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bunden. Zehn Stiitzen tragen den Turm . In  9,50 m iiber 
Schienenoberkante ist die Fiillw agenbuhne ange
ordnet, die fiir eine N u tzlast von 500 kg/m 2 be- 
rechhet wurde. D er Fiillw agen selbst h at einschlieB- 
lich Fiillung ein G ew icht von 44 t  und erfordert 
eine lichte Hohe von  4,80 m und eine liclite B reite 

'I- '  von 9,70 m. D er eigentliche B unker h a t eine lichte
W eite von x6 X 15,30 m und ist von U nterkan te 
Trichter bis O berkante Verteilungsbiihne 16,80 m 
hoch. F iir die Feinkohle wurde ein spezifisches Gc- 
wicht von 0,85 t/m 3 und ein Boschungswinlcel von 
450 angenommen. Zwischen den ais R ahm en ans- 

. f gebildeten Rippen spannen sich die B un kerw an de; 
0 ) sechs dieser Rippen wurden ais in den B unkertragern

fest eingespannte H auptrahm en berechnet, die vier 
iibrigen unten fest eingespanrit und oben freigelagert 
angenommen m it anschlieBenden Konsolen. Die Ver- 
teilungsbiihne muBte zur Aufnahm e der doppelten 

Beschickungsanlage nach zwei S e ite n . um je  1,78 m ausge- 
kragt werden. Die von der Biibne aufzunehm endcn Lasten  
betragen einschlieBlich Verteilungsteller rd. 280 t. Die L auf- 
stege wurden auBerdem fiir eine N utzlast von 250 kg/m 2 be-

berg des Eschweiler Bergwerks-Yereins, Kohlscheid, eine neu

. ; fe r

Abb. 1. Kohlendestillation auf Zeche Nothberg.

errichtete Destillationsanlage System  Still in Betrieb ge- 
nommen.

D ie Anlage um faBt eine K oksofenbatterie von 60 Ófen 
neuester B au a rt der Firm a Carl Still, Recklinghausen, ais
G r o B k a m m e r b a tte r ie  (3,50 m  Kam m erhohe) m it  _________
stufenweiser Verbrennung, m it seitlich an- 
gebauter M aschinenbahn fiir die KoksausstoB- 
maschine und Koksram pe ais Fahrbahn der Tfir-
abhebevorrichtung, einen K am in von 60 m H ohe ^ s* .j:  ^
m it einem oberen inneren Durchm esser von  *  J l i *  i i  1 =3 g  j f]
2,70 m, einem Kokskohlenturm  m it einem " :  f j  ’
Fassungsverm ogen von 2500 t  Feinkohle, einer — 1 i ***'%>[ '
Loschwagenbahn, einem Koksloschturm  m it ein- *
gebauten Lóschwasserbehaltern fiir 50 cbm  y  j8jKM8ył
W asser, einer Koksabw urfram pę m it Transport-' ■M*'
bandgrube, einer Koksseparation und Siebcrci Qj#j i
und einer Kokslóschwasserklaranlage m it Vcr- 'i 1 3  Ł
ladebunker. •’ 1/ ( 1 j._ ..

D ie  g a n z e  A n la g e  w a r  a u f  e in e r  a lte n  B e r g e -  •;
h a ld e  z u  e rr ic h te n , u n te r  d e r  d e r  tr a g fa h ig e
Baugrund am westlichen Ende in etw a 5 m Tiefe • X
anstand und nach Osten noch weiter stark  ab-
fiel. Eine natiirliehe Griindung war infolge- "I t5577rr
dessen unmoglich, und da Bodenbewegungen
infolge B crgbaues nicht zu erwarten sind, wurde
die gesam te Anlage auf Eisenbetonpfiihle von
50 t groBter T ragfahigkeit bei 2 i/2facher Sicher-
h eit gesetzt. Der Baugrund, der nach Osten JjgMBlaBSBB
starker fiel, ais urspriinglich angenommen wurde,
m a c h te  P fa h le  b is  zu  18  m  L a n g e  e r fo rd e r -  A b b .  2 . Kohlendestillation auf Zeche Nothberg, Kokskohlenturm mit 2500 t Inhalt.

lic h .  G e r a m m t w u rd e n  im  g a n z e n  79 9  P fa h le .
K o k s k o h le n t u r m . D er Kokskohlenturm  h at eine Hohe 

von 43,70 ni. E r dient zur Aufnahm e der Feinkohle, die von 
der Zeche N othbcrg m it einem Transportband und von der 
benachbarten Zeche H enriette m it einer D rahtseilbahn zur 
Verteilungsbiihne gebracht wird. D ie K ohle wird in den Fiill- 
wagen aus 40 Óffnungen 50 X 50_cm abgezogen.

rechnet. Die Treppe zur Beschickungsbiihne ist in Eisen 
zwischen frei auskragenden Eisenbetonkonsolen ausgebildet.

M a s c h in e n b a h n . Die M aschinenbahn h a t eine ge
sam te Lange von 78,96 m  und dient der AusstoBm aschine, 
die den ausgegliihten K o k s aus den Ófen herausdriickt, ais 
Fahrbahn. Die Fundierung wurde gleichzeitig fiir eine Ver-
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Im  Sommer 1926 wurde auf der Kohlendestillation Noth-

D er Turm  ist auf Pfahlen gegruńdet; unter zw ei B an kette  
sind je  80 Pfahle verteilt, die bei gefiilltem  Turm  und W ind- 
druck eine groBte B elastung von 41,6 t/P fah l erhalten. Die 
B ankette, die des abfallenden Baugrundes wegen in verschie- 
dener Tiefe liegen, sind untereinander durch drei R iegel. ver-
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Iangerung um 10,50 m vorgeschen. D as G ew icht der A u s- 
driickm aschine b etragt 61 t, der H orizontalschub beim Aus- 
driicken 50 t.

D ic M aschinenbahn besteht aus 17 Jochen, die durch 
jc  5 P fahle un terstiitzt sind, und zw ar stehen entsprechend 
der B elastung unter dem ofenseitigen Stiel je  3 und unter 
dem auBenseitigen Stiel je  2 Pfahle. Diese Pfahle sind unter 
sich durch 2 Langsbankette verbunden, auBerdem sind die 
zw ei Pfahlgruppen eines jeden Joches durch ein Querbanket£ 
ausgesteift. E in Zugband unter jedem  Joch verbindet dieses 
m it der O fenplatte. Der H orizontalschub der Ausdruck- 
maschine, der an der auBeren Schiene angreift, wird durch 
die Jochstrebe in dieses Zugband geleitet und von der Ofen
platte  aufgenom m en. D ie P fahle erhalten daher nur senk- 
rechte L asten. D ie Joclie wurden fiir die in den Knoten- 
punkten ańgreifenden Lasten  ais Fachw erke berechnet; fur 
die innerhalb dieser wirlcenden Lasten wurden die Biegungs- 
momente unter B eriicksichtigung der festen Stabeinspannung 
nach der Fixpunkttheorie erm ittelt. B ei der Dim ensionierung 
wurde, da zur B etonierung hochw ertiger Zem ent zur Ver- 
wendung kam , eine Betonspannung von 60 kg/cm2 und eine 
Eisenspannung von 1200 kg/cm2 zugelassen. Die Fahrbahn- 
platte w ar fiir eine N utzlast von iooo kg/m 2 zu berechnen, 
wovon 500 kg/m 2 in ungiinstigster Lage, die iibrigen 500 kg/m2 
gleichm aBig y erteilt anzunehm en waren. D a diese Belastung 
nur bei der M ontage vorkom m en kann, wurden Eisenspan- 
nungen bis 1400 kg/cm2 zugelassen. D ic P la tte  spannt sich 
zwischen den Gleis- und N ebentragern. Der anBere Gleis- 
trager wurde in seinen Abm essungen besonders stark  ausge- 
fiihrt, weil er durch den Schub der Maschine starkę Torsions- 
beanspruchungen erhalt. D a  durch die Fahrbahnplatte und 
T rager eine gute V ersteifung in horizontaler R ichtun g er- 
reicht wird, wurden zur Aufnahm e des H orizontalschubes der 
M aschine drei Joche m it ihren Zugankern herangezogen. 
Im  allerungiinstigsten Falle, wenn der gesam te Schub infolge 
m oglicher Zufalle nur durch ein R ad und auf nur ein Joch 
bzw. Zuganker iibertragen wurde, erreichen die Eisenzug- 
spannungen in diesen eine H ohe von 2000 kg/cm2. —  N ach

dem Ofen zu kragen aus den Jochen erhohte Konsolen aus, 
die eine P latte  m it 1400 kg/m2 N utzlast zu tragen haben, 
U nter diesen'K onsolen befindet sich der M eistergang m it ei,ner 
N utzlast von 300 kg/m2 und unter diesem der L u ftkan al zur 
A ufn ahm e der L u ft- und Gasleitungen. —  Yon dem bei der 
zunehm enden H itze wachsenden Ofen soli in Hohe des Meister-

gangbodens ein H orizontalschub bis zu 1500 lcg/Ofen (=  1,10 m) 
durch die M aschinenbahn aufgenom m en werden. E s w ar aber 
nicht vorauszusehen, ob der Schub des wachsenden Ofens 
nicht die Grenze von  1500 kg iiberschreitet und dadurch den 
Pfahlen und der K onstruktion  eine libergrofle Beanspruchung 
zugem utet wird. U m  dies zu verm eiden, wurde an den Stellen, 
an denen der Ofen den Schub ausubt, auf 49 cm Lan ge eine
5 cm  breite und 2 cm starkę m it Streckm etall bewehrte Be- 
tonnase vorgeselien, die bei gefahrlicher U berschreitung des 
Schubes zerdriickt wird und diesen fur die Eisenbetonkon- 
struktion  unwirksam  m acht. —  In der M aschinenbahn sind 
zwei Trennfugen angeordnet, die das ganze B au werk in drei 
selbstandige Teile zerlegen, jedoch sind zur Auflagerung der 
Langstrager Nischen angeordnet, die eine O bertragung des 
H orizontalschubes gewahrleisten.

O f e n p la t t e .  Die K oksofenbatterie von 50 Ofen m it einer 
E rw eiterungsm óglichkeit auf 60 Ofen liegt in der Achse des 
K ohlenturm es. Zwischen ihr und dcm  K ohlenturm  yerm ittelt 

■eine Verbindungsbrticke den Ober gang des Fiillw agens zur 
Fiillung der einzelnen Ofen.

Die ganze B atterie steht auf einer E isenbetonplatte, die 
ihrerseits wieder auf 352 Eisenbetonpfahlen ruht. Die gróBte 
B elastung b etragt 47,8 t/P fahl. Die P fahle wurden in sechs 
Reihen entsprechend dem aus Gewolben bestehenden Unter- 
bau der Ofen angeordnet. D a  durch die H itze des Ofens noch 
m it einer Tem peraturerhohung der P la tte  auf etw a 350° C ge- 
rechnet werden muBte, wurde die 73,02 m lange P la tte  durch 
fiinf Trennfugen in sechs Teile m it 6 cm Zwischenraum  auf- 
geteilt.

A b h i t z e k a n a l  u n d  S c h o r n s t e in f u n d a m e n t e .  A u f 
der dem Turm  abgew andten Seite der B atteriep latte  schlieBt 
sich der A b hitzekanal an, der ebenfalls auf einer E isenbeton
p latte liegt, die durch sechs Eisenbetonpfahle getragen wird. 
Zu beiden Seiten des A bhitzekanals liegen die Fundam ente 
der Ausfahrbiihne, die zu R eparaturarbeiten  an dem Fiill- 
wagen dient. An den A b h itzekan al schlieBt sich der 60 m 
hohe Schornstein an. Dieser steht au f einer 1,20 m starken 
kreisrunden E isenbetonplatte von 8 m Durchm esser, die durch 

40 Eisenbetonpfahle gestiitzt wird. Die groBte 
B elastung der Pfahle betragt bei einem Schaft- 
gew icht von 630 t  32,2 t/Pfahl.

K o k s r a m p e . A u f der der M aschinenbahn 
entgegengesetzten Seite der B atterie  zieht sich 
die Koksram pe in einer L an ge von 71,32 m hin. 
Sie dient der T iirabhebevorrichtung ais Fahr- 
bahn und verm ittelt ais R utscliflache den t)bcr- 
gang des ausgestoBenen Kokses zum Loschw agen.

D ie K oksram pe besteht aus 16 Stutzen, 
unter denen je 2 Pfahle stehen. Die gróBte 
B elastung der P fahle b etragt 38 t/Pfahl. Die 
P fahle sind untereinander durch ein Langs- 
b an kett verbunden und m it der O fenplatte 
durch Zugbander veran kert. Aus den Stiitzen 
kragen oben Konsolen aus, die den ofenseitigen 
Gleistrager aufnehm en. Die A bhebevorrichtung 
hat ein G ew icht von 18 t. AuBerdem  ist die 
obere Biihne fiir eine N utzlast von 2000 kg/m 2 
berechnet. U nter dieser Biihne liegt wie bei 
der M aschinenbahn der M eistergang m it einer 
N u tzlast von  300 lcg/m2 und unter diesem der 
L u ftk an al; auch die Sicherung gegen uber- 
groBen H orizontalschub des wachsenden Ofens 
ist wie -bei der M aschinenbahn angeordnet.

K o k s ló s c h w a g e n b a h n . Neben der K o k s
ram pe liegt das Gleis des 80 t  schweren Lósch- 

wagens aus zwei Eisenbetontragern, die in Abstanden von  7,85 m 
durch je  einen Eisenbetonpfahl unterstiitzt werden. Die ganze 
Lange derLóschwagenbahn b etragt 117 m, die Spurw eite 1,50 m. 
Zwei Trennfugen teilen die Bahn in drei Tej1'',. Zur Aufnahm e 
der B rem skrafte wurde am  ersten Teil m it den kiirzesten 
Pfahlen ein B ock  aus zw ei entgegengesetzt schrag stehenden

Abb, 3. Kohlendestillation auf Zeche Nothberc;, Unterbau fiir die Ausdriickmaschine.



m it der B atteriep latte  und einm al m it der Ab- 
wurfram pe yeran k ert.

K o k s lo s c h t u r m . D er Koksloschwagen 
fahrt den noch gliihenden K o k s unter den 
Koksloschturm , wo er m it Brausen abgeloscht 
wird.

D er L oschturm  ruht auf 14 Pfahlen, die 
unter sich durch Quer- und Lan gsbankette ver- 
bunden sind. Das Gerippe des Turm s besteht 
aus zwei dreistieligen durch R iegel m iteinander 
versteiften Langsrahm cn, auf denen zw ei Trapez- 
rahmen stehen, die den Schlot tragen. A u f den 
Langsrahm cn stehen auBerdem noch je  zw ei 
Stiitzen, die die beiden W asserbehalter von ja 
25 m 3 zu beiden Seiten des Schlotes tragen. Die 
B ehalter sind gegen die H itze des Schlotes nach 
dieser Seite durch 4 cm starkę Torf oleum platten 
isoliert.

A b w u r fr a m p ę .  D er abgeloschte K o k s wird 
yon dem Koksloschwagen zuruckgefahren und 
auf die A b  w urf ram pę entleert. Die Ram pę ist
eine um 28° gegen die H orizontale geneigte
schiefe Ebene, die den K oks in die Transport- 
bandgrUbe rutschen laBt. Das Transportband
befordert nun den K oks zu der am E nde add. s . £,rz- una uoiomuDunKer nonirop.
der Abw urfram ps befindlichen Becherwerksgrube.

D ieA bw urfram pe einschlieBlich Transportband-und Becher- Erz- und Dolomitbunker Hóntrop.
werksgrube steht auf 31 Pfahlen, die durch Quer- und Langs-
, , °  . . .  , , -r, v o ł A u s f u h r u n g :  H ochtief, Aktien-G esellschaft fur Hoch-bankette m iteinander versteift sm d. Die eigentliche Kam pe h at , ,, 0 „  , nr .

: .  , ,  , . , , , - r j  .. „  und Tiefbauten vorm . Gebr. Helfmann in Essen,eine Lange von 66 m und eine horizontale B reite von 4,60 m.
S e p a r a t io n  u n d  S ie b e r e i .  D urch ein Becherw erk Der B unker wurde im Jahre 1924 fur den Bochum er

wird nun der K oks aus der Becherwerksgrube der Abwurf- Yerein auf dessen neuem Stahlw erk in H óntrop erbaut. Seine
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rampę zur Separation gebracht und hier sortiert. D er grobe 
K oks wird hier direkt verladen, der feine K oks m it weiteren 
Transporteinrichtungen zur Sieberei befordert. In der Sieberei 
h at er dann noch eine Siebvorrichtung zu durchlaufen, um 
schlieBlich in die einzelnen B ehalter zur V erladung verteilt 
zu werden.

Die Separation, die aus Eisen erbaut wurde, ist wie die 
anderen Bauw erke auf Eisenbetonpfahlen gegriindet. 24 m it
einander verbundene P fahle bilden das Fundam ent.

D ie Sieberei steht auf 30 Pfahlen m it einer groBten Be- 
ansprucliung von 43,5 t/Pfahl. Zwischen den verbindenden 
B an ketten  ist eine W aggonw aage eingebaut. Eine zw eite 
W aage befindet sich in der Separation (Grobkoksverladung). 
Die 14 Stiitzen, die den B au tragen, stehen in zw ei Reihen 
m it einem lichten A bstand von 4;4om zu rD u rch fah rt der Eisen- 
bahnwagen. 5,60 m tiber S. O. ist eine Bcdienungsbuhne an- 
geordnet, 2 m iiber dieser liegt die U . K . der B ehaltertrichter. 
E s sind insgesam t 5 Behalter, 2 Ascłie- und 3 Koksbehalter, 
m it einer L ichtw eite von 3 x  5,05 m und einer Hóhe yon 
5,90 m von U . K .-T richter bis O. K .-V erteilungsbuhne vor- 
handen. B ei der statischen B erechnung dieser B unker wurde 
fiir den K oks ein spezifisches G ew icht von o,45t/m 3 und ein 
natiirlicher Boschungswinkel von 450 angenom m en. Am  K op f 
der Sieberei fiihrt eine Treppe in geschlossenem Treppenhaus 
zur Verteilim gsbiihne. 4 m iiber dieser Biihne ist iib er.zw ei 
Behaltern noch eine dritte Biihne zur Aufnahm e eines Motors 
und des Becherwerksauslaufes angeordnet. Diese Biihne k ragt 
seitlich um  2,10 m  aus; ihr A ufbau iiberragt turm ahnlich 
das iibrige Gebaude. Ais N utzlast w urde fiir sam tliche Buhnen 
neben den M aschinenlasten 500 kg/m2 angenom m en.

L o s c h w a s s e r k la r a n la g e .  Das beim Abloschen des 
Kokses unter dem Loschturm  abflieBende W asser wird in 
Betonrinnen gesam m elt und der Loschw asserklaranlage zuge- 
fiihrt. V on hier wird das geklarte W asser abgelassen und der 
abfallende Koksschlam m  durch ein B echerw erk in den neben 
dem  Siebereigebaude stehenden Yerladebunker fiir Kokslosche 
gebracht. Dieser wurde fiir ein Raum gew icht der F iillun g 
von r ,io  t/m3 und fiir einen Boschungsw inkel von o° berechnet.

Pfahlen geram m t. D ie beiden anderen Teile sind zur A u f
nahme der H orizontalkrafte dreim al durch je  zw ei Streben

Abb. 4. Kohiendestillation auf Zeche Nothberg, Koksabwurframpe; 
im Hintergrund Kohlenturm, Koksluichturm und Siebereijrebiiude.
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H auptabm essungen betragcn etw a 2 7 x 1 5  m im Grundrifl 
bei etw a 10 m Gesam thohe. D er B unker ist in 12 Taschcn 
von 4,5 X 7,5 m  Quersclinitt und 6 m Tiefe uriterteilt, von 
denen je 6 zur Aufnahm e von Erzen, die iibrigen ais Dolom it- 
bunker dienen. E r wird durch einen in der H alle iiber den 
B unker laufenden Greiferkran beschickt. Dem entsprechend 
sind sehr hohe Anforderungen an die Beanspruchung der 
B unkerw ande und -bódeu gestellt. Die seitlichen Wancie 
wurden zum Schutze gegen A bnutzung m it einem ljb erzu g  
von Stahlbeton versehen. Die schragen Bodenflachen, aut die 
die Fiillm assen aus dem Greifer stiirzen, sind gegen Bescha- 
digungen durch einbetonierte Eisenbahnschienen gesichert, auf 
dereń K opfflache das F iillm aterial abrutscht.

Klarbehalter Pluto.

A u s fu h r u n g :  H ochtief, Aktien-G esellschaft fiir  Hocli-
und Tiefbauten vorm . Gebr. H elfm ann in Essen.

Der K lartrich ter w urde 1926 fiir die Yereinigten  Stahl- 
werke, Gelsenkirchen, auf der Zeche P luto W ilhelm  erbaut. 
Fr dient zur K larun g des in der nebenstehenden Kohlenwasche 
verwendeten W assers und fafit etw a 750 m 3 Schlam m wasser. 
Der obere lichte Durchm esser des Tricliters betragt 15 m. 
die Fiillhohe 13 m. Das B auw erk ist etw a 25 m hoch. Zur 
Abdichtung des Behalters gegen den Wasserdruclc ist das 
Innere m it Zenientglattputz und dariiberliegendem  Bitum en- 
anstrich versehen.

