 Yer- 
suchsreihen, die auf Grund meiner Anregungen und 
Angaben in unserem Dresdner Versuchs- und M aterial- 
priifungsam t in den Fachgruppen meiner bewahrten Mit- 
arbeiter D r.-Ing. L u f t s c h i t z  und Regierungsbaurat 
A m o s  seit etw a einem Jahre durcligefiihrt worden sind.

2. D a s  M aB  d e r  u n b e h in d e r t e n  Q u e r d e h n u n g  
des Betons, also die sogen. Poisson-Zahl m, ist bekannt- 
lich neten  E  der zweite M aterialfestw ert fiir derartige 
UntJrsuchungen. E r wurde im Sommer 1924 durch 
eine Sem inararbeit in meinem In stitu t von einem meiner 
Schiiler, Professor H eikaku Tanabe aus Kobe, an
9 Eisenbetonbalken crm ittelt. Die gleiche Sem inaraufgabe 
wurde 1927 von Professor Yasuo- Kondow  aus Kioto 
an gedriickten, zylindrischen Saulen in Dresden be- 
handelt. Hieriiber soli im II. Teil ganz kurz berichtet werden.

Der II I . T e i l  um faBt die F o lg e r u n g e n  a u s  d ie s e n  
Y e r s u c h e n  n a c h  d e r  M o h r s c h e n  T h e o r ie  der Span- 
nungskreise und Schubspannungs-H ypothese und der IV . T e i l  
d ie  F o lg e r u n g e n  u n t e r  V e r w e n d u n g  d e r  n e u z e i t -  
l i c h e n  E l a s t i z i t a t s -  u n d  P l a s t i z i t a t s t h e o r i e .

Ais Bezeichnungen werden folgende gebraucht (s. auch 
Eisenbetonbestim m ungen 1925):
W  =  W urfelfestigkeit (W28 desgl. bei 28 Tage Alter, W e desgl. 

erdfeucht),
W 0 =  W urfelfestigkeit. ohne Endflachenreibung,

Saulenfestigkeit (gleichgiiltig, ob der Saulenąucrschnitt 
ąuadratisch oder kreisform ig ist),

=  Saulenfestigkeit ohne Endflachenreibung,
=  Zylinderfestigkeit (ais Gegenstuck von W , fiir den be- 

sonderen Zylinder m it der Hohe h =  Durchmesser d), 
=  Zugfestigkeit,
=  D ruckfestigkeit,
=  Schubfestigkeit,
=  Verdrehungsfestigkeit.

x. Teil. Versuche zur Klarung der Endflachenreibung.

Zunachst wurde durch Vorversuche m it W iirfeln von 7 cm 
K antenlange in Zem entm ortel 1 : 3  (1 T l. Handelszem ent 
Grundmann, Oppeln -J-*3 T l. Normensand), die nach den Nor- 
men m it dem H am m erapparat eingeschlagen wurden, die Frage 
b ean tw o rtet:
W ie  g ro B  i s t  d e r  A b f a l l  d e r  W i i r f o l f e s t i g k e i t  W , 

w e n n  d ie  E n d f la c h e n r e ib u n g  b e s e i t i g t  w ir d ?

Bereits A u g u s t  F o p p l  hat 1900 in H eft 27 der M it
teilungen a. d. mech.-techn. Laboratorium  der Techn. Hoch- 
schule Miinchen uber einige \Viirfeldruckversuche m it geschmier- 
ten und nicht geschmierten D ruckplatten berichtet. E s galt 
zunachst, diese Versuche an kleinen W iirfeln zu wiederholen 
und zu erganzen sowie die Fragestellung nach zwei Richtungen 
zu erw eitern :

Abb. 2. Fali a, b, c.

1. W ie  w ir k t  d ie  B e s e i t ig u n g  d e r  E n d f la c h e n r e i b u n g  
a u f  S a u le n ?

2. W ie  v e r h a l t e n  s ic h  B e t o n w i i r f e l  v e r s c h ie d e n e r  
K a n t e n l a n g e  ?

E r g e b n is :  F a llt die Endflachenreibung weg, so verschwin- 
den die bekannten Doppelpyram iden. An Stelle der schragen 
G leitflachen treten lotrechte Spaltflachen auf.

Bereits bei den Vorversuchen (Reihe 1, s. A b b . 3) traten  
diese auffallenden Kennzeichen in den Brucherscheinungen 
(s. Abb. 2) deutlich hervor. Zur Beseitigung der E ndflachen
reibung wurden die Druckflachen m it heiB aufgebrachtem

V ortrag, guhalten auf der H auptversam m lung des D eutschen B etonvereins, M arz 1927. 

Yon Professor Dr.-Ing. W. Geliler, Dresden.
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Steąrin geschmiert. B ei den kleinen W iirfeln von 7 cm K anten- 
liinge geniigte eine Schicht von 1,5 mm, um die Endflachen- 
reibung vollstandig zu beseitigen. Zur Begegnung des Ein- 
wandes, daB das Stearin in die Poren der D ruckflache einge- 
drlickt wird und dadurch sprengend wirken konnte, hat bereits 
A . F op pl zwischen Stearinschicht und W iirfel ein 0,1 mm

kg/cm2

Drei Wiirfel 
ubereinander Je ein Wiirfel

O

_2.J£5 (nach 28 Tag en) 

lOOJbJjiach Tagen)

A/ter -* m-Tage 

Reihe i

26 Togę 

R e ihe  2

ZSTage 

Rei ho 3
W Togę 

Rcihe 4

stellung der A bb. 3 kennzeichnen die Abszisseń die einzelnen 
Versuchsreihen, hier z. B . Reihe 1 bis 4 m it den Gruppen a), 
b), c), wahrend die Ordinaten die D ruckfestigkeiten angeben, 
die an den normengemaB hergestellten W iirfeln von 7 cni 
Kantenlange im M ischungsverhaltnis 1 : 3 bei voller D ruck
flache gefunden wurden.

E r g e b n is s e :
1. B ei B eseitigung der Endflachenreibung 

sinkt W  um  etw a 50% , so daB die ,,W iirfclfestig- 
keit ohne Endflachenreibung" W , =  0,5 W  ist.

2. S tellt man 3 solclie W iirfel ohne jedes Ver- 
bindungśhiittel iibereinander, so sinkt die Festig- 
keit dieser Saiile nur um rd. 25%  im Vergleicli 
zur Saulenfestigkeit S m it Endflachenreibung. 
Som it ist die Abm inderung nur halb so groB wic 
beim W iirfel. „Saulen festigkeit ohne Endflachen- 
reibung" S n =  0,75 S.

3. Im Vergleich zur W iirfelfestigkeit W  ist die 
F estigkeit dieser Silnie mit Endflachenreibung 
S =  0,80 W .

Das auffallende zweite Ergebnis regte zu 
weiteren Sauleiwersuchen an. Die Auftragungen 
fiir die Reihen 5 bis 10 in A bb. 4 sind ahnlich 
wie in A bb. 3 durchgefiihrt. Die H auptschwierig- 
keit besteht naturgemaB in der einwandfreien Her- 
stellung homogener Zylinder. B ei h =  z d  gelang 
ihre H erstellung bei 5 cm  Dm r. einwandfrei mit 
dem H am m erapparat. D urch Obereinanderstćllen 
von 3 Zylindern entsteht eine Saule von h =  6d 
(Reihe 7 der Abb. 4). Dagegen reichte der Ham m er
apparat nicht mehr aus, um derartige Zylinder aus 
einem Stiick  m it li =  4d befriedigend lierzustellen 
(Reihe 9). Sie ergaben nur die halb zu erwartende 
Festigkeit und anormale Gleitflachen. Daher wurde 
der durchaus gelungene Versuch gem acht, sie m it 
100 kg/cm2 zu pressen (Reihe 10). Nach 14 Tagen Alter 
war dann ihre F estigkeit etw a wieder 100 kg/cm2.

In A bb. 5 a ist der aus den Versuclisergeb- 
nissen der Reihen 1 bis 10 zu berechnende Ab-

S —  Sn
Abb. 3 . fali der Saulenfestigkeit A — ais Funktion
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Abb. 4.

starkes Messingblech c-ingelegt. Die Versuche wurden daher 
jeweils in folgenden 3 Gruppen durchgefiihrt:

a) N onnale W iirfelprobe,
b) Endflachen m it Stearin geschmiert,
c) desgl., aber m it Messingblech.

Aus b) und c) wurde zur E rm ittlung des Abfalls der W iirfel- 
festigkeit jeweils das arithm etische M ittel gebildet. In der Dar-

der Schlankheit h : d dargestellt. Die eingetragenen Num - 
mern geben die Versuchsreihen an. Man erkennt den gesetz- 
maBigen V erlauf bis zu der groBten hier verw endeten Schlank
heit h : d =  6 : x. V erlangert man die so erhaltene Linie bis 
zum  Schnittpunkt m it der Abszissenachse, so ergibt sich, daB 
etw a bei h : d >  7 ,5 :1  kein EinfluB der Endflachenreibung auf 
die Saulenfestigkeit mehr zu erw arten ist.
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m it \V0 =  0,5 W , IV  m it S 0 =  0,6 W , V  mit
S,nin — '9,7  W  und V I m it W .

D ic 3 Saulen der A b b . 6 a (Reihe 8, Gruppe b 
der A b b . 4) • m it der 1,5 mm starken Schmierschicht 
aus Stearin lassen die lotrechten Spaltflachen deut- 
lich erkennen an Stelle der ublichen schragen 
Gleitflachen bei Endflachenreibung. Das gleiche gilt nach 
A bb. 6b fiir das m ittlere Saulenpaar des Falles h  =  6d 
(Reihe 7, Gruppe b), wahrend sich bei dem linken Saulenpaar 
m it Endflachenreibung (Gruppe a) deutlich ein Doppelkegel 
m it einem K eil ausgebildet hat, bei einem K eilw inkel von der 
GroBenordnung von 30°, also m it einer N eigung gegen die 
Lotrechte von y> =  etw a 15 0. D as rechtc P aar (Gruppe c) 
stellt dic Saulen m it Schm ierm ittel und Messingblech dar.

Die 3 ubereinander gestellten W iirfel (Reihe 3) zeigen 
grundsatzlich das gleiche Verhalten (s. A bb. 6 c), schrage 
Kantenrisse im linken Paar (Gruppe a), lotrechte Risse im 
mittleren und rechten Paar (Gruppe b und c). Die Spaltrisse 
dringen hier von oben hor bis in die untersten W iirfel vor.

D ie m it nur 100 kg/cm2 gepreCten S3.ulen der Reihe 10 
(s. A b b . 4) lassen auch an den Bruchform cn und dem Mortel- 
gefiige die geringe Festigkeit des Zem entm ortels erkennen 
(s. A bb. 6 d). Die schragen Gleitflachen kennzeichnen bei alleu

Abb. 6 a.

Abb. 6b.

der K antenlange b der W iirfel =  20 cm, gew ahlt worden. Die 
Steife war sowohl erdfeucht in Reihe 17 m it 6 G ew .-%  W asser- 
gehalt, W asserzem entfaktor w  =  Gw: Gz =  0,44, ais auch weićh 
in  Reihe 18 m it 9,5 G ew .-%  W assergehalt, w  =  0,70. Zu ver- 
gleichen ist jeweils die W iirfelfestigkeit W 28 == W  m it der 
Zylinderfestigkeit Z fiir h =  d und m it der Saulenfestigkeit S 
fiir h =  2 d. In Reihe 15 und 16 wurden die gleichen Yersuche 
unter Verw endung von hochwertigem  Portlandzem ent (Markę 
Novo) durchgefuhrt (mit 6%  bzw . 9 G ew .-%  W assergehalt) bei
7 Tage A lter.

E r g e b n is s e :

1. Im Gegensatz zu der Verm utung, daB die Zylinder
festigkeit Z bei li =  d gleich der W iirfelfestigkeit warci, ergab 
sich Z(h_ d) — 0,89 =  rd. 0,9 W . Eine Erklarung hierfiir findet 
sich dann, wenn man annim mt, daB die W iirfelecken (ais sogen. 
singulare Punkte) die Endflachenreibung noch mehr wie die

In A bb. 5 b ist endlich nochmals die D ruckfestigkeit dieser 
W iirfel und Saulen ais Funktion der Schlankheit h :d  dar- 
gestellt. D en Ausgangspunkt bildet die W iirfelfestigkeit W  
m it Endflachenreibung, dic gleich 100% gesetzt wird (s. P unkt 
V I ) ,  von dcm der obere A st V I-r -V  der Saulenfestigkeit S m it 
Endflachenreibung ausgelit. Der untere A st I I I - f - V  beginnt 
in P u n k t I I I  m it der W iirfelfestigkeit W 0 ohne Endflachen
reibung, P unkt I V  stellt einen m ittleren W ert der Saulen
festigkeit S0 ohne Endflachenreibung dar und endet in der 
,,Spitzkehre '‘ des Punktes V , fiir den S =  S0 bei h :d  =  7 ,5 :1  
wird und sich somit der K leinstw ert von S, namlich Smin ==
0,68 W  =  rd. 0,70 W  ergibt. Greift man ais einen mittleren W ert. 
der Saulenfestigkeit z. B . fiir l i :d  =  3 :1  den W ert S =  0,80 W  
heraus, so ist der’ zugehorige W ert der Saulenfestigkeit 
ohne Endflachenreibung S0 =  0,60 W  (s. P un kt I V ) .
Man erhalt somit die kennzeichnenden P unkte III

3 Saulen den Fali ,,m it Endflaclienreibung“  (Gruppe a): Beim  
m ittleren Probekdrper hat der G leitflaclienkegel sogar den gali
zen unteren Teil der Saule aufgespalten, was ebenfalls ais 'ein 
iiuBeres Kennzeichen der geringen F estigkeit gedeutet werden 
darf.

D ie  n u n m e h r  f o lg e n d e n  D r u c k v e r s u c l i c  m it  
W u r fe ln  u n d  S a u le n  a u s  B e t o n  (s. A bb. 7) wurden m it 
den ublichen Dresdner Baustoffen durchgefuhrt, wie sic bei 
den groBen Versuchsreihen des Deutschen Ausschusses fiir 
Eisenbeton verw endet wurden, nam lich ais Handelszem ent 
Grundmann Oppeln, Kiessand von Cossebaude (Sand von
o -4- 5 mm, Kies von 5 H- 25 mm Korn), M ischungsverhaltnis 
1 :2 :3 , Alter 28 T age. Der Zylinderdurchm esser d war gleich

Abfall ,v 
eter 

Festigkeit

a — j -

3*
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K anten erhohen und daB dann, wenn sie wegfallen, die Festig
keit sinkt.

