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DAS RATIONELLE PROFIL DER STAUMAUERN.

Von Ingenieur G. G. Kriwoschein,. Professor in Petrograd, der seit in Prag.

i .  E in le i t u n g .
B ei der Berechnung der Staum auern benutzen die russischen 

und franzósischen Ingenieure die Methode von Professor 
M a u r ic e  L e v y ,  die voraussetzt, daB die kleinste Spannung 
in jeder Schicht der Staum auer von  der W asserseite nicht 
k leiner sein soli ais der hydrostatische D ruck in dieser Schicht.

W as bedeutet diese m echanische Bedingung in einfacher 
Sprache des Ingenieurs ? Sie bedeutet, daB wir m it dieser 
Bedingung den vollen A uftrieb  beriicksichtigen. Solche Be- 
handlungsart fordert natiirlich Einwendungen gegen die 
Beriicksichtigung des vollen A uftriebs heraus, besonders auf 
die ganze Lange der Solile.' Diese Bedingung setzt voraus, 
daB die ganze Staum auer ins W asser untergetaucht is t und 
nach dem Archim edes-Gesetze an ihrem G ew icht so viel verliert, 
wie der U m fang des durch das Staum aucrw erk herausgedriickten 
W assers w iegt; m it anderen W orten: h a t das Staum auerw erk 
ein spez. Gewicht von  y =  2,3 t/m3 gehabt, wird je tz t  sein 
spez. G ew icht um 1 t/m3 kleiner, und das spez. Gew icht des 
untergetauchten M auerwerkes ist v =  1,3 t/m3. Dagegen be- 
haupten die Gegner der obengenannten Bedingung, daB die 
B eriicksichtigung des konstanten, auf die ganze Lan ge der 
Sohle wirkenden Auftriebes —  sogar bei der Luftseite —  vor- 
aussetzt, daB das W asser unter der ganzen Staumaufer 
durchdringt und auf der L uftseite erscheint, was aber in W irk- 
lichkeit nicht bem erkt wurde. E s ware noch dieser F ali zu be- 
riicksichtigen: dringt das W asser unter dem ganzen Staum auer
w erk durch und w irkt m it vollem  Auftrieb, dann miiBte sich 
unter der Sohle eine diinne W asserschicht bilden, auf der das 
Staum auerw erk gleiten móge.

E inige A utoren  lassen die Durchdringung des W assers 
unter der Staum auersohle zu und bemiihen sich, fiir diese ein 
Gesetz zu finden.

A lle obengenannten Meinungen sind vielleicht logisch. 
Sie haben ihre Griinde, soweit es sich iiber Staum auerwerke 
von kleinerer Hohe handelt. W ir kónnen aber nicht nur diese 
beriicksichtigen, weil sie wegen ihrer groBen S tab ilita t und 
F estigkeit noch geringe Schichtspannungen haben. Beriick- 
sichtigen wir mm die Staum auern von der Hohe 20 bis 30 m, 
dereń E insturz das Vernichten von  Menschenleben und Yer- 
mógen zur Folgę haben kann. In  diesen F allen  miissen wir in 
erster Linie ohne R iicksicht auf die Hohe der Baukosten die 
volle Stabilitatssicherheit verlangen. W ir haben gesagt, daB . 
die obengenannten Erwiderungen der Gegner der Bedingung 
von M aurice L ć v y  vielleicht logisch sind. Ja, sie sind logisch, 
soweit die Rede nur solche Erscheinungen betrifft, wie das 
Durchdringen des W assers unter der Sohle der Staum auer 
iiber ihre ganze Lange, den V erlust des spez. Gewichtes der 
Staum auer, ais wenn die Staum auer schwim m t usw. A ber wir 
kónnen auch diese Erscheinungen von demselben Standpunkt 
betrachten w ie Professor Maurice L e v y  selbst. E r sagt, daB jede 
Schicht der Staum auer von der W asserseite einige Risse, die 
von der Form anderung der Staum auer abhangen, erhalten 
kann. Man kann erwarten, daB das W aśser in diese zwar sehr 
schmalen Risse hineindringen kann. D as D urchdringen des 
Wassers bildet die hydrostatische Pressung des W assers von 
unten (den Auftrieb). Ist in einer Schicht die Pressung vo n  dem 
Eigengewicht gróBer ais der hydrostatische Druck, kónnen 
sich keine Risse bilden, und infolgedessen kónnen wir auch kein 
Durchdringen des W assers durch das Staum auerwerk erwarten.

Dann ist es nicht nótig zu behaupten, daB uns die Bedingung 
von Maurice L e v y  einen E indruck gibt, ais wenn w ir den A u f
trieb beriicksichtigen, ais wenn das W asser in Schichten durch
dringt und ais wenn die Staum auer schwim m t. Nein. M it  
d e r  B e d in g u n g  v o n  M a u r ic e  L ś v y  la s s e n  w ir  d a s  
D u r c h d r in g e n  d e s  W a s s e r s  in  d ie  R is s e  z u , w o d u r c h  
a u c h  g l e i c h z e i t i g  ih r  U r s p r u n g  e r k l a r t  w ir d .

W ir haben diesen Satz von M aurice L e v y  ais die Grundlage 
fiir die vorgeschlagene Untersuchung von Staum auern an
genommen.

AuBer dieser Grundlage haben wir noch eine andere 
herausgestellt. Beim  vollen Becken erleidet die L uftseite die 
gróBte Spannung; beim leeren Becken bestim m t man hier 
gewóhnlich die Spannung, d ie  g le ic h  N u li  is t .  Gegen diese 
Bestim m ung der Spannung N uli wollen wir protestieren; 
unsere Oberlegungen werden spater beschrieben. W ir schlagen 
vor, daB beim leeren Becken in der L uftseite der Staum auer 
eine Spannung nicht Nuli, sondern irgend eine gewisse-Spannung, 
z. B . von der GróBe %  der m ittleren Spannung ist, und wir 
sollen diese bestimmen, Diese Bestim m ung ist gleichbedeu- 
tend m it der Bestim m ung der Randspannung bei der L uftseite 
fiir den Fali, daB die Stutzlinie m it dem  auBersten P unkte 
d e s  m i t t le r e n  V i e r t e l s  des Querschnittes zusammen- 
stim m t. Diese B edingung verteuert zw ar die Staum auer ein 
wenig, aber sie sichert dafiir dieselbe vor der Erscheinung 
der Risse wahrend ihrer E rbauung. D ie vorliegende Abhand- 
lung entha.lt die Bestim m ung des rationellen Profils einer 
Staum auer, welche die zw ei gestellten Bedingungen befriedigt. 
Diese Bestim m ung ist hier nur fiir das Eigengew icht des Mauer- 
werks y =  2,3 t/m3, aber bei einer beliebigen H ohe in den 
Grenzen bis zur 12-fachen oberen B reite der Staum auer aus- 
gefiihrt. Zum  B eispiel bei einer B reite  der K rone der S tau
mauer a =  3 m wird das Profil bis zur H ohe 12 X 3 =  36 m 
giiltig, und bei der B reite a =  10 m wird das P rofil bis zur 
Hohe 12 x  10 =  120 m giiltig.