Die T richterlast wird durch 6 Stiitzen auf die Fundam ente 
iibertragen. In 8 m Hohe iiber Gelande ist eine die Stiitzen  
aussteifende D ecke angeordnet, die zur Aufnahm e der fiir den 
Betrieb notwendigen Pum pen und Maschinen sowie eines 
Schlam m sum pfes dient. tib er dem B ehalter ist ein freitra- 
gender L aufsteg m it Gelandern angebracht, der auch zur Ver- 
legung der Zuleitungsrohre und zur Bedienung der gesamten 
Anlage notwendig ist.

DIE WURFELFESTIGKEIT UND DIE SAULENFESTIGKEIT ALS GRUNDLAGE DER BETONPRUFUNG 

UND DIE SICHERHEIT VON BETON UND EISENBETONBAUTEN.

V ortrag, gehalten auf der H auptversam m lung des D eutschen Betonvereins, M arz 1927.

Von Professor Dr.-Ing. Jir. Gehler, Dresden.

(Fortsetzung von Seite 27.)

III. Teil. Folgerungen aus diesen Versuchen auf Grund 
der Mohrschen Bruchhypothese.

Die im I. T eil erórterten v ie r  G r u n d w e r t e  d e r  D r u c k -  
f e s t i g k e i t  von Zem entm ortel und Beton, nam lich die iibliche 
W u r f e l f e s t i g k e i t  W  (m it E n d f la c h e n r e ib u n g ) ,  die o h n e  
E n d f la c h e h r e ib u n g  W 0 =  0,5 W , ferner die S a u l e n f e s t i g 
k e i t  m it  E n d f la c h e n r e i b u n g  S =  0,8 W  und die o h n e  
E n d f la c h e n r e i b u n g  S 0 =  0,6 W  haben nicht nur fiir das Ver- 
suchswesen Bedeutung, sondern auch fiir die Bestim m ung der 
Sicherheit unserer B auteile. Im  B auw erk kann sowohl die 
Endflachenreibung wirken (Regelfall) ais auch m itunter auf- 
gehoben sein, wie durch Einschaltung von W alzgelenken z. B . 
bei Pendelstiitzen durchlaufender Trager. E s liegt daher ein 
Bediirfnis vor, nicht nur diese Versuche der D ruckfestigkeit, 
sondern moglichst sam tliche Festigkeitsversuche (Zug, Schub, 
Yerdrehung, niederer und hoher Druck) zu einem geschlossenen 
B ild zusam m enzufiigen auf Grund eines leitenden Gedankens, 
einer sogen. B ruchhypothese oder Bruchbedingung.

Ais solche H y p o t h e s e n  i ib e r  d ie  B r u c h g e f a h r  und 
ihre jeweiligen Vertreter sind zu nennen: (vergl. ausfiihrlicher 
W . Gehler, K ap. Festigkeitslehre im Taschenbuch fiir Bau- 
ingenieure, Y erlag von Julius Springer, Berlin, 5. Aufl., S. 247):
a) die beiden ais veraltet zu bezeichnenden H ypothesen:

1. D ie  N o r m a lś p a n n u n g s - B e d in g u n g  (Gallilei, Leib- 
nitz, N avier, Clapeyron, Clebsch, Rankine);

2. d ie  H a u p t d e h n u n g s - B e d in g u n g  oder das Rech- 
nungsverfahren der maBgebenden H ąuptdehnung (Mariotte, 
N avier, Ponćelet, dc St. Venant, Grashof, B ach)-;
b) die beiden heute giiltigen H ypothesen:

3. d ie  H a u p t s c h u b s p a n n u n g s - B e d i n g u n g  (Coulomb 
1773, O tto Mohr 1882, Mesnager, G u est);

4. d ie  B e d in g u n g  d e r  F o r m a n d c r u n g s - E i l e r g i e  
(Beltram i 1885, Girtler 1907, v . Mises und Schleicher 1925) 
und die B e d in g u n g  d e r  k o n s t a n t e n  G e s t a l t j in d e r u n g s -  
E n e r g ie  (Huber 1904 und v. Mises 1913), die beide auf der 
E n e r g ie g r e n z e  d e r  E l a s t i z i t a t  beru hen.

N ach dem  heutigen Stande unserer Yersuchserfahrungen 
kennzeichnen die beiden unter 4. genannten H ypothesen den 
F l i e 0 v o r g a n g  der plastischcn Stoffe am  besten3, wahrend 
fiir den G le i t u n g s b r u c h  der spróden Stoffe, wie Beton, die 
Mohrsche H ypothese (s. unter 3.) immer noch das zutreffendste 
Bild  zu geben scheint. Sie b ietet vor allem dcm  Ingenieur den 
groBen V orzug des anschaulichen Yergleiciies von Spannungs- 
kreisen, die entweder dem B ruchzustand beim  Yersuch ent-

: Im  deutsclicn- S ch rifttu m  w ird seltsam erw eise noch im m er an 
dieser n ich t m ehr zu vertreten d en  H yp oth ese  festgchalten . E s ist 
m. E . w irk lich  an der Zeit, sie end giiltig  iiber Bord zu werfen.

3 s. W . Lode, G óttingen , V ersuche Ober den EinfluB  der m itt- 
leren H aup tsp ann un g a u f das FlieBen der M etalle  (Zeitschr. f. P h y sik
1926, S. 913 ff.).
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sprechen oder aber dem Spannungszustand bei einer bestim m ten 
Belastung der Bauteile. E in  zw eiter V orzug dieser „eleganten 
Mohrschen D arstellung" besteht in dem Zusam m enhang 
zwischen den H auptspannungen und den Richtungen der 
Gleitflachen. Einem an mich mehrfach gerichteten W unsche 
entsprechend, mogę im folgenden eine k u r z e ,  e le m e n t a r e  
H e r le i t u n g  des Mohrschen Spannungskreises und der Grenz- 
kurve gegeben4 und an dem B e i s p i e le  u n s e r e r  Y e r s u c h e  
erlautert werden. Diese B elrachtung fiihrt ferner zu dem m. W . 
erstm aligen Yersuch der A u f s t e l l u n g  einer f e s t s t e h e n d e n  
M o h r s c h e n  G r e n z l in ie  f i ir  E is e n b e t o n m o r t e l  auf 
Grund der Versuche des Deutschen Ausschusses fur Eisenbeton 
und zu einem Yorsclilag zur planmaCigen B e s t im m u n g  d e r  
S i c h e r h e i t e n  u n s e r e r  B e t o n -  u n d  E is e n b e t o n b a u t e n .  
In der D arstellung dieser Grenzkurve fiir B eton wird die 
W iirfeldruckfestigkeit nach 28 Tagen W 28 =  W  =  100% ge- 
setzt und der W ert der ubrigeri Festigkeiten ebenfalls in Pro- 
zenten angegeben.

1. D e r  S p a n n u n g ś k r ę i s  n a c h  M o h r  in  B e z i e h u n g  zu m  
P r is m a .  G e f a h r l i c h s t e  L a g e  v o n  S c h r a g s c h n i t t e n .

a) D ie S eitenflaclien  des P rism as A B C  (Abb. I 2 b )  seien A B  — 1,

ferner B C  =  1 • tg  a und A C  = .....1 —  . Gegeben seien die Spannungen
0 cos a

rj[, Ti und <J2, T., der beicjen rechtw in kligzu  einander stehenden Flachcn. 
G esucht seien a und z  in der durch den W inkel a gekennzeichneten 
S cliragflache. D ie gegebenen K ra fte  sind som it (< v i) , ( t x • 1), (<t2. 1 -tga), 
( r 2- 1 • tg  a) =  —  Tj • 1 ■ tg  a  (weil5 —  z., — +  Tj). D as p ositiyc  Vor- 
zeichen g ilt  fiir Zugspannungen und fiir Schubspannungen, die im 
U hrzeigersinn drehen, um gekehrt das n egative. D ie gesuchten K rafte

s i n d — - —  und — — . Diese 0 K rafte  miissen im  G leichgew icht sein,
cos a cos a

also ein geschlossenes K ra fte ck  bilden. A is K raftep lan  (siehe den stark

R ',  also des Scheitels eines rechten W inkels, dessen Schenkel durch 
zw ei F estp u n kte  H  und Q gehen, ist dem nach ein'- K reis.

E r g e b n i s :  T riigt m an unbekiim m ert um  die  w irklich en  R ic h 
tungen alle Norm alspannungen a ais wagerechte, alle Schubspannungen 
z  ais lo trechte K oordinaten  eines rechtw inkligen  S ystem s (wie in einer 
zeichnerischen Rechentafeł) auf, so is t der g e o i n e t r i s c h e  O r t  a l l e r  
zu  e in  u n d  d e m s e lb e n  S p a n n u n g s z u s t a n d  (Abb. I 2 b )  g e -  
h o r e n d e n  P u n k t e  (<?!, r j ,  (cr2, r 2), {a, z) e in  K r e i s ,  d e s s e n  
M i t t e l p u n k t  a u f  d e r  c - A c h s e  l i e g t .  D er K reisdurchm esser ist 
I iQ  oder P jP j. D er K reis is t bestim m t du rch  zw ei P u n k te  P i und P ,̂ 
also durch av z 1 und <r2, r 2, w obei Tj =  —  r 2 ist. Z ieht m an durch Q  
unter dem  W inkel a den S tra h l Q R  p arallel A C, so sind die Koordi- 
naten von R  die- gesuchten Spannungen a und z.

b) D ie  G r o B t -  u n d  K l e i n s t w e r t e  der N orm alspannungen a, 
die sogenannten H a u p t s p a n n u n g e n ,  erh a it man, wenn R  einm al 
nach Z, sodann nach X  w andert, ebenso. die der Schubspannungen,
wenn R  nacli T  und 
A  M D P , zu

T '  kom m t. D a der K reishalbm esser sich aus

und

,/MD-

GM =

i- D Pj- =  

O Z +  O X ff| +  a-.

+  r,-’

ergibt, sind die bekannten W erte  der .H auptspannungen ohne w eitereś 
abzulesen ais

<Tmin =  o* =  O X  =  OM - XM  =

<Traax =  (Jż =  OZ =  OM +  M Z =

T mux — —  tmin — MT — - MT

g| +  a .

o-, +  a-, ,
“ .

" i

'(1

-+ r,2

+ t i2

Zieht man (Abb. 12) dic sogenannten H aup trich tu ngen  Q Z  und 
O X , so geben diese die L age der Fl&chen an, au f denen die H aup t- 

. spannungen ax und ar ais N orm alspannungen senk- 
rcbh t.stelien  (yergl. A bb . i2a) (s. u n ter 2.).

F ern er ist in A bb . 12:

(r) f}7. =  Ą  ZM P, = . 2 • Ą  Z Q P, =  2 a .

/

(ais Zentriw inkel eines Periplieriew inkels Iiber dem  
gleichen Bogen).

I n  d e r  M o h r s c h e n  D a r s t e l l u n g  e r s c h e i n t  
s o m i t  im m e r  a is  Z e n t r i w i n k e l  (}7 d e s  F a h r -  
s t r a h l e s  M P j d e r  d o p p e l t e  W e r t  d e s  N e i-  
g u n g s w in lc e ls  a7, (Abb. i2b).

D ie N cigung der H au p trich tu n g B A C  =  u , 
(Abb. I 2 b )  ergibt sich som it aus den b eiden .W in keln  
iiber dem  B ogen P XZ :

(2) tg fiz -  Ig 2 a.,. — 1)1 1 -  2 r ‘M D a 1-

b.

ausgezogenen Linien zug der A bb. I 2 a )  trage m an nun parallel zu den 
v ier gegebenen K raften  der R eihe nach au f: F G  =  tr2 tg  a, G P t =  a1, 
P tD  =  z L und D E  =  t 2 tg  a. Sodann ziehe man durch die P u n kte 
F  und E  zw ei P arallele zu den gesuchten K raften , dereń R ichtungen 
b ekan n t sind, und erh ait F R  und E R , die den W in k el F R E  =  g o 0 
einschlieBen. D er gesuchte K raftep lan  is t dann F G P jD E R .

W iederholt m an dieses V erfah ren  m it einem W in kel a ' s ta tt  a 
(vergl. A bb . I2a und i2b ), so bleiben die P u n kte  G, P ,. D  unverandert, 
da die Strecke A B , also auch a± und Tj n ich t geand ert sind. D ie Pu n kte 
F , R , E  kom men nach F ',  R ',  E '.  D a  aber 2$. G H F  =  ^  P iQ E  =  a

ist, w ird G H  = ---- — =  - * to— -  =  o2 =  const., s o m it is ta u c h P u n k tH
tg a  tg  a

unveranderlich . E n d lich  is t D O  =  ’ -- - =  r ,  =  const., also
tg  a tg  a

is t auch Q ein F estp u n kt. D er geom etrische O rt des P u n ktes R  bzw .

4 Die klassische Abhandlung von Otto Mohr {s. Abhandlungen a. d. 
Gebiete der techn. Mechanik, Verlag von Wilh. Ernst & Sohu, Berlin. 
2. Aufi, I9I4, S. 192) umfaBt 43 Seiten und geht exakt von dem raum- 
lichen Spannungszustande aus, wiihrend ich mich von vornherein der 
Einfachheit halbsr auf den ebenen beschranke.

s Diese Bezeichnung T, == —  r 2 gilt nur zwischen rechtwinkligen 
Fliichen (fi — 90°), andernfalts lautet sie n„ —  n: — ( r L 4-Ta) tg  /} (vergl. 
Mohr, Abhandlungen, 2. Aufl., S. 194).

E s g ib t im m er zw ei um  90° gegeneinander ver- 
drehte S ch ragschn itte  (unter dem  W in k el a z bzw . ax) 
(Abb. izb ), die die B ed ingun g der G l. (2) erfiillen.

Z ieh t m an in  A b b . I 2 b  die P ara lle len  zu Q T  
und Q T ', so erh ait m an diejenigen E ben en  A C , in 
denen r max bzw . Tmin a u ftr itt. D a 2$. T M Z  =  g o c 
ist, erg ib t sich der N eigu n gsw inkel a.j. von  Q T  gegen 
die H au p trich tu n gen  Q Z ais P eriph eriew in kel uber 

dem selben B ogen zu

(3)

ferner ist

•4  Z OT Ą  ZM T  &  45°

9 0 “ 135

2 . D e r  S p a n n u n g s k r e i s  n a c h  M o h r  in  B e z i e h u n g  z u r  
E l e m e n t a r k u g e l .

V ie lfach  treten  G leitflach en  in einem  P u n k te  m m it den Span
nungen a (s. P u n k t P , A b b . 1 3 ) paarw eise auf. In den G leitflach en  
mogen die Spannungen at o , ' und r ,  — —  z t '  (s. P u n k t P t und P i')  
w irken. D ann em pfieh lt sich  die Darstellungsw*eise m it der E lem entar- 
kugel (s. O. M ohr, A bhandlungen, 2. A u fl., B erlin, V e rla g  von  W ilh . 
E rn st &  Sohn, 1914, S. 192). D er R a d iu sv ek to r r und die recht- 
w in k lig  zu ihm  stehende T an gen te  (z. B . gj) an  den E lem en tarkreis 
in P  ergeben die eine der beiden G leitflach en rich tun gen , nam 
lich  gj, D ie  H a u p t r i c h t u n g e n  P X  u n d  P Z  l i a l b i e r e n  s t e t s  
d e n  W i n k e l  z w is c h e n  d e n  G l e i t f l a c h e n .  D ie G leitflach en  
der H aup trich tu n gen  P X  und P Z  stehen im m er rech tw in k lig  a u f-  
einander (s. A b b . I3a).

Zusam m enhang zw ischen den beiden D arstellungsw eisen  u nter 
T. und 2 . (s. A bb . I 3 b ) :  B ei der zw eiten  D arstellu n g ist H  ais P o l zu 
w ahlen, also der G egenpunkt von  Q.
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D ann w ird y> =  90°, also laufen  die G leitebcnen (FlieBfiguren) unter 
450 gegen die H auptspann un gsrichtun g. A u ch  im allgem einen F ali 
der A bb. i4 b  geh t die G renzku rve n ach  M ohrs A uffassu n g fu r  sehr 
hohe W erte des D ru ckes a asym p totisch  in zw ei G erade r  — const. 
iiber (q =  o), w as durch V ersuche m it a llseitigcm  D ru ck  von  K drm dn 
1911 (Forsch un gslieft des V .D .I . 118) b estatig t w ird.

Sehr genaue V ersuche von  R . B ó k e r ,  A achen, (Forschun gslieft 
des V .D .I . 175/176, 1915) m it M arm or und von  W . l .o d e ,  G ottingen , 
(s. Zeitschr. fu r P h y sik , B erlin  1926, S. 913) m it eisernen Rohren 
zeigen, daB die G renzku rven  fiir die D ruclcversuche und fiir die sogen. 
U m schlingungsvcrsuche (<jx D ru ck, ay =  oz D ruck) sow ie fiir  Zug- 
versuche m it Inn end ru ck  n ich t zur D ecku n g geb rach t werden konnen. 
H ieraus w are zu sclilieBen, daG entgegen der B eh au p tu n g M ohrs die

3. D ie  H a u p t s c h u b s p a n n u n g s - H y p o t h e s e  kann dem  
W esen der Schubspannung entsprechend n ur fiir  den sogen. V e r -  
s c h i e b u n g s b r u c h  gelten , n ich t aber fiir  den sogen. T r e n n u n g s -  
b r u c h .  M an kann sie sow olil bei p l a s t i s c l i e n  S t o f f e n ,  w ie z. B . 
FluB stahl, anw enden, w o die F l i e B f i g u r e n  die Y erscliiebun gen  an

der F lieBgrenze deu tlic li erkennen lassen, wie auch fiir Verschiebungs- 
bruche von gedriickten, sproden Stoffen, w ie z. B . B eton.

C h. A . C o u lo m b  h a t bereits 1773 die T heorie des V erschiebungs- 
bruches fiir die D ru ck festig k eit spróder S toffe  entw ickelt. D er K orper 
se tz t der Verschiebung langs jeder E bene den W iderstand (t„ +  /< 0) 
entgegen, w obei der F estw ert r 0 von  der K ohasion  a b h in g t  und fi eine 
R eibu n gsziffer bedeutet. D er B ru ch  tr it t  cin, wenn r  einen bestim m ten 
G renzw ert ( r 0 -f- /< o) iibersclireitet.

N ach  O t t o  M o h r ,  der 1882 eine T heorie  des allgem einen Span- 
nungszustandes aufstellte, h a t jeder B a u sto ff eine bestim m te, kenn- 
zeichnende F un ktion  r m =  f (o), die im  a, r-K oo rd in aten system  der 
A bb . I4b ais ,,G ren zk u rve ‘ ‘ d argeste llt w ird. B le ib t |t <  f (o), so

herrscht reines ciast i- 
. sches G leichgew ich t.

, z-Zfkonst. ' D asursprttnglichr&um -
j " n . liche Problem  w ird auf

/ / /  \  /  N \  ęin ebenes zuriickge-
/ | \  \ ( / y  \ fiih rt durch den Nach-
I jrt f i i ^  weis, daB nur solclie
\  / 1 \  J  E b en en alsG leiteben en
I I in  B e tra c h t kom m en,
| | Hjrenzkuryę die du rcli die m ittlere

_________  6z *  A chse des Spannungs-
x  ' ellipsoides gehen. D ies

Abb. 14 a, b ild et den B ew eis fiir
die B eh au p tu n g M oh rs: 
D i e  m i t t l e r e H a u p t -

s p a n n u n g  Oy i s t  o h n e  E i n f l u B  a u f  d ie  E l a s t i z i t a t s g r e n z e ;  
n u r  d ie  b e id e n  e x t r e m e n  H a u p t s p a n n u n g e n  ax u n d  oz 
s i n d  a l s o  v o n  E i n f lu B .  So is t es m óglich, d ie G rcn zku rve  im  ebenen 
K oordin aten system  der A bb . i4 b  darzustellen . D ie G ren zku rve  ist 
z. B . die U m hiillende aller K reise, die der E lastizita tsgren ze  ent- 
sprechen. E in  H a u p tvo rte il dieser D arstellu n g b ild et die anschauliche 
F estlegu n g der L a ge  der G leitebenen in bezug zu r R ich tu n g  der H a u p t
spannungen: D e r  W i n k e l  z w is c h e n  z w e i  G l e i t e b e n e n  w ir d  
d u r c h  d ie  H a u p t s p a n n u n g s r i c h t u n g e n  ax u iu l az h a l b i e r t

■max

'm a x

m ittlere H aup tsp ann un g <jv docli einen gewissen, allerdings sehr schw er 
n achw eisbaren  E influB  ausiibt.

D ie M ohrsche H yp oth ese  kann  fiir irgend eine G renze an- 
gew endet w erden, sei es die P rop ortion alitats-, E lastiz ita ts-, FlieB- 
oder B ruchgrcnze. Sie iiberlaB t es dem  Y ersuch, die rich tige  G renz-

CouJombs Grenzc/rade
■ r - 10 +/-L -6 (30 -g>-Reibungswmke!)