2. Dagegen wurde wie bisher gefunden: S (h — 3 d) =  0,82 W  =  
rd. 0,80 W .

3. B ei hochwertigem  Zem ent ist der A b fall um einige Pro- 
zent groBer ais bei H andelszem ent.

Hier drangt sich die Frage auf: „ W a r u m  i s t  d e n n  
W  =  W Sg s t a r k  a b h a n g ig  v o n  d e r  K a n t e n la n g e  b d es  
B e t o n w i i r f c l s  ?"

A bb. 8 a zeigt die bekannte A bhangigkeit der W iirfel- 
festigkeit W  =  W 28 von der Kantenlange b =  h bei Verwcn- 
dung Vón Handelszem ent auf Grund friiherer Dresdner Ver- 
suche. Bezeichnet man hier fiir hochwertigen Zem ent mit

A bb . 6d.

A , B  und C (bei 14 Tage Alter) die W urfelfestigkeiten W  =  W 14 
be.i 7 cm, 20 cm  und 30 cm K antenlange, so ergab sich hier 
nach Rcihe 19, 20 und 21 (s. A b b . 8 b ) : A  =  181 kg/cm2 =  
1,10 B, ferner B  =  165 kg/cm2 und C =  149 kg/cm2 =  0,90 B  
fur B eton 1 :2 :3 , weich (9,5%  W asserzusatz w  =  0,73). Bei 
Handelszem ent sind dagegen die Unterschiede in der Regel 
wesentlich groBer; so ist (nach A bb. 8 a) A  =  1,28 B  und C =
0,85 B  anzunehmen.

B ei diesen Versuchen zeigte sich nun folgende technische 
Schw ierigkeit. D as heiBe Stearin  konnte bei den groBen Beton- 
wiirfeln von 20 und 30 cm  Kantenlange nur 0,5 mm stark auf- 
gebracht'w erden , B ei groBeror Starkę, z. B . von  1,5 mm (wie 
bei den bisherigen Yersuchen), entstanden infolge der Abkiih- 
lung Blasen. D urch weitere Yersuche wird es wohl gelingen, 
diese Schwierigkeit zu beheben und ein geeignetes Schmier- 
m ittel zu finden.

E r g e b n i s s e :
1. Die Endflachenreibung ist zwar durch diese zu schwachę 

Schmierschicht noch nicht vollstandig aufgehoben, was aus 
den noch gegen die Lotrechte etwas geneigten Gleitflachen zu 
schlieBen ist. Trotzdem  ist der Unterschied zwischen A , B  und C 
bercits fast vollstandig ausgeglichen, da sich fiir die Beton- 
wiirfel m it Stearin (aber nur 0,5 mm stark) schon A x — 1,39, 
B! =  1,36, C„ =  135 kg/cm2 ergibt.

2. W ird wiederum  ein Messingblech ■ von 0,5 mm Starkę 
eingefiigt, so sinken die W erte weiter herab auf A 2 =  107,
B , =  103 und C2 == 100 kg/cm2, so daB dann, wenn die voll- 
standige B eseitigung der Endflachenreibung (m ittels einer
1,5 mm starken Schmierschicht) wie bisher bei 7 cnWWurfeln 
tatsachlich gelingen wiirde, wiederum bestinim t zu erwarten

ist; A 0 =  rd. 0,5 A  =  90 kg/cm2 =  B 0 =  C„. Hier- 
nach darf auch fiir Beton, ahrilich wie fiir Zement- 
mortel, B 0 =  0,55 B  und Cj, =  0,60 C angenommen 
werden.
t '.y. Aus diesen Versuchen ergibt sich die besonders 
fiir den StraBcnbau m it N aturgesteinen wichtige 
Folgerung: Es ist zu erwarten, daB jedes Gestein
bei D ruckversuchen eine G rundfestigkeit W 0 ergibt, 
die ein Festw ert (in kg/cm2 ausgedriiclct), also un- 
abhiingig  ̂von 1 der K antenlange des W iirfels ist. 
Bei B etonm ortel ist sie zu etw a 50%  der Festig
keit des W iirfels m it 7 cm Kantenlange anzunehmen 
(oder zu 55%  bei 20 cm Kantenlange).

D ie  E n d f l a c h e n r e i b u n g  i s t  s o m it  d ie  
w o h l f a s t  a u s s c h l ie B l ic h e  U r s a c h e  d e s  in  
d e r  B a u s t o f f p r i i f u n g  s t a r k  s t ó r e n d e n  E in - 

f lu s s e s  d e r  K a n t e n la n g e  a u f  d ie  W e r t e  d e r  W iir fe i-  
f e s t i g k e i t  W .

In  A b b . 9 a ist der voraussichtlich anzunehmende 
Spannungshiigel fiir die lolcalen Prcssungen (te an den End- 
flachen skizzenhaft angedeutet. N im m t man ais erste An- 
naherung an, daB der Reibungsbeiwert /xm =  const. ist, so 
ist der wagerechte W iderstand gegen die Verschiebung, an 
den Endflachen, also die sogen. Endflachenreibung rE =  //m 
crE, also proportional aE, so daB A bb. 9 a zugleich auch den 
Spannungshiigel fur" t e  darstellt.

Zur sinnfalligen Yeranschaulichung kann man sich 
den R aum inhalt dieses Spannungshiigels in typisierter Form  
zerlegen (s. A bb. 9 b bis d) in

1. eine G rundplatte von der Hohe <rm (hier z. B . am =
0,625 W , vgl, A b b . 9 b),

2. in 4 Ecktiirm e, ais dereń Gesam thohe schatzungs- 
weise 2,5 am angenommen werden moge. Aus der Projektions- 
gleichung auf die Lotrechte JrrE d F  =  P, wobei P  die ab- 
gelesene D ruckkraft bezeichnet, kann man dann nach 
Abb. 9 a aus unseren Versucliswerten A  =  x ,i B  und C 
=  0,9 B  die verschiedenen Breiten der ąuadratischen E ck- 
pfeiler bei den drei betrachteten K antenlangen von 7, 20

2 1 2
und 30 cm zu —  b == 0,29 b sowie - b =  0,25 b und —  b 

7 4 9
=  0,22 b berechnen und som it in A bb. 9 b, c und d die 
typisierten  Spannungshiigel eintragen.

W ird die Endflachenreibung durch Schm ierm ittel beseitigt, 
so werden die 4 E ckpfeiler, soweit sie iiber die Grundplatte 
herausragen, gewissermaBen weggeschnitten, so daB sich in 
unserem Falle z. B . am =  0,63 W  ergibt. A us dieser Vorstellung 
des Spannungshiigels erklart sich weiter folgendes.

W are die D ruckflache auf dem  W iirfel z. B . kreisrund, so 
fallen die Spitzen von aE und rE in den K anten  der A b b . 9 a 
weg, ebenso dann, wenn an Stelle eines W iirfels ein Zylinder 
m it h =  d gepriift wird (Z(h = d) =  °.9  W ).

Diese Feststeilungen fiihrten zu den weiteren Fragen:
1. W ie  a n d e r t  s ic h  W , w e n n  d ie  F o r m  d e r  Z w i-  

s c h e n la g e  e in  a n  d e n  E c k e n  a b g e s t u m p f t e s  Q u a -  
d r a t  o d e r  k r e is f o r m ig  i s t ?
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ohm Schmier- 
■y mittel

Btyieskg/cm2

m it Stearin (aber r  

Ą^p.nA

m il SA X r,

'jrofimmst:) "

iBjĄO/SZB 
i i 1 

n+Me ł̂ing
,108%

\pS.10Q_%

/  FM i
f,arte n <e L in iłx tfei v Ąe\ 

der aidflęcfienreibd.

’h- 5710 15 20 25 JO cm

226- 80%

erdfeuchf

2. E b e n s o ,  w e n n  
d ie  Z w is c h e n -  
la g e  a u s  5 m m  
s t a r k e r  P a p p e ,  
a u s  x m m  b z w .
2 m m  s t a r k e m  
E is e n b le c h  und 
< n d l ic h  a u s  
5 m m  s t a r k e m  

A lu m in iu m -  
H a r t b l e c h  b e 
s t e h t  ?

Das Ergebnis der 
Reihen 11 bis 14 
(s. A bb. 10) war zu- 
nachst iiberraschend, 
nachtraglich aber- 
immerhin dann ein- 
fach zu erklaren, 
wenn man folgendes 
beachtet. Es han- 
delt sich hier in 
erster Linie um 
l o k a l e  P r e s s u n -  
g e n  <te . F iir den 
Bruch maBgebend 
scheint zu sein a'E 

Bruchlast P  
D ruckflache F d 

=  const. Errechnet 
man nam lich diese 
Zahl, so ergibt sich 
hier tatsachlich ein 
Festw ert, und zwar 
zu etw a 0,9 W  
ais „ F e s t i g k e i t  
d e s  W iir f e ls  m it
Z w is c h e n la g e " .  T eilt man "dagegen die '"durch 
den Versuch gefundene B ruchlast P  durch die 
W iirf elf lachę, so erhalt man regellose Zahlenwerte.

>£0cm<—

VOcm

.1
?,d

z h - d  s >'h-Zd

W Z,■h-d °h^2d

V  t f f

Reibe'l5

weich erdfeuchf

h=d h=2d 

Rcihe 16

h~d h*2d 
Rcihc 17 

Abb. 7.

weich

h = d  h--
Reihe iS

2d

E r g e b n is :
W ir d  d e r  W iir f e l  m it  Z w is c h e n la g e n  

o h n e  S c h m ie r m it t e l  g e d r i i c k t ,  so  v e r -  
m in d e r t  s ic h  W  b e i  v o l le r  ą u a d r a t i s c h e r  
Z w is c h e n la g e  u m  1 0 % . Jede Zwischenlage 
fiihrt offenbar irgendeine gleichm afiigere Verteilung 
des Druclces herbei. Die B ruchlast bei anderen ais 
ąuadratischen Form en m it der D ruckflache F d er
gibt sich zu P  =  ffp/ • F d =  0,9 • W  • F d. Die GróBe 
der Bruchpressung scheint also nahezu unabhangig 
von der Form  dieser D ruckflache zu sein.

E rst weitere Versuche konnen liieriiber vollen 
AufschluB bringen.

Zujn SchluB seien noch einige Beobachtungen 
bei der Durchfiihrung dieser Betonversuche ins- 
besondere hinsichtlich der N eigung der Gleitflachen 
m itgeteilt. Die Betonsaulen m it h =  2 d zeigten 
m it  E n d f la c h e n r e i b u n g  einen W inkel der G leit
flachen gegen die L otrechte von y> =  rd. 16 0 
(Abb. 11 a). Meist traten  dabei diese Gleitflachen t
e i n s e i t i g  auf, wobei sich die aufgespeicherte 
Energie plótzlich entlud. M itunter spalteten sie 8 a.
explosivartig den Kórper in zwei Stiicke, wie 
A b b . 11 b zeigt. A uch hier ist an der D ruck
flache =  rd. 160. Die B e t o n w i i r f e l  m it  S c h m ie r 
m i t t e l  u n d  M c s s in g b le c h  ergaben, wie A b b . 11 c er- 
kennen laBt, bereits lotrechte Spaltrisse ais Zeichen dafiir, 
daB die Endflachenreibung zwar nicht vollkom m en, aber 
doch nahezu vollkom m en aufgehoben war, wie ja  auch der

n e in e  20

Abb. 8b.

R ei he 21

erreichte W ert W  =  am — 0,625 W  verm utcn laBt. Im 
Gegensatz hierzu lassen die drei W iirfel der A bb. 11 d mit 
Pappzwischenlage von 5 m m  Starkę an der schragen 
L age ihrer Gleitflachen von wiederum  ip =  rd. 16° . gegen 
die L otrechte darauf . schlieflen, daB die Endflachenreibung
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HS-

■b~30cm

nur um ein Geringes 
verm indert ist, wic 
auch aus dem Festig- 
keitsw erte 0,9 W  
hervorgeht.

B ei der kreisfor- 
migen D ruckflache 
wurden zuerst die 
W urfelccken abge- 
sprengt, wie die 
nahezu lotrechtcn 
Rissc an den AuBen- 
fl&chen der A bb. 11 e 
(links und in der 
Mitte) zeigen ; so- 
dann traten  im 
Innern auffallend 
regelmaBige Doppel- 
kegel auf (s. A b b . 11 e 
rechts).

Omm.

Norma!
Norma! 1mm 2 mm. 5 mm  

B/ech
1mm 2 mm. 5mm. 

Blech
1mm. Zmm. Sm/n. 

Blech
Pappe 5mm.st.

II. Teil. Versuche zur Bestimmung der Poisson-Zahl 
fiir Beton.

Zu den ais Sem inararbeit in meinem In stitu t von Professor 
H eikaku T a n  a b e  aus K obe 1924 durchgefiihrten Versuchen 
m it 9 Eisenbetonbalken sei kurz folgendes bem erkt1.

Gegeniiber den Messungen der Querdehnungen unm ittelbar 
am  W iirfel b ietet der B iegeversuch m it einem Eisenbetonbalken

1 E in e  ausfiihrlichere Y eró ffen tlich u n g is t in einer der nachsten 
N um m ern des „B a u in g e n ie u r"  vorgesehen.

unter Verwendung zweier Einzellasten den groOen Y o rte il eines 
einachsigen klaren Spannungszustandes zwischen den beiden 
sym m etrischen E inzellasten, dereń A b stan d  ein D rittel der 
Stiitzw eite betrug. D as Biegungsm om ent ist hier konstant 
und die Q uerkraft gleich N uli. D ie B alkenlange betrug 120 cm, 
die Stiitzw eite 108 cm, ferner war d =  16 cm, h =  14 cm, 
b =  14 cm  und der E isenąuerschnitt 3 0  10 mm. Gemessen 
wurden m it je einem M artensschen Spiegel die Langsdehnungen 
£| in der gedrtickten R andfaser (20 cm  MeBlange) und die 
Querdehnungen t-q m it einem anderen Spiegel (10 cni MeBlange).
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Von Professor D r.-Ing. Knm m er, Darm stadt.

(Fortsetzung yon S?ito g ).

Im  Ansclilufi an dicsc Betrachtungen hebt die Jury noch- 
mals hcrvor, daB aus dieser Preiszuteilung nicht gefolgert werden 
konne, daB der preisgekronte E ntw urf in der Form, in der er 
eingesandt wurde, auch zur Ausfiihrung empfohlen w erd e; das 
Preisgericht wolle auch fiir den E ntw urf „P en tagram  in cirkel" 
die Ausfiihrungsm óglichkeit noch nicht ausschlieBen.