D ie M ethode der Profilbestim m ung ist durch die Unter- 
suchungen von  M aurice L e v y  begriindet. Zu diesem Zw eck 
wurden zwei Bedingungen gestellt, die den UmriB der S tau 
m auer an der L u ft- und W asserseite bestim m en: die erste 
Bedingung von  M aurice L ć v y  m it R iicksicht auf die Spannung 
an der W asserseite, die andere vo n  uns vorgeschlagene m it 
R iicksicht auf die Spannung an der L uftseite. Diese B edin
gungen driicken sich m ittels zw ei Differentialgleichungen des 
zw eiten Grades aus. D er Versuch der Integrierung dieser 
Gleichungen w ar erfolglos. A n sta tt der Integrierung ist unsere 
A ufgabe durch eine stufenm aBige Bestim m ung des Umrisses 
der beiden F lachen der w agerechten Streifen unter der K on- 
trolle der Spannungen fiir jeden Streifen aufgelóst.

W ir werden zw ei Staum auerprofile untersuchen: ein
Profil m it einer parallelogram m ischen, A bb. 1, und ein zweites 
m it einer rechteckigen Krone, A b b . 2 (der W andriicken m it 
der um gekehrten N eigung ist durch die Strebem auern unter- 
stiitzt, A b b . 3). D ie U ntersuchung eines solchen Profils zeigt, 
daB die Form  einer parallelogram m ischen K rone der S tau 
mauer von  keinem  V orteil ist und daB die Form  einer recht
eckigen K rone vorteilh after ist.

Am  A nfang dieser Abhandlung haben wir die Griinde der 
B erechnung eines trapezischen und eines dreieckigen Profils, 
die fiir die U ntersuchung eines rationellen Profils nótig sind,
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an gegeben. D ic  R e s u l t a t e  d e r  F o r m b c s t im m u n g  fiir  
d a s  r a t i o n e l l e  P r o f i l  s in d  s e h r  in t e r e s s a n t ;  s ie  
z e ig e n ,  daG  es n i c h t  n o t ig  i s t ,  d e n  g e n a u c n  U m riC

Abb. 1.

*'////s////////

A bb. 2. Abb. 3.

d e r  b e id e n  F la c h e n  zu  s u c h e n , s o n d e r n  es  g e n i ig t ,  
s ic h  a u f  d ie  A n w e n d u n g  e in e s  d r e ie c k ig e n  G r u n d -  
p r o f i l s  m it  d em  o b e r e n  T e i l  in  F o r m  e in e s  R e c h t -  
e c k e s  zu  b e s c h r a n k c n .

D ic Frage nach dem Y erlau f der N orm ajjpannungen in 
den wagerccht.cn Querschnitten neigt sich zu dcm geradlinigen 
Gesetz, wie das die Arbeiten von Pęof. Mohr (Die angewandte 
Mechanik) und Prof. M aurice L ć v y  zeigen, welche sich auf die 
E lastizitatstheorie stiitzen. Prof. S. Tim oschenko untersucht 
in seiner E lastizitatstheorie auch die Grundprofile in Form  
eines R echtecks und eines Drciecks, wo der Verlauf der Span
nungen durch ein Trapez dargestellt ist. Prof. Mohr zeigt ein 
Reispiel eines krum m linigen Umrisses einer Staum auer 
und beweist die U nm oglichkeit der Annahm e eines krum m 
linigen Verlaufs der Normalspannungen, und infolgedessen 
kom m t er zur .Annahm e des geradlinigen Yerlaufs. D a  wir 
gemaB den von  uns gestellten Bedingungen eines rationellen 
Profils unter der Annahm e eines geradlinigen V erlaufs der 
Spannungen gefunden liaben, und w eil das crhaltene Profil 
bei den gróBeren Hohen von dem dreieckigen Grundprofil 
sich nicht unterscheidet, so ist es selbstverstandlich, daB dic 
Annahm e des geradlinigen Verlaufs der Spannungen fiir das 
zu untersucliende P rofil ganz richtig gew ahlt wurde.

2. D ie  t r a p e z f ó r m i g e  S t a u m a u e r .
W ir haben, Abb. 4:

Y das G ew icht des Mauerwerks, 

r> _V h c  p _ „ u  . p _  Y ( b r c - - a )  .
Po i=  v a  h ; 

h* c li

(0

(2)

I-I =  "  • ; W  =
2 1

D ie N on nalpressun g:

N - v ( '  • ’ ' ) » + V -

D as M oment in bezug auf dic M itte der Sohle:

M =
h3 c h A b — 2c\ Y h c / j b — 4c\ 

T  \ 6 7  2 \ 6 J
, / b — 2 c - - a \  / b — a — c\ , / 4 a - ) - 4 c  — b\

v:ih(— 2 — ) f n — 2 ) h (  6 )■

a ) 02= P h  (Maurice L ćv y ),

r-a -i

W ir nehmen dic N eigung der W assersęite oder die Grund- 
seite c so an, daB dic Pressung von der L uftseite nur ein 

m ittleren Pressung <r0° wird:

(If) o," =  a. a,,0 (A u tors Bedingung), 

wobei « >  0.
Nehmen wir an u - - o, so erhalten wir 

c ,° — o; das bedeutet, daB die Stutzlinie beim 
leeren B ecken das m ittlcre D rittel des Quer- 
schnitts nicht yerlaBt.

D a bei dem A n lauf der Spannungen nach 
dem Dreieck die W asserseite beim leeren Becken 
die gróBte Pressung. und die L uftseite die 
Pressung N uli erhait, so ist es moglich, daB 
m an wahrend der Ausfuhrung der Staum auer, 
wenn das M auerwerk noch nicht erhartet ist, 
eine Zusam m endriickung der Fugen auf der 
W asserseite erwarten kann. Dieser Um stand 

verursacht eine Kriim m ung des Profils, Abb. 6, und infolge
dessen wird sich die Staum auer auch im GrundriB kriimmen, 
wobei lotrechte Risse auf der W asserseite entstehen konnen.