M ohr‘sch e ■ 
Grenzkur\/e 

V -f(6 )

k u rve  zu  finden. Sie h a t den V o rzu g  groBer A n sch a u lich k eit und ist 
a u f G rund zah lreich er V ersuclie  heu te v ie lfa c li b e lieb t und gebrauch - 
l ic h :

1. fiir F luB stah l, K u p fe r  und ahn lich e p l a s t i s c h e  S to ffe  in der 
einfachen F o rm : „ D i e  g r o B t e  S c h u b s p a n n u n g  r max =  const. 
i s t  m a f ig e b e n d ."  (Abb. 143);

u n d  e r s c h e i n t  in  A b b . I4 b  a i s  2$. A M O  =  rp. Z  =  Zugfestig- 
keitskreis, D  =• D ru ckfestigkeitskreis, V  =  Torsionskreis m it M ittel- 
p u n k t im  K oord in aten an fan g in O, S cliu b festigk e it =  O S.

D ie Coulom bsclie H yp o th ese  en tsp rich t dem  besonderen F ali, 
daG die G ren zku rve  in zw ei G erade r  =  r 0 +  // o (Abb. 140) iiber- 
gelit, wobei die R eibu n gszah l /t =  tg  o ist. F iir F l u B s t a h l  w ird  
fi — o. D ie G ren zku rve  b esteh t dann aus zw ei zur n-Achse parallelen 
G eraden (A bb. I4a), so  daB die G renzbedingung die ein fach e Form

ann im m t: D ie  g r o B t e  S c h u b s p a n n u n g  r 0 =  — -----^ i s t  m a B -

g e b e n d  (von G u cst ais m axim um  difference stress tlieo ry  bezeichnet).

2. f u r  s p r ó d e  S t o f f e ,  w ie B eton , Sandstein, M arm or, die m eist 
a u f D ru ck  bean sp ru ch t w erden, so daB V erschiebungsbriiche 
auftreten  in  der allgem einen F orm  der A b b . I4b.

4. D ie  E r g e b n is s e  d ie s e r  E r ó r t e r u n g  d e r  M o h r-  
schen D a r s t e l lu n g  lassen sich nach A b b . 15 und 16 kurz, 
wie folgt, zusammenfassen.

a) Ist in einem  K orperpunkt der Spannungszustand in 
zwei auf einander rechtw inklig stehenden Ebenen gegeben 
(s. Abb. 15), z. B . <Tj, rx und cr2, r2, also die P unkte P j und P 2, 
so ist der Spannungskreis bestim m t, dam it auch z. B . die
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Hauptspannungun <rmax, «rmJ  oder Tmax, rmin der Groflc und 
R ichtung nach.

b) W ird in dera betrachteten P unkte C eine bestim m te 
Spannungsgrenze r — i (a) tiberschritten (s. Abb. i6 a  und 17), 
so bilden sich jew eils z w e i  Gleitflachen aus, und zwar X  C G X

1 CM G =  —  <p.
2 ' 2

1p). Zum Unterschiede von der spater zu
2

u n d x  CG 2, wobei C G iG j =  ist ( Z C G1

ebenso ZC G 2

behandelnden einfachen Gleitflachenbildung nach der Plasti- 
zitatstheorie m ochte ich diese B etrachtun g die T h e o r ie  d e r  
G l e i t f la c h e n p a a r e  nennen.

c) Die Hauptspannungsrichtungen C X  (X <*x — <Jm jn )  und 
CZ (J_ av =  <rmax) halbieren jeweils den W inkel zwischen den 
beiden Gleitflachen, also W inkel G ŁC G 2 =  rp (s. Abb. i6a).

5. D ie  G l e i t f l a c h e n b i l d u n g  b e i  g e d r i i c k t e n  W iir fe ln  
u n d  S a u le n  a u f  G r u n d  u n s e r e r  V e r s u c h e .

Nach unseren Versuchsbeobachtungen liegen hier zwei Mog- 
lichkeiten des Gleitungsbruches vor, nam lich entweder Bruch 
an der K an te  A  oder im Innern des Korpers im P unkte C.

a) In C herrscht ein h o m o g e n e r  S p a n n u n g s z u s t a n d ,  
der die unerlafiliche Voraussetzung jeder allgemeinen Span- 
nungshypóthese, also auch der von Mohr ist. In  C bildet sich 
das Gleitflachenpaaj- A C  und A 'C , das etw a den W inkel (p —  67° 
einschlieBt. B ei Saulen entsteht dann entweder eine Doppel- 
pyram ide oder ein Kegel, der die U nterlage aufspaltet.

b) P un kt A dagegen 
fa llt in den Bereich der 
lokalen Pressungen crE, 
wo ein in h o m o g e n e r  

S p a n n u n g s z u s t a n d  
herrscht. Die Storung 
erfolgt durch die von 
auBeren Um standen ab- 
M n gig e  Endfliichenreibung 
Tt. =  /t a (s. T eil I). Da 
der Gleitungsbruch offen- 
bar stets eine A r t  Rei- 
bungsproblem  ist, kann 
man sich leicht vorstellen, 
daB derartige auBere 
Reibungseinfliisse das Bild 
vollstandig andern wer
den. In A  bildet sich 
daher auch nicht ein 
G leitflachenpaar, sondern 
nur eine Gleitflache A B  

aus etw a unter dem W inkel yi =  16° gegen die Lotrechte ge-
rieigt. Dagegen ist A C  ais eine latente Gleitflache anzu-
sehen, wobei die H auptspannung ax den W inkel B A C  =  y> 
halbiert. A uf rechnerischem W ege ist diese Gleitflache A B  nicht 
nach Mohr zu finden. Sie tr itt  voraussichtlich dort auf, wo 
x —  rnlilJC ist. Diese Beziehung ist som it ahnlich wie bei der 
Berechnung der P lastizitatstheorie hier im inhomogenen Span- 
nungsbereich ais Bruchbedingung anzuselien.

c) Die M e s s u n g  d e r  G l e i t f l a c h e n n e i g u n g  an zahl- 
reichen Korpern h at folgende M ittelwerte ergeben. In halber 
Hohe des W iirfels (s. Abb. 17) betragt an der Einschnurungs-
stelle die B reite b ' =  0,70 b. Folglich ist tg  y B D  : D A  =
0,15 b : 0,5 b == 0,30 und der W inkel gegen die L otrechte zu
yi. =  16° 40' anzunehmen. Der K eilw inkel im P unkte C be-

A bb. 17.

tragt A C A ' =  q> =  6 6 ° 4 0 ' =  4 i/>, som it ergibt sich fo l- 
gendes einfache G leitflachensystem : tg  y> — 0,30, D A B .=  
yi =  i 6 ° 4 o ',  ferńcr B A C  =  yi und A C A ' =  4 ip.

6. B e is p ie le  d e r  E r m i t t e lu n g  e in e s  S p a n n u n g s k r e is e s  
a u s  e in e r  H a u p t s p a n n u n g  ax u n d  d e m  s o g e n . K e i l 
w in k e l  q> z w is c h e n  z w e i  G l e i t f l a c h e n  im  P u n k t e  C.

1. B e is p ie l .  Um  den S p a n n u n g s k r e is  d e r  W u r f e l -  
f e s t i g k e i t  W  m it  E n d f la c h e n r e i b u n g  zu finden, sei ge- 
geb en :

a) die lotrechte H auptspannung in C, also er,. =  O X  — W  
(s. A bb. 17);

b) der K eilw inkel A C A ' =  <p =  66°4o' zwischen den beiden 
Gleitflachen in C (s. A bb. i6 a  u. 17). Gesucht ist OZ. Diese 
Aufgabe ist nur losbar, wenn die Tangente in Gx, also die Lage 
und der V erlauf der Grenzlinie im Bereich des P unktes G x be- 
kannt ist (s. spater); W ir finden spater, daB zufallig OZ =  o 
wird.

2. B e is p ie l .  F iir den S p a n n u n g s k r e is  in  C d e r  
W i i r f e l f e s t i g k e i t  W 0 o h n e  E n d f la c h e n r e i b u n g  sei ge- 
geben :

r. ax =  O X  =  W 0 == 0,5 W  (s. A bb. i6b );

2. rp =  o, weil nach A bb. i6 c  die beiden Gleitflachen in C 
nach unseren Versuchsfeststellungen in die Lotrechte zusam- 
menfallen. Gesucht ist OZ. W ird nach A b b . i6 b  <p kleiner 
und kleiner, so geht G i und G 2 fiir ip =  o in die Grenzlage Z 
iiber. E r g e b n is :  OZ ist som it die Zugfestigkeit. Ist diese be- 
kannt, so ist auch dieser Spannungskreis bestim m t. E r kann 
daher einen der Ausgangskreise fiir den Aufbau der gesuchten 
G renzkurve bilden.

7. D ie  4 S p a n n u n g s k r e is e  im  Z u g b e r e ic h  f i ir  
B e t o n  seien zunachst erórtert (Abb. i8a). D as erste Elem ent

{-Kz-op9W

----- eZ-So-OĆOW —

Abb. 18 a.

zum Aufbau der Mohrschen Grenzkurve ist die Z u g f e s t ig k e i t .  
Sie kann durch folgende vier verschiedenen Yersuche bestim m t 
w erden6. (Fortsetzung folgt.)

6 A uC er diesen v ier M oglichkeiten kom m t noch die B estim m ung 
der Z u gfestigk eit an schnell rotierenden Scheiben n ach  M. G rubler 
(Z. d. Y .D .I .  1897) in B etrach t.
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Abb. 27.

DER INTERNATIONALE WETTBEWERB 

ZUM NEUBAU DER KÓNIGINNENBRIICKE IN ROTTERDAM.

Yon Professor Dr.-Ing. Kammer, Dai"mstadt.

(Fortsetzung von Seite 31.)

OrundrifS

der horizontale Teil des Quertragers zur Aufnahm e des Bogen- 
schubes dient. Die Quertragerenden sind an zw ei Ankerbócke 
angeschlossen, dic auBerhalb der H aupttragerebene liegen und 
in den Klappenpfeiler eingebettet sind. Das Pcndeljoch hat 
eine N eigung von ungefa.hr 1 : 7 ;  dadurch wird einm al der 
notige Raura gewonnen, um das B etonm auerw erk der Gegen- 
gewiclitskam m er gentigend stark auszubilden, auBerdem wird 
ein erheblicher Teil des Bogenschubes unm ittelbar auf die 
G rundplatte des Pfeilers iibertragen. D urch das Gegengewicht, 
das m it der rtiekwartigen Yerlangerung der H aupttrager ver- 
bunden ist, wird die E igenlast der K lappbriicke fast vollstandig 
ausgewuchtet, so daB bei W indstille durch die Maschinen- 
anlage nur die R eibungskrafte zu iiberwinden sind. N ur cin

2. E n t w i i r f e  m it  d e n  K e n n w o r t e n :  „ J u l i a n a "  und 
,,E m m a “ .

Verfasser: Gutehoffnungshiitte Oberhausen, Briickenbau- 
anstalt in Sterkrade; J. C. Goudriaan’s Industrie en E xp ort 
Mij D elft; M aschinenfabrik Schiess A .-G . Dusseldorf; N. V.
H. B u tze r ’s Beton- en W aterbouw, Den H aag-D ortm und; 
ir. W . G. \Vitteveen-A rchitekt in Rotterdam .

a) D e r  E n t w u r f  „ J u l i a n a " .
Der m ittlere Teil der Brilckenanlage besteht aus einer zwei- 

flugeligen K lappbriicke m it festerD rchachse, die Seitenoffnungen 
sind durch Paralleltrager iibcrbriickt (Abb. 27). Auch die 
K lappbriicke hat in gesclilossenem Zustand die Form einer

Paralleltragerbriicke. Aus architektonischen Griinden wurde 
das śchr&genlose Rahm entragw erk (auch Pfostentrager oder 
Vierendeeltrager genannt) gew ahlt. Ais K on trast zu. der 
nahen Eisenbahnhubbriicke ist fiir dic Kóniginnenbriicke 
eine UmriBlinie gew ahlt, die durch die horizontale Bcgrenzung 
der B riicke und durch die ruhige, durch keine Diagonalen ge- 
stórte Gliederung des Facliw erks sich m oglichst harm onisch in 
das gegebene Stadtbild  einfiigen soli. Die H aupttrager derK lap p- 
briicke sind iiber den Klappenpfeilern in festen D rehzapfen ge- 
lagert (Abb. 28); sie stiitzen sich in B rtićkenm itte m it einer 
G elenkkonstruktion gegeneinander, so daB fiir Yerkehrslast 
das Tragw erk ais Dreigelenkbogen w irkt. D er durch die Y e r
kehrslast erzeugte Bogcnschub wird von einer besonderen 
Stiitzenkonstruktion in den Klappenpfeilern aufgenommen. 
Diese besteht fiir jedes Tragw erk aus einem P aar von Blech- 
tragern, die m it ihrem der B riickenm itte zugekehrten E nde auf 
einem Pendeljoch aufliegen, an ihrem dem W iderlager zuge
kehrten E nde m it einem Quertrager in T-Form  verbunden sind. 
Der lotrechte Teil dieses Quertragers nim m t einen Teil der lot- 
rechten Lasten der K lappbriicke sowie die yon  der Oberdeckung 
des Gegengewichtskellers herriihrenden Lasten  auf, wahrend

geringes t)bergew icht nach der K lappenscite gibt der B riickc 
eine gewisse Tendcnz zum SćhlieBen. Das Gegengewicht be- 
steht aus GuBeisen; es wird durch ein System  kriiftiger Trager 
auf die Verankerung der H aupttrager iibertragen. Ais Kon- 
struktionsm aterial fiir die O berbauten ist FluBstahl St. 37, 
nur fiir einige besonders hochbelastcte Glieder der Stiitzen 
konstruktion und der Gegengewichtsanordnung ist FluBstahl 
St. 48 verw endet worden, Die statische Berechnung der Trag- 
konstruktion ist sehr sorgfaltig durchgefiihrt; besondersk ein- 
gehend ist die Berechnung der hochgradig unbestim m ten 
R ahm entrager m it H ilfe von EinfluBlinien vorgenommen.

W ie aus dem Q ucrschnitt der Briicke in Abb. 27 ersichtlich, 
sind die Quertrager iiber die beiden H aupttrager hinaus ver- 
ljingert; die Konsole tragen auBer den 4 m breiten FuBwegen 
auch die 1,35 m breiten Radfahrw ege. Durch diese Anordnung 
ist eine geringere Spannweite der Quertrager erzielt. In  der 
Ebene der H aupttrageruntergurte ist eine W indyerspannung 
angeordnet, die in voller B reite soweit ais móglich an die D reh
zapfen herangefiihrt ist. Zur V ersteifung der Obergurte sind in 
jeder K lap p e zwei geschlossene Rahm en vorhanden: Der eine 
in B ruckenm itte, der andere in der Nahe der Drehzapfen.
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Zur O bcrtragung der Fahrbahngewięhte bei h o c h g e k la p p t e r  
Briicke dient ein besonderer H orizontaltrager zwischen den 
beiden letzten Quertragern vor dem Drehzapfen. Die m itt- 
leren Quertrager beider K lappenhalften sind durch eine Ver- 
riegelung sowohl in wagercchtem  wie in lotrechtem  Sinne mit 
einander verbunden. (Abb. 29.) Diese Verriegelung erfolgt 
selbsttatig beim SchlieBen der B riickc. Die Klappenpfeiler 
sind in R iclitung der Briiękenachse in ihrer ganzen Ausdehnung

fest iiberbriickt. Beim  Offnen der K lappe schielit sich die 
Klappenfahrbahn iiber diese Decke hinweg, so daB ein Ver- 
schm utzen, des Gegcngewichtskellers ausgeschlossen ist.

B ei der Antage der maschinellen Einrichtungen sind auch 
hier von der Firm a nur Konstruktionselcm entu vorgeschlagen, 
die von ihr vielfach erprobt sind und in ihren AusmaBen nicht 
iiber. heute bekań 11 te Abmessungen hinausgehen, dam it der 
wichtigste G esichtspunkt bei beweglichen B riicken Beriick- 
sichtigung findet: groBtmógliche Betriebssicherheit. Der E in 
fluB allcr Form andcrungen infolge der auBeren K rafte sowie der 
Tem pcraturschwankungen ist untersucht worden. Die H aupt- 
trager der K lappe ruhen in feststehenden Lagern, wobei zwei 
Anordnungen zur W ahl gestellt sin d : Gleitlager und W alzen- 
lager (Abb. 30). Die Lager haben Kugelform , dam it sie sich 
selbsttatig . einstellen; auBerdem ist eine E instellbarkeit der 
Lagerachse sowohl in lotrechter wie in w agerechter L age da-
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durch erm óglicht, daB zwischen den Bohrungen in der Eisen- 
konstruktion und den eisernen Lagerkórpern zwei E xzenter- 
ringe eingesetzt sind, die eine U m stellung der Achse innerhalb 
eines Radius von 2 cm auf jeden beliebigen P unkt gestatten. 
Die Achse ist aus hochwertigem  Stahl, die Lagerschalen aus 
Phosphorbronze, die K ugelschalen fiir die auBeren Gehause 
aus StahlguB. D a die Lagerung der K lappe zu dem Aller- 
wichtigsten der B rucke gehórt und die W artnng bei Gleit- 
lagern eine sehr sorgfaltige sein muB, ist zur W ahl auch eine 
W alzenlagerung vorgesehen, die gegeniiber der Gleitlagerung 
den Vorteil hat, daB sie nahezu keiner W artung bedarf. E s ge- 
niigt, daB die Lager jahrlich einmal nachgesehen und geschm iert segmente

werden. Allerdings sind die Beschaffungskosten der W alzen- 
lager erheblich gróBer. Die B etriebssicherheit der W alzen- 
lager bzw . die Sicherheit gegen W alzenbruch ist beim heutigen 
Stand der Technik nicht zw eifelhaft. So ist die 1894 in Be- 
trieb genommene Tow er-Briicke in London schon m it W alzen- 
lagern ausgeriistet; sie ist bisher ohne U nterbrechung im Be- 
trieb. E s ist auch durch besondere E inrichtungen leicht mog- 
lich, die B rucke so w eit zu heben, daB die Lager entlastet sind 
und ausgebaut werden kónnen, oder daB sonstige Arbeiten an 
ihnen vorgenommen werden.

D as Scheitelgelenk der H aupttrager ist in K ugelform  aus- 
gebiłdet. {Abb. 31.) An der einen B ruckenhalfte ist die Kugel- 
liaube, an der anderen die Kugelpfanne angebracht. A lle Lager- 
stiicke sind aus StahlguB hergestellt und zum genauen Einstellen

eingerichtet. D am it das Ineinandergleiten der beidenTeile leicht 
vor sich geht, ist an die Kugelpfanne in ihrem auBeren Teil eine 
tangentiale kegelfórm ige Erw eiterung angeschlossen. Das 
richtige Zusam m entreffen der beiden Teile beim SchlieBen der 
Brucke wird durch elektrische Einrichtungen gewahrleistet. 
Jeder Briickenfliigel wird an zwei fest in den Bruckenkellern 
verlegten Zahnsegmenten bew egt. D ieAntriebsrader sind auf 
der B rucke selbst gelagert. Das Zahnsegment ist m it Trieb- 
stockverzahnung versehen. (Abb. 32.) Die einzelnen Bolzen 
sind aus Stahl und in einer kraftig FluBeisenkonstruktion 
gelagert. Beachtensw ert ist dereń Vorschlag, die Zahn- 

nur an je  e in e r  Stelle unverschieblich m it dem
M auerwerk zu veran kern ; 
die iibrigen Auflager- 
punkte sind ais tangential 
angeordnete G leif- und 
Fiihrungslager ausgebil- 
det. D er Zahnkranz kann 
sich infolgedessen beiTem - 
peraturanderungen frei in 
der Langsrichtung be- 
w'egen. Besondere Ein- 
stellungsvorrichtungen ge
statten  es, den Zahnkranz 
genau in den erforder- 
lichen Kreisbogen zu ver- 
legen.

Die Antriebsrader, die 
in dem Zahnsegment ein- 
greifen, sind zwischen den 
H aupttragern der B rucke 
gelagert. Die beiden Rader 
sind nicht durch eine 
starre W elle yerbunden, 
sondern es ist ein Diffe- 
rentialgetriebe in die 
W ellenleitung eingebaut, 
dam it die B elastu n g der 
beiden R ader die gleiche 
wird. V on diesem Diffe- 
rentialgetriebe aus erfolgt 
der w eitere Antrieb. Eine 
W ellenleitung m it einge- 
bauten Kegelradern fiihrt 
durch die durchbohrten 
Drehachsen zum Ma- 
schinenhaus, in dem die 
weiterenTriebwerke unter- 
gebracht sind. M it Riick- 
sicht a u f  groBte Betriebs- 

sicherheit ist der A ntrieb fiir drei verschiedene K raft- 
ąuellen ausgebildet worden: D er norm ale B etrieb  geschieht
m it elektrischem  Stroni; fiir den F ali, daB der elektrische 
Strom  versagt, ist ein Explosionsm otor eingebaut; sollten 
diese beiden B etriebsm ittel versagen, so ist noch ein Hand- 
antrieb. vorhanden.