Das Preisgericht findet warm e Anerkennung fur die ge- 
leistete A rbeit der Bewerber. „B e tra ch tet man die um fangreiche 
Arbeit, die das Program m  von den Bewerbern verlangte, 
berilcksichtigt man.die kurze Zeit, iiber die sie verfiigen konnten, 
so kann das R esultat dieses Preisausschreibens nichtsdesto- 
wenigcr ein befriedigendes genannt werden. E s ist ais ein 
V orstudium  anzusehen, zu dem eine gute Anzahl tiichtiger 
M itarbciter ihr Bestes gaben, und hat diesen Zweck nach dem 
U rteil des Preisgerichtes vorzuglich erreicht."

AuBer der Zuteilung des einzigen Preises wird weiterhin 
der A n kauf des E ntw urfs „P en tagram  in cirkel" fiir 6000 fl 
em pfohlen, der seiner besonderen Q ualitaten wegen sehr die 
Aufm erksam keit auf sich gezogen habe; ferner der A n kauf der 
E ntw iirfe „B r ie f"  und „J u lia n a ", beide wegen ihrer guten 
Bewegungseinrichtungcn fiir je  1000 fl.

B ei der B earbeitung der P rojekte stand eine w ichtige Frage 
im V ordergrun d: soli bei der Ausfuhrung der Briicke der Yerkehr, 
d,er ja  wahrend der gesam ten B au zeit n icht unterbrochen 
werden darf, iiber eine H i l f s  b r i i c k e  geleitet werden oder n icht ? 
Diese Frage ist y o n  den B ew erbern verschieden beantw ortet 
worden. Das Preisgericht ist jedoch auf Grund der Yorschlage der 
B ew erber zu der Ansicht gekommen, daB durch das vollstandige 
Freihalten  des B auplatzes von allem L astverkehr ohne Zweifel 
die M ontage des B auw erkes m it gróBerer Sorgfalt durchgefiihrt 
werden konne, ais wenn der Y erkeh r nicht abgelenkt werde. 
Die bestc Yerkehrsabw icklung wńrd nach seinem U rteil durch die 
E rbauung einer Tlilfsbriicki' gewalirleistet, wie sie in den Ent-

wiirfen „3  Scharniei'cn w ipbrug", „Ju lia n a "  und „E m m a " yor- 
geschlagensind. Z war sind die Ausgabenbei dieser Lósung gróBer, 
man erha.lt jedoch eine Hilfsbriicke, die eine wesentlich groBere 
B reite ais die bestehende Koniginnenbrucke aufw eiśt. D er bestc 
Vorschlag, die M ontage der neuen B riicke o h n e  U m leitung des 
Yerkehrs iiber eine H ilfsbriicke vorzunehm en, w urde nach dem 
U rteil der Preisrichter in dem E n tw u rf „D reigelen kb ogen " von 
Flender eingereicht. E in  ebenfalls befriedigender Zustand 
kann nach -Ansicht der Jury auch dadurch geschaffen wer
den, daB man eine H ilfsbriicke aus der nordlichen Dreh- 
briicke und der festen siidlichen O berbriickung des je tz t 
bestehenden Bauw erkes zusam m enstellt und daran einen neuen, 
festen Teil anschlieBt. In den E ntw iirfen  „O p  hoop ra n  zegen" 
und , ,R ust R o est" soli der bestehende Oberbau auf einen neuen 
U nterbau gesetzt w erden;.eine Losung, die ebenfalls zu einem 
guten Ergebnis fiihren konne.

Ais wiinschenswerte Lage fiir die H ilfsbriicke schlagt das 
Preisgericht den P la tz  gegeniiber der Oranjeboom straat westlich 
von  der alten Koniginnenbriicke vor. Im  Program m  ist nichts 
iiber eine StraBenbahnverbindung wahrend des Baues gesagt; 
irgend welche Schwierigkeiten, diese Yerbindung iiber die Hilfs- 
briicke zu leiten, wurden jedoch nicht entstehen.

6. B e m e r k u n g e n  z u m  U r t e i l  d e s  P r e i s g e r i c h t e s .
D er Zuteilung des einzigen Preises an den E n tw urf „O p  

hoop van  zegen" wird w'ohl allgem ein m it G enugtuung zuge- 
stim m t werden kónnen. H andelt es sich doch da —  wie aus den 
unter Teil II zur D arstellung kom m enden E inzelheiten hervor- 
gehen wird —  um eine w ertvolle und griindlich durchgearbeitete 
Losung, die eine reife A rb eit einer bekannten, gerade auf dem 
Sondergebiet der beweglichen B riicken m it groBer Sachkenntnis 
und E rfolg tatigen  deutschen B riickenbauan stalt ist. D a  nur 
e i 11 Preis żuerkannt werden konnte, so kónnte eben notwendiger-

D as Yerhaltnis beider Delinungswerte ergibt die 
bekannte Poisson-Zahl m.

Das M ischungsverhaltnis des weichen Betons be- 
trug 1. Teil H andelszem ent (Grundmann, Oppeln) : 4 
Teile Cossebauder Kiessand (W asserzusatz 12 % ). 
Wb28 — 155 kg/cm2. In der D r u c k z o n c  ergab 

sich nahezu unabhangig von der Spannung

m =  —  =  6.

In der Z u g z o n e  wurde dagegen bei niedrigen 
Laststufen m=='8 gefunden, sodann m = '9  bis 12 kurz 
vor dem A uftreten  der Risse.

A u f Grund der im  I. T eil beschriebenen Yer- 
suchserfahrungen ist es nicht zu empfehlen, die Poisson- 
Zahl an W iirfeln oder Zylindern m it h =  d zu be- 
stimmen, weil hier die Zonen der Endflachenreibung 
sich iiber die ganze Hohe des Yersuchskórpers er- 
strecken. Nach meinem \rorschlage wurde daher in 
einer weiteren Sem inararbeit von Professor Y asuo 
K o n d o w  aus K ioto  in meinem Dresdner In stitut die 
gleiche Aufgabe der Bestim m ung der Poisson-Zahl fiir 
B eton m it Saulen von  li =  3 d — 60 cm  Hohe 
durchgefiihrt, bei der im m ittlęren D rittel, also 
m óglichst auBerhalb des storenden Bereiches der 
Endflachenreibung Langs- und Querdehnungen ge- 
messen wurden. Hierbei ■ ergab sieli ais Poisson- 
Zahl 111 =  5 bis 6 (im D ruckbereich),

E r g e b n is :  Ais Poisson-Zahl des Betons, wie er fiir
Eisenbetonbauten yerw endet wird, darf hiernach im  D ruck

bereich etw a 111 =  6 und im Zugbereich m  = 1 0  bis 1-2 an- 
genommen werden. (Fcrtsetzun g folgt.)
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weise mancher andere w ęrtvolle E ntw urf nicht in der W eise 
ausgezeichnet werden, wie er es w ohl verdient hatte.

W enn man nun auch beim  Studium  der kritischen Aus- 
fuhrungen des Preisgerichts das Bestreben herausfiihlt, zu einer 
m óglichśt sachlichen und unparteilichen W iirdigung der einge
reichten E ntw iirfe zu kommen, so kann z u w e i le n  doch das Ge- 
fiihl aufkom m en, daB bei der Sortierung und B ew ertung der 
einzelnen E ntw iirfe die asthetische B eurteilung gegeniiber der 
technischen und w irtschaftlichen stark in den Vordergrund ge- 
schobeii ist. Das erscheint nun deshalb bedenklich, weil wohl 
fiir die B eurteilung der technischen und w irtschaftlichen Ge- 
sichtspunkte, aber nicht fiir die. schonheitliclie B eurteilung eine 
sichere Grundlage vorhanden ist. So ist bei asthetischem  Ab- 
wagen vom  Preisgericht gewolinlich nur von  den geschlossenen 
B riicken die Rede. Allerdings sind auch die m eisten Schau- 
bilder der E in sen der auf diesen geschlossenen Zustand der 
B rucke eingcstellt; fiir die B eurteilung des E ntw urfes einer 
beweglichen B riicke kann jcdoch  dieser a l le in  n icht ausschlag- 
gebend sein. U m  nur ein Beispiel herauszugreifen, haben 
die Verfasser des E n tw urfs „H ors concours" im G egensatz 
zur Riesenhubbriicke, die in groBter N ahe liegt und m it ihren 
gew altigen Abm essungen stark  die W irkung des neuen B a u 
werkes becinflussen muB, eine zierliche, elegante, durch Ver- 
m eidung des Strebenfachw erkes ruhig wirkende B rucke vorge- 
schlagen, die auf den unbefangenen B etrachter in geschlossenem 
Zustand den E in druck einer H angebriicke m acht. D er A n blick  
der aufgeklappten B rucke wird nicht gezeigt, er wiirde ver- 
m utlich das harm onisch abgewogene B ild  sehr stark  —  und 
zw ar nicht giinstig —  verandern.

N un h at das Preisgericht allerdings vielfach  m it voller 
Scharfe liervorgehoben, daB die betreffenden B riicken nicht das 
Charakteristische der beweglichen B rucke erkennen lassen 
und gewissermaBen eine feste B rucke vortauschen; daraus geht 
aber hervor, daB nur der E in druck der geschlossenen B rucke 
bedacht wird. D er G ęsichtspunkt, daB es sich hier um eine 
Riescnm aschine handelt, bei der der Zustand der R uhe eben nur 
e in  Zustand ist —  w enn auch ein sehr w ichtiger —  daB es sich 
also um einen Organismus handelt, der auch in seiner A rb eit, sei
ner Bew egung betrachtet werden muB, dieser G esichtspunkt 
scheint bei der B eurteilung keine groBc R olle gespielt zu haben. 
Um  w ieder ein Beispiel anzufiihren: B ei dem E n tw u rf „3  Schar- 
nieren w ipbrug" (vgl. Teil II, 3) von H arkort liegt ein sehr ernst- 
hafter und nach meinem Em pfinden auch gegliickter Versuch vor, 
das W eśen einer solchen riesigen M aschine zum  A usdruck zu 
bringen. D as P reisgericht hebt zwar liervor, daB der E ntw urf 
das Charakteristische der B ew eglichkeit der B rucke h a t sprechen 
lassen; der E n tw u rf „m uB aber jedoch hauptsachlich auf Grund 
der Bedenken gegen die hoch angebrachten Gegengew ichte 
hinter anderc Entw iirfe gestellt w erden". Dieser Einw and 
scheint mir deutlich dafiir zu sprechen, daB die Yorstellung 
von der M aschine nicht vorhanden war, die VorstelIung, daB 
diese G egengewichte eben etwas Notwendiges, Selbstverstand- 
liches an dem Organism us darstellen, das organisch, weil kon- 
stru k tiv  richtig, in Erscheinung tritt. ,,D ię gewaltigen A b 
messungen der Gegengewichte iiber dem Verkehr werden ein 
Gefulil der U nsicherheit und B eangstigung erwecken, das dcm 
asthetischen E ffek t A bbruch tu t" . Dieser geriigte Mangel, 
daB Mann und RoB und W agen angstlich davor scheuen wiirden, 
wenn sie unter dem Gegengewicht hindurch miiBten, erinnert 
an die Befiirchtungen, die seiner Z eit durch gelehrte Kom m issio- 
nen geauBert wurden, ais vo r hundert Jahren die Eisenbahn 
ihr gefahrliches Treiben eroffnete. Noch etwas Charakteristi- 
sches fiir gewisse gegensatzliche G esichtspunkte, die sich bei 
der Beurteilung fiihlbar gem acht haben. Man sieht bei der letzten  
und w ichtigsten E ntscheidung der Jury, nam lich beim H eraus- 
finden und Beurteilen der besten E ntw iirfe, eine gewisse Un- 
entschlossenheit; es tr itt  hier ein auffallendes Zogern zutage, 
ja  das Preisgericht hat, wenn man genauer zusieht, eine ein- 
deutige Entscheidung iiberhaupt nicht getroffen. D er Zw eck 
des ganzen Preisausschreibens war doch —  aus den einleitenden 
Satzen der W ettbewerbsbedingungen geht dies klar hervor — ,

dem B auam t der S tadt R otterdam  gesicherte und brauchbare 
U nterlagen fiir die A ufstellung des endgiiltigen E ntw urfes der 
K oniginnenbriicke zu liefern. D as Preisgericht hatte also die 
Aufgabe, nach kritischer D urchsicht der eingereichten E nt- 
wiirfe diese U nterlagen klar und scharf und eindeutig der 
Baubehorde zu geben. Nun steht aber unm ittelbar hinter dem 
V orsclilag fiir die Zuteilung des Preises der Satz, es konne aus 
dieser Preiszuteilung nicht gefolgert werden, daB der preis- 
gekrdnte E n tw urf in der Form , in der er eingesandt werde, auch 
zur Ausfiihrung empfóhlcn werde. Das laBt sich noch hóren, 
an dem E n tw u rf sollen noch praktische Abanderungen vorge- 
nommen werden. A ber nun w eiter: „D a s Preisgericht w ill auch 
fiir den E n tw u rf „P en tagram  in cirkel" die Ausfiihrungsm oglich- 
keit noch nicht ausschlieBen". D as Preisgericht entscheidet 
sich also n icht eindeutig, ob die K lappbriicke oder H ubbrucke 
in diesem Falle den V orzug verdient. B ei diesem unentschlosse- 
nen Schw anken des Preisgerichtes h a t das S tadtbauam t wohl 
schwcrlich gewuBt, was es nun am richtigsten machen soli. 
Soli es fiir die Ausfiihrung eine K lappbriicke durcharbeiten 
oder eine H ubbriicke, oder beides und dann die Losungen ab- 
wagen ? Som it hat das Preisausschreiben keine klare E ntschei
dung gebracht. Denn zw’ei w ichtige Fragen, auf die die Stadt 
R otterdam  groBen W ert legen muB, bleiben ungeltlart. Erstens: 
Ist bei der gegebenen Situation vom  s c h o n h e i t l i c h e n  Stand- 
punkt aus —  und dieser ist ja  von dem Preisgericht in den Vor- 
dergrund gestellt —  die H ubbrucke oder die K lappbriicke die 
beste L osung? Und weiter die Frage: W ie ste llt sich in t e c h -  
n is c l ie r  und w i r t s c h a f t l i c h e r  H insicht die H ubbrucke zur 
K lappbriicke ? H at in dieser H insicht beim  B au der Koniginnen- 
briicke die H ubbrucke iiberhaupt A ussicht auf V erw irklichung ? 
Und selbst fiir den F ali, daB die H ubbrucke teurer ist, konnte 
noch im m er die Frage zu diskutieren se in : Ist es fiir die Stadt 
R otterdam  tragbar, die eventuellen M ehrkosten der B auanlage 
ais H ubbrucke gegeniiber den K osten  der K lappbriicke auf sich 
zu nehmen, w eil dam it ein schóneres, wirkungsvolleres S ta d t
bild geschaffen wird ?