Prof. S. B elzetzky h a t in seinen 
theoretischen Untersuchungen 
der Fonrjanclerungen von Stau- 
m aueni gezeigt, daB diese lot- 
recliten Risse nur an der 
\Vasserseite erscheinen konnen. 
Um diese unerwiinschte Erschei- 
mtng zu yermeiden, schlagen 
w irvor, das Profil der Staum auer 
■so zu wahlen, daB die Pressung 
yon der L u ftseite  beim leeren 
B eckcn nur einen gewissen 

Teil der m ittleren 
Spannung ^(„"ist1. 
E in  idealer Fali 
ware der, wenn 
die Pressung beim 
leeren B ecken 
den gleichmafii- 
gen Verlauf hat; 
dieser F ali kann 

Abb. 6. z. B . bei einem 
sym inctrischen

Profil rorkom m en, was aber die B aukosten einer Staum auer 
YergróBert. Um  diese Yerteuerung zu yermeiden, konnen wir 
fiir a die W erte Yl bis y2 annehmen.

Aus der Form el fiir exzentrischen Diruck:

! 1 — 1
1 1

-t-

; i | 
1 ! '

T Beim vollen 
1 Becken

Beim leeren Becken

A bb. 4 u. 5.

a l
N _  6 N  e 
b b-

=  a a,1 — a .
N

erhalten wir

woraus fo lgt: 

(3)

6 e
a  ~  1 b” ’

In  diesen beiden Form cln werden die Gliedcr ohne y verschwin- 
den, wenn w ir ein lccres B ecken haben.

Die untere B reite der Staum auer b bestim m en wir so, daB 
die B edingung von Maurice L ó v y  befriedigt wird, A bb. 5:

Hier ist c die Ę xzeh trizffet, d. h. der 
K ra ft in bezug auf die M itte der Sohle.

W ir haben fiir

H ebelarm  der

d. h. daB die Pressung yon der W asserseite beim volIen Becken 
nicht kleiner ais der hydrostatische D ruck li w are; dabei 
ist P >  1.

e
1) Vl2

2 e 
b "

2 e 
b

1 D iese Jilethode is t hier zu m  ersten M ałe vorgcsclilagen.
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M it anderen W orten: Nehm en wir an, daB die Pressung an der 
L uftseite, beim  leeren Beclten, 1/4 der m ittleren Pressung ist, 
dann darf die Stiitzlinie d a s  m i t t l e r e  V i e r t e l  d e s  Q u e r -  
s c h n i t t e s  nicht verlassen. Sollte die R andspannung an der 
L u ftseite ł/a sein- dann diirfte die Stutzlin ie d a s  m i t t l e r e  
S e c h s t e l  d es  Q u e r s c h n i t t e s  nicht iiberschreiten. W ir 
meinen, daB wir a =  i/i  ais Grenze annehmen kónnen.

A u f diese W eise kónnen w ir die von uns gestellten Be- 
dingungen in folgender Form  schreiben:

’7777\

c-o\ b-o,8nh \ca1/źb \ 
yb-1,05lh->\

er Wb ic*’/Sb I

(die Bedingung von Maurice Lćvy),

Abb. 10. Spannungen vom Eigengewicht.
(die Bedingung des Autors).

D ie  T a b e l l e  f i ir  d a s  d r e i e c k i g e  P r o f i l ,  A b b . io . 
B ei P =  i, y =  2,3 t/m3 erhalten wir die folgenden P ro 

file, A b b . 10 a, b, c und d.

Setzt man hier die W erte N, M, N„ und M0 ein, so findet man 
die Grundgleichungen:

D ie Flachę 
des Stau- 

m auerąuer- 
schnittes

a b  (a 4- b) — 2 a!

c  =  V 8 b =  o , n o 6 h  
c  =  1/ 4 b =  0,232 h 

c = V . 2 b  =  0 ,5 2 7  h

S o n d e r fa l le .

1. W ir nehmen a — 1/4 an, wenn die Stutzlinie das m ittlere 
Y ierte l des Querschnittes nicht verlaBt, dann P =  i . ,  Y =  2,3 t/m3, 
so erhalt man bei a =  b =  i :

S etzt m an das in die Gleichung (I) 
ein, so ergibt sich, A b b . 7:

c=o w— b=2j 7z~o,7yth-

2. N im m t man b =  a =  1 an und setzt m an auBerdem 
c =  o, d. h. daB wir auf die Bedingungen (II) und a =  1/i  ver- 
zichten, so erhalt man nach der Gleichung (I) bei c =  o, A bb. 8:

Beim leeren 
Becker?

b — 1,020 h und c =  0,444 h. A bb. 11 .

Dieses Profil gibt eine V erteuerung 
A bb. 10 auf 14 % .

gegen

3. Das in Abb. 9 dargestellte trapezfórm ige Profil m it der 
lotrechten W asserseite (c =  o) entspricht der Bedingung (I). 4. D ie  p r a k t i s c h e  L ó s u n g  d e r  A u f g a b e .

W ir kónnen die K urven  der beiden Seiten der Staum auer 
m ittels stufenm aBiger Bestim m ung der Fugenbreiten bestimmen, 
wenn w ir die wagerechten Schichten allm ahlich von  oben nach 
unten beriicksichtigen und fiir jede neue Schicht zwei gestellte 
Bedingungen schreiben. Diese A rt der
Berechnung ist ziemlich einfach, doch t*— a------->1

sehr zeitiaub en d. f %  Sn.
Setzen wir voraus, daB der obere f / l  

T eil der Staum auer m it der Kronen- |t x
breite a =  1 schon bestim m t ist.

3. D ie  d r e ie c k ig e  S ta u m a u e r .

Setzt man in den Grundgleichungen (I) und (II) fiir ein 
trapezfórm iges Staum auerprofil a =  o, so erhalt man ftir das 
dreieckige P rofil:

(I') (y — P) b2 —  (v — 2) b c —  (h2 - f  c2) =  o . . 1

J etzt betrachten wir eine Schicht Abb. 12.

2 D iese Form  ist praktisch  ausfuhrbar. D ie um gekehrte d e r  S ta u m a u e r ,  d ie  u n t e r  d e m  o b e n -
N eigu n g der W asserseite is t 6,28 : 1. D er A u to r h a t einige M auera g e n a n n te n  o b e re n  T e ile  l ie g t ,  A b b .  12 . D e r  E in fa c h h e it
m it der um gekehrten N eigung 4 : 1 ausgefuhrt. w e g e n  n e h m e n  w ir  d ie  M it te  d e r  T r a p e z b a s is  a is  d e n  M it te lp u n k t
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der M omente an. Ais veranderliche GroBen wahlen wir nicht A N 0, A M0, A N, A M die Zunahm en fiir die oberen W erte, 
die GroBen x und z, sondern die Summę und die Differenz um die neue Schicht (Trapez) bei der Berechnung der
derselben, d. h.:

oder

b =  'x +  Z 
C — X —  z , 

b +  c

b ■
z =  —

Bedeuten dann, Abb. 13:
N 0 die N orm alkraft,
M# das M oment beim leeren B ecken fiir den T eil der Stau- 

mauer, der oberhalb der betrachteten  Schicht liegt,
N und M dieselben W erte beim vollen Becken,

N orm alkrafte und Momente zu beriicksichtigen und 
zu einem neuen M ittelpun kt der iinteren B asis der Schicht 
uberzugehen, 

so ist, A bb. 13:
c

(1)

(2)

weil die Bestim m ung der M ittelpunktlage schon fiir kleine Fehler (3) 
in x  und z sehr em pfindlich ist.