Das im M aschinenhaus untergebrachte Triebw erk fiir den 
elektrom otorischen A ntrieb weist zwei Stirnradvorgelege auf. 
Im ersten Yorgelege ist eine doppelseitige Schraubenbrem se 
eingebaut, die ein Durchgehen der Klappen bei einer Bewegung 
in der W indrichtung verhindern soli und ein Festhalten der 
K lappe in jeder beliebigen L age erm óglicht. D er M otor wird, 
auch wenn die K lappe durch W inddruck angetrieben wird, stets 
unter einer bestim m ten B elastung arbeiten. Die K uppelun g ist 
ais R utschkuppelung ausgebildet. Sie bezw eckt, daB bei un- 
vorhergesehenen, plótzlich auftretendenW iderstanden durch die 
in dem R otor des Motors aufgespeicherte lebendige K ra ft kein 
Bruch in den Getrieben entsteht. G leichzeitig ist sie ais Brem s- 
scheibe ausgebildet, um  die B rucke in jeder L age halten zu 
kónnen und beim Stillsitzen in der E ndlage die lebendige K ra ft 
aufzuzehren. Beim  Yersągen des elektrisc.hen Strom es wird
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der Elektrom otor von dem Getriebe abgesehaltet und der 
Explosionsm otor, der m it Benzin, Benzol, Petroleum  und dgl. 
betrieben werden kann, eingeschaltet. Der Motor wird m it einem 
dreifachen Stirnvorgelege yersehen, das je nach der W indstarke 
gestattet, die Briicke in etw a 3,5 
und 8 M inuten aufzuklappen.
Beim  H andantrieb verbindet ein 
K etten an trieb  den H andantriebs- 
stock m it dcm iibrigeń G etriebe; 
die T riebkraft wird durch Hand- 
kurbeln tibertragen, die abnehm- 
bar und fiir je 6 !\Iahn einge- 
richtet sind.

Zur Bew egung jeder der 
beiden Briickenklappen ist je  ein 
Gleichstrom m otor fiir 500 V olt 
Spannung vorgesehen. Zu den 
sehr bem efkenswertęn Yorschlagen 
fiir die elektrische Anlage bei 
diesem E ntw urf sagt das Preis- 
gericht; „D ie  elektrische Einrich- 
tung ist eine konseąuente und 
gluckliąhe Anwendung des W ard- 
L eonhard-Prinzipes. Die elek- 
trisclie K upplung beim VerschluO 
der beiden Klappenenden, wobei 
an Stelle eines Riegels ein fester 
Zahn eingreifen kann und die Ver- 
riegelungszeit gespart wird, zeugt. 
von gut durchdachter A rb eit" .
Auch ganz allgemein sagtdasP reis- 
gerieht von den Bewegungsein-
rięhtungen dieses Entwurfes, daB sie „sorgfaltig  behandelt und 
in verschiedener H insicht bem erkenswert sin d". Die gesamten 
Betriebskosten fiir ein einmaliges Óffnen und SchlieBen der 
Briicke sind m it fl. 4,93 veranschlagt.

Es ist aber doch hier zu beriicksichtigen, daB es sich nur um 
ein V orprojekt handelt und daB bei dem vorliegenden Preisaus- 
schreiben in kurzer Zeit sehr um fangreiche konstruktive Arbeiten 
zu' leisten waren. Daher lcónnen viele Dinge nur in groBen

SchnittB-B

Die geplante Fundierung der Kellerpfeiler ist aus der 
Abb. 33 zu ersehen.

Yon den kritischen Bem erkungen des Preisgerichts zu 
diesem E ntw urf sind bereits einige, die die architektonische Seite 
beriiliren, im Teil I erwahnt. A n dieser Stelle sei noch angefiihrt, 
daB das Preisgericht einige Einzelheiten der Konstruktion be- 
m angelt. Diese Bem angelung nun von Einzelheiten wiirde dann 
schwerwiegend sein, wenn es sich um den e n d g i i l t ig e n  E n t 
w u r f  handeln wiirde, der zur Ausfiihrung gebracht werden soli.

Ziigen zur Darstellung kommen, jedocli unter dem Yorbehalt, 
daB Einzelheiten spater beim endgiiltigen E ntw urf scharfer 
durchgerechnet werden konnen. So wird vom  Preisgericht 
hervorgehoben, daB beim D etaillieren des K notenpunktes des

R ahm entragers Fehler be- 
gangen seien, daB in den 
Abrundungen der E cken 
zu hohe Spannungen
auftreten. Selbst unter 
der ungiinstigen Yoraus- 
setzung, daB hier ein 
Fehler vorliegt (ich habe 
die betreffenden Rech-
hungen nicht nachge- 
priift), handelt es sich 
doch nur um eine fiir die 
B eurteilung des W ertes 
des ganzen Projektes 
untergeordnete statische 
Frage, dereń R ichtig- 
stellung wohl n icht schwer 
ist; denn die A usbildung 
der K noten pun kte von
Rahm entragern ist in den 
letżten Jahren in derFach- 
presse so eingehend er- 
órtert worden; auBerdem 
besitzt gerade eine Firm a 
von dem R angę der Gute- 
hoffnungshutte auf diesem 

Sondergebiet derartige Erfahrungen, daB bei der endgiiltigen 
D urchbildung eine einwandfreie Lósung all dieser Einzelheiten 
gewanrleistet erscheint. Ebenso wiirde sich auch die andere 
Riige des Preisgerichtes ohne weiteres bei der endgiiltigen 
Durcharbeitung erledigen lassen, daB der Bogenschub der 
B rucke nicht einwandfrei von der Fundierung aufgenom m en zu 
sein scheint. Auch hier kann hervorgehoben werden, daB die fiir 
die Fundierung verantw ortlich zeichnende Firm a B u tzer gerade 
auf diesem Gebiete im Laufe der Jahre B auw erke ausgefiihrt
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der Briickenanlage bringt die G. H. H. noch die Ausfiihrung 
der H aupttragcr sowohl der K lappbrucke ais auch der seitlichen 
festen Briicken in der iiblichen Dreiecksausfachung zum Yor-

BogenSchub einwandfrei iiberlragen werden kann, sind fiir die 
Endstellung.der geschlossenen K lappe besondere Zapfenlager vor- 
gesehen, auf die sich dic Rollsegm ente der H aupttrager unm ittel-

bar vor der B etriebsstellung der 
B riicke auflegen und um welche 
die Klappen einen kleinen Rest 
der Bew egung ais reine Dreh- 
bewegung ausfiihren.bis sie sich in 
den Scheitelgelcnken gegeneiri- 
ander stiitzen. D iese Drehzapfcn 
haben in der YerschhiBlage der 
B riicke sowohl die gesam ten lot- 
rechten K rafte  ais auch den Hori- 

. ^  I zontalschub auf den U nterbau
i |  /.u iibertragen. Die W alzbahnen

R sind in dieser L agę durch
ĵ v-XNg eigenartige A usbildung entlastet.
L~ (Abb. 35.) D urch diese Anord-
y/"'" * nung sind besondere Stiitzvor-

} \ v , \  richtungen entbehrlich, welche
U-1100. ^J die V erzahnung der R ollbahn von

Schnitta-b horizontalen K raften  entlasten, so
i daB nach dem ZusammenschluB
|  | der Scheitelgelenke eine einwand-

j| s  & freie Stutzun g der H aupttrager
gew alirleistet ist. Je naćli der 
Tem peratur wird die SchluBdreh- 
bew egung der Scheitelgelenke et- 

/ W f i l i i i i f l r i  " as oberhalb der m ittleren Lage/  i  l i l l l l f  i \  bei erhohterTem peratur und unter-
halb bei niedriger Tem peratur 

J l  ' stattfinden, also etwas kleiner
jsoo oder gróBer. Die Scheitelgelenke

sind nach allen Richtungen ver- 
stellbar, so daB es bei der Montage 
der B riicke ein leicht.cs ist, die 

beabsiclitigte Stiitzlange und Bogenhohe genau zu erzielen.
Die H aupttrager sind wieder ais schragenloses Fachw erk 

ausgebildet, das im m ittleren Teil in ein vollwandiges Tragwerk

schlag; hierdurch yeiein fach t und verbilligt sieli die K on struk
tion nicht unerheblich. Diese Yariante ist ebenfalls vollstandig 
ilurchgearbeitet und durch Zoichnungen erlautejrt.

hat, die an U m fang und Schwierigkeit diese Anfage iiber- 
treffen, so daB ebenfalls bei einer etwaigen Ausfiihrung 
dieses Projektes die Gewa.hr fiir eine sorgfaltig durchge- 
bildete, einwandfreie Anlage vorlianden ist.

DEK BAUINGEN1EUR 
1928 HEFT 3'.

b) D e r  E n t w u r f  „ E m m a " .
Die Klappbriicke ist ais Scherzer- oder R ollklappbriicke mit 

fester Rollbahn ausgebildet. (Abb. 34.) Die H aupttrager sind 
Dreigelenkbogen und ais solche auch durch ihre auBere Form

KAMMER, WETTBEWERB ZUM NEUBAU DER KONIGINNENBRUCKE IN ROTTERDAM.
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iibergelit. Dic Stiitzw eite der mittleren K lappbriicke betragt 
5 4 ,6 ix i, die Pfeilhohe der Dreigelenkbogen r i  m. Die H aupt
trager sind iiber dic Drehzapfen hinaus verlangert um ~  3,5  m 
oberhalb der Fahrbahn und 8,5 m unterhalb der Fahrbahn. 
Sie tragen auf dieser Yerlangerung das Gegengewicht aus Roh- 
eisenbarreń in Zem entm ortel. D er \Vihdverband liegt in Hohe 
der Fahrbahnoberkante; er besteht aus zwei besonderen Wind- 
gurten, die von den H angestangen getragen werden, und aus 
gekreuzten S ta je n . Zur Aussteifung der H aupttrager dienen 
zwei geschlossene Ralim en in jeder K lappenhalfte, einer in 
B riickenm itte und einer in der Ebene der lctzten Vertikale 
vor dem Klappenpfeiler.

Die R o lls e k to r e n  der Tragw ande sind durch zwei senkrecht 
zueinander gestellte Quertrager versteift. Die m ittleren beiden 
Quertrager der Klappen werden durch Verriegelung m iteinander 
rerbunden. D a die H aupttrager Dreigelenkbogen sind, erubrigt 
sich eine bcsondere Antriebsyorrichtung fiir diese Riegel. Es 
ist vielm ehrm óglich, durch Schaltvorrichtungen ein ganz genaues 
Zusam m enfahren der beiden Klappenhalften zu erzielen, wo- 
durch auch die Yerriegelung der m ittleren Quertrager selbst- 
tatig  zu genauem E ingriff gebraclit wird. Diese Selbsttatigkeit 
der Yerriegelung hat vor einer mechanisch bewegten Yerriege
lung den groBen Yorzug, daB beim Offnen oder SchlieBen der 
B riicke Zeit gespart wird, und daB die sonst erforderlich wer- 
dende A b hangigkcit der mechanischen Yerriegelung von der

Bedienung des eigentlichen Briickengetriebes in F o rtfa ll 
kom m t. Dadurch wird die H andhabung des Antriebes sehr ver- 
einfacht.

Die W alzbahn und der \Yalzbogen sind aus StahlguB her- 
gestellt und m it je  einer seitlichen Verzahnung yersehen. D ie 
Flachę, auf der das Abw alzen stattfin det, ist so angeordnet, 
daB die L astvertcilun g auf den U nterbau und auf die Eisen- 
konstruktion eine gleichmaBige ist. Die Lagerflache unter dem 
K am pfergelenk ist geneigt; der groBte K am pferdruck ver- 
lau ft senkrecht zur Auflagerflache.

Tm M ittelpunkt der W alzkreise greifen Zahnstangcn an, 
wrelche dic Bewegung der B riicke bewirken. Dic Zahnstangen- 
kopfe sind an zapfenform ige Stahlarm e angeschlossen, die 
ihrerseits im W alzungsm ittelpunkt in die bewegliche Briicke 
eingebaut sind. Der Zahnstangenkopf ist ais K rcuzgelen k aus- 
gebildet, dam it dic D urchbicgungen der Stahlarm e keinen schad- 
lichen EinfluB auf die Zahnstangenlager ausiiben konnen. Die 
Zahnstange soli aus kraftigen Flacheiśen hergestellt w erden.

Dio Antriebsritzel fiir die Zahnstangen sind auf dem  Pfeilcr 
fest gelagert. Zur Fiihrung der Zahnstangen sind uber den 
Antriebsritzeln Gegenrollen vorgesehen. D er Pfeiler tragt noch 
auBerdem zwei weitere Stirnradvorgelege, von denen je eine 
W ellenleitung zum M aschinenliaus fuhrt. D as T riebw crk im 
Maschinenhaus ist wie beim E n tw u r f,, J u lian a" (siehe unter a) 
ausgebildet. (Fortsetzung folgt.)

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Der Hammer-Fennel-Tachymeter. Modeli 1927.
D ie Forderung nacli einem  kleinen, le ich t zu handhabenden 

Instrum ent fiir tacliym etrisch c G elandeaufnahm en, m it dem  man 
H orizontalentfernungen, H olien und H orizontalw inkel ohne ver\vickelte 
Rechnungen und T ab ellen  bei geringstem  Zeitaufw and erm itteln  kann, 
h a t in der K onstruktion  des H a m m e r - F e n n e l - T a c h y m c t e r s ,  
M odeli 1927, ihre Losung geiunden.

D as Instrum en t g le ich t in der auBcrcn Form  einem  gedrungen 
gebauten R ep ctition s-T heod olit ohne H ohenkreis m it n ich t durcli- 
schlagbarem  analaktisclien  Fernrohr besonderer K o n struktion  (Abb. 1).

B eim  A n zielcn  cler D istan zlatte  sielit m an im Fernrohr in der 
linken H alfte  des G esichtsfeldes —  ein D iagram m , dessen Linien sich 
bei jeder V ertikalbew egun g des Fernrohres in horizontaler R ichtun g 
Ycrschieben. A n  den Sch nittp u nkten  dieser Linien m it der T eilung 
der angezielten  L a tte  liest man n ach E in stellun g der N u llku rve  auf die 
N ull-M arke der L a tte  zw ei W erte ab, und zw ar 1. die D istanzzahl, dic 
m it 100 m u ltip liziert die I-Iorizontalentfernung und 2. d ie H ohenzahl, 
dic m it 20 m u ltip liziert den Ilohcnunterschied zwischen LattenfuB - 
p n n k t und dem  L o tp u n k t des Instrum entes ergibt, ohne daB irgend- 
eine w eitere R echnung, D iagram m  oder T ab ellc  notw endig ist.

A bb . 2 ze ig t ein Beispiel, bei dem  sich folgende Ergebnisse ze igen :
0,215 X i° o  =■ 21,5 m H orizontalentfernung und +  0,241 X 20 —

4,82 m Ilohcnunterschied. D ie H ohenkurve ze ig t +  - Zeichen, wenn die 
Żiellinie sich i?ber den H orizont erh eb t und — - - Zeichen, w enn sie 
gen eigt ist. D ie K on struktion  g ę sta tte t eine N eigung von  ±  30°.

D ie H orizontalw inkel w erden an dcm  kleinen M ikroskop abgc- 
lesen, das neben dem  O kular des Fernrohres b e festig t ist, so daB alle 
A blesungen v o n  einem  Stan d p un kte des B eobach ters gem a ch t werden 
konnen. D ie T eilu n g is t auf S ilber aufgetragen, sic kann sexagesim al 
(360°) oder centisim al (400°) ausgefu h rt w erden. Jeder v o lle  G rad ist 
beziffert, und man sch atzt die M inutę m it grolier S ich erheit an einem 
einzigen Faden. (Siehe A bb . 3, A blesung 1240 35'.)

D ie A u sstattu n g des Instrum entes w ird v crv o llsta n d ig t durch eine 
N ivellierlibellc  auf dcm  Fernrohr, 2 L ibcllen  auf der A lh id ad e des 
K reises und eine O ricnticrbussole, die an der Seite des Fernrohrtra.gers 
b efestigt ist.

Zahlreiclie G utacliten, die der H crstellerfirm a zugegangen sind, 
zeigen, daB das Instru m en t allen berechtigten A nforderungcn gerecht 
geworden ist, und daB sein G cbrau ch  groBe Ersparnisse an Z e it und 
G eld im  G efolge geh abt hat. In v ielen  F allcn  ist d ic fur eine A ufn alim e 
aufgcw an dte Z eit a u f die H alfte  der Z e it veran schlagt, die dieselbe 
A ufnahm e m it einem  K reistach ym eter erford ert haben w iirde. D ie er- 
zielte G en auigkeit liegt dabei durchaus in dcm  fiir die topographische 
T ach ym etrie  gegebenen Rahm en. A lso  E n tfern un gen  und H ohen auf 
1 D czim eter im  M ittel.

D er H am m er-Fennel-Tachym eter, M odeli 1927, h a t gegenuber 
dem  bislier gebauten M odeli 1900 den Y orteil, daB seine auBeren A b 
messungen und d am it sein G ew icht erheblich  verm in d ert wurden. 
D iese Verm inderung is t  am  besten daraus zu erkennen, daB der In- 
strum entenschrank nur noch 5 0 %  seines Iriiheren V olum ens hat. 
Seine Abm essungcń sind je tz t 30 X 19 X 27 cm.

D as Fernrohr is t m it Inneneinstell-Linsc Yersehen und voll- 
st&ndig wasser- und stau b d ich t geschlossen. A lle  Feingew inde, Justier- 
schrauben und so w eiter sind eingekapselt, so daB auch liicr liochste 
S icherheit gegen Storungcn, B esch M igun g und • V ersch m u tzu ng ge- 
w ahrleistet ist. K . F.

Oesterreichischer Eisenbeton-AusschuB.
In der S itzu n g des Vollausschusses vom  7. O k tob er h a t derselbe 

den bestehenden U nterausschuB fiir Y o rsch riften  bea u ftra gt, ais E rgan- 
zung zu den abgeschlossenen A rb eiten  fiir E isenbeton  nunm ehr auch 
neue V orsch rifteu  fiir B eton  vorzulegen und d ic  nótigen S clir itte  ffir eine 
allgem ein eE in fiihrun g derO enorm en du rch  d icB ch ord en  zu vcraj)lassen.

Neu gew ah lt w urde ein U nterausschuB  fiir d ie V erw endung 
von S tah l in E isenbeton. D erselbe w ird zu n achst ein  Versuchspro- 
gram m  fu r stah lbew ehrte B alken  und Saulen  ausarbeiten  und die 
K osten  der Y ersu ch e sicherstellen. R eferen t Prof. D r. Saliger.

W eiterliin  wurde ein U nterausschuB fu r Eisenbetonschw cllen  
m it H o fra t D r. G ebauer ais R eferen t gew ahlt, dessen n achste A u f
gabe es sein w ird, fiir eine n ach dem  S ystem  D r. Em pergers bei dem 
B undesbahnhofe L in z in M archtreng zu Y erlegen deStrecke einV ersuchs. 
program m  aufzustellen, und M ateriał auf diesem  G eb ictc  zu sam m eln.
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4 ni tiefen  sclilitzartigen  B au gru be zuerst eine B etonniauer von 40 cni 
S tark ę  und 4 m H ohe ohne Eiseneinlagen ais U m fassungsw and herge- 
ste llt. D ie Seite nach der StraBe zu blieb offen. W ahrend die eine 
Seitenm auer an einen gleichen H ofkeller a u f dem  N achbargrun d stiick  
grenzte, der von  dem selben E igen tum er in gleicher W eise erb au t 
w orden w ar, hatten  die R u ckw an d und die andere, 24 m lange Seiten- 
w and nach dem  A usschachten  des B odens aus dcm  kiin ftigen  K eller- 
raum  den E rd d ru ck  von dem  N achbargrun d stiick  aufzunehm en. D a 
die diinnen W andę hierzu ohne Y ersp an n un g du rch  eine D ecke n ich t 
im stande waren, w urden von der m it dem  B au  der D ecke beauftragten  
B au firm a zur V erste ifu n g der R u ckw an d jedesm al nach A usliu b  eines 
A bsch n ittes sen k rech t zu der R u ckw an d ku rze Q uerw ande liergestellt. 
D ie Seitenw and stiitz te  der E igpntum er w ahrend der von  ih m  selbst 
geleiteten  A usbauarbeiten  gegen den E rd d ru ck  m it 10— 15 cm  starken 
Śteifen  in 1 m  A bstand.

A is etw a 7 M onate nach H erstellun g der M auer die A ushub- 
arbeiten  an dieser Seitenw and m it A usnalim e eines S tiickes von rd. 4 111 
am  straBenseitigen E n d e bis zu r vollen  T iefe  gediehen w aren, stiirzte  
die M auer m it A usnalim e dieses S tiickes von 4 m L an ge um  und er- 
sch lug einen der in der N ahe der M auer beim A usliu b  besch aftigten  
A rbeiter.