F iir die H ubbrucke kónnen asthetische G esichtspunkte 
sprechen, eben m it R iicksicht auf die vorhandene nahegelegene 
E isenbahnhubbriicke; fiir die K lappbriicke sprechen starkę tech
nische und w irtschaftliche Griinde. Die A ufgabe fiir das Preis
gericht ware nun in dcm Falle leicliter gewesen, wenn sowohl fiir 
H ubbriicke ais auch fur die K lappbrucke g l e ic h w e r t i g '  
ausgearbeitete Losungen vorhanden gewesen waren. Sow'eit 
ich sehen kann, scheint das nicht der F ali gewesen zu sein. An 
grtindlicher D urcharbeitung in technischer H insicht w ar die 
K lappbriicke den anderen iiberlegen.

V ielleicht ware es vorteilhafter und erfolgreicher gewesen, 
hatte man zunachst einen allgemeinen Idecnw ettbew erb ausge- 
schrieben, nur m it dem Zw'eck, zu klaren, ob in den Rahm en 
des • Stadtbildes, vor allem bei der nun einm al vorhandenen 
Eisenbahnbriicke, aus schonheitlichen Griinden eine H ubbrucke 
oder eine K lappbru cke den V orzug verdienen wiirde. E rst dann 
hatte es Z.weck gehabt, an eine grundliche D urcharbeitung 
heranzugehen. U nd auch selbst fiir den Fali, daB bei dem Ideen- 
w ettbew erb die Frage offen geblieben ware, ob H ubbriicke oder 
K lappbruckebesserin das Stadtbild  passe, hatte doch eine g le ic h -  
wTe r t i g e  w irtschaftliche und technische D urcharbeitung b e id e r  
Losungen die M oglichkeit gegeben, nunm ehr auf Grund dieser 
einwandfreien U nterlagen eine klare E ntscheidung zu treffen.

Einen P u n kt h at dieser W ettbew erb wohl griindlich geklart. 
Es ist durch die eingesandten E n tw iirfe der N achweis geliefert 
worden, daB die K lappbru cke im vorliegendcn Falle in w irt
schaftlicher und technischer B cziehung —  ganz abgeschen von 
der schonheitlichen B ew ertung —  eine hervorragende Losung 
bilden wiirde. V or allem  kann man eine wesentliche Verbesserung 
der D oppelklappbriicke dadurch erzielen, daB man sie ais Drei- 
gelenkbogcn ausbildet. D am it wird die B rucke ein steifes, 
auch fiir schwere N utzlasten  einwandfreies Tragw erk. Dieses 
zeigen die gleichzeitig von  mehreren deutschen Firm en sehr 
sorgfaltig durchgearbeiteten Losungen, die der F achw elt w ich
tige Anregungen geben.
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T e i l  II.
B e s p r e c h u n g  e in ig e r  d e u t s c h e r  E n t w u r f e .  

i . E n t w u r f  m it  d em  K e n n w o r t  , ,O p  h o o p  v a n  z e g e n 1'.
Verfasser: M ascliinenfabrik Augsburg-Niirnberg A .-G .,

W erk G ustavsburg; Griin und Bilfinger A .-G ., Mannheim; 
Jr. A . H . van  Rood, civ. en bouwk. ing. Den Haag.

D ie M .A.N . h at einen E ntw urf gelicfcrt, der groBziigig 
aufgestellt und in allen Einzelheiten sorgfaltig durchgearbeitet ist

Das System  der beweglichen Brucke, wie es A bb. 23 zeigt, 
ist eine zweifliigelige K lappbriicke m it festem  D rehzapfen und 
unten liegendem Gcgengewicht. Nach diesem V orschlag ergibt 
das B auw erk sowohl in der G estaltung der Ila u p ttra ger ais auch 
in bezug auf die A rt des A ntriebes und dic Anordnung des 
Gegengewichtcs eine auBerst zweckm aBige Lósung. Ehe die 
Firm a zu diesem E ntw urf kam , h at sie einige andere Lósungs- 
mógliclikeiten eingehend durchgearbeitet, u. a. auch den E n t
wurf einer Doppeldrehbriicke, der aber nach reiflichem  Abwagen

(Abb. 22). Beziiglich der allgemeinen Anordnung bew egt er sich in 
bewahrten Bahnen —  bei beweglichen Brucken ein durchaus 
berechtigter Grundsatz, da man gerade auf diesem Gebiet 
noch Y o rsich tiger sein muB ais sonst und alles, was nicht erprobt 
ist und sich nicht im B etrieb bew ahrt hat, meiden muB. In  den 
Einzelheiten b ietet die Firm a viel Interessantes und Neues.

ais ungeeignet fiir die vorliegende B auaufgabe fallen gelassen 
wurde. Zum SchluB blieb die Wahl zwischen einer K lappbriicke 
nach dem System  Scherzer und einer K lappb riicke m it fester 
D rehachse; unter den vorliegenden Bedingungen wurde der E n t
w urf m it fester Drehachse vorgezogen. E tw aige Bedenken gegen 
die Anordnung hochbelasteter Drehzapfen und Lager, die na-

A bb. 23.

SchnittA-A
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m entlich in friihcren Jahren •—  wohl auch m it gewisser Berech- 
tigung —  gehcgt wurden, sind heute infolge der vervollkom m - 
neten Technik dieses Gebietes nicht mehr stichhaltig. So werden 
seit langem  bei den StrauBbriicken Zapfen und Lager fiir wTeit 
groBere Belastungen, ais sie hier vorliegen, ausgefiihrt und haben 
sichdurchaus bewahrt. Das Gegengewicht ist hier so angeordnct, 
daB es fiir den Voriibcrgehenden nicht sichtbar ist. Ebenso ist das 
Antriebsw erk innerhalb der Yorkópfe der hohen Pfeiler untcrge- 
bracht, so daB von der ganzen K onstruktion  der K lappbriicke nur 
dic H aupttrager iiber die Fahrbahn hinausragen. F iir die Form-

K lappe muB um 82° aufgcdreht werden, wenn die vorgeschriebe- 
ne D urchfahrtsbreite erhalten werden soli. Die B riicke ruht 
in ihrem D rehpunkt auf doppelwandigen Auflagern auf, die 
beiderseits jedes H aupttragers angeordnet sind. Beim  Bewegen 
der K lappe schlagt der Ankerarm  des H aupttragers zwischen 
diese A uflagertrager durch. A m  E nde dieses Ankerarm es, im 
Abstande von 6,9 m  vom  D rehpunkt, ist das Gegengewicht 
untergebracht, das ~  528 t  fiir jede K lappe b etragt. D urch das 
Gegengewicht ist die standige L ast der K lappe ausgeglichen, 
der Gesam tschwerpunkt der Briicke liegt also im D ręhpunkt.

Sehnitt S-S

gebung dieser H aupttrager sind statische und konstruktive Ge- 
sichtspunkte mafigebend gewesen. Die H aupttrager bringen das 
W esen der K onstruktion, nam lich die K ragw irkung der beiden 
Arme, klar zum A usdruck; die viertelkreisfórm igen Endab- 
schliisse machen die K rąftw irkun g und die B ew egungsrichtung 
ohne weiteres klar, so daB die H auptóffnung au f den ersten 
B lick  ihr W esen und ihre Funktión  ais ddppelarm ige K lapp- 
briicke deutlich erkennen laBt. AuBer dieser H auptlosung, bei 
der die H aupttrager ais klares D reiecksfachwerk, m it geradem , 
nach der M itte abfallendem  O bergurt durchgebildet sind, 
wurde noch eine Nebenlosung vorgesehen, bei der das Fachw erk 
ohne Diagonalen durchgebildet und der O bergurt leicht ge- 
kriim m t ist, dam it erhalt die ganze B riicke eine gefalligere Wir- 
kung. D ie H aupttrager iiber den Seitenóffnungen sind ais 
Yollwandige Blechtrager ausgebildet; sie reichen nur bis in 
Briistungshóhe iiber die Fahrbahn. Diese flachen Seitenbriicken 
ziehen das B riickenbild in die B reite und stellen so das B auw erk 
in Gegensatz zu der unm ittelbar danebenliegenden E isenbahn
briicke, die m it ihren H ubtiirm en gew altig in die Hóhe strebt. 
D er W indverband der B riicke liegt unter der Fahrbahn; die 
B riicke ist also zwischen den Obergurten offen. N ur-an  den 
Drehpunkten sind die beiden H aupttrager durch ein Portal 
miteinander verbunden.

D er D rehpunkt der K lappe liegt etw a 3 111 hinter Pfeiler- 
kante, wodurch erreicht wird, daB bei aufgerichteter K lappe 
das P ortal ani D rehpunkt nicht in die Fahrbahn schlagt. Die

D as Gegengewicht besteht aus einem oben offenen, m it GuBeisen 
ausgefiillten Blechkasten, der zwischen beiden H aupttragern 
iiber die ganze Fahrbahnbrcitc durchgeht und seitlich unter die 
Auflagertrager reicht. W irk t die V erkehrslast auf der K lappe, 
so ist eine Verankerung notig. Diese wird dadurch erzeugt, daB 
die Gegengewichtswande bei geschlossener B riicke von  unten 
an die seitlichen Auflagertrager anschlagen. Die Auflagertrager 
sind verankert und leiten so den negativen Auflagerdruck in den 
unteren Teil des Pfeilers.

D er Ankerarm  der H aupttrager dient gleichzeitig fiir den 
Bew egungsantrieb. D er O bergurt ist nach einem Kreisbogen 
geform t, dessen M ittelpunkt die Drehachse ist; auf diesem 
O bergurt ist eine Triebstockrerzahnung angebracht. D as An- 
triebsritzel ruht auf den Auflagertragern auf; der Antriebs- 
mechanismus ist im oberen Teil des Pfeilers untergebracht, 
B ei geschlossener B riicke sind die beiden E ndąnertrager m it
einander verriegelt, wie es Abb. 24 zeigt. W eiterhin ist eine 
Yerriegelung vorgesehen, um die K lappen in geoffneter Lage 
feststellen zu konnen, wenn etw a ein plótzlicher Sturm  eintritt. 
Durch einen Riegel, der in dic Triebstockverzahnung unterhalb 
des Antriebsritzels zwischen den A uflagertragern eingreift, 
kann die K lappe in jeder Zwischenlage festgestellt und der 
Bewegungsm echanism us dadurch entlastet werden.

N ach den Bedingungen des Preisausschreibens muB in 
der siidlichen Offnung ein beweglicher T eil vorhanden sein. 
B ei der geringen erforderlichen Durchfahrtshóhe von  9 m
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iiber R .P ., also etw a 5 m iiber U nterkantc der geschlossenen 
Brucke, erschien den Verfassern hierfiir eine H ubbriickc am 
besten geeignet. D a es sich nur um einen voriibergehenden 
Zustand handelt, wurde davon abgesehen, die H ubvorrięhtung 
und Gegengewichte im Pfeiler unterzubringen (Abb. 25). A uch

Abb. 25.

beziiglich der Fahrbahnanordnung, der Fundierung, des Bauvor- 
ganges und der N otbriicke bringt der E ntw urf w ertvolle Vor- 
sćhlage, dereń Besprechung jedoch hier zu weit fiihren wiirde.

H auptsachlich wegen des geringeren Eigengewichtes der 
K lappe und der dadurch erzielten wesentlichen Ersparnis 
an Gegengewicht ist ais' B austoff 
der neue deutsche B austahl St. 48 
vorgeschlagen. Die starkste Bean- 
spruchung erleidet der Drehzapfen, 
der clie gesam te A uflagerkraft von 
1400 t/Tragwand aufzunehm enhat.
Die erforderliche Leibungsflache 
zur Ubertragung des Druckes auf 
die D rehzapfen wird durch mehrere 
B lcchlagen iibereinander gewonnen.
Fiir die Lagerung der Drehzapfen 
sind W alzenlager vorgeschlagen, 
weil die Schmierung dieser Lager 
einwandfreier ist und StóBe ohne 
Gefahr fiir den guten L au f aufge- 
nommen werden kónnen. D ieAchse 
ist aus Stahl von 60— 70 kg/mm2 

. Festigkeit. Ais Schm ierung geniigt 
einfaches konsistentes F ett, das 
nur alle 3— 4 Monatc erneuert zu 
werden braucht.

D ie Bew egung der K lapp- 
briickc erfolgt dadurch, daB R itzel, 
die von W indwerken angetrieben 
werden, in einen Triebstock ein- 
greifen, der am U m fang des kreis- 
fórm ig gestalteten Teiles der H aupt
trager angebracht ist. D ie runden 
Bolzen eines Triebstockes sind den 
iiblichen Zahnformen vorzuziehen, 
w eil sie dem A ntriebsritzel eine 
gróBere Beriihrungsflache bieten 
und weniger der Abniitzung unter- 
worfen sind. Sie sollen aus ge- 
schm iedetem  S.M .-Stahl hergestellt
werden. Zum  Schutze gegen ein Yerschm utzen und auch des 
besseren Aussehens wegen sind die Bolzen durch ein etw a 3 m 
langes, steifes Gleitblech verkleidet.

Um die gleichmaBige Bew egung der H aupttrager der Klapp- 
briicke zu sichern, ist die erste Yorgelegewelle an der inneren 
W and der Gegengewichtsklappe ais Verbindungswelle von einer 
Seite zur anderen durchgefiihrt. A u f diese durchgehende W elle

wirken dann die auf beiden Seiten der K lap p e angeordneten 
W indwerke, die durch je einen D rehstrom m otor m it 20 P S  
angetrieben werden.

B ei einer W indstarke von 15 kg/m- werden die K lappen 
in etw a 60 Sekunden, bei W indstarken bis 40 kg/m 2 in etw a 
150 Sekunden geóffnet oder geschlossen. Beim  Versagen der 
Motoren ist H andbetrieb vorgesehen, bei dem bis zu einem 
W inddruck von 15 kg/m2 die K lappen  in etw a 170 M inuten 
geóffnet bzw . geschlossen werden kónnen. F iir die Endstellungen 
der K lappen sind Pufferungen vorgesehen; sie sollen ais Feder- 
puffer auf Tellerfedern, fiir die SchluBstellung dagegen ais L u ft- 
puffer hergestellt werden. Sind beide K lappen geschlossen, 
so werden sie m iteinander verriegelt, dam it ein Yerschieben 
der Briickenenden gegeneinander wahrend des Y erkeh rs ausge- 
schlossen ist. Die sehr kraftig  gehaltenen Riegel, w elche die 
durch den Yerkehr entstehenden Q uerkrafte von dem einen 
Briickenarm  auf den anderen zu iibertragen haben, sind in der 
Nahe der H aupttrager angeordnet und werden durch eine Zahn- 
stange bewegt, die verm ittels Stirn- und Schneckenradvorgelege 
durch einen Iilektrom otor von  3 P S  angetrieben werden. Beim 
Versagen des Motors kann die Yerriegelung Kuch durch Hand 
erfolgen.