A Mo

. , .  . b +  c . b
A N 0 =  Y y a  +  y y  —  —  + y y — - -  

4 *4

i N p A N j  +  h —  + y  b ; c

v y ( b  — c)/3 a  +  b + 2 c ^  M
6 J ~ N o

(4)
h (b —  c) [2 a -f- b -f- c' 

y ( b  — c) /3a +  2 b  +  c

Zur E rm ittlu n g der U nbekannten b und c haben wir 
zw ei B edingungen:

(I)

UD

o, =  h +  y  :
N +  A N  6 (M + A M )

a +  b (a +  b f

(von 
> Maurice
J L̂ vy)

N0 +  A N0_  N0 +  A N n 6 (M0 +  A M„)
a +  b a -f- b ( a + b ) *

(vom
A u to r).

Setzt man in diese Gleichungen die W erte A N 0, A N, A M0, 
A M ein und beriicksichtigt, daB schon ahnliche Bedingungen 
fiir den T eil der Staum auer, der hoher ais die betrachtete 
Schicht liegt, befriedigt waren, heiBt es:

JN __6_M 
a a2

6 M „
a

(111)
h :

| « N 0 = N0.
I a a

Tabelle i .  W e r t e  f i ir  d ie  S t a u m a u e r  m it  p a r a l l e l o g r a m m i s c l i e r  K r o n e  bei 7 =  2,3 t/m3, a =  A b b . 14.

Nr. a V h b
C

X Z a + b tg P tg fP

I
■1,000

■ -----

0:231 1.569 0,229 0,099 0,1640 0,0650 0,683 h 0,2814 0,7100
II 1,229 0 / 2 0 0 1,80 0,214 0,097 0,1555 0,0585 0,722 h 0,2925 o ,7775

III 1>443 2,00 0,203 0,104 0,1530 0,0490 0,748 h 0,2450 0,7650
IV 1,645 ,, 2,20 0,202 0,111 0,1565 0,0455 0.770 h 0,2275 0,7825

V 1,847 ,, 2,40 0,203 0,115 0,1590 0,0490 0,788 h 0,2200 0,7950
V I 2,050 ,, 2,60 0,202 0,119 0,1605 0,0415 0,804 b 0,2075 0,8025

V II 2,252 ,, 2,80 0,201 0,123 0,1620 0,0390 0,818 h 0,1950 0,8100
V III ■2.453 ,, 3.00 0,199 0,126 0,1625 0,0365 0,829 h 0,1825 0,8x25

IX 2,652 3,20 0,197 0,128 0,1625 0,0345 0,838 h 0,1725 0,8125
X 2,849 ,, 3,40 0,197 0,130 0,1635 0,0335 0,846 h 0,1675 0,8175

X I 3,046 u 3,60 0,196 0,132 0,1640 0,0320 0,853 h o,x 600 0,8200
X II 3,242 »> 3,80 0,194 0,132 0,1630 0,0310 0,859 h 0,1550 0,8150

X I I I 3,436 0 , 5 0 0 4,00 0,478 o ,333 0,4055  ■ 0,0725 0,870 h 0,1450 0,8110
X I V 3,914 , , 4,50 0,472 0,338 0,4050 0,0670 0,877 h 0,1340 0,8100

X V 4 ,386 5,00 0,468 0 ,34° 0,4040 0,0640 0,883 b 0,1280 0,8080
X V I 4,854 . '»•*» 5,50 0,462 o ,342 0,4020 0,0600 0,886 h 0,1200 0,8040

X V I I 5,316 , , 6,00 0,460 0,340 0,4000 0,0600 0,888 h 0,1200 0,8000
X V I I I 5 -7 /6 6,50 0,459 0,340 o ,3995 0.0595 0,891 h 0,1190 0,7990

X I X 6,235 1 ,0 0 7,oo o .g iS 0,684 0,8010 0,1170 0,894 h 0,1170 0,8010
X X 7,153 , , 8,00 0,904 0,679 0,7915 0,1125 0,895 b 0,1125 0,7915 .

X X I 8,057 9,00 0,895 0,676 0,7855 0,1095 0,895 h 0,1095 0,7855
X X I I 8,952 , , 10,00 0 , 9 0 1 0,677 0,7890 0,1120 0,896 h 0,1120 0,7890

X X I II 9,853 V
11,00 0 ,8 9 9 0,677 0,7880 0,1120 0,896 h 0 ,1110 0,7880

. 1 0 , 7 5 2 ‘ '■ j . - : ■ i ■ ■ '• ' - .• ■ ‘

.



j h  -j-(2 Y — i ) y  j b 2 +  2 {2 N -J-(3 Y — 2) a y  ( b
—  2 S h —  (y —  i ) j  b c  -f- 2 > 6 N  —  4 a  h +  (3 y  —  2) a y  j c

—  (3 h +  y )  c2 - f  4 (y —  1) a'2 y  _  4 { (h - f  y )3 —  h * }

+  [b a2 —  N a +  6 M l =  o

(1 -  a) Y y  b 2- f ( i  —  a )(2  N 0 +  3 Y a  y) b —  Y y  b  c 
— 3 2 N 0 +  Y a y ) c  +  2 (I —  a )Y a i y  +  [ f l —  a )N 0a +  6 M 0] =  0
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so erhalt man die endgiiltigen Gleichungen fiir die Bestim m ung friedigt (siehe § 2). Die zw eite Bedingung (vom  Autor) 
der U nbekannten b und c: ist bei dieser Form  iiberhaupt befriedigt.

A bb. 15.