W ie die alsbald vorgcnom m ene U nterśucliiing ergab, bestand 
die H in terfiillun g der M auer aus feinem  Sand, der einen sehr flachen  
B oschungsw inkel h atte , w as a u f einen sehr groBen E rd d ru ck  schlieBen 
laBt. D ie  verw an dten  Steifen  w aren unzureichend gewesen. In  dem  
B eton  waren zahlreiche a lte  B eton brocken  eingebettet, w ie sie beim  
AufreiBen des B eton bettes von  StraBen gewonnen werden. D er Beton 
h atte  ein M ischungsverhaltnis von  1 R tl. P ortlan dzem en t zu 5 R tl. 
m ittelfcinem  gem ischtkórnigen Sand. D er Sand en th ie lt zu w cnig 
grobe B estand teile. D er W asserzu satz w ar, w ie  aus der starken  W asser- 
aufnahm e der P rob estu cke (27 Raum prozente) geschlossen w urde, 
zu groB gewesen. D ie D ru ck fe stig k e it der aus dem  M auerbeton ent- 
nom m enen P rob ekórp er b etru g  im M itte l nur 92,2 kg/cm 2.

A is Grund des E in stu rzes w a r in  erster L inie  die zu scliw aclie 
Y erste ifu n g  anzusehen, tiacli dereń N achgeben die ohne Y erste ifu n g 
n ich t standsichere M auer um fallen muBte. In zw eiter L in ie  w ar die 
unsachgem aBe A usfu h run g der M auer an dem  U n fa ll schuld.

D er E igen tiiiner h a tte  die M auer m it 5— 6 selb st angew orbenen 
A rb eitern  und 3 von  einem  M aurerm eister zur V erfiigu n g gestellten 
Leu ten, daru n ter einem  M aurer, ausgefu lirt, w obei er se lb st a lle  A n- 
weisungen Ober das M ischungsvcrhaltnis, die Zuschlagsstoffe und die 
V erw en du n g der B eton brocken  gab. D ie A usliub- und A bsteifu n gs- 
arbeiten  fiih rte  er ebenfalls m it von  ihm  angew orbenen L eu ten  selbst 
aus. E r  h a tte  die A rb eiter beim  A usschachten, zu le tzt noch wenige 
M inuten v or dem  U n fall, aufgefordert, n ich t in der N ahe der 
M auer zu arboiten, ihm  w a r also der gefahrdrohende Zustand der 
M auer bekann t.

In  dem  gegen den M aurernieister und den E igen tum er cin- 
geleiteten  V erfah ren  wurden beide vom  S ch óffen gerich t w egen fahr- 
lassiger T ó tu n g  v eru rteilt.

D ie Schuld des M aurerm eisters sah  das G ericlit darin, daB er 
fiir  die ohne B aupolizeierlaubnis erfolgende A usfu hrun g eines derartigen  
B au w erks einem  L aien  L eu te  zur V erfiigu n g ge ste llt habe.

D ie T atsach e, daB der E igen tum er die A rb eiter gew arn t h a tte , 
befreie ihn n ich t von  der Y era n tw o rtu n g  fu r  die u n ter seiner aus- 
schlieBlichen L eitu n g  erfolgte  m angelhafte A usfu h run g der M auer und 
der V ersteifu n g.

In V erfo lg  der gegen dieses U rteil eingelegten  B eru fu n g wurde 
der M aurerm eister freigesprochen, da er w eder fiir  die E rrich tu n g der 
M auer n och fiir d ie A ussteifungs- und A usschachtun gsarbeiten  ver- 
a n tw ortlich  sei.

D agegen w urde die gegen den E igen tum er ausgesprochene V er- 
u rteilung in zw eiter und d ritte r  In stan z au frech t erhalten. W e.

3 1. E in sturz einer Betondecke.
Um einen aus Sandstein  erbauten  A ussich tsturm  w a r 3,6 .111 

iiber einer unteren T errasse ein U m gang angeordnet, dessen B oden 
aus einer 15 cm  starken  und r,3 m w eit gespannten B eto n p latte  ohne 
Eiseneinlagen bestand, die sieli innen auf den ą u ad ratisch en  T u rm  
von 5,5 m Seitenlange und auBen a u f eine 45 cm  stark ę  M auer 
m it ebenfalls ąu ad ratiscliem  G rundriB  stiitzte . T urm  und AuBen- 
m auer haben vón  der unteren Terrasse an ab w arts gem einsam e 
Sockelm auern.

23 Jahre nach E rbau u n g stiirzte  n ach B etreten  des U m ganges 
d u rch  m ehrere Personen die B eto n p latte  a u f der Siid- und O stseite  
des U m ganges ein.

M ehrere Personen stiirzten  m it  den T rum m ern auf d ie  rd. 3,6 111 
tie fer gelegene T errasse und w urden te ils  sch w er v crle tzt. E in er der 
V eru n glu ck ten  erlag den  erlitten en  Yerletzu n gen.

D urch S achverstan dige w urde gleich n ach dem  U n fa ll festgestellt, 
daB der B eton  v o llstan d ig  zerm iirbt w ar, auch fanden sich  in den abge- 
stiirzten  B eton triim m ern  Veriinreinigungen du rch  W urzelfasern . D ie 
B eton zusch lage w aren nach A n gabe der E rb au er entgegen den Ver- 
tragsbestim m un gen  n ich t gew aschen worden, da  das hierzu erforder- 
lic lie  W asser a u f der B au stelle  feh lte. A bw eicliend von  den geneh- 
m igten  E n tw urfszeich nu ngen  w ar die P la tte  an dem  Turm m auer- 
w erk  n ich t du rch  ein unilaufendes Sandsteingesim s gestiitzt, sondern 
in  einer n ach traglich  eingem eiBelten V ertiefu n g von  n ur 3— 5 cm 
T iefe  gelagert, d ie stellenw eise gan z feh lte. F e in e r w ar an Stelle einer

Zweite W eltkraft-K onferenz Berlin 1930.
A u f BescliluB des Internationalen  H auptausschusses der W elt

k raft-K o n feren z, der im  Septem ber vergangenen Jahres in C ernobbio 
bei Com o tagte, wird die zw eite  W eltk ra ft-K o n feren z in D eutschland 
a bgelia lten  werden, und zw ar h a t das D eu tsch e N ationale  K om itee 
der W eltk ra ft-K o n feren z B e r l i n  ais T agu n gsort gew ahlt. O ber das 
Program m  im einzelnen sind noch V erhandlungen im G ange. Soviel 
kann schon heute gesa gt w erden, daB neben dem  um fangreichen 
Y o rtragste il eingeliende Studienreisen n ach  allen w ichtigen  K ra ft-  
zentren D eutschlands gep lan t sind, die den Teilnehm ern einen um - 
fassenden U berb lick  iiber die deutsche K ra ftw irtsch a ft geben sollen.

Zweigeschossige StraBenbriicke in Pennsylvanien.

Abb. 1.

D ie StraB enbriicke iiber den SusąueliannafluB  111 der H aupt- 
verbin du ng zw ischen P h ilad elp liia  und B altim ore, im  Jahre 1873 ais

E isenbahnbrucke erbau t und 
1908 in  eine StraBenbriicke 
u m gew andelt, gestatte te  bei 
einer L iclitw eite  von  knapp
4 111 zw ar noch das vor- 
■sichtige B egegnen von Per- 
sonenkraftw agen. aber n icht 
von  L a stk ra ftw ag en . D a  
der K raftw a gen v erk eh r in- 
zw ischen a u f 4500 F alir- 
zOge ta g lich  gestiegen  und 
eine V erb reiteru n g der 
B riicke undurchftihrbar w ar, 
die H ohe und die S tarkę  
aber fa r  zw ei F ah rbah nen  
iibereinander ausreichten, so  
w urde die B riicke  m it 
einer zw eiten  F ah rb ah n  
(Abb. t u. 2) und einem  
AuBenfuBw eg von  1 m  B reite  
a u sgesta ttet und die Zu- 
fah rten  so gefiihrt, daB 
jede F ah rb ah n  n ur in  einer 
R ich tu n g  ben u tzbar ist. 
D ie  neuen K n oten b leclie  
sind in die Stan d er einge- 
schweiBt. D ie F ahrbahnen 
haben zu r - G ew ichtersparnis 
B ohlenbelag. D ie B riick e  
is t rd. 1000 m lan g  und 
die U m baukosten  betragen  
300000 D ollar, die durch 
das B rtickengeld  (60 cents 
v o n  jedem  Kraf-hvagen und
5 cen ts vou  jedem  Fahrgast) 
in einem  Jahre ged eck t 
werden. (Nach J .N .M a c k a ll,

O beringenieur der staatlich en  S traB en bauverw altun g in B altim ore, 
in Engineering N ew s-R ecord y o m  2. Juni 1927, S. 898— 900 m it 
1 Zeichn. und 3 L ich tb ild .) N.

Unfallstatistik des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton. 
. 30. E in stu rz einer B etonstiitzm auer.

A u f dem hinteren  T eile  eines unbebauten  H ausgru iu lstu cks sollte 
ein  u nterirdischer L agerkeller erb a u t werden. Zu dem  Zw ecke w urde 
u n ter L eitu n g des n ich t bausacliverstan digen  G rundeigentum ers ohne 
E in h olu n g einer Baupolizeierlaubnis a u f 3 Seiten  des K ellers in einer



m auern, dem  cigentlichen T urm m auerw erk und in der A uBenw and 
lo tre c h t. verlaufende R isse fest und schlossen 
daraus auf Setzungen dieses nach A n gabe der 
E rbauer auf einer ausbetonierten  F elsp latte  
stehenden B auw erksteiles. r

D ic  Zeugenaussagcn ergaben, daB bei I
einer B esich tigu n g des T urm es durch B ea u f- u-j-
tra g te  des u n terhaltu n gsp flich tigen  V ereins am  r^-
T age  v o r  dem  E in stu rz p arallel zu den A uflagen  
verlaufende klaffen de Langsrisse in der M itte 
der eingestiirzten P latten teile  festgeste llt Waren, 
die fast a u f der ganzen Lange der P la tte  durcli- 
liefen und diese vo llig  durchtrennten. Ahnliche R isse zeigten auch die 
n ich t eingestiirzten T eilc  der P latte. D er Zustand der D ecke w urde n ich t 
fiir gefahrdrohend gehalten, ihre Ausbesserung aber sofort angeordnet. 
D ie Sachverstan digen  stellten  nach dem  U n fa ll fest, daB alle R isse schon 
a lt  w aren. Sie hatten  nach einer Zeugenaussage auch bereits v or dem  
Ein stu rz eine Senkung der P la tte  in der M itte  verursach t. N ach 
A ngabe der A bgestiirzten  und n ach  dem ortliclien  B efund w ar dic 
P la tte  in diesen R issen durchgebrochen.

In dem gegen die E rb au er und den m it der B au oberieitun g beauf- 
tragten  A rch itek ten  —  eine órtliche B au au fsich t h a tte  n ich t bestanden
—  wegen fahrlassiger K 6rp erverletzun g und fahrlassiger T otu n g an- 
gestrengten V crfah ren  erkannte das S ch óffen gerich t auf F reispruch; 
B eru fu n g w urde n ich t eingelegt. N ach dem  U rteil der Sachverstandigen 
triigen  n ich t die festgestellten M angel der B au au sfiihrun g und A bw ei- 
chungen vom  genehm igten E n tw u rf die Schuld an dem  U nfall, sondern 
lediglich die m angelhafte U n terhaltung. D ie 23jahrige ungestórte 
B en utzun g h ab e erwiesen, daB die A usfiihrun g den Erfordernissen 
gentigt habe. D as von  oben eingedrungene R cgenw asser habe jedoch 
im V erein m it F ro st a llm ahlicli den B eton  zerstort. H inzu seien B e- 
scliadigungen der D ecke du rch  rohe G ew alt und w ahrscheinlich auch 
durch E rschiitterungen infolge von  ErdstóBcn und einer E xplosion  sowie 
d ieS etzu n g  des M auerwerks an der Stidostećke getreten, w elche die RiB- 
bildung in der P la tte  und dadu rch  die w eitere zerstórende E in w irkun g 
des R egenw assers b egiin stigt hatten. D urch  eine zweckm&Bige U n ter
haltu n g h atten  sich  diese Ubelst&nde m it S icherheit beseitigen lassen.

D ie ebenfalls wegen fahrlassiger T otu n g angeklagten  zustandigen 
Vorstandsm itglieder des zur U n terh altu n g des T urm es verp flichteten  
Vereines w urden in d reiln sta n zen  ebenfalls freigesproclien .da fiir  sie ais 
L aien  der gefalirdrohende Zustand der B eton decke n ich t erkennbar 
gewesen sei und fiir die Zuziehung eines Fachm annes vo r dem U nfall 
eine fiir  die V orstandsm itglieder erkennbare Veranlassung n ich t vorge- 
legen habe. W e.

Luftsaug-Kohlenfórderung. .
D ie seit 30 Jahrcn  bestehende Saugforderung fiir G etreide

ist nun erfolgreich auch 
fiir K ohlen forderun g (Abb. 1)

■ i V: . t e in gerich tet worden. Die

■?| einer S tark efa b rik  in Norw ich
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im  E n tw u rf vorgesehenen starkeren  Stich bogen decke eine gerade P la tte  GroBeS eingeschossiges Fabrikgebaude.
angeordnet und der Z em entestrich  an Stelle  der vorgesehenen 3 cm
n ur 1,5 cm  stark  au fgetragen  worden. E in e F a b rik  von  H auskiililanlagen  (K uh lschran ke, V erd ich ter

In  der Siidostecke stellten  die Sachverstan digen  in den Grund- und K iihlschlangen) in D ayto n  (Ohio) h a t ihre A n lagen  um  ein G ebaude
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W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N .
Der W ohnungsbau im Jahre 1928. Am  12. Jan uar 1928 fand im 

R eichsarbeitsm inisterium  eine B esprechung zwischen Y ertretern  des 
M inisterium s und der bauw irtsch aftlichen  Verbande iiber die W oh- 
n ungsbaufinanzierung 1928 statt.' R egieru n gsrat W i l d e r m u t h  gab 
ein eingehendes B ild  iiber die A usslchten  fiir 1928. Im  Jahre 1927 
sind schatzungsw eise 2750 M illionen M ark im  W olm ungsbau in vestiert 
w orden. D avon  mtissen aber noch 700 M illionen M ark konsolidiert 
w erden. D a auch noch R este  aus 1925 und T926 abgew ick elt 
werden miissen, so kónnen von den K red itin stitu ten  keine Zusagen 
beziiglich erster H yp otheken  gem ach t w erden. A u f die H auszins- 
steuerm itte l fiir 1928 sind schon starkę V orgriffe  erfolgt, auBcrdem 
stecken  Bauherren, insbesondere B augenosśenschaften, und U nter- 
nehm er noch in den B au ten  von 1927 fest. F iir 1928 is t daher m it 
einem  starken  A b stu rz  des verfu gbaren  B au k ap ita ls  fiir 1928 gegen- 
tiber 1927 zu rechnen, der a u f 1 M illiarde M ark zu sch atzen  ist.

D as R eich kann hier schw er helfen, d a  der W ohnungsbau Sache 
der L an d er ist. E in e E rhohung des R eich skredits hat der R eichs- 
finan zm in ister abgelehnt, ein T e il des Reichszw ischenkredites von 
200 M illionen M ark w ird zw ar zuriickilieBen, ein T e il jedoch ist fest- 
gefahren. G egen A uslandsanleihen fiir den W ohnungsbau bestehen 
W iderstande beim  R eichsbankprasidenten, auch ist noch unbestim m t, 
ob hierfur iiberhaupt A uslan d sk ap ita l vorhanden sein w ird, da  der 
starkę anderw eitige B ed arf —  K onsolid ierung der schw ebenden Schul- 
den der Gem einderi, B ed a rf von Industrie und L a n d w irtsch aft —  die 
fiir den W olm ungsbau in Frage kom m enden A u slan d sm itte l einengt.

Gegen die F orderung der A ufstellun g eines Reichsw ohnungsbau- 
program m s und der starkeren H eranziehung der H auszinssteuer zum  
W ohnungsbau m ach te W ilderm u th  geltend, daB ein W ohnungsbau- 
program m  nur au fgestellt werden kann, wenn m an die nótigen G elder 
zu beschaffen verm ag. D ie H auszinssteuer ist in H óhe von  800 M illionen 
.Mark fu r den allgem einen F in an zbed arf notw endig, eine anderw eitige 
D eck u n g ersch ein t ausgeschlpssen. Besonders ernst ist es aufzunehm en, 
daB das R eichsfinanzm inisterium , das bisher im m er geholfen hat, sich 
je tz t  zu einer H ilfe fiir auBerstande erklart.

D er V ertreter der B au unternehm er se tzt sich d afiir ein, daB ein 
neuer R eich sk red it fiir den W ohnungsbau zur V erfugun g gestellt 
werden soli. AuBerdem  ist es w ichtig , daB eine A n gleichun g der M ieten 
in A lt-  und Neuw ohnungen erfolge, dazu  ist d ie E rhohu ng der M ieten 
im  Jahre 192S nótig. D ie Zw an gsw irtsch aft ist m óglichst bald  zu be
seitigen.

A u ch  fiir S tabilisierun g der Preise und der Lohnc miisse m an sich 
einsetzen. D ie A uslandsanleihen sind zu ford em . D ie V erteilu n g der 
H auszinssteuerh}'potheken muB in erster L inie  so erfolgen, daB fi- 
nanzierte B au vorhaben  zuerst b eriicksich tigt w erden.

E in e E rhohu ng der M ieten w ird in der A rb eitersch aft ebenfalls 
fiir m óglich gehalten, wenn sie dem  W ohnungsbau  zugute kom m t. 
D as R eichsarbeitsm inisterium  h a lt eine M ietserhóhung aber in diesem  
Jahre fiir  unm óglich. E rst nach F erstigstcllu n g des G ebaudeent- 
schuldungssteuergesetzes kann an  ein  B auprogram m  und an eine 
A n deru ng der gesetzlichen B estim m ungen ged ach t w erden. E s wird 
angestrebt, d ie B au arbeiten  gleichm aB iger a u f das Jalir zu verte ilen :

Gegen die B efiirchtun g, daB die freie W irtśch aft unertragliche 
M ieten (250%) bringen w iirde, w urde nachgew iesen, daB 17 0 %  der 
V orkriegsm iete bei richtiger B erechnung und B auw eise m óglich seien. 
D ie G efahr zu hoher B odenpreiśe, die auch von  den ICommunen hoch- 
getrieben w urden, muBte aber b eseitigt werden.

M in isteria lrat V ó lz  ste llt zusam m enfassend fest, daB U ber- 
einstim m ung dariiber bestehe, daB in irgendeiner W eise A uslandsm ittel 
herangozogen und w eiterc R eich skredite  verfiigb ar gem ach t wurden. 
In dieser R ich tu n g  werde sich das R eichsarbeitsm inisterium  bem iihen 
und die iibrigen A nregungen w eiter verfolgen.

D er R eichsw irtschaftsrat nalim  zum  W ohnungsbau  192S Stellun g 
und stim m te einer E ntsclilieB ung K roger zu, in der a u f die U nsicherheit 
und S tocku n g in der P lan u n g und Y o rb creitu n g der dringend er- 
forderlichen W olinungsbauten  fiir das Jah r 1928 hingew iesen w ird, die 
du rch  die reclitlich  ungeklarte 3-age entstanden ist. D a  das G esetz iiber 
die G ebaudeentschuldungssteuer sich m it der erforderlichen Schnellig 
k e it  n ich t im  R eiclistag w ird beraten  lassen, so w ird die B eib eh altu n g 
der seitherigen R egelun g der H auszinssteuer b is zum  In k rafttreten  
der G ebaudeentschuldungssteuer em pfohlen. N ótigen falls is t  d ie ’ V er- 
langerung des H aiiszinssteucrgesetzes sofort bis zum  1. A p ril 1929 
herbeizufiiliren, um  in der Zw ischenzeit das erforderliche neue G esetz 
beraten  zu kónnen.

Verordnung iiber die W artezeit fiir Arbeitslose. N ach  einer am t- 
lichen A uB erung der R ciclisa n sta lt fiir  A rb eitsverm ittlu n g  und A r- 
beitsloseilversicherung (H auptstelle) h an delt die Yerordn u ng iiber 
die W a rteze it fiir A rbeitslose n ich t von einer 6- bzw . S-m onatlichen 
B etriebszugeh órigkeit bei dem selben U nternehm en, sondern von einer 
6- bzw . 8-m onatlichen Zugehórigkeit zu dem  G e w e r b e .  Eine unter- 
schiedliche B eh an dlu n g der S tam m arbeiter und der wechselnden 
A rb eiter w ird  also durch die V erord nu n g n ich t veran laB t. G egen die 
V erlan gcrun g der W artezeit haben die B au gew erkschaften  eine E in gabe 
an  den  Y erw a ltu n gsrat der R eich san stalt gem acht. B is je tz t  hat die 
R eich san stalt sich zu dieser E in gabe noch n ich t'geau B ert.