D ie E ntfernung der Schranken, die fiir Fahrbahn und FuB- 
wege ais Drehschranken in der in R otterdam  allgem ein iiblichen

E C

i!II H
H I |

] li I

liiLl
Abb. 26.

W eise angeordnet sind, wird sehr klein geh alten ; die Schranken 
sollen in nachster Nahe der K lappbriickc aufgestellt werden. 
D ie Bedienung erfolgt elektrisch, nachdem  ein Signal vorn 
Schrankenwarter an den M aschinisten gegeben ist, der seiner- 
seits dem den Yerkehr iiberwachenden B eam ten ein R iick- 
m eldesignal geben muB. Die Ausbildung und der Bew egungs- 
antrieb der Schranken ist aus A bb. 26 zu ersehen.

(Fortsetzung folgt.)



w egen; sie erhalten  im S tah lw erk  am  FuB eine B re ite  von  71,3  und 
eine D ick e  v o n  17 ,1  m und eine H ohe v o n  190 m  iiber dem  W asser- 
spiegel m it sch lankem  A n la u f in  bciden R ichtun gen . D as E igen - 
gew ielit der B riick e  is t m it 75 t/m (Augenstabkabel) o d e r 58,5 t/m 
(D rahtkabel) vorgesehen, die V erk eh rslast m it 12 t/m fiir die K a b el, 
bis 47 t/m fiir  die F ah rb ah n trager. D ie B riick e  soli bis 1932 fertig  
werden. D ie B au k osten  von  75 M ili. D ollar werden du rch  B riicken - 
geld verzin st und g e tilg t w erden. (N ach E n gineering N ew s-R ecord 
v o m  1 1 . A u g u st 1927, S .2 1 2 — 217 m it 7 A b b . und 1 T af.) N.

Verbandsverlangerung und Preis- 
herabsetzung in der Zementindustrie.

In der am  16. D ezem ber in Essen ab- 
gehaltenen G eseilschafter-V ersam m lung des 
W e s t d e u t s c h e n  Z e m e n t - V e r b a n d e s  ist

  1 der G e s e l l s c h a f t e r  v e r t r a g  n u r  u m  e in
198 J a h r  v e r l a n g e r t  worden. Neue W erke

sind dem  V erbande n ich t beigetreten. D ie 
A ufn ah m e sogenannter .N aturzem entfabriken  
kam  von  vornherein  n ich t in F rage, da  się

 ■ kein genorm tes P ro d u k t herstellen. D ie
•PI n  'i 'n h  A uBenseiter in  P ortlandzem ent, bei denen es

] I U  D □  LI sich  nur um  einige W erk e kleineren Um-
I I I I I II j i fanges handelt, sind fast ausnahm slos m it

V S  ('■'j |"  1 dem  A usbau ilirer A n lagen  noch n ich t fertig ,
J  l J i____ ii_1J | so daB ein B e itr itt  dieser W erke schon aus
■T-ł * --------- >111 1 diesem  G runde a u f Schw ierigkeiten  stieB.
-------- i/sm>----------------- ^ D a  som it die L a gę  n ach w ie v o r  vollkom m en

. . .  ,  u n d urch sichtig  bleibt, is t der V erban d nur
k u rzfristig  v erlan gert worden.

D er V erban d h a t ferner m it W irku n g 
vom  17. D ezem ber in seinem  óstlichen A bsatzgebiet, w o die ncu 
entstandenen W erke ansassig sind und auch  in der H auptsache 
ihren A b sa tz  suclien, die P r e i s e  f i i r  P o r t l a n d z e m e n t  s t a r k  
h e r a b g e s e t z t .  « D ie Preiserm aBigungen gehen hier bis zu 70 M. 
pro 10 t. O b und inw iew eit w eitere M aBnahm en gegen AuBenseiter werke 
erforderlich  w erden, muB der fernere Y e rla u f der D in ge erweisen.

' .

[<— 213-------------------»U --------S3¥ m ,->*-<— Z 19-d

Carnden-Philadelphia (1926),

----------------------------------------7 fI S i n t . ------------------------------------ j---------------------

Kort Washington Fort Lee-Brlicke (1927-1932). 
Abb. 1.
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UntergeschoB sollen v ier 
Schnellbahnlinien kom - 

A bb‘ 4‘ men (Abb. 3). D ie E n t-
scheidung, ob D rahte oder 

A ugenstangenkabel zur A nw endung kom m en, soli a u f G rund der 
A n gebote getroffen  werden, ebenso, ob a lle  4 K a b el gleichzeitig  oder 
die oberen nach den unteren eihgebaut werden. D ie v ier D rahtkab el 
werden je  90 cm  D urchm esser erhalten, die A ugen stabkabel, d ie  2 %  mai 
schw erer werden, v ier G ruppen v on  je  12 Staben, 4 0 x 5  cm  stark. 
D ie  ursprtingliche A bsich t, zu naclist nur zw ei K a b el fertig  zu machen,

/StraBenoberflache

I  Trager in O SmAbstartd
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Entwurf einer 1067 m weit gespannten Hangebrucke 
iiber den Hudson.

Im  F ru h ja h r 1927 h a t der B au  der w eitaus gróBten H ange- 
briicke begonnen, die im N orden N ew  Y o rk s  den H udson uberschreitet. 
D ie M ittelo ffnu n g m it 1067 m W eite  zw ischen den P feilerm itten  
ist dop p elt so groB ais bei der 1926 fertiggeste lltcn  H angebrucke

Brookiyn-Brucke (1883)-

w as 15 b is 30 M ili. D o lla r w eniger B au k osten  fu r  den A n fa n g  g ib t, 
is t  fallen  gelassen w orden, w eil es zw eife lh aft erschien, ob bei rascher 
V erkehrszunahm e die zw eiten  K a b e l rasch gen ug fertig  werden kónnten. 
A is  H angeglieder w erden in  jedem  F a lle  D rahtseile  verw en d et, um  
die starkere Q uerbew egung der F ah rb ah n  durch W ind dru ck  
gegenuber den K a b eln  n ich t zu hindern; sie erhalten  je  18,3 m A b- 
stan d  (Abb. 2). D ie gew olinlich ais V erste ifu n gstrager ausgebildeten  
F ah rb ah n h au p ttrager haben bei der groBen W eite  und der groBen 
Y erteilu n g der V erkehrslasten  erst E influB  a u f die B riicken au ssteifu n g, 
w enn die B elastu n g durch die Schnellbahnzuge einen L an gsausgleich  
notig m a ch t; es sollen deshalb  zu n ach st n u r die O bergurte fertig  
gem ach t und die U n tergu rte  und F ullungen erst m it der unteren 
Fah rb ah n  eingeb au t w erden. D ie P feiler bestehen aus S tah lfa ch w erk  
und Werden m it Eisenbeton-Zellw anden und \V erksteinverkleidung 
um m an telt (Abb. 4), der auBeren Erschein un g und des W ettersch utzes
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Bauausstellung Moskau.
Im  A p ril 1928 fin d et in M o s k a u  eine B au au sste llu n g sta tt, 

w elche sich die A ufgabe gestellt hat, die E m m gen sch aften  a u ł den 
G ebieten der B auindustrie, des W ohnungs- und W egebaues und der

zum  B auw esen gehorenden G renzgebiete vorzuftiliren. A11 die Aus,- 
stellun g soli eine A uslan d s-A b teilun g angeglied ert werden.

A u sk u n ft erte ilt das B uro fiir  Messen und A usstellun gen  der 
H and elsvertretu ng d . U .d .S S R ., B erlin , LindenstraBe 20— 25.

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

Zem entlieferungsbedingungen fiir 1928. D er N o r d d e u t s c h e  
Z e m e n t - V e r b a n d  te ilt m it, daB seine Łieferungs- und Zahlungs- 
bedingungen des Jahres 1927 v o r H lu f ig  auch fiir 192S in G eltun g 
bleiben, daO jedoch voraussichtlich  vor Beginn der Bausaison 1928 
neue Lieferungsbedingungen zur A ufstellun g kom m en w erden. Im m er- 
hin bestehe aber n ach wie v or die M óglichkeit, fiir bestim m te B au ten  
Festabschliisse m it dem  N. Z. V . zu tatigen.

Die Lohnentw icklung im Jahre 1927. D ie Lohne im  B augew erbe 
sind im A p ril (bzw. Mai) und im  Septem ber (bzw. Oktober) 1927 
tariflich  geregelt w orden. D urch  die R egelung vom  Septem ber sind 
die Lohne in  fast allen G ebieten erhóht w orden. Diese R egelung g iit 
bis zum  31. M arz 1928. D ie A n dcrun ę der Lohne in den einzelnen 
Yertragsgebieten  zeigt die folgende {jbersicht. D ie I-óhne der ge- 
lernten A rbeiter sind aus dem  D urch schn itt des Zim m erer- und des 
M aurerlohns berechnet, die Lohne der ungelernten A rb eiter sind die 
der B auhilfsarbeiter. D ie Lohnsiitze sind die der sich in der hochsten 
O rtsklasse befindenden Orte tiber 200000 Einw ohner.

T  a  r i i  m A G i g  e S t u n d e n l o h n e  i n  P f e n n i g e n :

G e 1 e r n t  e
U n g e l e r n t e
(H ilfsarbeiter)

O r t e

Mai

1

O kt: i
Steige

rung 
i. v H

M ai O k t.
Steige- 
rung 
i. v H

B a u g e w e r b e : 
Essen, D uisburg, :

* , ł  I
D ortm und . . . .  

K oln  und D ussel
113.5 115.5 1,8 93 95 2,2

dorf ..................... 121,5 123,5 1,6 100 101 1,0
F ra n k fu rt a. M . . 119,0 123,0 3.4 99 102 3.0
K ónigsbcrg ......... 103,0 106,0 2,9 85 87 2,4
K ie l .................; . . 116 119 2,6 99 101 2,0
H a m b u r g .............. 136 139 2,2 113 116 2.7
H annover ............ 1x8 120 i .7 100 10 1 1,0
B rem en ................. 120 123 2.5 i °5 107 1.9
M agdeburg .......... 113 I l6 2,7 96 97 1,0
B r e s la u ................... n o 113 2,7 91 94 3.3
M iinchen .............. 121 123 i >7 98 •102 4. i
S tu ttg a rt .............. 119 121 1.7 96 98 2,1
S tettin  ................... 112 I l6 3.6 94 97 3.2
Dresden . . . . . . . . 120,5 123,5 2,5 99 101 2,0
L e i p z i g ................... 122,5 125.5 2,4 101 103 2,0
B e r l i n ..................... 132 135 2,3 103 106 2,9

D ie entsprcchenden 
G ewerben s in d :

Lohne fiir einzelne Orte in anderen

vo r seit Steige vo r seit S teige
dcm dem rung dem dem rung

1. O kt. 1. O kt. i. v H 1. O kt. x. O kt. i. v H

H o l z i n d u s t r i e :
B e r l i n ..................... 1 111 120 8,1 93 100 7.5
H am burg . . . . . . . 1 108 i n 2,8 97 100 3 .i
K o l n ........................ 112 ■ 114 1,8 io 3 105 1.9
L e ip z ig ................... 100 103 3.0 85 88 3.5

■ B r e s la u ................... i 89 ' 92 3.4 73 75 2 . 7
D u s s e ld o r f ........... } 108 110 1.9 94 96 2,1
S tu tfg a rt .............. 9S io r 3.1 83 86 3.6
K ónigsberg ......... i 85 90 5.9 72 77 6,9

M a n n h e im ............ IO O 103 3.0 - 92 95 3.3
H alle ..................... 97 99 2,1 87 89 2,3
D arm stad t . . . . . . lii 99 | 101 2,0 84 S6 2.4

M e t a l l i n d u s t r i e :  
H a m b u r g .............. j| 80 33 3.8 64 67 4.7

T e x t i l i n d u s t r i e  (m annl.):
L eip zig  . . 
C hem nitz

73 | 79 : 8,2 I 57 I 61,5 7.9
67.5 i 73 8,1 I 53 ! 57 .5 ; 8,5

R e i c h s b a h n :
B e r l i n .................   [{ 90,4 q i ,S j

B u c l i d r u c k g e w e r b e  (W ochenlóhne): 
B e r l in .....................  ' 5 i,5 o M . 52,50^!.

1,5 |. 7 1 ,2 1 72,6] 2,0

1,9 '45.06M .i45,94 M.| 2,0

D er gewogene D urch sch n itt aus den T arifstun d en loh n satzen  fiir 
die Spitzenlohne in den H aup tsitzen  der einzelnen G ew erbe betr& gt:

G elernte U ngelernte
G ewerbe

1. Sept. 1. O kt. 1. Sept. 1. O kt.

B a u g e w e r b e ............................... 121,4 123,2 99.3 100,8
M etallindustrie ........................ 97-6 97.9 67,8 68,1
Chem ischc I n d u s tr ie .............. 92,3 92,3 77.7 77.8
H olzgew erbe ............................ 103.3 107.4 89,0 92.7
T extilin du strie  . . . . ................. 67.3 69,0 56,7 58,6
B uclidruckgew erbe ................. 102,9 104,9 89,6 9 t ,3
R eichsbahn ............................... 87.1 88,3 69.7 70,9

D ie Lohnsteigerung im H erbst des vergangenen Jahres w ar 
am  starksten  in der T extilin du strie , w o  die S teigerung im  D u rch 
sch n itt rund 9 %  betrug. D ann fo lgt die M etallindustrie m it 3 ,8 % , 
d ieH olzin dustrie  m ite in e m D u rclisc lm itt von  rund 3 % , das B augew erbe 
m it rund 2 ,5 %  Steigerung. D ie S teigerung im B augew erbe belief sich 
in E rfu rt a u f 3,8% , in S tettin  a u f 3 ,0 %  und in F ra n k fu rt a .M . auf 3 ,4% .