V I
V II

V III
I X

X
X I

X I I
X I I I
X I V

X V
X V I

X V I I
X V I I I

X I X
X X

X X I
X X I I

X X I I I
X X I V  

X X V

10,545

i i ,799

13.145

I 4 .58 i

1 6 ,1 0 7
2 0 ,3 10
25,0 64
30,362
3 6 ,19 8

42 ó 66

! 49.463 
64,8 34 
82,290

|i o i ,849
123=476

1 1 4 7 ,1 7 6

0,4030 

o ,3995 
0,4000

0,680! 0 ,7960  
0 ,7940  

o ,79 i 5 
| 0 ,7900 

0,6771 0 ,7890

0,0705
0,0650
0,0640
0,0 595
0,0600

0 ,116 0
0 ,1 1 5 0

0 ,1 1 2 5
o,x 120 
0 ,112 0

h
0 ,8 4 7 h  

h

0 ,866 h 
0 ,8 75  h  
0,880 h 
0,885 h  
0 ,88 7 h 
0 ,8 95 h

0,892 h 
0 ,894 h 
0 ,8 95 h 
0,896 
0 ,896

150 0  
0,2400 

o ,2325 
0 ,2 12 5  
0 ,2 12 5  

0 , 195°  
0 ,18 5 0  
0 ,18 2 5  

0 , 155°  
0 ,16 2 5

0 ,14 8 0
0 ,14 x 0
0 ,13 0 0
0 ,12 8 0
0 ,1 1 9 0
0 ,120 0

0,1

0,3808 

0,4750 

o  5550 
0 ,6250  

0 ,72 5 0  
0,7800 

0,7975

0 ,7925
0,8225
0 ,8x50
0 ,8 15 0
0 ,8 17 5
0 ,8x50

o ,8 i 75

0 ,8 12 0
0 ,8 15 0
0,8060
0,8060

0 , 799°
0,8000

0 ,7960

0,794°
0 ,7 9 1 5
0,7900

, In  diesen Gleichungen finden sich die Ergauzungsglieder, 
die głeich N uli sind, in geraden K lam m ern; esistw iinschensw ert, 
diese Glieder zur K ontrolle der Berechnung beizubehalten.

D a sich bei der Losung dieser Gleichungen eine Gleichung 
vieirten Grades ergibt, kónnen w ir zur Yereinfachung der A u f
gabe fiir die Glieder b-, c 2 und bc angenaherte W erte annehm en; 
dann erhalten wir zw ei Gleichungen ersten Grades, aus denen 
w ir die W erte b und c leicht beśtiinm en. K leine Abweichungen 
der angenommenen W erte b 2, c2 und b c von  den neu erhaltenen 
verandern das E rgebnis sehr wenig, weil der EinfluB der Glieder 
zw eiten Grades iiberhaupt w enig em pfindlich ist. E s ist auch 
eine graphische Losung der beiden Gleichungen zw eiten  Grades 
durch b moglich, wenn man fiir c zw ei benaclibarte W erte an- 
n im m t. D er K on trolle der erhaltenen R esultate wegen ist 
es notig, jedesm al die Spannungen zu berechnen und im 
Falle  der sogar sehr kleinen tiberspannung gleichzeitig b und c 
etwas zu vergróGern.

5. D a s  r a t i o n e l l e  P r o f i l  d e r  S t a u m a u e r  m it  p a r a l l e l o -  
g r a m m is c h e r  K r  o n e .

D er obere Teil der Staum auer ist ein Parallelogram m  
von der Hohe h =  1,569 a =  1,569, A b b . 14. D ie erste 
B edingung von M aurice L e w  ist fiir dieses Parallelo-

.......................... "  " " =  %  be-

12,

14,043

15.594

17,247

2 1 ,7 6 5
26,8 55

32,494
38,698

45,438

5 2 ,74 0
68 ,981

i 87,424 
10 8 ,0 43 
130 ,8 4 6

155,834

6,8762
9 ,8 9 12

13 ,70 6 2
18 ,3 6 6 9
24,0003

4-  3 ,
’ h 4 .73S 0  
T  6 ,0 739  

- 30 ,68 78 I -f- 7 ,670 8

■ 38,503 
57,874

• 82,791
' 113.991
-1 5 2 ,0 8 5

+  9.514 
+  14.139
•j- 20 ,10 3  
- f  27 ,6 0 5 
+  36,80 9

19 7 ,8 34  | +  4 7 ,8 7 6  ; 10 ,7 5 5

D ie Bedingungen:

a± zz i i . . .  (von Maurice I-evy —  beim vollen Becken), 
a\' —  W cjJ . .  . (des A u tor s —  beim leeren Becken).

A bb . 14.
Duś rationelle Profil der Staumauer mit parallelogrammischer Krone.

D ie Iirgebnisse der Berechńungeri. sind in der Tabelle 1 
zusam m engestellt, und das gesuchte P rofil ist in A bb. 14 ge- 
zeichnet.
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------ m,090m—
-b=0,8S6k=t07& 0m-

Die Pressungen in BC

Beim leeren Becken

tg  tp =  0,885 — 0,1106 =  0,774, aber das erhaltene rationelle 
hat tg  <p zwischen 0,7100 —  0,8200 und 0,8200 —  0,7880; die 
korrigierte Linie hat tg  <p =  0,800, w as die untere B reite 
des rationellen Profils 0,900 h an statt 0,885 h gibt, wie es bei 
dcm  dreieckigen Grundprofil sich ergeben h at (um 2 %  groBer).

Zwęifellos soli die untere B reite der Staum auer bei un- 
endlich groBer Hohe derselben ganz ahnlich dem dreieckigen 
Grundprofil sein, d. h. 0,885 h- Es ist klar, daB wfr, um ein

3 S. N. Schisclipanoff h a t die M Ogliclikeit des wellenform igen
Umrisses vorausgesehen.

D ie'wci teren Schichten entsprechen auch der zwei ten Bedingung, 
weshalb die lotrechte W asserseite b is zum  P u n kt c verlangert 
sein soli, d. h. so weit, bis beide Bedingungen befriedigt werden.

D ie Ergebnisse der Berechnung sind in der Tabelle 2 
zusam m engestellt, und das gesuchte Profil ist in A bb. 15 ge- 
zeichnet.

1 E in  tlieoretischer B ew eis der M ógliclikeit einer wellen- 
form igen L u ftse ite  stam m t auch von P rof. W iesinger in seinem A r t ik e l: 
,,t)b er eine spezielle L osu n g der D ifferentiaigleichung Y Y "  =  m x V ‘ 
(Sitzun gsberichtc der A kadem ie, A btg . I l a ,  128. B and, 1. H eft, 1919.) 
Siehe W ochensehrift f. d. o ffen tl. B au dienst 1919, S. 403 u. 412.