Inzw ischen aber h a t bereits eine R eihe  von I.andesarbeitsam tern 
von  der ihnen durch die Y erordn u ng gegebenen B efugnis G ebrauch 
gem ach t und d ie  W artezeit fiir d iejenigen  A rbeiter, die wahrend 
der berufsiiblichen A rb eitslo sigk eit Ersatzarbeit zu leisten pfiegen, 
du rchsch n ittlich  a u f 1 W oche v erk iirzt. So h a t das L an desarbeitsam t 
S tettin  die W artezeit fiir arbeitslose A ngehórige des H och-, B eton- 
und T iefbaugcw erbes a u f eine W oche verk iirzt, und zw ar m it riick- 
w irkender K r a ft  vom  12. D ezem ber 1927 an. E benso haben die Landes- 
arbeitsam ter Frankfurt/M ain, K ic i und H ann over die W artezeit auf 
l  W oche verk iirzt. D ie Lan desarb eitsam ter M ecklenburg-Liibeck, 
F re ista a t Saclisen und H am bu rg haben ebenfalls eine ahnliche R e 
gelung getroffen. D ie m eiśten Vcrordnungen der Lan desarbeitsam ter 
haben die verk u rzte  W arteze it riickw irkend vom  12. D ezem ber 1927 
an beschlossen.

D er V orstand  der R eich san stalt hat zu der Verordnung ,,E r- 
lauteru n gen " beigefiigt, aus denen w ir folgendes entnehm en:

,,Z ur naheren E rlau teru n g der Verorclnung des V erw altu n gsrats 
iiber die W ąrtezeit fiir A rbeitslose vom  2. D ezem ber 1927 w eist der 
V orstand  noch a u f folgende G esiclitspunkte hin:

Der V erw altu n gsrat iist bei seiner B eschluB fassung m it dem 
V orstand davon ausgegangen, daB es dem  W illen  des G esetzgebers ent- 
spricht, fur die R egelfa lle  die siebentagige W a rte z e it  des § 1 1 0  A bs.  ̂
des G esetzes iiber A rb eitsverm ittlu n g und A rbeitslosenversicherung 
sobald ais m óglich durchzufiihren. E r  g lau b te  jedoch, daB im  H in blick  
auf den im m er noch verhaltn ism aB ig groBen U m fan g der A rb eits
losigkeit, a u f den B eginn des W inters und auf die T atsach e, daB die 
w irtschaftlichen  F olgen  einer langeren A rb eitslo sigk eit in .d e n  ver- 
flossencn Jahren bei den m eisten je tz t  nach einer B esch aftigu n gs- 
periode w ieder arbeitslos w erdenden Personen noch n ich t uberw unden 
sind, die W artezeit n ach § 110  A bs. 1 nur allm ahlich  e ingefiihrt werden 
konne, und h at deshalb fiir eine O b ergan gszeit bis zum  31. M arz 192S 
d ie bisherige A bk iirzu n g der W artezeit au frech t erhalten.

A rtik el 2 der V erordnun g soli n ur die berufsiibliche A rb eits
losigkeit treffen, die in den AuBenberufen, w ozu  iiberw iegend z. B . 
Land- und F o rstw irtsch aft, G artnerci, das B augew erbe und die 
Ziegeleien gehóren, u n m itte lbar durch W itterungsverh;U tnisse vcr- 
u rsacht w ird ."

Die E n tw ick h m g der B aukosten  und der B austoffpreise im 
Jahre 1927.

B au -
1927 index

(1913-100)
Januar ................................. 165.2
F e b r u a r .................................  166,7
M arz ...................................... 168, t
A p r i l .......................  170
M a i ..........................................  175,1
J u n i ..........................................  174,9
J u l i ..........................................  175
A ugust .................................  174,3
S e p t e m b e r ............................  176
O k t o b e r .................................  175.9
N o v e m b e r ............................  175
D e z e m b e r ............................  173.7

Arbeitsrecht.
Notstandarbeiter ais Baudelegierte. N ach § 139 A bs. 4 des G e

setzes uber A rb eitsverm ittlu n g und A rbeitslosen versich erun g vom
16. Ju li 1927 werden die N o tstan d sarbeiter unter den Bedingungen 
des freien A rb eitsvertrages besch aftigt. E s  finden je tz t  also u. a . die 
T arifvertragsverordn u ng, das A rb eitsgerich tsgesetz und das B etriebs- 
rategesetz auf sie A nw endung. N ach  dem  B etriebsrategesetz sind also 
je tz t  N otstan d sarbeiter u n ter den d o rt angegebenen Voraussetzungefi 
w ah lb erech tigt. W ah lbar w erden sie im allgem einen n ich t sein, da 
n ach  § 20 Abs. 2 B G B . nur d iejenigen  w ahlb erechtigten  A rbeitneh m er 
w ahlbar sind, die m indestens sechs M onate dem  B etrieb  oder dem 
U nternehm en angehóren.

H ieryon  sind aber zw ei A usnahm en gegeben: N o tstan d sarbeiter 
sind n ach  § 21 B R G . w ahlbar, wenn im B etriebe  n ich t geniigend A r 
beitnehm er vorhanden sind, die n ach § 20 A bs. 2 B R G . w ah lb ar sind , 
denn in diesem  F alle  wird von einer sechsm onatliclien  B etrie b s
zu gehórigkeit abgesehen. E in e  andere A usnahm e kann auf G rund 
§ 62 B R G . gegeben sein, im F alle  der sogenannten tarifvertraglich en  
S on dcrvertrctu ng. D ie tarifvertraglich e  Son dervertretu n g is t nur 
a u f Grund eines fiir a llgem einverbin dlich  erklarten  T arifvertrages 
m óglich. D er fiir allgcm ein-verbind lich  erklarte  R eich starifvertra g  fiir 
das B augew erbe vom  30. I I I .  1927 sieh t solclie tarifvertraglich en  
Sonderv'ertretungen, die sogenannten ,,B au d elegierten “ , vor. D er 
R T Y . fiir das B augew erbe kenn t aber das Erfordernis einer sechs- 
m onatlichen B etriebszugeh órigkeit n ich t. Jeder A rb eiter kann von 
dem  ersten T age seiner Z u gehórigkeit zum  U nternehm en an zum 
B au delegierten  gew ah lt w erden. D anach ist es auch rcch tlich  ohne 
w eiteres m óglich, daB N otstan d sarbeiter zu B audelegierten  ge-

B au sto ff- 
index 

(1913 =  100)

14^,9
149.9
154.1
155.1 
■59.4
160.9
160.7
160.7
162.3
162.3
161.4
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w a lilt  w erden konnen. E s  kom m t nun vor, daB zum  B audelcgierten  
gew ahlte  N otstand sarbeiter nach A b la u f der N otstand sarbeitszeit 
von 13 W ochen aus dem  B esch aftigu n gsverh altn is n ich t ausscheiden 
wollen, bevor n ich t der A rb eitgeber die Zustim m ung der B etriebs- 
vertretu n g zur „K iin d ig u n g "  eingeholt hat.

D ieses V erh alten  der N otstandsarbeiter h a t aber keine rechtliche 
G rundlage. E s h an delt sich bei der B esch aftigu n g ais N otsztands- 
arbeiter lediglich  um einen befristeten V ertrag , der autom atisch m it 
A b la u f dieser F ris t endet. Eine K u n d i g u n g  des B eschaftigungs- 
verhaltnisses liegt also iiberhaupt n icht vor. Und cbenso w enig wie 
ein K undigungseinspruch nach § S4 B R G . m oglich ist, ebenso w ęnig 
ist auch eine Zustim m ung zur K u n d igu n g fiir ein  B etriebsvertretun gs- 
m itglied n ach § 96 B R G . m oglich. K undigungseinspruch sowohl 
wie Zustim m ung zur K iin digun g setzen, wie aus dem  W ortlau t her- 
vorgeh t, einen unbefristeten  A rb eitsvertrag  und die M óglichkeit 
e iner K u n d i g u n g  voraus. Im  F alle  eines.belristcten  A rb eitsvertrages 
muB der B audelegierte m it dem  A b la u f der F ris t ohne w eiteres Sein 
A m t niederlegen, da  das A m t nur so lange dauern kann, ais der Ar- 
beitsvertrag  bestand, und dieser ohne w eiteres bei A b lau f der 13 W ochen 
oder infolge A brufs durch dąs A rb eitsam t endet.

A nrechnung von Krankengeld bei H andlungsgehilfen. § 63,
Abs. 1 H B G . bestim m t, daB der H and lun gsgchilfe  seinen A nspruch 
auf G elia lt fur die D au er von  sechs W ochen behalt, wenn er durch 
unverschuldctes U n glu ck  an der L eistu n g der D ienste verhin dert 
w ird. § 63 H B G ., A bs. 2 ergan zt diesen G run dsatz daliin, daB der 
H andlungsgehilfe n ich t v erp flich tet ist, sich den B etrag  anrechnen 
zu lassen, der ihni fiir die Z eit der V erh in derung aus einer K ranken- 
oder U nfallversicherung zukom m t und daB eine entgegenstehende A b- 
rede n ichtig ist.

D er T a r ifv e rtra g  fiir die kaufm annischen A n gestellten  des 
rheinisch-w estfalischen Steinkohlenreviers tr iff t  eine von  den Be- 
stim m ungen des § 63 H B G . abw eichende R egelung. N ach § 6 dieses 
T arifv ertra gs erh alt der A ngestellte, der keinen A nspruch a u f K ra n 
kengeld aus einer P flichtversicherulig  hat, wahrend der ersten d r e i  
M o n a te  seiner K ran k lie it das volle  G ehalt. Is t  er vorsicherungs- 
p flich tig , so erh alt er nur die D ifferenz zwischen den Ivrankenver- 
sicherungsleistungen und seinem  M onatsgehalt. B ei einer langer ais 
drei M onate dauernden K ran k lie it erh alt der A n gestellte  nach A b la u f 
der ersten drei M onate bis zu einer K ran kheitsdauer von  sechs M onaten 
den i ^ f a c h e n  B etrag  des K ran ken geldes ais ZuschuB, wahrend die 
n ich tp ffichtversich erten  A ngestellten  A n spruch a u f Zahlung des 
doppelten  B etrages der Sum m ę liaben, die ihnen ais K ran ken geld  in 
der P n ich tvcrsich eru n g zustehen wiirde.

E in  A ngestellter, der unter diesen T a rifv ertra g  fiel, w ar etw as 
Uinger ais sechs W ochen kran k. D ie F irm a h a t ihm  den B etrag  des 
K ran ken geld es a u f sein G eh alt angerechnet. D er A n gestellte  klagte 
bei dem  A rb eitsgerich t G elsenkirchen auf Zahlung des angercchneten 
B etrages. D as A rb eitsgerich t lia tte  der K lage  stattgegeben . D as 
L an desarb eitsgerich t h a t dagegen die K lage  abgewiesen, und z w ar 
m it folgender B egrun du n g: B ei der P riifu n g der F rage, ob der T arif- 
v e rtra g  gegen die V o rsch rift des § 63 H G B . verstoBe, sei die B e- 
stim m ung des T arifvertra ges in ilirer G esam tbedeutung fiir die A n 
gestellten  zu wurdigen. F iir den F a li der E rkran ku n g w iirde den 
A n gestellten  bei langerer K ran kheitsdauer ein v iel w eitergehender 
S cliu tz gew ah rt ais durch das G esetz. E s sei zw ar richtig, daB der 
einer P flich tversich eru n g unterliegende A n geste llte  im  Falle k i i r z e r e r  
K ran k lie it ungiinstiger gestellt sei, ais er nach dem  G esetz gestcllt 
werden diirfte. D iese N acliteile wurden aber durch die Y ortcile , 
die ih m  bei la n g e r e r  K ra n k lie it geboten  w urden, ausgegliclien. 
G egeniiber der gesetzlichen R egelung stelle also die ta riflich e  Be- 
stim m ung eine B egiinstigu n g fiir die Angestellten dar. —  D as Lan des
arbeitsgericht h a t dem gem aB die B estim nningcn des T arifvertra ges 
fiir  rech tsgiiltig  erklart.

D ic  vom  K la ger bei dem  R oichsarbeitsgericht eingelegte R evision  
h a tte  den E rfo lg, daB das R eictisarbeitsgerich t da U rteil des Landes- 
arbeitsgerichtes aufhob und im Sinne des U rteils des A rbeitsgerichtes 
cntschied. D as R eich sarbeitsgerich t begriindet die Entscheidung dam it, 
daB der §6 des b e tr .T a rifve rtrag es w egenV erstoB es gegen die zwingende 
V o rsch rift des § 63, A bs. 2 H B G . n ich tig  sei. D er H andlungsgehilfe 
konne n ich t v erp flich tet werden, sich den B etrag  anrechnen zu lassen, 
der ih m  fiir die Z eit der Y erh in d eru n g.au s einer K ran ken - oder U nfall- 
versichcrung zukom m e. E in e dieser V o rsch rift zuw iderlaufendc V er- 
einbarung sei ohne weiteres n ichtig. A u ch  der T a rifv ertra g  konne keine 
abw eichenden B estim m ungen treffen, da sein n orm ativcr Teil nur 
w ie der In h alt eines E in zelarbcitsvertrages zu beurteilen sei. (Urteil 
R A G . vom  30. N o v . 1927, R A G . 7/27).

Rechtsprechung.
D er B aufiihrer ist fiir m angelhafte Errichtung einer Schutzdecke 

veran tw ortlich . (Entscheidung des R eichsgerichts, 3. Strafsen at, vom  
12. D ezem ber 1927 — - 3 D  811/27.)

In einem  N eubau sollte im zw eiten ObergeschoB eine Zwisclien-
• wand errich tet werden, die zw ei R aum e trennen sollte, von  denen der

eine bereits vo llig  abgedeckt, der andere nur m it einer S ch utzdecke 
verschen w ar. E in  H andlanger, der B au m aterialien  heranzuschaffen  
hatte, stiirzte  durch einen F e h ltr itt auf die A schen scliicht der S ch u tz
decke. D iese brach durch, und der A rb eiter fiel, auch  die S ch utzdecke 
des ersten Stockw erkes durchschlagend, a u f die B eton lage  des E rd- 
geschosses und w urde erheblich v erletzt.

D as Lan d gcrich t D uisburg m achte fiir  diesen U n fa ll den B au fiih rer 
yeran tw ortlic li und yeru rte ilte  ihn  wegen fahriassiger K o rp erverletzu n g 
(§ 230, A bs. 2 S trG B ) zu 50 M ark G eldstrafe. A is U rsache des U11- 
falles sah es die m angelhafte E rrich tu n g der S ch utzdecke an, d ie nach 
den U n fallverh iitu ngsvorschriften  so angelegt sein muB, daB sie bei zu- 
falligem  B etreten  durch einzelne Personen n ich t brich t. D er A n gek lagte  
h a tte  ais veran tw ortlich er B au fiih rer die A usw ahl der L a tten  und die 
H erstellung der S ch utzdecke zu iiberw achen; dadurch, daB er dies 
jugendlichen Schreinern ubcrlieB, ohne sie geniigend zu kontrollieren, 
h a t er seine B eru fsp flich t verletzt.

D er B auunternehm er konnte sich ais I-Iersteller zahlreiclier Neu- 
bauten  n ich t um  jede E in zelh eit kiim m ern und h a tte  zu diesem  Z w cck  
den A n geklagten  ais B au fiih rer angestellt. Ihri sow ie den M aurer- 
polier tr iff t  kein Verschulden.

Dieses U rteil w urde unter Y erw erfu n g der R eyisio n  des An- 
geklagtcn  vom  3. S trefsenat des R eichsgerichts b estatigt.

Ist der Lieferant einem rechtskraftigen U rteil, das ihn auf K lage  
des Bestellers zur Lieferung verurteilt, trotz Fristsetzung nicht nach- 
gekom m en, so kann der Besteller Schadensersatz wegen N ichterfiillung 
verlangen, der Lieferungsanspruch ist ausgeschlossen. Gegeniiber der 
Schadensersatzklage kann der Lieferant keine Einw endungen geltend 
m achen, dereń Vorbringen er in dem LieferungsprozeB verabsaum t hat. 
(Entscheidung des R eichsgerichts, I. C ivilsenat, vom  4. M ai 1927 -
I  329/26.)

D ie F irm a U. w ar durch rechtskraftiges U rteil vom  16. N ovem ber 
1920 veru rteilt worden, an die F irm a R . vereinbarungsgem aB  sechs 
Kesselw agen gegen Zahlung von  M. 24800 zu liefern. N ach  erfolg- 
loscm  V ollstreckun gsversuch und n ach vergeblicher Fristsetzun g 
v erlan gt R . von  U . ais Schadensersatz w egen N ichterfiillun g E rsatz 
des entgangenen G ew inns und des weiteren Schadens. U . w endet 
ein, in E rganzun g des K au fyertrages vóm  n .  Septem ber 1919 sei im 
Januar 1921 der Erfiillungsansprucli, wie jeglicher Schadenśersatz- 
anspruch, durch V ereinbarung ausgeschlossen w orden. D urch ein 
M iBverstandnis des ProzeB bevollm aclitigten  des U. sei die Yerein - 
barung vom  Januar 1922 gegeniiber der L ieferun gsklage n ich t ein- 
gew endet worden. D aher verstoBe die B en utzun g des rechtskraftigen  
Lieferungsurteils durch R.' gegen T reu  und G lauben und gegen die 
guten S itten .

D as Iieichsgericht ha lt den A nspruch des R . a u f Schadensersatz 
wegen N ichterfiillung fiir gerechtfertigt. N achdem  U . dem  re ch ts
kraftigen L ieferungsurteil tro tz  Fristsetzun g n ich t nachgekom m en 
w ar, kann R . Schadensersatz wegen N ichterfiillun g des V ertrages 
geinaB § 283 B G B . vcrlangen, w ie wenn er dies schon von  vorneherein 
getan  und nie auf E rfiillu n g bestanden hatte. D ie  angebliche Yerein - 
barung vom  Januar 1921 kann U . gegeniiber der Schadensersatzklage 
n icht m ehr einwenden. E r  kann sich je tz t  a u f V ertragsbedingungen, 
die ihn von  der L ieferung befreien kónnten, n ich t m ehr berufen. 
D enn R . ste llt gar n ich t m ehr den Lieferungsanspruch zur E n t
scheidung, sondern s t iitz t sich darauf, daB iiber diesen schon rechts- 
k raftig  entschieden worden ist. D ie B en utzun g des rechtskraftigen  
U rteils durch R . verstoflt daher w eder gegen T reu  und G lauben, 
noch gegen die guten Sitten.

Steuerstrafen gegen Berollm achtigte. (U rteil des R eiclisfinan z- 
liofs vom  28. M ai 1927 —  V I . A . 621/26.)

Steuerpflichtige konnen sich u n ter gewissen Y oraussetzungen  
bei der Erfiillung von P flichten, die ihnen durch die Steuergesetzc 
auferlegt sind, durch B evollm achtigte  vertreten  lassen. (§ 88 R eiclis- 
abg.ordn.) Die F in an żkm ter diirfcn die B esollm achtigten  zur Er- 
fiillung der ihnen obliegenden P flichten  anhalten, und zw ar insbesondere 
du rch  A nw endung von Zw angsm itteln . (§ 98 R eichsabg.ordn.) D ie 
M óglichkeit der A nw endung von Zw angsm itteln  ist jedocli auBerst 
beschrankt. E s gen iigt n ich t nur, daB die A ndrohung des Zwangs- 
m ittcls gesetzlich zulassig ist, sie d arf auch  n ich t gegen R ech t und 
B illig k e it verstoBen. (§ 6 Reichsabg.ordn.) E s entsprich t n ich t dcm 
Sinne der gesetzlichen V orschriften, den B evollm achtigten  zu A us- 
kiiriften anzuhalten, zu dereń E rteilu n g er nach seiner tatsachlichen  
Stellung ohne M itw irkung des V ollm achtgebers n ich t in der Lage ist. 
M eist w ird dies zum  B eispiel der F a li sein, wenn dem  B evollm ach tigten  
n icht bestim m te einzelne Fragen vorgelegt werden, sondern die A bgabe 
gan zer Steuererklarungen v erlan gt w ird. Des w eiteren  w ird  es gegen 
R ech t und B illigk eit im Sinne von  § 6 R eichsabg.ordn. verstoBen, 
w enn der B evollm ach tigte  zw ar tatsachlich  zur E rfiillu n g d e r an ihn 
gestellten Anforderungen in der Lage w are, wenn er aber dadurch 
gegen ein zwischen ihm und seinem  V ollm ach tgeber bestehendes T reu- 
verhaltn is gróblich verstoBen wiirde, und ihm  ein solcher VerstoB 
nach den gesam ten U m standen des F alles n ich t zu gem utet werden kann.
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A . B e k a n n t g e m a c h t e  A n  m e ld  u n g e n .

B ek an n tgem ach t im P a tc n tb la tt N r. 48 vom  1. D ezom ber 1927.

K I. 19 a, Gr. 10. N  24 6 57. Izso N a g y  u. Gero S zikszay, B udap est;
V c r t r .: D r.-In g. E . B oas, B erlin  S W  61. Spurhalter m it 
V eranderung der Spurw eite fiir  Einzelschw ellen , insbes. aus 
Eisenbeton. 6. V I . 25.

KI. 19 a, Gr. 11. P  51 837. F ran z Paulus, A achen, L ieb igstr. K lem m - 
p latte , die den SchienenfuG sowohl von  oben ais auch seit- 
lich  erfaB t. 7. X I I .  25.