D ie E n tw ick lu n g der t ą r i f -  
l i c l i e n  S t u n d e n l o h n e  fiir 
B au arbeiter g ib t die folgende 
C bersich t.' D ie Lohne sin d ' 
nach. den Tariflóhnen in Grofl- 
stad ten  iiber 200000 Einw ohner 
berechnet, und zw ar fu r die 
ja h re  1924— 1927,

D ie V e  rh  iU t n i s z a h le  n d e r  
L o h n e  im B au gew erbe fiir die 
Jahre 1925— 1927 in  P rozen t 
des Vorkriegslohnes sind die, 
fo lgen d en :

Stundenlohne inM .
Z eit M aurer u. B au h ilfs

Zim m erer arbeiter

1924
°-57 0,50

A p r i l ............ 0,63 o ,54
J u l i .............. 0,76 0,64
O k to b er. . . . 0,84 0,70

1925
0,86 o.73
0,97 0,82

J u l i .............. 1 ,11 0,92
O k t o b e r .. . . 1,16 o,95

1926
1,16 o,95
1,16 o ,94

J u l i .............. 1.15 o,93
O k t o b e r .. . . I . I5 0,93

1927
I . I5 0,93

A p r i l ............ 1 ,19 0,97
Ju li ........ . 1,21 o,99

1,23 1,01

Stundenlohne in P f .
Z eit M aurer u. B au h ilfs

Zim m erer arbeiter

1 9 1 3 ----- 100 100

1925
120 129

A p r i l ............ 135 144
J u l i .............. 154 164
O ktober . . . 161 177

1926

161 168
161 166

J u l i .............. 160 166
O ktober . . . 160 166

1927

160 166
A p r i l ............ 166 172
J u l i .............. 169 176
O k tober . . . 172 179

D em gegeniiber steht der R eichsindex fur L ebenshaltungskosten  
m it folgenden Zahlen :

1 9 1 3 .......................................... ....  . 100

1925
J a n u a r ................................. - - - 135,6
A p r i l ..........................................  136,7
J u l i ....................................................143.3
O k t o b e r ..........................................  143.5

1926
J a n u a r ............................................... 139,3
A p r i l ....................................................139,6'
J u l i ....................... ............................142,4
O k t o b e r .......................................... 142,2

1927
J a n u a r ............................................... 144.6
A pril ....................................................  146,4
J u l i ................................. ....  150,0
O k t o b e r .......................................... 150,2
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D ic prozentuale Steigerung der Lóhne ist also v ie l groBer ais die- 
jenige der-Lebenslialtungskosten. D ie D ivergcn z fan gt im F ru h ja h r 1925 
an m it einem  U nterschied von  1 % , w eist im  F ru h jah r 1926 einen U nter- 
scliicd von rund 20 %  auf, der auch heute noch rorh an den  ist.

Arbeitsrecht.
Jede fristlose K iindigung enthalt zugleich eine fristgerechte 

K iindigung. (Urteil des Landesarbeitsgerichts Dresden von i 6. O ktober 
1927. A k ten z. A rb . D . 37/27.) D ie K lin d igu n gsfrist des K lagers betrug 
la u t T arifv ertra g  eine W oche. D ie fristlose K iin d igu n g w a r zwar 
n ich t berechtigt, sie en th ie lt aber n ach A n sich t des A rbeitsgerichts 
eine fristgcm aBe K iindigung ohne w eiteres in sich. D as Landesarbeits- 
gericht bestatigte  das U rteil des A rbeitsgerichts, denn es sei durch 
ciie fristlose E n tlassu n g des K lagers die tarifm aBig befristete ordent- 
liche K u nd igu ngsfrist in  L a u f gesetzt worden.

Gibt es eine Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers gegenuber 
dem Arbeitnehm er w egen U nterlassung der A usstellung einer Ent- 
lassungsbescheinigung ? (U rteil des A rbeitsgerichts M agdeburg vom  
,21. O kt. 1927.) D er beklagte A rb eitgeber lia tte  dem  klagenden 
A rbeitnehm er erst 4 W ochen n ach B eendigung des A rbeitsverhaltnisses 
eine E ntlassungsbescheinigung ausgestellt. D er A rbeitnehm er k la g t 
auf E rsa tz  der ihm  d adu rch  entgangencn A rb eitslosenunterstiitzung, 
Das G ericht h at die K lage  abgewiesen. D as G erieht ist in sciner 
B egriin dung der A uffassung, daB der A rbeitneh m er w ohl gem aB § 170 
A bs. 2 des G esetzes iiber A rb eitsverm ittlu n g und A rbeitslosen- 
versicherung selbst einen Entlassungsschein  ford em  kann . Dieser 
Schein sei aber w eder V oraussetzu n g fiir die E in le itu n g des U nter- 
sttitzungsverfahrens, noch sei das die U n terstiitzu n g gewahrende 
A rb eitsam t an diesen Schein gebunden, denn n ach  § 171 desselben 
G esetzes kann das A rb eitsa m t selbst E rm ittlun gcn  anstellen. Und 
zw ar ist der A rbeitgeber zur A u sk u n ft verp flich tet. D ie U rsache des 
Verlustes der A rbeitslosenunterstiitzung sei daher n ich t die U nterlassung 
der A usstellung des Entlassungsscheines, sondern das unzureichende 
Betreiben des U ntersttitzungsvcrfahrens seitens des K lagers.

Anrechnung der A rbeiterdienstjahre auf die B eschaftigungsdauer 
fiir A ngestellte im Sinne des § 2 des Kundigungsschutzgesetzes. D as 
K cichsarbeitsgericht h atte  sich in seiner S itzu ng vom  7. D ezem ber 
>927 m it der sehr um strittenen F rage besch aftigt, ob bei der B e 
rechnung der B eschaftigungsdauer im  Sinne des § 2 des K iindigungs- 
sch utzgesetzcs auch die Z eit anzurechnen sei, die der A n gestellte  bei 
dem selben A rb eitgeber friiher ais A rb eiter ta tig  w ar. D ie Landes- 
arbeitsgerichte K ónigsberg und K ic i h atten  sich auf den S tan d p u n k t 
gestellt, daB in jedem  F alle  aućh  die A rbeiterdien stjahre anzurechnen 
seien. D er entgegengesetzten  A n sicht w aren die Lan dcsarbeitsgerichte 
K oln und H ann over. D as R eichsarbeitsgericht h atte  iiber die R eyision  
gegen die erw ahnten  U rteile  der Lan dcsarbeitsgerichte zu entscheiden. 
D as U rteil des R eichsarbeitsgerichtes geh t dahin, daB grun dsatzlich  
die D ienstjahre, die der A n gestellte  ais A rb eiter in dem  B etrieb  des 
A rbeitgebers ta tig  w ar, auf die B esch aftigun gsdauer anzurechnen 
sind. D er W o rtlau t des K iindigungsschutzgesetzes biete allerdings 
keinen sicheren A n h a lt fiir diese A uffassung, aber der Z w eck des 
G esetzes rechtfertige eine solche A uffassu ng durchaus. D er Zw eck 
sei aber offensichtlich  gewesen, den a l t e r e n  A n gestellten  einen er- 
hohten S cliu tz zukom m en zu lassen. E s  w idersprache dem  Zw eck 
des G esetzes vollkom m en, wenn man den A ngestellten , die aus dem  
A rbeiterstande hervorgegangen seien, dic A rbeiterdienstjahre n icht 
ais B esch aftigu n gszeit in dem  B etriebe des A rbeitgebers anrechnen 
w ollte . D er C harakter des G esetzes stehe dem  U rteil des K eich s
arbeitsgerichtes n icht entgegen. D er E in w an d, daB die erw eiterte 
Auslegung, das A ufsteigen  von A rbeitern  in A ngestelltenstellungen 
hindern konne, sei n ich t durchschlagend, d a  derselbe G esiehtspunkt 
auch schon bei den  B eratungen des G esetzes iiberh aupt yorgebracht 
worden sei.

Diese Eritscheidung des K eichsarbeitsgerichtes b e tr ifft  auch  das 
B a u g e w e r b e ,  denn Poliere und Schachtm eister sind sehr hau fig  
friiher a is A rb eiter bei dem selben U nternehm en besch aftigt gewesen 
und haben infolgedessen einen A n sp ru ch  a u f A nrechnung ihrer A rb eiter
dien stjah re auf die B esch aftigu n gsdau er im  Sinne des § 2 des 
K tindigungsschutzgeseztes.

A nrechnung von K rankengeld . D ie M óglichkeit der A nrechnung 
yon  K ran ken geld  is t n ich t einheitlich  fiir aile A rbeitnehm er geregelt. 
D ie R egelun g ist folgende:

a) B ei allen A ngestellten , die llan d lu n gsgeh ilfen  im Sinne des 
H G B . sind, ist n ach  § 63 Abs. 2 H G B . eine A nrechnung des K ran ken - 
gekles oder der Leistungeri aus der U nfallversicherung nicht m óglich. 
Eine entgegenstehende Yerein barun g ist nichtig.

b) B ei allen anderen A ngestellten  (Betriebsbeam te, T echniker, 
Poliere, Schachtm eister) ist n ach  § 133 c der Reichsgew erbeordnung 
eine A nrechnung der Leistungen aus einer auf Grund gesetzlicher 
Y erp flich tu n g bestehenden K ran ken versicherun g oder U nfall- 
yersicherung auf das G eh alt s ta tth a ft. D urch T arify e rtrag  bzw . 
du rch  E in zelarbeitsvertrag kann jedoch  der AusschluB der A nrechnung 
yerein b art werden. D er „R eich sta rifvertrag  fiir  die technischen A n 
gestellten  im  H och-, B eton - und T iefbaugew erbe" vom  15. Febru ar
1926 h a t von  dieser M oglichkeit G ebrauch gem acht. E r  bestim m t

in seinem  § 8, A b satz  1, daB in  F allen  unverschuldeter K ran k h e it 
(bzw. H eilverfahren) das G eh alt ohne A b zu g  von  B ar- und Sach- 
leistungen gesetzlicher Versicherungen bis zur H dchstdauer von
6 W ochen, bei verheirateten  A n gestellten  m it fiin fjah riger B etricb s- 
zu gehórigkeit e inm al im  Jahre bis zur D au er von 3 M onaten ge za ld t 
w ird. —  D agegen bestim m t der ,,R eich starifvertrag  fiir Poliere und 
H ilfspoliere im  B au gew erb e" vo m  14. Septe/nber 1923 in seinem  § 9, 
Z iffer 2, daB in un  ̂ erscliuldeten Era.nkheitsfS.llen das G eh alt der 
Poliere bis zu einem  M onat, der L oh n  der H ilfspoliere bis zu 14 T agen  
u n t e r  A b z u g  von  B a r und Sachleistungen gesetzlich er V er- 
sicherungen w eiter zu zahlen ist. D er ,,R eich starifvertrag  fiir  S ch ach t
m eister und U n tersch achtm eister im  B au gew erbe" vom  14. Septem ber 
1923 e n th a lt in seinem  § 8, Z iffer 2, die entsprechenden B estim m ungen 
fiir Sch achtm eister und U n terschachtm eister.

Streitw ertfestsetzung im  U rteil des Arbeitsgerichts. H a t das 
A rb eitsgerich t entgegen tłem § 61, A b satz  2 A rb eitsgericlitsgesctz 
den S treitw ert n i c h t  in  dem  U rteil angegeben, dann ist dieser M angel 
nur a u f dem  W ege der U r t e i l s b e r i c h t i g u n g  gem aB § 319 ZP O . 
zu heilen. D er Vorsitzende des A rbeitsgerich ts kan n  aber n ich t nacli- 
trag lich  einen BeschluB iiber die H ohe des Streitw erts fassen und den 
Parteien  zusteilen. (BeschluB des R eichsarbeitsgerichts vom  
18. O ktober 1927. R A G . B . 8/27.)

Rechtsprechung.
D er A nspruch der Deutschen Reichspost auf R iickzahlu ng einer 

Stadtgemeinde im M ai 1922 zur H erstellung von W ohnungen gegebenen 
B eihilfe beruht auf einem  Beteiligungsverhaltnis zwischen Reichspost 
und Stadtgemeinde und ist, ohne B egrenzung auf 25%, frei aufw ertbar. 
(Entscheidung des B ay e r. O bersten Landesgerichts vom  8. A p ril 1927
—  V I I I .  4/27.)

A m  1. M ai 1922 h atte  die D eutsche R eichspost der Stadtgem einde
B . n ach den G rundsatzen iiber A rbcitgeberzuschiisse vom  18. Ju li' 
1921 zur H erstellung von  W ohnbauten  eine B eih ilfe  von  60000 M. 
gegeben. Zur Sicherung des A nspruchs a u f R iickzah lu n g h atte  die 
Stadtgem einde B . der D eutschen R eichspost eine Sicherungshypothek 
a uf den B au gru n dstiicken  eintragen lassen. D ie Stadtgem einde B . 
h atte  der D eutschen R eich sp ost gegcniibcr besondere V erpflichtun gen  
wegen der E rh a ltu n g  der B au ten  im allgem einen, und insbesondere 
ais K le in - bzw . M ittelw ohnungen iibem om m en. D er R eiclispost, 
dereń B eau ftragte  w eitgehende A ufsichtsrechte hatten, w urde auf 
fiinfzig Jahre das V erfiigungsrecht iiber v ier W ohnungen in den 
N eubauten  eingeraunit. D ie  B au ten  diirfen nur m it G enelim igung 
der D eutschen R eich sp ost verauB ert oder w eiter belastet werden. 
Zw anzig Jahre n ach  G ew ahrung der B eih ilfe  w ird der W ert der B au ten  
festgestellt. D er U nterschied zwischen den H erstellungskosten und 
einem  etw a  festgestellten  geringeren W ert der B au ten  g ilt  a is ver- 
lorener B au au fw an d.

R eichspost und Stadtgem einde B . streiten  sich dariiber, ob der 
von  der R eich sp ost gegebene B etrag  n ach  den allgem einen V or- 
schriften  u nter A bw eichun g vom  norm alen Ilo c listsa tz  von  2 5 %  
frei au fgew ertet w erden kann, oder ob er ais D arlehn hochstens m it 
25%  des G oldm arkbetrages aufzuw erten  ist. N ach  den B edingungen, 
u n ter denen die R eich sp ost der Stadtgem einde die B au beih ilfe  gegeben 
hat, besteht zwischen der R eich sp ost ais G laubigerin  und der S ta d t
gem einde ais Schuldnerin eine a u f gewisse D auer berechnete engere 
V erbindun g derart, daB die G laubigerin  an den G eschaftsergebnissen 
der Schuldnerin w irtsch aftlich  interessiert ist. W enn auch die H in- 
gabe des D arlehns einen T eil des R ech tsgeschafts d arstellt, so ist 
doch das R cch tsverh altn is ais G anzes m aBgebend, das sich ais B e- 
teiligun gsverhaltn is im  Sinne von § 10, A bs. 1, Z iff. 1, des A ufw .ges. 
charakterisiert. D ie von der R eichspost gegebene B au beih ilfe  ist 
daher frei aufw ertb ar, ohne an den H och stb etrag fiir D arlehen von 
25 %  gebunden zu sein.