B etrach tet man die W erte der N eigungswinkel der Wasser- 
und L u ftseite tg  fl und tg  cp, so kónnen wrir einige Schwankungen 
in beiden R ichtungen bem erken, was zu einem wellenfórmigen 
V erlauf der K u rve  langs der A sym p tote fiih rt3. Infolgedessen ist 
die K u rve  der W asserseite etw as zu korrigieren und die korrigierten 
W erte von  z sind in der Tabelle 1 angefiihrt. Der UmriB der 
L u ftseite  stim m t beinahe m it einer geraden Linie zusammen. 
B etrach tet man die W erte der N eigungswinkel der L uftseite 
tg  <p, sieht man, daB die N eigung der Flachę sich zuerst verkleinert 
und dann, von der Tiefe —  3,80 an, vergróBert. Des prak- 
tischen Zweckes wegen ware wiinschenswert, den erhaltenen 
UmriB durch eine gerade Linie, zu ersetzen; dies is tin  A bb. 14, 
geschehen, w o fast alle P u n k te der K u rve  m it der geradeh 
Linie zusam m enfallen; der W inkel dieser L inie h at tg  ip =0,8000. 
Die groBten Abw eichungen sind 0,0368 fiir die Tiefe (—  2,60) 
und 0,0478 fiir die Tiefe (—  12,00); die gerade Linie ist so ge- 
zeichnet, daB alle P unkte der K u rye  innerhalb des Staum auer- 
umrisses liegen. B ei solcher Korrigierung ergibt sich fiir die 
T iefe (—  12,00) die B reite der Staum auer 10,7998 ~  10,800 
=  0,900 h a n statt 10,7520 =  0,896 h.

A us dem Ycrgleich  dieses Profils m it dcm  dreieckigen 
Grundprofil bei densclben Bedingungen y =  2,3 t/m3, u — %  
(Abb. iob) sehen wir, daB w ir das rationelle Profil aus dem 
dreieckigen Grundprofil unter einigen Yeranderungen erhalten 
kónnen. So h at die Tangente zur W asserseite dieselbe N eigung 
(tg {5 =  0,1106), aber diese Tangente schneidct die W asser- 
oberflaclie, in E ntfern ung von dem P unkte A, Ara =  0,122. 
Dann ist dic N eigung der L u ftseite etw as kleiner, was etwas 
gróBere B reite fordert. So h at das dreieckige Grundprofil

1,000,

-3JI0

-i,DOS.

VvtS°
-b=10,7550=0,S96h -

Die Bedingungen:
ag — h . . .  (von Maurice Levy —  beim vollen Becken), 
g\ —  Vi «To • • • (des Autors —  beim leeren Becken).

A bb . 15.
Das rationelle Profil der Staumauer mit einer recliteckigen Krone.

praktisch rationelles Profil zu erhalten, von  'der korrigierten 
B reite 0,900 h ausgchen miissen. Die Folgę des Einflusses des 
oberen Teiles der Staum auer ist die Verbreiterung des Profils. 
Seine obere B reite ist nicht mehr N uli, wodurch der UmriB der 
L u ftseite  eine wellenfórm ige Form erhalt. Die W ellen schwanken 
um eine A sym p tote, die den UmriB des dreieckigen Grund- 
profils auf der L u ftseite b ild et4.

E s ist interessant, zu bem erken, daB die gerade Linie 
des Um risses der L uftseite bei tg <p =  0,800 fast den obersten 
P u n k t A  der Staum auer durchschneidet.

Die erhaltenen Ergebnisse gelten fiir die Staum auern:
1. m it der oberen B reite  a =  3 111 bis zur Hohe =  3 X 12 

=  36 m;
2. m it der oberen B reite  a =  10 m bis zur Hohe =  1 0 x 1 2  

= 1 2 0  m.

6. D a s  r a t i o n e l l e  P r o f i l  d e r  S t a u m a u e r  m it  e in e r  
r e c h t e c k i g e n  K r o n e .

D er obere T eil der Staum auer ist ein R echteck von der 
Hohe h =  1,14  a =  1,14, A bb. 15. D ic erste B edingung von 
M aurice L ć v y  ist fiir dieses R echteck m it dem W erte y == 2,3 
t/m3, P =  1, a =  %  befriedigt (siehe § 2). Die zw eite B e
dingung (vom Autor) ist bei dieser Form  iiberhaupt befriedigt.

Beim wllen Becken 
A bb. 16. Praktisches Profil.
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E s ist iuteressant, hier zu bemerken, daB die Um risse der 
Wasser- und Luftseiten  sich den A sym ptoten  nahern, welche 
durch den obercn P u n kt A, d. h. durch die Spitze des dreieckigen 
Profils yerlaufen. Die untere B reite der Staum auer ergibt 
sich hier — 0,896 h; das dreieckige P rofil h at die B re ite= o ,8 8 5 h . 
Uber die Ursachen dieser Erscheinung haben wir fruher bei der 
U ntersuchung des vorigen Profils gesprochen. D er Unterschied 
(2%) soli bei der unendlich groBen Hohe h verschwinden.

Die korrigierten verglichenen W erte z sind in der Tabelle 2 
dargestellt.

In A bb. 15 ist eine geradlinige Verbesserung des Umrisses 
der Staum auer m it Strich E R  gezeichnet. Die K u rve  B E  ist 
auch aus praktischen Grunden einfacher und besser. E s ware 
auch wunschenswert, die krum m e Flachę der W asserseite durch 
eine Ebene A L  zu ersetzen. A lle diese Vcranderungen erfordern 
nur eine geringe (2%) Yerm ehrung des M auerwerkes.

D as Profil in A bb. 15 ist giiltig:
bei a =  3 m bis zu der Hohe h =  36 m;
,, a  =  10 m ,, ,, ,, ,, h =  120 m.

B etrachten  wir noch die gróBten Pressungen der S tau 
m auer m it einer B reite  a =  10 m und einer Hohe h =  120 m, 
A bb. 15.

1. Beim  leeren B ecken:

^ _  No + 6M0_  r  147.176 L  6-197,834-1 io 
a ~ a2 L 10,755 115,67 J

+  34 t/m’  =  i/4 a.
+  239 t/m2 p  24 Kg/cm'2.

2. B eim  vollen Becken:

_ ; N  , 6 M _  r  155,834 , 6 • 47,876 ]  _ _ /  170 t/m2 ,
a a2 L 10,755 115,67 J  \ 120 t/m2 =  h .

113

D ie grofite H auptspannung an der L uftseite beim  vollen 
B ecken ist:

m.ix-a.2 =  170 (1 +  tg2 q>) =  276 t/m2 =  28 Kg/cm2.

W ir selien also, daB die beiden groflten Spannungen an 
der W asserseite beim leeren B ecken (24 kg/cm2) und an der 
L u ftseite beim  vollen B ecken  (28 kg/cm2) fast gleich sind.

Vergleichen wir die F lachen der beiden rationellen Profile 
in Abb. 14 und 15 m it dem dreieckigen Grundprofil, so konnen 
wir sagen, daB d a s  P r o f i l  m it parallelogram m ischer Krone, 
A bb. 14, um 3 %  grÓBer ais das dreieckige Grundprofil und das 
Profil m it rechteckiger Krone, A b b . 15, nur um y.,%  groBer ais 
dar dreieckige Grundprofil ist.