KI. 19 a. Gr. 14. V  19 447. H ans Verken, A achen, M orellerw eg 10.
Schienenklem m e m it zwei, seitlich  den SchienenfuG haken- 
fórm ig um fassenden, ais P la tten  ausgcbildeten Stem m - 
stilcken . 2. I X . 24.

KI. 19 a, Gr. 19. J 27 484. B uen aven tu ra  Junąuera, O viedo, Spanien ;
V ertr.: D ip l.-Ing. Dr. P. W angem ann u. D ip l.-Ing. B . Geisler. 
P at.-A n w alte , B erlin  W  57. SchienenstoG verbindung m it 
einer durch einen K eil an  den SchienenfuG angepreGten 
FuBlasche. 23. II . 26. Frankreich  14. X I . 25.

KI. 19 a, G r. 2S. Sch 81 741. Ferdinand Schaack, K óln-Lin den th al, 
K losterstr. 59. Tragbare Scliienenbohrm aschine. 17. II. 27.

KI. 19 a, Gr. 28, V  22 206. V ereinigte F lanschenfabriken  & Stanz- 
w erke A k t.-G e s., H attin gen , K uhr. G leishebebock m it 
einem  doppelarm igen, in einem  R ahm engestell gelagerten 
H ubhebel, dessen freics Ende du rch  N iederschrauben einer 
M utter verm ittels einer Spindel n iedergedriickt wird. 
28. I I .  27.

K I. 20 li, Gr. 7. V  2 2579. G esellschaft m it beschr&nkter H aftu n g 
fiir O berbauforscliung, B erlin  S W  11, E uropahaus, A m  
A n halter B ah nh of. B eschleunigungsantrieb fiir  Eisenbahn- 

.w agen ; Zus. z. P a t. 418 223. 23. V. 27.
K I. 20 i, Gr. 17. S 78 0 21. Siem ens & H alske A k t.-G es., B erlin- 

Siem ensstadt. S elb sttatige elektrische A blaufanlage. 20. I.27.
K I. 20 i, Gr. 33. B  126 3S6. M arceau Jules B ara fo rt u. A lfred 

Fernand Louis Bourdel, A lais, G ard, F ra n k r .; V e r t r .: E . 
H offm ann. P a t.-A n w ., B erlin  S W  68. S elb sttatig  w irkende 
B rem sauslosevorrichtung fiir I.okom otiven. 12. V I I , 26, 
Frankreich  22. X I I . 25.

KI. 20 i, Gr, 33. S t 41 378. D r. W ilhelm  Stad er, H annover, W ede- 
kindstr. 27. E in rich tun g zur A uslosuug der selbstt&tigen 
B etriebsbrem sauslosevorrichtung bzw . selbsttittigen Schnę! 1- 
brem sauslosevorriclitung eines Zuges beim  O berfahren des 
H altsign als. 4. V I I I .  26.

K I. 3811, G r. 2. F  6 2 8 3 1. D r. R ichard F alek , H ann.-M iinden. V cr- 
fahren zur Sch utzbehandlun g des H olzes. 7. I. 27.

KI. 38 h, Gr. 2. F  63 142. D r. R ichard F alek, H ann.-M iinden. Ver- 
fahren zur Sch utzbehandlun g des H olzes; Zus. z. Arim. 
F  62 831. 25. II. 27.

KI. 42 c, Gr. 9. H  108 456. D r.-In g. R einhard H ugerslioff, D resden- 
N . 23, W ein bergstr. 34. MeBger&t, Ausm eGm aschine fiir 
M eGbilder o. dgl. 13. V I I I .  26.

K I. 80 b, G r. 25. F  63483. M arcus Fried u. W ilhelm  Silberm ann, 
B u d a p est; V e r tr .: D ip l.-In g . A . D em eter, P a t.-A n w ., B erlin  
SW . 68. V erfahren  zur Iierste llu n g  von Form lingen aus 
bitum inosem  R o h stoff. 6. IV . 27.

KI. Sr e, Gr. 126. A  49 350, A T G  A llgem eine T ransportanlagen- 
G esellschaft m. b. H ., L eip zig  W . 32. E in rich tun g zum 
tfperfiihren  von Erdm assen an A b setzap parate . 27. X I . 26.

e.K I. 81 

KI. Si

KI. 84 a,

KI. .84 

K I. 85 c 

KI. 85 d

K I. 85

Gr. 127. A  44 701. A T G  A llgem eine Transportanlagen-
G esellschaft m. b. H ., L eip zig  W . 32. E in rich tu n g zum  A b- 
heben von Eim erleitern an A braum fórderbriicken. 8. IV . 25.

e, G r. 127. A  49 679. A T G  A llgem eine Transportanlagen-
G esellspliaft m. b. H ., le ip z ig  W . 32. A nordnung von Ge- 
raten, B aggern, Abraum fórderbriicken 0 / d g l. a u f den Fahr- 
werken. 31. X I I . 26.
Gr. 3. Ą  46 448. Jean, M arie, Louis, A ntoin e A ubert. 
Paris, F rankreich ; V e rtr.: D ip l.-Ing. W . Schm itzdorf, P a t.- 
A nw ., B erlin  SW . 61. K lappenw ehr nach C hanoine-Pasąueau, 
26. X I . 25. F ran k re ich  2. V . 25.

b, Gr, 1. R  66 562/ Leopold R othm und, S tu ttga rt, N eckar-
straGe 42. Schw im m ender Sclileusentrog m it einer oder
mehreren B elastungskam m crn. 29. I. 26.

c, Gr. 6. G  69 643. D r. Eugen Geiger, K arlsruhe i. B ., B eiert- 
heim er A llee 70. A bsp ritzvo rrich tu n g fiir Siebb&nder; Zus. 
z. P at. 425 919.. 28. I I .  27.
Gr. 1. A  48 470. H . A n ger's Sohne A k t.-G es., Nordhausen, 
H arz. B run n enfilter m it R in gsch litzen  aus einzelnen scharf- 
kantigen  m it F iihrungsaugen zum  A ufreihen von H altc- 
stangen versehenen R ingen. 6. V I I I .  26.

d, Gr. 12. H 100 012. O skar H eym ann , Brem en, B iickeburger 
Str. 48. W asscrpfosten m it zwei AbschluG einrichtungen, 
von  denen die untere einen AbschluG schieber fiir die Rohr- 
le itu n g bild et. 10. I. 25.

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

B ekan n tgem ach t im P a tc n tb la tt N r. 48 vom  1. 

KI. 5 c,

KI. 20 f,

D ezom ber 1927.

G r. 9. 453 881. Hanris Schiifer, Essen, R uhr, Schubert- 
straBe 19, und I ia n s  N eubauer, K am m enć-Zehrevice, 
Tschechoslow akische R ep ub lik ; V e rtr.: D ip l.-Ing. W . Stern, 
P at.-A n w ., Essen. Stollenausbau. 1 1 . ' 1. 23. Sch 66879. 
Gr. 44. 453 620. jo s e f  Slanina, B erlin-Tem pelhof, Colditz- 
straBe 15— 18. A ufhan gu ng von Schienenbrem sm agneten. 
6. II . 27. S 7S 3 11.
Gr. 3. 453 757. E isenbah n sign al-B au an stalten  M ax Judei, 
Stahm er, B ruchsal A k t.-G es., B raunschw eig. D reibegriffiges 
Form signal. 9. IV . 26. D  50 209.
Gr. 3. 453 75S. G eneral R a ilw a y  Sign alC om p an y, R ochester, 
V . S t. A .; V e r tr .:D r .  K . M ichaclis, P a t.-A n w ., B erlin  W . 50. 
Signallam pe. 23. II. 26. G 66 574. V . S t. A m erika  2. I I I .  25, 
Gr. 4. 453 759. A u g u st Herm es, Leipzig , D elitzsch er Str. 7F. 
D rehkletterw eich e. 9. X . 26. H  108 321.
Gr. 15. 453760. A n n i Schilling, U n n a i.W . S elb sttatige 
W eichen stellvorriclitung. 26. I X . 26. Sch  80 217.
Gr. 5. 453 719. A skaniaw erke A .-G . vorm als C entralw erk- 
s ta t t  Dessau und C arl B am berg-Friedenau, B erlin-Friedenau, 
K aiserallec 87/88. T heod olit. 3. X . 25. A  46 032.
G r. 10. 453 778. H ans Cronjaeger, H alle  a. d. S., B ey- 
sch lagstr. 28. M arkierscheibe fiir das V erfahren  zum  opti- 
sclien A blo ten ; Zus. z. P a t. 438 148. 30. V I I .  25. C  37 347. 

K I. 85 d, Gr. 1. 453 876. F riedrich  K lettn er, K o ln  a. R h ., W erder- 
straBe 64. B run n enfilter aus einzelnen iibereinanderliegen- 
den, durch Langbolzen  zusam m engehaltenen F ilterkorbcn  
m it K iesfu llun g. 26. X I . 25. K  9 6 8 2 7 .-

KI. 20 i,

K I. 20 i,

KI. 20 i, 

K I. 20 i, 

K I. 42 c.

K I. 42 c,

BUCHERBESPRECHUNGEN.

D ie  H o h e r -  u n d  T i e f e r b e t t u n g e n  d e s  R h e i n s  z w i s c h e n  
B a s e l  u n d  M a n n h e im  v o n  1882 b is  1921 u n d  ih r e  B e d e u 
t u n g  f i i r  d ie  S c h i f f b a r m a c h u n g  d i e s e r  S t r o m s t r e c k e  
d u r c h  R e g u l i e r u u g .  E in  B eitrag  zur K en n tn is des O berrheins 
yon  D r.-In g. e. h . K a r l  K u p f e r s c h m i d ,  O b erb a u ra t in  K a rls 
ruhe. M it 9 T extabb ildu ngen . B erlin , V erlag  von  Julius Springer,
1927. P reis R M  9,— .

N ach  der D u rch fiih ru n g der v o r  100 Jahren begonnenen K or- 
rektion  des R h ein s a u f der 266 km  langen Strecke zw ischen Basel 
und der badisch-liessischen G rcn ze w urde in der Z eit von  1907 bis 
1918 die 85 km  lange Strecke zw ischen StraG burg und Sondernheim  
zum  Z w eck der F ah rw asserverbesserun g geregelt. D ie W eiterfiih ru ng 
dieser R egelu n g b is B a se l is t gep lant. D iese beiden R egelungen kónnen 
nur n ach . K en n tn is der A n d o n in g  der H óhenlage der Strom sohle 
b eu rte ilt werden, w elch e  die K o rrek tio n  der G esam tstrecke und die 
R egelun g der T eilstreck e  StraG burg-Sondernheim  b e w irk t haben. 
D ie vorliegende S ch rift  h a t a u f G rund der sachlichen B earb eitun g 
der verfiigb aren  technischen U nterlagen einen E in b lick  in die W echsel- 
beziehung zw ischen dem  Strom zustand und der R egelun g gebracht. 
D ie U ntersuchungen, bei denen die Pegelablesungen u nter gleich- 
zeitiger B ea ch tu n g  der V organ ge im  S tro m b e tt ausgew ertet w urden, 
haben iiberrasclienderw eise ergeben, daG die T ieferbettun gen  infolge

der du rch  die K o rrektion  bew irkten  groGen L au fverkiirzu n gen  bis 
je tz t  w enigstens zu m  groGen T eil ausgeblieben sind, ferner daB die 
R egelun g der Strecke StraBburg-Sondernheim  den erw arteten  E rfo lg  
herbeigefiih rt h a t  und daB die R egelun g der S treck e  B asel-StraG burg. 
da  sie u nter w esen tlic li anderen B edingun gen  erfolgen mtiGte a is jene 
von  StraG burg bis Sondernheim , nur dann einen E rfo lg  erw arten  
laBt, wenn v orh er die Strom sohle in dieser S treck e  festgelegt ist. 
D ie tie fgriin dige  S ch rift  is t ais ein besonders w ertvo ller B e itra g  zu 
der noch v ie l u m stritten en  F rage  der Verbesserung des F ahrw assers 
des O berrheins dan kbar zu begriiGen. H . E n g e ls .

E l a s t i z i t a t  u n d  F e s t i g k e i t  (H andbuch der W erk k rafte). Von
E . K o n ig .  H ćrausg. von  P . K ra is  und G. W iedem ann, 13d. I I I .
Job. A m b r .B a rtli, L eip zig  1927. Preis geh. R M  10,— , geb. RM  12,— .

D as neue H and bu ch fiih rt sich du rch  den ersten B an d, den es 
lierausschickt, in der T a t  sehr g u t ein. D er V erf. tr a g t  die fiir 
den Ingenieur w ich tigsten  T atsach en  der dargestellten  W issen sch aft 
in einer g liicklichen  V erb in d un g des m athem atischen G edankens m it 
dem  E xp erim en t und seinen E rgebnissen vor. E s is t  dies gerade hier 
von  besonderer B ed eu tu ng, w o der in die W issen sch aft Einzufiihrende 
doch im raer mehr oder w eniger noch befangen is t von  der V orstellun g 
des starren KSrp^rs, und wo m an ihm  durch einen allzu exakten
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A n fa n g  le ich t d ic Freude am  G egenstand erheblich hem m en kann. 
D as B u ch  h a t m ir noch eine w eitere B ed eu tu ng im  H in b lick  darauf, 
daB m an in  v ielen  Zweigeri der G eop hysik  heute n ich t arbeiten  kann, 
ohne eine gu te  verstan dn isvolle  K en n tn is v o n  E lastiz itilt und Festig- 
keit, so daB der Leserkreis des B uches n ich t nur unscre Studierenden 
der Ingenieurw issenscliaften und jungen Ingenieure um fassen w ird.

F iir diese is t K onigs W erk  allerdings ein  liervorragen d geeignetes 
B uch, denn es fiih rt sic so w eit, daB sie ohne M ulie m it vollem  Ver- 
stan dn is den tie f  und w eit gehenden Forschungen unserer Z e it a u f den 
dargestellten  G ebieten folgen konnen. E in  gutes- R egister und ein 
Stich w ortverzeich nis m achen das B u ch  auch zum  N achsclilagen  in will- 
kom m ener W eise geeignet.

Eine m eisternde B eherrschung des G egenstandes und ein 
liervorragendes padagogisclies G escliick haben den V erfasser eine 
A rb eit tu n  lassen, fiir  die ih m  besonderer D an k  gebiihrt. D as B uch  
kann nur w arm stens em pfohlen werden. G r a v e l i u s .

D ie  z e n t r a l e  W a s s e r v e r s o r g u n g  von O rtschaften  unter be
sonderer B erucksichtigun g neuzeitlichor E in richtungen. Gcm ein- 
verstan dliclie  B earb eitun g zum  G ebrauch fiir B iirgerm eister, A m ts- 
und G em eindevorsteher, K reis- und K om m un albeam te usw., von 
E . G r o h n e r t ,  beratendem  Ingenieur fiir W asserversorgung und 
K analisation . V erlag  W . Sauberlich, B erlin-H ohen-N euendorf. 
Preis in  H a lb l. geb. R M  4,— .

D ieses 212 Seiten m it 274 T extabb ildu n gen  um fassende B uch  
verdiente besser den N am en K a ta lo g ; und andererseits ware es fiir 
einen K a ta lo g  auch w ieder zu unvollsta.ndig. Abgcsehen davon, daB 
der T e x t  n ichts W issenschaftliches und fiir den P rak tik er keinen 
einzigen w ertvo llen  E rfahrun gsw ert, keine Abm essung, B erechnung- 
grundlage oder -Beispiel, sondern lediglich  eine A neinanderreihung 
bzw . A ufzahlu ng von einigen M aschinen, B ehaltern, R ohrleitungen 
m it Zubehór und Installation en  en thalt, w ird dem  L eser auch noch 
ein S til zugem utet, der verw undern  laBt. Satze w ie „e s  g ib t aber 
nun fa s t in jeder G em einde, fiir die eine neue W asserversorgungs- 
anlage zur B eratu n g ansteht, im m er w ieder G egner einer solchen 
N euerung, w obei insbesondere auf die G eldausgaben hingewiesen 
w ird ", oder nach der gew ichtigen  Feststellung, daB m an W asser- 
beh alter ohne und m it U n terbau  unterscheidct, w ird die noch w ichtigere 
gem ach t: „w ah rend die erste A r t  vollkom m en m it E rdreich  um geben 
ist bzw . im  Erdboden lieg t und schlechtw eg ais H och behalter bezeichn et 
wird, kom m en letztere auf steinernen oder eisernen U n terbau  zu 
stehen und werden W assertiirm e gen an n t'1, oder „D ie  H aup tteile  
einer B adeein rich tu n g sind, abgcsehen vom  Raum e selbst, folgen de. .
E s lieBen sich zum  U berfluB noch viele  solcher N aiv ita ten  w ieder- 
geben. G lau b t der V erlag, dem  Ingenieur einen besonderen G efallen 
zu tu n , auf diesem  W ege die O ffen tlich k eit m it technischen D ingen 
bek an n t zu m achen. E s g ib t heute eine so grofle A n zah l vorzilglicher 
W erke iiber d ie  W asserversorgung von  S tad ten , dereń In h a lt dem  
Ingenieurstande alle E h re m ach t und im iibrigen den A nforderungen 
der P rax is v o lla u f G eniige leistet, daB kaum  cin  B ediirfnis fiir  dieses 
neue B u ch  vorgelcgen  hat. D ie A usstattu ng; im besonderen die allzu- 
deutlichen Firm enhinweise lassen verm utcn , daB den eigentlichen 
Z w eck dieses B uches die R eklam ę b ild et. D ieser A ufgabe is t be- 
sonders der V erlag  du rch  die ausgezeichnete A u sstattu n g durchaus 
gereclit geworden. D em  T e x t ist iibrigens noch ein B ezu gsąuellen - 
und F irm enverzeichnis angegliedert. D r. E h n c r t .

D e r  G r u n d b a u .  Von P rof. O. F r a n z i u s ,  H ann over; unter Be- 
n utzun g einer ersten B earb eitun g von O. R i c h t e r ,  R egierungs
baum eister a. D ., F ra n k fu rt a. M. M it 389 T extab b ild u n gen . X I I  
und 360 Seiten . V erlag  von  Julius S p r i n g e r .  1927. G eb. R M  28,50.

D as W erk  b ild et den 1. B an d des I I I .  Teiles der Otzenschen 
H and bib lioth ek fiir B auingenieure und beh an delt in zehn T eilen : 
M aBgebende G esichtspunkte fiir die A usbild un g und Ausfiihrungsw eise 
der G rundw erke, E in zelh eiten  der G rundw erke, B eschreibung der ver- 
schiedenen G riindungsarten, U n m ittelbare G riindungen im  T rocknen, 
U nm ittelbare Griindungen u n ter W asser, H ohlkorpergriindungen, 
Pfahlgriindungen, D ruckluftgriindungen, G efriergriindungen, B au- 
m aschinen. E in  ausfiihrliches L iteratu r- und Sachverzeichnis be- 
schlieBt das W erk, das ais eine sehr w ertvo lle  B ereicherung unseres 
Sch rifttu m s die w arm ste E m pfehlun g verdient.

F iir  eine neue A u flage  em pfehlen wir, bei den B etrachtun gen  
im  I . T eil tiber den E rdd ruck, ein Eingehen auf die grundlegenden 
diesbeziiglichen A rbeiten  von O. M o h r. D ie von der M ehrzahl der 
Fachgenossen geteilte  M einung, daB bei der Annahm e 8 = 0  fur die 
R ich tu n g des Erddruckes ein  groBer T e il unserer heute stehenden 
M auern eingestiirzt sein miiBte, wfirde nur dann zutreffen, wenn der 
H interfiillungsboden dieser M auern ganzlich kohasionslos ware, eine 
B edingung, die bei diesen A useinandersetzungen m eistens n ich t be- 
a ch tet w ird. A uch dem  kann n ich t beigep flich tet werden, daB die 
Larssenw and die gleichen statischen Verhaltnisse habe w ie die Spund- 
w and R o te  E rde. M it berechtigter G en ugtuun g w eist F ranzius darauf 
hin, daB sein v or 15 Jahren begonnener K a m p f gegen den Stam pf- 
beton heute zugunsten des fliissigen oder weichen B etons entschieden 
ist. W ir miissen uns m it R iick sich t a u f den verfiigbaren  R aum  a u f diese 
w enigen B em erkungen beschranken und konnen das um so m ehr tun, 
ais sie an  dem  oben abgegebenen W ertu rteil uber das gesam te W erk  
nichts andern. D ie A u sstattu n g  des B uches ist des V erlages wtirdig.

H . E n g e ls .

T e c h n i s c h e s  D e n k e n  u n d  S c h a f f e n ,  eine le ich t v erstan d - 
lic lie  E in fiiliru n g in dic T ech n ik  v o n  D ip l.-In g . G eorg

I. v o n  H a n f f s t e n g e l ,  a. o. P rof. an der T echnischen H ochschule 
B erlin . V ierte  n eu bearbeitete  A u fla ge  m it 175 T ex ta b b ild u n g en . 
V erla g  Julius Springer, B erlin. P reis gebunden R M . 6,90.

D as w e it iiber die F ach kreise  hinaus b ekann tgew ord en e W erk  
is t nunm ehr in 4. A u fla ge  erschienen. E s b ed a rf keiner besonderen 
E m p fehlun g mehr, denn es is t  in den Jahren  se it dem  ersten E rscheinen 
se it Septem ber 1919. G em ein gut a ller derjen igen  gew orden, d ic  fiir 
technisches D enken und technisches Sch affen  L ieb e  und V erstand n is 
haben.