Eine besondere Pfandung der M aterialreserve allein  ist unzulassig. 
(BeschluB des O L G . H am m , i ,  Z iv ilsen „ vom  13. Jan uar 1926.
1 W  313/25.)

A u f dem  F ab rikgrun dstiick  der F irm a R . wurden zwei Stangen 
M atrizenstahl durch den G laubiger L . gep fan det. D iese P fan dun g 
is t unzulassig.

A u s den Stangen M atrizen stahl werden Stan zw erkzeuge. her- 
gestellt, die ais E rsatzteile  fiir die beim  B etrieb  der Nietenpresse 
unbrauchbar gewordenen Stanzw erkzeuge dienen. Sie sind n ich t etw a  
ein  R ohstoff, der im B etrieb  zu N ieten  verarb eitet w erden soli, sondern 
ein  M ateriał, aus dem  die an S te lle  der ersatzbediirftigen  W erkzeuge 
in die N ietenpressen einzusetzenden V orrichtungen, ohne w elche die 
F a b rik  iiberhaupt n ich t betriebsfah ig zu erhalteti w are, b esch afft 
werden sollen. Sie sind also, ohne B estan d teil des F ab rikgrun dstiicks 
zu sein, seinem  w irtschaftlichen  Z w eck zu dienen bestim m t, und, 
d a  sie auch in einem  dieser B estim m un g entsprechenden raum lichen 
V erh altnis zu dem  F ab rik gru n d stiick  stehen, Zubehór des F ab rik - 
grundstucks. (§§ 97, A bs. 1; § 98, Z iff. 1, B G B .)

D iese ais Zubehor zu erachtende M aterialreserve kann jedoch  
fu r sich allein  n ich t gepfan det w erden. (§ 865, A bs. II , S atz  1, Z iv il- 
prozeBordn.) V ielm ehr kan n  in diese M aterialreserve n ur zugleich  
m it der Z w an gsvollstrecku ng in die F ab rik  selbst ais unbew egliche 
Sache (Zw angsversteigerung, Zw angsverw altung) yo lls treck t werden.
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PATENTBER1CHT.
Wegen der Yorbemerkung (Erliiuterung der naclistehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar I928, S. 18.

A . B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g c n .

B ek a n n tgem ach t im  P a te n tb la tt N r. 47 vom  24. N o vem b er 1927

KI. 4 c, G r, 35. K  103 262. F a. A u g u st K lonn e, D ortm un d. A b- 
schluB kolben fu r B eh a lter  zum  A ufspeichern  v o n  Gas, 
D am p f oder le ic lit  verdunstenden F lu ssig k eiten ; Zus. z. 
A nm . 97 36S. 9. I I I .  27.

KI. 5 c, G r. 9. T  33 361. A lfred  T hiem ann  G . m . b. H ., D ortm und,
B randenburger Str. 13. N achgiebiger K appschu li. 14. IV . 27,

KU 19 c, Gr. 8. V  20 823. D ip l.-In g . W a lth e r V o igt, M iinchen- 
Freim anti, B lijten au  14. T ra n sp ortvo rrich tu n g fu r Tandem - 
K r a ftw ilz e n . 22. X I I .  25.

K I. 19 c, G r. 10. W  6 5 7 8 7 . Goorge E . W ickens, A von , V . St. A .;
V c r t r . : G. H irschfeld , P at.-A n w ., B erlin  S W  68. StraBen-
abziehm aschinc. 25. I I I .  24.

KI. 19 c, G r. 11 . H  102700. B u rl V an ce H edrick , K ernersville, 
N o rth  Carolina, V . St. A . ; V e r tr .: D ip l.-Ing. K . W alther, 
P a t.-A n w ., B erlin  S W  61. F orm vorrich tu n g fiir B eton- 
massen. 13. V I I . 25.

K I. 20 h, G r. 4. T  2 8 9 15 . <August T hyssen -H iitte, G ew erkschaft, 
H am born. S e lb sttatige  R egelvorrioh tun g fiir  m it einem  
D ru ck m itte l betriebene G leisbrem sen. 28. V . 24.

KI. 20 i, G r. 4. P  54 150. P le tterij voorli. L . J. E n th oven  & Cie., 
D e lft  u. Sim on Jacobus V room , H aag, H o li.; V e rtr .:  Dr.-. 
Ing. R . Specht, P a t.-A n w ,, H am burg. H erz- oder K reu- 
zu n gsstu ck  fiir  E isenbahn en . 7. X I I .  26. H olland 31. V . 26.

K I. 20 i, G r. 8. V  22 580. Joseph V d gele  A .-G ., M annheim . Zungen- 
v o rriclitu n g  fiir  R illenschienenw eiclien  m it Federzunge. 
23. V . 27.

KI. 2 o i ,  G r. 11 . W '7 4 2 0 8 . F . P a u l W ein itsehke G. m. b. H ., 
B erlin -L ich ten berg . U berw achu ng fiir L ich tfo rm sign a le ; 
Zus. z. A nm . W  72 221. 15. X I . 26.

KI. 20 i, Gr. 33. B  129 913. H u b ert B rauckm ann, O ppeln, O .-S., 
K ra k a u e r Str. 41. V o rrich tu n g  zu m  V erh iiten  des U ber- 
fahrens von  H altsign alen  du rch  Schienenfahrzeuge. 
22. I I .  27.

K I. 37 b, G r. 4. B  125 3 8 5 . D r.-In g. B run o B au er, W ien ; V e rtr .:  
D r. A . I ,e v y  u. D r. F . H einem ann, P at.-A n w alte , B erlin  
S W  11. G uCeisenkern fiir  die H ersteltung von  Saulen aus 
um schn iirtem  Eisenbeton. 10. V . 26.

K I. 37 e, G r. 7. V  20 938. Josef V an derscbot, K refeld , G iadbacher 
Str. 307. D achgeriisthalter. 30. I. 26.

K I. 3S li, Gr. 2. F  63 224. D r. R ich ard  F alek , Hann.-M iinden, 
Veclcerhager Str. 75. V erfah ren  zu r Sch utzbehandlun g des 
H olzes. 9. I I I .  27.

K I. So a, G r. 23. F  57 873. T heoph il Frenzel, G roB-Rasclien, Nieder- 
lausitz. V erfah ren  und V o rrich tu n g zur H erstellung von  
D achrin nen stein en  oder iihnlich gebogenen Form stiicken 
aus B eton . 24. I . 25.

K I. Soji;, G r. 47. F  59 514. R ich a rd  B u ckm in ster F uller, Law rence, 
N ew  Y o rk , V . S t. A . ; V e r t r . : P a t.-A n w 2.lte D r. R . W irtli, 
D ip l.-In g . C. W eih e, D r. H . W eil, M. M. W irth , F ra n k 
fu r t  a. M ., D ip l.-In g . T . R . K oeh n horn  u. D ip l.-In g . E . Noll, 
B er lin  S W  11. V crfah ren  und V o rrich tu n g zu r H erstellung 
gelo ch ter B au bló ck e  aus F aserstoffen  und B indem itteln .
3. V I I I .  25. V . S t. A . 31. X I I . 24.

KI. 81 e, Gr. 126. M 94333. Maschinenfabrik Buekau Akt.-Ges.
zu M agdeburg, M agdeburg-B uekau. V erfah ren  zum  H och- 
sch u tten  von  H alden, besonders fiir  T ageb au e von  B raun - 
kohlenbergw erken. 30. IV . 26.

K i. S i  e, G r, 126. M  94 425. M aschinenfabrik  B uekau  A kt.-G es,
zu M agdeburg, M agdeburg-B uckau. V erfah ren  zu m  A u f- 
sch iitten  von H alden. 4. V . 26.

KI. 85 b, Gr. 1. R  69 099. R u hlan dw erke A k t.-G es., B erlin  N W  6, 
Luisenstr. 6. Y o rrich tu n g  zum  Regenerieren  der F ilter- 
masse von  F iltern  zum  E n th a rte n  v o n  W asser. 26. X , 26.

I ii. 85 c, Gr. 1. U 8780 . D r. G u stav  U llm ann, W ien ; V e r t r ,:
A . K a th , B erlin  W  50, A ugsburger S tr. 61. V erfalircn  
zu r K la ru n g  und E n tfa rb u n g  von  A bw assern  der F arb cn  
verarbeitenden  B etrie b e ; Zus. z. P a t. 438268. 14. I I I .  25, 
O sterreich  22. I . 25.

KI. 85 c, Gr. 3. M  94 551. O tto  M ohr, W iesbaden, A dolfsaliee  27.
Y o rrich tu n g  zu r biologischen A bw asserreinigung. 19. V . 26.

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

B ek a n n tgem ach t im  P a te n tb la tt N r. 47] vo m  24. N o vem b er 1927.

KI. 5 b, G r. 33. 453 420. Josef M eyer, K assel, K aiserstr. 3. V er-
fah ren  zur. H erstellun g v o n  S trecken in  lósbaren  Gestein- 
sch ich ten  m ittels B o lirló ch em  und von diesen ausgehender 
A uslosung; Zus. z. P a t. 4 4 5 9 7 7 . 25. X I I .  25. M  92 70 7.

KI. 201, Gr. 8. 453 514. N . V . F . K loos & Zonen 's W erkp laatsen ,
K in derd ijk , H o llan d ; V e r t r . : B . B om born, P a t.-A n w ., 
B erlin  S W  61. W eich e m it in  ih rem  W urzelende fest- 
gelagerter federnder Zunge. 8. V . 26. N  25 874. H ollan d
13. I I I .  26.

KI. 20 i, Gr. 11 . 453565. H ein, Leh m ann  &  Co., A ct.-G es., E iscn-
konstruktionen, B riicken - und S ign albau, B erlin -R cin icken - 
dorf. E lek trisch er W eichen an trieb . 15. V . 24. H  97 308.

K I. 20 i, Gr. 29. 453 515. W alter S yd n ey  R o bcrts, O rm skirk,
Lancashire, Joseph H allam  B u rton , L iverp o ol, u. T he 
R a ilw a y  S ignal C om pan y L im ited , W estm inster, L o n d o n ; 
V e rtr.: D r. A . L e v y  u. D r. F . H einem ann, P a t.-A n w a lte , 
B erlin  S W  11. O berw achun gsein riclitung f iir  Eisenbahn- 
verk eh r m it Zugm arken. 18. V . 26. R  67 851. Gro fi - 
britannien  18. V . 25.

K I. 20 i, G r. 35. 4 53566 . K a r l Schieck, R esita , R um ilnien; Y e r lr . :
D r. H . GOiler, P at.-A n w ., S tu ttg a rt. Y o rric h tu n g  zu r V er- 
liiitu n g des tjb erfah ren s v o n  H altsign alen . 6. X I I .  24. 
Scli 72 295.

KI. 20 i, Gr. 41. 453 516. F riedrich  K o rn er sen., F ried rich  K d rn er
jun . u. E rn st F ischer, V elpke, B rau n schw cig. A larm signal 
auslósende elektrisch e Sicherung gegen das L o sen  der 
V erbindungs- und B efestigun gsm ittel v o n  Eisenbahn- 
schienen. 10. X . 26. K  101 103.

KI. 20 k, Gr. 9. 453 471. A ktien gesellschaft B row n, B o v e r i &  Cie., 
B aden, S ch w eiz; V c r t r . : D r. e. h . R . B o v er i, M annheim - 
K a fe rta l. Q u ertragseilaufhangung fu r  K etten fah rle itu n gen  
elektrisch er Bahnen. 30. X . 26. A  49 073.

K I. So a, G r. 1. 453 493. R u d o lf C ott, H aroldstr. 19, u. M ax F ran z, 
G raf-A d olf-S trafie  89, D iisseldorf. V o rrich tu n g zu m  A b- 
bau v o n  T on  o. dgl. 3. I X , 26. C  38 685.

K I. 80 a, Gr. 14. 453 495. A u gu stu sh u tte  D rees &  Cie:, Eisengieflerei 
und M aschinenfabrik, B u rgstein fu rt. Zwangl&ufige F uh ru n g 
v o n  Schlageisen  oder S ch lagplatten  fiir  M aschinen zur H e r
stellun g v o n  Zem entdachziegeln. 31. V I I I .  26.. A  48654.

KI. So a, Gr. 17. 453 496. D r.-In g. H u go  A ckerm ann, G odesberg 
a . R li., u. Sclieidh auer & G iessing A . G ., B onn. Tiscti 
fiir  Pressen zur H erstellung v o n  K eilstein en . 18. I I I .  26. 
A  48 122.

K I. S o a , Gr. 43. 453497. E m ile  P a u ly , P a ris ; V e r t r . : D ipl.-Ing.
B . K ugelm ann, B erlin  S W 1 1 ,  P at.-A n w . V erfah ren  und 
V o rrich tu n g  zur H erstellun g hohler, zur B ild u n g  v o n  H ohl- 
w anden, H ohlboden u. dgl. dienender E in legekórp er aus 
B eton  o. dgl. 22. X . 25. P  51 517. F ran k re ich  22. X . 24.

KI. 81 e, G r. I27. 453 555. A T G  A llgem eine T ransportan lagen-
Ges. m. b. H ., L eip zig  W  32. A braum forderbriicke. 24. 
X II . 26. A  49 603.

BUCHERBESPRECHUNCEN.

D i e  d e u t s c h e  Z e m e n t i n d u s t r i e .  H erausgegeben v o n  B a u ra t 
D r.-In g. R i e p e r t ,  Zem en tverlag G. m. b . H . C harlotten bu rg
1927.

A n laB lich  der 50-Jahrfeier des V erein  D eutseher Portlandzem ent-
I.ib rikan ten  w urde ein W erk  herausgegeben, das m an n igfaltig  und reich- 
lia lt ig  zu gle ich  is t  und ein  interessantes B ild  g ib t  v o n  der E n tw ick lu n g 
der D eutschen Portlan dzem en tin dustric.