E s ist klar, daB das P rofil m it rechteckiger Krone, A bb. 15, 
viel zweckm aBiger und praktischer ist ais das m it parallelo- 
gram m ischer Krone, Abb. 14.

7. P r a k t i s c h e  A n m e r k u n g e n .

Unsere B etrachtungen beriicksichtigen nicht das mógliche 
Gleiten der Staum auer. W ir meinen, daB die Gefahr des 
Gleitens der Staum auer oder eines Teiles derselben durch eine 
zweckm aBige Anordnung der Fugen verm ieden wird. D er richtige 
Verlauf der H auptspannungen [o (1 .+  tg 2 <p)] beim  vollen 
Becken an der Luftseite, wenn dieselbe die R ich tu n g der 
Tangente zur L u ftseite hat, konnte ebenso durch die zweck- 
maflige Anordnung der Fugen erreicht werden.

Diesen Verlauf der Fugen erreicht man m ittels kreis- 
form iger Bogen m it dem M ittelpunkt in A , A b b . 16. Die 
zahnige Form  der Staum auersohle ist hier dadurch selbst 
erreicht. W ir meinen, daB dieser UmriB der beste fiir den 
richtigen Y erlauf der Pressungen in der Sohle wird.

KOGLER, DIE FORMGEBUNG DER EINGESPANNTEN BRUCKENGEW6LBE.

DIE FORMGEBUNG DER EINGESPANNTEN BRUCKENGEWOLBE.

AUSGLEICH DER SPANNUNGEN IM SCHEITEL UND KAM PFER DURCH VERLAGERUNG DER GEWOLBEACHSE. 

Fon Professor Dr.-lng. Kijgter, Freiberg i. Sa.

(Fortsetzung und SchluB von Seite 100.)

3. Som it findet man schlieBlicli unter W eglassung des 
Index o an den |0 im Bereiche |  =  o bis |  =  0,5 den Ausdruck 21 
in Gl. (16):

(19)

21:
A M wy _  «);5 z l y 25 12 {1 —  8 13 (1 

fy - d w

A y 25

l)} .ls

f

_  a  y 25 
f

"hi _ 
24 0

a
—  Vl.

24 Js e 1 f'2 

- 8 ^  ( i - l ) }

und (20) nicht mehr gem acht zu werden. Die W erte ci lassen sich 
fiir die verschiedenen Stichverhaltnisse v und B clastun gsziffern rp 
aus den Gcwolbetabellen2 entnehmen.

4. Der Ausdruck 33 in Gl. (16) ist aus den Tabellenrech- 
nungen der Gewolbę2 in gleicher W eise erm ittelt worden. E r 
schreibt sich in der Form :

(22) 25 =
_ p ' y v y

fy

(1 w

2 d xv
=  b A  3*25 

f

5. Die Ausdriicke fiir 21 und 23 sind nun in die Gl. (16) 
einzufuhren E s w ird :

Im  Bereiche 1  =  0,5 bis £ =  1,0, gilt, in gleicher W eise 
en tw ickelt:

A  y -25 - 8 |  ( i  - l ) 3 A y j*
f V>i'

wenn in den beiden Gleichungen 

(21) < “>85 

24 o

(23)

d H H  , 
* - p

gesetzt wird.
Die W erte und die lediglich Funktionen von |  sind, 

stehen, entsprechend ihrem G iiltigkeitsbereich eingereiht und 
der E infachheit halber b c id e  ais xp bezeichnet, in der Tabelle I, 
sonach brauch t ein Unterschied zwischen den beiden G l.tig )

6. Die Gl. (23) gib t in d H die Anderungen der einzelnen 
O rdinaten der EinfluBlinie der B ogenkraft H unter der L ast 
P  =  1 jeweils an der Stelle |, und zwar in A bhangigkeit von 
einer V erlagerung der Gewolbeachse nach A b b . 5, wenn dereń 
Hóchstm aB A y^  an der Stelle |  =  0,25 und A y 75 an der 
Stelle |  =: 0,75 b etragt und wenn zwischen beiden die Be- 
ziehung nach Gl. (15) besteht.

Siehe FuC note
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T a b c l le  I. Zu GL ( n )  u. (12) und Gl. (19), (20) 11. (23).

i £
'

%
_ !
$ ! e V

0 O 1,0000
I

0,55 0,360 0,4008
0,05 0,360 0,9992 0,6 0,640 0,3072
0,1 0,640 0,9928 0,65 0,840 0,2231
0,15 0,840 0,9769 0,7 0,960 0,1512
0,2 0,960 0,9488 0 ,75  1,000 0,0936
0,25 1,000 0,9064 0,8 . - 0,960 0 ,0 5 12

°.3 0,960 0,8488 0,85 j 0,840 0,0231
o,35 0,840 0,7769 0,9 0,640 0,0072
0,4 0,640 0,6928 o,95 0,360 - 0,0008

°.45 0,360 0,5992 o ,975 o ,195 0,000 [

o ,5 °,ooo 0,5000 1,000 0,000 0

H in Gl. (23) ist dic Bogenkraft, dic durch eine Last: P =  1

an der Stelle ę erzeugt w ird ; -p- ist dic Ordinate der E in- 
fluBlinie yon  H .

Die cl 11 ergeben sich 11 a cli G l. (23) m it gleichem Yorzeichen 
wie A y-5, wenn der Klam m erausdruck positiv ist; eine weitere 
Erórterung iiber das Vorzeichen von d H  siehe zu  Gl. (25).

7. Die GrdBcniinderung der B ogenkraft H  um das MaB cl H 
nach Gl. (23) w irkt sich auf alle Belastungszustandc aus, auf 
Eigengew icht, Y erkehrslast urid Tem peratur. H ier soli nur 
der E influB  des E ig e n g e w ic h t e s  untersucht werden:

D a die Gl. (23) die Anderung d H der B ogenkraft H an jeder 
Stelle f  angibt, so findet man die gesam te A nderung d H E 
der B ogenkraft H E unter dcm  Eigengewichte, wenn jede 
Eigengcwichtseinzellast d P  -  p d x  (vgl. A b b . 2) m it dcm 
zugehórigen d H  m ultipliziert und die Summo aller dieser 
P rodukte iiber das ganze Gewdlbc hin genommen w ird. Es 
ist also zu bilden nach G l. (23):

+ 1/2 + l/s : . +1/3

d H e =

.-- l/a --  1/2 --  j/2

f

f i  y -25

r

+1/2: I *
— 1/2

1p p d x  2 b

+J/» 
H
P

Th

p  d x

Die Auswertung der Ausdriicko £ und S> gescliieht folgender- 
m aBen:

Z u  S :  Die A bhangigkeit der p von 4 h at sich bei der Nach- 
rechnung der Gewolbe in Tabellen1 ergeben; die y  hangen

ebcnfalls von f  ab, und zwar nach Tab. I. 
tabellarische Integration des Ausdruckes 
werden. D ic A usw ertung ergibt:

Som it kann die 
£ durchgefiihrt

1/1 p d x —
a / 1 y z

v

a

a b f
a b y z

-  c H e ,
a '  l2

wenn zur A bkurzun g c =  — - -  gesetzt und H E =  a b y  z —  eiri-
H D l

gefiihrt w ird1. D er Zahlenwert a ' ergibt sich bei der In te
gration; a und b siehe Gewolbe tabellen1, c desgl.