D er V erfasser h a t sich  in der neuen A u fla ge  den F o rtsch ritten  
der Z e it angepaBt. E r  h a t a lle  V eran derungen  b e riick siclitigt, die 
durch die R atio n alisieru n g allgem cin  und d u rch  das F órderban d 
im  besonderen in den techn ischen  B etrieben  v o r  sich  gegangen 
sind.

M it R e clit w eist der V erfasser a u f die N o tw en d ig k eit hin, das 
H ergebrachte lcritisch, w enn auch  n ich t verneinend, zu betracliten . 
E r  w eist ferner d a ra u f hin, w ie z. B . d ie B a u k u n st ein A u sd ru ck  des 
technischen G eistes unserer neueren Z eit gew orden is t und ilire  A u f
gabe w ieder in einer groB zugigen R a u m gesta ltu n g  sieh t u n ter der 
Y erw en d u n g der neuesten H ilfsm itte l der T echn ik .

D ie A n derungen  in dem  B u clie  sind b e riick sich tig t d u rch  er- 
ganzende A b sch n itte  iiber neue W ege der E n erg iew irtsch aft, der 
F lieB arbeit, der S clia ffu n g a sth etisch  schón er Form en und R a tio n a li
sierung durch V erein heitlichun g.

H a n f f s t e n g e l  h a t  sich  ein groBes Y e rd icn st dad u rch  erw orben, 
daB er das V erstand n is fiir  techn isches D enken und S clia ffen  m it 
seinem  W erke in die w eitesten  K reise  auB erhalb der T ech n ik  getragen  
h a t. E in  w ertvo lles H ilfsm itte l is t  ihm , dem  L e iter  der technisch- 
w issenschaftlichen L eh rm itte lzen trale, d ad u rch  gegeben, daB er von  
hier aus G elegenheit h a t, le ich t verstan d lich e  techn ische D arstcllu n gen  
in W o rt und B ild  zu verbreiten.

E s m ogę geniigen, a u f die N euerscheinung seh r em pfelilend 
hinzuw eisen. W er das B u ch  m it A u fm erk sam k eit liest, w ird  selbst 
von  dem  G eist erfaBt, der den A u to r  erfiillt. M ogę der neuen A uflage  
eine noch gróBere V erb reitu n g beschieden sein ais den bisherigen.

E . P r o b s t .

V o r l e s u n g e n  i ib e r  T e c h n i s c h e  M e c h a n i k .  3. B a n d : F e s t i g -  
k e i t s l e l i r e .  V o n  D r. p hil. D r.-In g. A u g . F ó p p l .  10. A u fL , 
b earbeitet von  D r.-In g. O t t o  F ó p p l .  V e rla g  von  B. G. T eubn er, 
L eip zig-B erlin  1927. Preis RM  16,60.

D as W erk, das w ohl w ie seiten eins ais G run dlage der technischen 
A usbild un g v o n  G enerationen deutscher Ingenieure ged ien t lia t, 
b ed arf keiner W orte  der Einftihrung. E s is t  n ach  dem  T ode des bc- 
rtihm ten Forschers und Lehrers von  seinem  Solin  O. F o p p l nett b ear
b e ite t w orden. W ahrend die E in teilu n g des um fan greichen  L ch rsto ffs  
von  den friiheren A u flagen  iibernom m en w orden ist, h a t  der V er- 
fasser dieser A u flage  w ich tige  T eile  nęu b earbeitet. H ierm it sind n ich t 
allein  zw eckm aB ige A bkiirzun gen  yerbunden, sondern v o r  a llem  die 
p hysikalischen  G rundlagen  der F estigkeitslehre v o n  G rund a u f neu 
bearbeitet worden. D iese bestehen im w esen tlichcn  in  der versuchs- 
technischen P ru fu n g der F estigkeitseigen schaften  des W erk sto ffs. 
D ie  B eziehungen zw ischen V ersuch und R ech n un g w erden n ach der 
zur Z e it noch in  D eutsch land  vcrtreten en  A u ffassu n g durch den B e- 
g riff der reduzierten  Spannung hergestellt. Jedoch w ird  auch. auf 
die Ergebnisse hingew iesen, die die A b sch atzu n g der B ru ch gefah r 
n ach der gróBten Schubspannung liefert.

D as W erk  b ie tet a is G rundlage eine ku rze A b le itu n g des Span- 
nungs- und D ehnungszustandes des K orpers. H ieran  sch lieB t sich  die 
Theorie der B alken biegun g einschlieBlich der B eh an dlu n g statisch  
unbestim m ter A ufgaben  a u f Grund der S atze  v o n  C astig lian o. D ie  
S ta b ilita t von  Spannungszustanden wird an H and der E ulerschen  
K n ickberechnungen behandelt und durch K n ick b etra ch tu n g en  n ach 
N avier, Schw arz und R an kin e ergan zt. D ie U n tersu chu ng zw ei- 
dim ensionaler Problem e is t m it der Theorie der kreisfórm igen P la tten  
und der U ntersuchung der Spannungen in G efaBen m it D rehsym m etrie  
v ertreten . D ie B eh an dlu n g der D reh festigk eit is t  in diesem  B an d ę 
a u f die U n tersuchung von  W ellen  m it kreisfórm igem  und rechteckigem  
Q u erschn itt beschrankt, an die sich die B erechn u ng von Federn 
schlieBt. D en SchluB bilden die G rundlagen  der m athem atischen 
E lastizitatsth eorie. Sie sind zu strengen U ntersuchungen iiber reine 
V erdrehungsspannungen und zu r B egrun du n g des hyd rodyn am ischen  
G leichnisses verw an d t worden, das zur B eu rte ilu n g der D rehspan- 
nungen in  zusam m engesetzten  Q uerschnitten  gebrau ch t w ird. D em  
A b sch n itt is t  auBerdem  eine ku rze A bh an d lu n g iiber den B eg riff 
der H a rtę  beigefiigt.

D as W erk  zeich n et sich durch die klare, anschauliche Sprache 
und durch die ausfiihrliche D arlegun g der m echanischen u nd m ath e
m atischen Zusam m enhange aus. Diese V orziige begriinden seine B e 
deu tun g ais Lehrbuch. D ie griindliche B eh an dlu n g des S toffes, die 
sich auch a u f schw ierige Problem e der F estigkeitslehre erstreckt, 
m ach t das W erk  auch zu r V ertiefu n g der K en ntnisse der in der B au - 
p raxis stehenden F achkollegen  w ertvo ll. E s w ird jedem  N u tzcn  bringen, 
der w irklich e E rken n tn is erstrebt, d a fiir auch em ste  A rb e it zu leisten  
bereit ist. D as W erk  w ird  darum  auch in dieser neuen A u fla g e  der 
F ach w elt bestens em pfohlen. B e y e r .
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T e u b n e r s  H a n d b u c h  d e r  S t a a t s -  u n d  W i r t s c h a f t s k u n d e .
A b t. II , V erla g  B . G . Teubner, L c ip zig  1925 und 1926.

D en  hier bereits besproclienen und ais g u t im  U n terrich t ver- 
w ertb a r bczcich neten  H eften  dieses v o n  P rof. B rau er (Breslau) redi- 
gierten  Sam m elw erkes sind einige w eitere gefolgt. Sie verm ehren 
den gu ten  E in d ruck, den die M chrzahl der fruh er erschienenen D ar- 
stellun gen  liervorrief. B esonders sei hingew iesen auf den B ergbau  
und Industrie (im w eiteren  Sinne) behandelnden T eilban d, der sich 
dadurch von  den iiblichen volksw irtsch aftp o litisch en  D arstellun gen  
u nterscheidet, daB der zu o ft vernach lassigte  B ergbau  (im zw eiten  H e ft 
w ie im  ersten die gem einhin auch n ich t geniigend gew iirdigte F orst- 
w irtsch a ft du rch  Prof. v o n  M a m  m en ) hier durch B erg ra t A r l t  
eine B eh an dlu n g gcfunden h a t, die den A n fan ger m it Zw eck, A u f
gaben, E igen arten  und E n tw icld u n g des B ergbaues b ek a n n t m acht, 
w ie ja  diese in  den gew erbepolitischen Vorlesungen der Technischen 
H ochschulen  auch naher auseinanderzusetzen  sind. D ie in  letzteren  
gew onnene E rfah ru n g kom n it auch  der in dustriepolitischen D arstellu n g 
Prof. K o e h n e s  zu gute, die ihrerseits w ieder durch eine selbstandige 
D arstellu n g der O rganisation  der technischen A rb eit v o n  Schulz- 
M ehrin w irkun gsvoll e rg in z t  w ird. E s w ird d am it der fak tisch  gegebenc 
Zusam m enhang zw ischen V o lk s- und B etriebsw irtsch aftslehre gew ahrt 
und d am it ein  V orsp run g v or den nationalbkonom ischen Leh rbuchern  
erreicht, die den betriebsorganisatorischen und cinzelw irtsch aftlichen  
Eragen zu w enig A u fm erk sam k eit w idm en. D en  eine „B evó lk eru n gs- 
leh re" und eine u b ersich t iiber die beru flich-gesellschaftliche G liederung 
des deutschen  V olkes bieten den  A bh an dlun gen  feh lt m anche E r- 
gan zun g, die aber beim  A usbau  des G esam tw erkes ja  noch nach- 
geh o lt w erden kann. W enn die le tz ten  abschlieBendcn L ieferungen 
vorliegen , w ollcn  w ir a u f das G anze, dem  w ir einen glticklichen A b- 
schluB w ftnschen, zuruckkom m en. D ie finanzw issenschaftlichen und 
w irtschaftshistorischen K a p ite l w erden a u f die Zusam m enhange der 
W irtsch aft m it der T ech n ik  einzugehen haben. G e h r i g .

T u t - c n c h - A m u n .  E in  agyp tisch es K onigsgrab. Von H ow ard 
C a r t e r .  Z w eiter B an d. M it einem  B eitrag  von  G eorg S t c i n d o r f f  
und A nhangen von  D . E . D e r r y ,  A . L u c a s ,  P . E . N e w b e r y ,  
A . S c o t t  und H . I. P l e n d e r l e i t h .  295 Seiten m it 153 A b b . auf 
88 T afeln . L c ip zig  bei F . A . B rockhaus, 1927. Preis R M  14,— .

D em  ersten an dieser Stelle  besprochenen B an d iiber das G rab 
des T ut-ench-A m un  h a t der A usgrab er C arter nunm ehr den zw eiten 
folgen lassen, in dciii er d ie sein erzeit m it groBer Spannung erw artete  
O ffn un g der G rabkam m er sch ildert. D as E rgebn is h at, w ie m an 
schon den B erich ten  der Tagespresse entnehm en konnte, a lle  E r- 
w artungen erfiillt, w enn n ich t ubertroffen. C arter e rza h lt in seinem  
B u ch  in  seiner frischen, unbekum m erten A rt, w ie die G rabkam m er 
und der von  vierfach en  kostbaren  Schreinen unischlossene Q uarzit- 
sarg geoffn et w u rde und w ie er die von  einem  le tzten  innersten Sarg 
aus purem  G old umschlossene K ónigsm um ie fan d und b arg  m it einem  
iiberalis reichen S ch atz  kostb arer Stiicke  agyp tisch en  K u nstgew erbcs. 
M an erinnert sich, m it w elchem  Zeitungslarm  sein erzeit d ie E n t- 
deckun g des Pharaonengrabes der staunenden W o lt v erk iin d et w urde, 
w elch seltsam e G eschichten  von der „R a c h e  des toten  K o n ig s"  dem  
sensationslusteraen  P u b lik u m  auf den F riih stiickstisch  ge le gt w urden. 
j e t z t  is t die Sensation vorb ci, und gerne n im m t m an Carters B uch  
zur H and, um  m it ih m  die Leiden und Freuden, die gespannten 
H offnungen und d as g liick liclie  F in den  des A usgrabers zu erleben. 
W as den Faclim ann besonders interessiert, sind d ie  gu ten  Schilderungen 
der technischen A rb eiten , des B ergens und B ew egens zum  T e il sehr 
schw erer und v o r  a llem  le ich t v erletzb a rcr G egenstande m it im m erhin

p rim itiven  B elielfsm itteln  in einem  engen R aum , der den A rbeitenden 
kaum  P la tz  zum  Stehen bot. W er.s ich  ais A u sgrab er an eine solche 
A u fgab e  w agt, muB sich der groBen V eran tw ortu n g bew u flt sein. 
E in  F eh lgriff kann  m anches zerstoren, w as nie w ieder zu ersetzen 
ist. D ic peinliche Sorgfalt, die C arter und seine M itarbeiter den 
Fundgegenstanden angedeihen lieBen, ist a ller A nerkennung w ert, 
w iew ohl sie e igentlich  ais selb stvcrstan dlich  vorau sgesetzt werden 
sollte. W er aber weiB, w elche Siinden gerade bei A usgrabungen 
stan dig  begangen w erden, ist besonders d a n k b ar dafiir. U n ter den 
H Łnden U nberufener, d ie in  der B eo b ach tu n g auch der scheinbar 
nebensachlichstcn  F undum stande w en iger gew issen haft und scharf- 
sich tig  gewesen w aren, h a tte  die E n td eck u n g L ord  Carnarvons wohl 
eine B ereicherung der agyp tisch en  M useen du rch  zahlreiche P racht- 
stiicke gcbrach t, fiir  d ie W issen sch aft w are aber v ie lle ich t w enig 
dabei. hcrausgekom m en. C arter ist nun, w ie sein  beriihm ter L an ds- 
m ann F linders Petrie, g a r  kein  G elehrter, kein  A gyp to logc von  F ach, 
und das is t seinem  B u ch  sicher zu gute gekom m en: es w are k au m  so 
lebendig ausgcfallen , so v o lk stu m lich  im  besten Sinne. E s versch lagt 
dagegen nichts, w enn C arter in  einem  einleitenden K a p ite l „Z u m  
V erstandm s der agyp tisch en  K u n s t"  m anchm al gehorig daneben hau t. 
D e r Y e rla g  h a t auch diesem  B an d eine F u lle  ausgezcichn et w ieder- 
gegebener L ich tb ild er C arters beigegeben, die die schonsten Stiicke  
des gefundenen S ch atzes zeigen, teils auch die aufeinanderfolgenden 
Zu stan de w ahren d der O ffn un g des G rabes vo r A u gcn  fiihren und 
deshalb von  besonderem  doku m entarischen W ert sind. R e u t h e r .

A l l g e m e i n e  V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e .  V o n  R o b e r t  L i e f m a n n .
2. A uflage. V e rla g  B . G . Teubner. 1927. P reis R M  3,80.

D er bekann te Freiburger Professor h a tte  das in v ,,B au in gen ieu r“  
w iederlio lt einpfohlene T eubnersche H and bu ch der S taats- und W irt
sch aftsku n de m it einer „T h eoretisch cn  G run dlegun g" eingeleitet. 
D ie d o rt entw ickelten  G edanken sind in einem  abgeschlossenen, m it 
einem  „R ep e tito riu m " 119  Seiten um fassenden, in  2. A uflage  g u t aus- 
gestatte ten  kleineren W erk  ausftihrlicher entw ickelt, w obei aber zu 
ih rer W tird igu ng doch a u f die friiher erschienenen „G ru n d sa tze  der 
V o lksw irtsclia ftsleh re“  zu riickgegriffen  werden muB. D enn das hier 
G ebotene is t w irk lich  keine , .allgem eine" V olksw irtsch aftsleh re, weder 
im  Sinne von L e x is  noch in dem  —  seiner B ed eu tu ng n ach  von  L ie f
mann n ich t ric litig ein gesch atztcn — von  Schm oller. A u ch  wenn V erfasser 
m eint, daB er die O rganisation des heu tigen  W irtsch aftsleb en s leichter 
verstan d lich  m aclie a is irgend ein  Vorganger, daB die w ichtigsten  
w irtsch aftlich en  Zusam m enhange tie fer u nd e infach er ais irt andern 
um fangreiclieren Lehrbiichern  in dieser, ein angestrengtes Studium  
beanspruchenden S clir ift e rk la rt scien, so  muB dieser Selbsteinschatzung 
gegeniiber liervorgehoben werden, daB das L iefm ann -System , das die 
E rk laru n g der P reis- und Einkom m ensbildung in den M itte lp u n k t 
stellen w ill, d am it w ohl w esentlicli zur K la ru n g  des T au scliverkeh rs 
beitragt, indem  es du rch  originelle D arstellu n g zu m  N achdenken 
anregt, aber keinesw cgs die V o lk sw irtsch aft ais solche m it ihren v ielen  
LebensauBerungen ihren U rsaclien nach und in um fassender Schilderung 
der Erscheinungsform en behandelt. D er G laube, daB es nur a u f der 
von  L . „gesch affen en  theoretischen G rundlage und m it keiner der 
bisherigen T hcorien  m Sglich w ar, a lle  w ichtigeren  Erscheinungen des 
T au schverkeh rs in so e infach er und gedran gter W eise zu erklaren ", 
w ird wohl n ich t allgem ein g e te ilt w erden —  obw ohl die U berzeugung 
des V erfasscrs und die D arbietu n g einer cigenen A nscliauung, w ie dis 
o ft  scharfsinnige B ew eisfiih ru ng anregend sind und die D enkcnden be- 
reichern. Prof. D r. G e h r i g .

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR BAUINGENIEURWESEN.
Geschaftstelle: B E R L I N  N W 7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

Fernsprecher: Zentrum  1520 7. —  P o stsch eck k o n to: B erlin  Nr. 100320.

Bitte beachten !
n ie  M itglieder werden gebeten, b e i der B eitragszah lu n g beachten  

zu wollen, daB der M itglied beitrag fiir  1928 du rch  B eschluB  d e j ordent- 
lichen  M itglieder\’ersam m lung der D eutschen G esellschaft fiir B a u 
ingenieurwesen-a m 28. M ai 1927 in M annheim  a u f M. 10,—  festgesetzt 
w orden ist. F u r M itglieder, d ie gle ich zeitig  dem  V erein  deutscher 
Ingenieure angehoren, b e tra g t der B eitrag  M. 7,50 und fiir  Junioren 
M. 4,— . W ir b itten , fiir  Zahlungen das P ostsch eck k o n to  B erlin  
N r. 100329 der D eutschen G esellschaft fiir  B auingenieurw esen, B erlin  
N W  7, Ingenieurhaus zu benutzen  und a u f dem  Zah lkarten ab sclin itt 
auch die M itgliednum m er angeben zu wollen, d am it Irrtiim er ausge- 
schlossen werden.

W elcher Beruf wird nach der Reifepriifung gewahlt ?
Im  L a u fe  dieses M onats fin d et an  v ielen  hóheren Schulen  schon 

der sch riftliclie  T eil der R eifep ru fu n g sta tt. D ie E n tscheidu ng uber 
den zu ergreifenden B e ru f muB, sow eit sie n ich t schon getroffen  ist, 
bald gefa llt w erden. H ierbei w ird der R a tge b e r fiir  die B erufsw ah l 
„D ie  A usbildung fQr den B eru f des akadem ischen B auingen ieurs" 
ais W egw eiser seh r w illkom m en sein. A u ch  diejenigen, die sich  vo'n 
vornherein  n ach bestandener R eifep riifu n g dem  B auingenieurw esen 
zuw enden w ollen, werden es begruBen, sich an H and dieses R atgebers

iiber den A usbild un gsgang u nterriclitcn  zu kónnen. D as kleine H eft- 
chen is t durch die G eschaftstelle  der D eutschen G esellschaft f iir  B a u 
ingenieurwesen, B erlin  N W  7, Ingenieurhaus, zu m  Preise von  60 P fg . 
zu beziehen.

Mitgliedkarte der D. G. f. B. fiir 1928.
D ie M itglied karte  der D eutschen G esellschaft fiir  B auingenieur

wesen fiir  das Jah r 1928 w ird den M itglied em  der Portoersparnis wegen 
ais „ W i c h t i g e  D r u c k s a c h e "  zugesandt, sobald  sie den B eitra g  
fiir  das Jah r 1928 en trich te t haben. W ir  b itten  daher unsere M itglieder, 
dieser D ru cksache B eaclitu n g schenken zu w ollen.

Neue Mitglieder im neuen Jahre !
D a m it sich die E rgebnisse der w issenschaftlichen A rbeiten, die 

durch die G esellschaft a u f verschiedenen G ebieten  eingeleitet' oder 
schon d u rcligefiih rt w orden sind, und auch  die E in rich tun gen  u nd Ver- 
anstaltu ngen  der G esellschaft v o ll ausw irken konnen, m iissen sie einem  
m oglichst groBen K reise zu gan glich  gem ach t w erden. D as is t  nur 
m oglich a u f der G rundlage eines groBen M itgliederkreises. W enn die 
A rbeiten  der D . G. f. B . E rfo lg  haben sollen, muB sich der M itglieder- 
kreis noch w eiter vergróBern. W ir  b itten  daher unsere M itglieder, 
in ih ren  B ekann ten kreisen  fiir  d ie D eutsch e G esellschaft fiir B a u 
ingenieurw esen w erben zu wollen.
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