D er e r s t e  T e il enth& lt die G eschichte und die techniscli-w issen- 
sch aftlich e  E n tw ick lu n g  der deutschen . Zem entindustrie. Prof. F . 
Q u i e t m e y e r ,  H ann over, der zu den iiltesten F ach leu ten  geliort, 
d ie sich  m it der Z em en tfabrikation  und der P ru fu n g  der Z em cnte be- 
faBten, g ib t  ein B ild  von  der M ortelkunde von  den A n fan gen  b is zu 
«iner zielbew uBten H erste llun g des P ortlandzem entes. E r  ze ig t die 
E n tw ick lu n g  seit dem  A ltertu m , die Forschungen w ahrend des letzten

Jahrhunderts a u f dem  F estlan de und in E n glan d, die Forschungen 
in  D eutsch land  und F ran k reich  v o m  Jahre 1810— 1S30. E r  w eist auf 
das B estreben  hin, einen E rsa tzsto ff fiir  T rafi zu  find en  und a u f die 
E n tw ick lu n g  des R om anzem entes in  E n glan d  n ach  dem  Jahre 1S10 
bis zur E in fiih ru n g des Brennens b is zu r S interun g ais den letzten  
S ch ritt zu r H erstellun g von  Portlan dzem en t.

G eh. R a t  D r.-In g. h . c. F . S c h o t t ,  H eidelberg, der w ie kein 
anderer die E n tw ick lu n g der P ortlan d zem en tfab rik ation  k en n t und sie 
m iterleb t h at, h a t es tibernom m en, die E n tw ick lu n g  der F ab rik a tio n  
in D eutsch land  se it iliren A n fangen  zu schildern, im  besonderen die 
E n tw ick lu n g  der Spezialzem ente und der M aschineneinrichtungen. 
D ie V erd ien ste S c h o t t s  um  die E n tw ick lu n g  der Z em en tw issen scliaft 
sind a llgem ein  bek an n t, und es is t  daher erfreulich, daB er sich  ent- 
schlossen h at, auch dieses G eb iet in dem  W erke zu bearbeiten.
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D ie E n tw ick lu n g des Priifun gsw esen s is t  von  dem  D irek to r des 
Laboratoriu m s der deutschen P ortlan dzem en tin dustrie  in  K a rls liorst 
D r. H a e g e r m a n n  verfaB t.

In  einem  Sch luB kapitel des ersten T eiles sind die gegen w artig  
arbeitenden D eutschen Zem en tfabriken  und ih r W erdegang in der 
R cihen fo lge  der G riindung d argestellt.

D er z w e i t e  T e il b e fa B t sich  m it der V ęrw en du n g und der V er- 
arbeitu n g des Zem entes. H ier w ird  die A u fb ere itu n g  des B eton s, das 
M ischen, der M aterialtransp ort, R u stu n g und S ch alu ng und v o n  den 
schadliclien  E in w irkun gen  a u f B eton  und dereń V erh iitu n g behandelt.

E in e  R eih c  von  A nw endun gen  im  G riindungsbau, im  H ochbau, 
im  B auingenieurw esen und fiir  B eton w aren  w ird du rch  eine ausgesuchte 
Z a h l von B eispielen  d argestellt.

D er d r i t t e  T e il entha.lt eine Zusam m enfassung der w irtsch aft- 
lichen  E n tw ick lu n g  und der O rganisationen. \V ertvolle A n gab en  iiber 
P rod u ktio n , iiber A r b e ite r u n d  L ohn verlialtn isse, iiber A rb eitszeiten , 
iiber Preise und R e n ta b ili-ta t śind darin  enthalten.

In  einem  w eiteren A b sch n itte  w erden die A u  B e n h a n d e ls -  
b e z i e h u n g e n  b is zum  Jahre 19x4, d ic E in w irkun gen  des W elt- 
krieges, die O rganisationsform en in- und auB erhalb der K a rte lle  und 
V erkaufsvcrban de, ferner die E n tw ick lu n g  in der N ach k riegsze it bis 
zu m  Jahre 1925 und die A u fw artsb ew egu n g se it 1925 besprochen.

D en A bschluB  dieses A bsch n ittes b ild et eine B esp recliu n g der 
ersten W irtsch aftsorgan isation  von  1901— 1909 v o n  1910 b is zum  
K ricgsau sbru cli, der kriegsw irtsch aftliclien  O rganisation  und die 
G riindung des deutschen Zem entbundes und schlieB lich die Stellun g 
D eutsclilan ds in  der W eltp rod uktion .

D ie  vorstelienden  A n gab en  zeigen, w ie re ich h altig  der In h a lt 
dieses w ertvo llen  historischen W erkes einer unserer bedeutendsten

Industrien  ist. A u f 1093 Seiten  m it v ielen  K a rtcn , p hotographischen  
und zeichnerischen D arstellu n gen  und T ab ellen  is t  das W erk  n ach  In 
h a lt und Form  gleich  schon hergeste llt. F iir  jederm ann, der die E n t
w ick lu n g des P ortlan dzem en tes kennen lernen w ill, g le ich giiltig  ob  es 
sich  um  den H ersteller, den V crb ra u ch er oder den W irtsclia ftle r 
handelt, w ird das w crtvo lle  W erk  eine F un d gru be fu r Stud ien zw ecke 
bilden.

B a u ra t Dr. R i e p e r t  und seine M itarbeiter sind zu dem  schónen 
W erke. das ais F estgab e dienen so llte, aber ein w ertvo lles liistorisches 
D oku m en t gew orden ist, zu begliickw unschen. E . P r o b s t .

U n f a l l v e r h u t u n g  d u r c h  d a s  B i ld .  V erzeichn is der von  der U11- 
fallvcrhiitungsbU d-G . m. b. H ., B erlin  W  9 im  A u ftrag e  des V er- 
bandes der D eutschen Berufsgenossenschaften  herausgegebenen 
U n fallverh iitu ngsbildcr. V ertriebsstelle  B eu th -V erlag, G . m . b. H ., 
B erlin  S. 14. Preis R M  0,50.

D er K alen d er e n tlia lt die U n fa llverh u tu n gsbild cr 1— 194 und 
brin g t in der vorliegenden 4. A usgabe allein  71 neue U nfallverhiitungs- 
m otive. D er Presse w erden D ru ckstocke und M atern der U n fallver- 
hu tu n gsbilder gern zur V erfiigu n g gestellt. D er W ert und die Zw eck- 
m aBigkeit der U n fallverh iitu ngsbilder sind so allgem ein bekann t, daB 
es hieruber keines w eiteren W ortes bedarf. E s is t dringend notw endig, 
daB alle  in F rage  kom m enden B etriebe sich  die B ild er ansch affen  
und sie an  geeigneten S tellcn  zu r K en n tn is aller B eteilig tcn  bringen.

E rw a h n t sei auch, daB fiir das Jahr 1928 w iederum  ein U n fa ll- 
verhiitu n gskalend er in V orb ereitu n g ist, der fiir  die A rbeitnehm er 
bestim m t is t und an sie zu r V erteilu n g gelangen soli. D er E in zelpreis 
dieses K alenders (64 Seiten) b e trag t 15 Pfennige, ein Preis, der sich bei 
groB erenB estellungen bis a u f 11 Pfennige herabm indert. M. Foerster.
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Fernsprecher: Zentrum  15207. —  P ostsch eckkon to: B erlin  Nr. 100329.

Ortsgruppe Mannheim-Ludwigshafen. 
Moderner stadtischer StraBenbau.

A m  F reitag , den 9. D ezem ber 1927, spraćh H err O b erbaudircktor 
H e b c r e r  vom  S tad t. T iefb a u a m t Lu dw igsh afen  in einer auBerst g u t 
besuchten V ersam m lung der O rtsgru ppe M annheim -Ludw igshafen  
iiber das T h em a: „M oderner stad tisch er StraB en bau."

In einem  geschichtlichen O b erblick  beton te der V ortragen dc 
zu n ach st die bedeutende 'Oberlegenheit der a lten  Y o lk er, besonders 
der Rom er, a u f dem  G ebicte d es: StraBenbaues iiber die Y o lk er des 
M ittelalters, in dcm  man einen w irk lich  ingenieurm aBigen StraBenbau 
iiberh aupt n ich t kannte. E rst se it 1870 begin n t man system atisch  
m it der B efestigun g der stad tisch en  StraBen, und erst der moderne 
A utom obilverkelir h a t den  StraBenbau a u f w issen schaftliche HOhe 
gebracht. s

D er V ortragen de behandelte  sodann der R eihe  n ach die heute 
gebrauchlichen B efestigun gsarten  und gab  bei jeder eine kritische W iir- 
digung ih rer B rau ch b a rk eit; teilw eise gab er auch  die Preise der StraBcn- 
decken an.

D ie S t c i n s c h l a g d e c k e  is t auch heute noch vorherrschend. 
D en S tau b  b e k a m p ft man m it verschiedenen Salzen (Chlorm agnesium  
und C lilorkalzium ) und durch T rankungen  m it verschiedenen Sub- 
stanzen, die entw eder T eerprod ukte oder bitum inose S to ffe  enthalten. 
D er E inbau  gesch ieh t in drei F orm en: a) a is O berflachenbehandlung,
b) ais T ranku ng, c) du rch  Innenbehandlung. D er E in b au  selb st e rfo lgt 
m eist heiB.

D ie A s p h a l t s t r a B e n  w erden ebenfalls heiB ausgefu hrt. E s 
kom m en in  F ra ge: a) S tam p fasp lia lt, w ozu  das R ohm ateria l, der A s- 
phaltstein , au ch  in D eutschland gewonnen w ird. b) G uB asphalt, der 
scliichtw eise a u f B eton un terlage  aufgegossen w ird. D em  N ach teil des 
H eifieinbaues von  T eer und A sp h a lt sollen die in jiin gster Z e it ver- 
w endeten  Em ulsionen begegnen, die u n abh an gig  v o m  W ette r vcr- 
w endet w erden konnen.

B e t o n s t r a B e n  sind in D eutsch land erstm alig 1S98 ausgefu h rt 
m it anfan glich  n ich t gu ten  E rfahrungen. Sie sind auch heu te noch bei 
uns im  G egensatz zu A m erik a  seiten. E in e S on derart is t  der S oliditit- 
B eton , der das Z u schlagm ateria l n ich t nur m echaniscli binden, sondern 
cliem isch v erk itten  soli.

B ei den P f  l a s t e r s t r a B e n  unterscheidet m an: a) K lein p flaster,
b) G roB pflaster, das fu r schw eren V erk eh r sehr geeign et ist, c) H olz- 
p flaster, das sehr teuer, aber auch sehr g u t in  der B en u tzu n g ist.

Zum  SchluB zeigte  der V ortragen de noch eine gan ze R eihe  von  
L ich tb ild ern , die die A usfiihru n g der verschiedenen B efestigun gsarten  
darlegten . E n g e lm a n n .

Ortsgruppe Brandenburg.
Die D .G .f.B . la d et ih re  M itglieder zu einem  V o rtragsaben d  am  

M i t t w o c h ,  d e n  25.  J a n u a r d .  Js., 7 %  U h r  a b e n d s ,  p u n k t l i c h  
im  Ingenieurhause, B erlin  N W 7 , F ried rich -E b ert-S tr. 27 (groBer Saal,
I. S tock) ein.

H err R eich sb ah n ra t D r.-In g. R u d o lf B e r n h a r d  vom  Eisen- 
ba lin zen tra lam t B erlin  sp rich t iiber ,,D ie B estim m ung von ver\vickel- 
ten Spannungszustanden in  elastisclien  K órp ern  m it H ilfe  v o n  V er- 
suchsm odellen." L ich tb ild er w erden den V o rtra g  u n terstu tze n ; auBer- 
dem  w erden A p p arate  vorgefiih rt. A n  den Y o rtra g  wird sich voraus- 
siclitlicli eine A usspraclie  anschlieBen.

D er E in tr itt  ist frei. G aste  sind w illkom m en.

Der Beitrag fiir 1928.
D urch B escliluB  der ordentlichen  M itglicdervcrsam m lun g der 

D eutschen G esellschaft fiir  Bauingenieurw esen am  28. M ai 1927 in 
M annheim  ist der M itglied beitrag fiir  1928 a u f R M  10',-—  festgesetzt 
worden. F iir M itglieder, die gle ich zeitig  dem  Y erein  deutscher In- 
genieure angehóren, b e trag t der B eitra g  R M  7,50 und fiir  Junioren 
R M  4,— . •

Vortragsreihe iiber technische SonderbedtirfnSUe 
im Auslande.

(Sielie A nkim digung der V o rtragsreih e  in „D e r  B au in gen ieu r" 1927, 
H e ft  46, Seite  864.)

D ie  A k o t e c h  te ilt  m it, daB die v ier V o rtrag e  der V ortragsreilie  
iiber „T ech n isch e  Sonderbedurfnisse i m . A u sla n d e", die n ach  den 
W eih nachtsferien  a u f D onncrstag fallen, im  E rw eiterungsban  der 
Technischen H ochschule B erlin, Saal 301 (H ochschule E . B . 301) 
stattfin d en . D er O rt fiir die a u f D on n erstag fallenden V o rtrag e  w ar 
zur Z e it der A nkiind igu ng der Y o rtragsreih e  noch n ich t festgesetzt 
worden.

Neue Gruppen- und Nummernlisten der deutschen 
Paten tschriften.

D er D eutsch e Y erb an d  T echn isch -W issen sch aftlicher Vereine, 
dem  auch  die D eutsch e G esellschaft fiir  B auingenieurw esen angeglie- 
d ert ist, g ib t  folgendes b ek an n t:

D ie  N euherausgabe der G ruppen- und N um m ernlisten  der 
deutschen P a ten tsch riften  is t gefah rdert, w eil die Subskrip tion  nur 
w enige A nm eldungen zu r F olgę h a tte  und deshalb der Preis d e rL isten  
seh r hoch wurde.

D er D eutsch e V erb an d h a t in einer E in gabe an  das R eichs- 
p a ten tam t d arau f hingewiesen, daB die H erausgabe der neuen L isten  
unbed ingt notivendig sei, da die v o r  einiger Z e it e ingefiihrte  N euein- 
te ilu n g einer groBen A n zah l v o n  P aten tsch riften -U n terklassen  oder 
-G ru ppen  die U m ordniing der a lten  B estand e n ach der neuen Ein- 
te ilu n g erforderlich  m aclit, AuBerdem  h a t der D eutsche V erb an d an- 
geregt, einen T eil der jah rlich en  U berschusse des R eich sp aten tam tes 
zu den D ru ckkosten  beizusteuern. G leichw ohl versprechen diese B e- 
m uhungen n u r dann einen E rfo lg , w enn die B estellun gen  a u f die 
G ruppen- und N um m ernlisten  der deutschen P aten tsch riften , fu r  die 
die E in reichu n gsfrist b is zum  1. F e b ru a r 192S v erlan g e rt w orden ist, 
w esen tlich  iiber die bisherige Z ahl (rd. 100 fiir jede Listę) hinausgehen.
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