Z u ©: D as In tegral des Ausdruckes 9  liefert die Bogen-

lcrąft H ,. fiir Eigengew icht, den 11 es wird jede Ordinate —

der EitifluBlinie der B ogenkraft H  an der Stelle £ m it der an 
dieser Stelle vorhandenen T eillast des Eigengewichtes p d x 
m ultipliziert. Som it ergibt sich :

® =  2 b H K .

Dic 01.(24) liefert nun:

_  J  >'25d  H r,
f

A  725

{< h e  ■

5e H e,

b } H E

D a b stets groBer ist ais c , wird d H E negativ, wenn A y 25 
positiv ist. D a nun nach den vcrst. Darlegungen im A n sch luB  
an Gl. (23) und au f S. 99 zu Gl. (9) dic K ra ft  d H E positiv sein 
muB, so folgt daraus ein n e g a t i v e s  Y o r z c i c h c n  v o n  A y ^ ,  
d. h. cinc Verringerung der Ordinate +  y 23, oder eine V e r -  
l a g e r u n g  d e r  G e w o lb e a c h s e  in  d e r  A r t ,  daB sie im 
B e r e ic h e  f  =  o bis £ ~  0,5 g e g e n  d ie  S t i i t z l i n i e  g e s e n k t ,  
im B e r e ic h c  £ =  0,5 bis 1  =  0,75 g e g e n  d ic  S t i i t z l i n i e  
g e h o b e n  w ir d . (Yerlagerung gerade um gelcehrt, ais in 
A b b . 5 zunachst gezeichnet.)

D ie <5F sind fiir sam tliche Stichverhaltnisse v und fiir alle 
B elastungsziffern rp errechnet und stehen in T ab. I I ;  d H E 
g ib t also die Anderung der B ogenkraft H E aus dem  E igen 
gcw icht in G estalt einer Zunahm e, wenn dic Bogenachse gegen- 
iiber ihrer norm alen Lage, d. h . gegeniiber der Stiitzlinie, um  
das MaB A y^  bei f  =  0,25 gesenkt und bei £ — 0,75 um 
A  y 75 gehoben wird.

D a  [nach Gl. (9)] nun d H E gleich A H E sein soli, um  die 
E igengcw ichtszusatzm om ente im Scheitel und K am pfer zum

1 FuBnote S. 9S.

T a b e l l e  II . W e r t e  co u n d  <SE. Zu Gl. (15) und Gl. (25) u. (26).

! v  —  ° 0 .1
■

0,2
■

0,3  0 ,4
1 I M

0 ,6 0 ,7 o ,s 0 ,9 1,0 1 ,1 1 ,2

=  Vi w =  1,4 3 3 1.4 5 6 1-477 1,497  ! 1,517 1 ,5 3 5 1 .5 5 4 1,5 6 8 1,5 8 2 L 590 L 596 1,60 0 1,6 0 1
-  0 ,25 dR —  | 2,480 2 ,5 3 2 2 ,5 78 2,6 5 8  ‘ 2,690 2 ,74 0 2,79 0 2.835 ■ 2,872 2,880 2,850 2,800 2,755

-  '/ , 111 - -  ' 1 ,299 1 .3 1 4 L 3 2 7 1-343 | 1 ,3 5 6 1,3 6 6 1 .3 9 7 1,3 8 6 1,3 9 2 L 397 1,40 0 1,4 0 1
~  0,20 c5k --- | 2 ,3 16 2,353 2,38 5 2 ,4 x 5  j 2,440 2 ,4 6 7 2,484 2,500 2,508 2 ,50 7 2,4 8 5

1- —  l/« <•> —  1 .2 1 5 1,228 1,238 1 .2 4 7  | 1 ,2 5 7 1,2 6 6 1 ,2 7 5 1 ,2 8 1 1,28 6 1,288 1,290
=  0 ,16 7 <5E —  2 ,18 5 2 ,227 2,260 2,290 ; 2 ,3 13 2,340 2,362 2 ,3 7 3 2,378 2,375

>• - * k to — 1 ,1 1 7 i , W 7 I , i 34 1 ,1 4 1  1 ,1 4 8 1 .1 5 4 1 ,1 5 8 1 ,1 6 1 1 ,16 3 1 ,16 6
0 ,12 5 <5,.- 2,050 2,087 2 ,T I9 2 ,15 0  j 2 ,1 7 6 2 ,19 8 2 ,2 12 2,225 2,230

>’ =  ł/io w —  1,069 1.0 78 1,0 8 5 1,0 9 1 1,098 1 ,10 2 1 ,10 4 1,10 8
=  0 ,10 0 i <5k =  j 1.95° 1 ,9 9 0 2,0 25 2,058 ; 2,083 2 ,10 4 2 ,1 1 9

V =  I In (O =  1 ,0 4 1 1,0 50 I.0 5 S 1,0 64  ! 1,0 70 1,0 7 6 1,082
=  o ,o S 3 <5,: =  ! 1,890 1I927 I ,0 f>5 1,999  i 2 ,0 27
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Verschwinden zu bringen, so g ilt ftir diesen F a li un ter B enutzung 
der G l. (9): 

A  H e =  d H e =  A <5e H k

oder

(26)
4 ja 5  _  t 'I H|'

f <5E ' h e

O ft w ird m an nicht nur, wic der yorstehenden Gl. (26) 
zugrunde gelegt, dic Eigengew ichts-Zusatzm om entc A  Ms und 
A Mk  nach Gl, (1) beseitigen, sondern auch daneben noch die 
im gleichen Sinne liegende U ngleichheit der Biegungsm om ente 
aus der Verkehrslast ganz oder zum Teil ausgleichen wollen. 
In solchem  F alle brauch t man den T eil der Yerkelirslast- 
Biegungsm om ente, den m an beseitigen will, nur zu den A Mg •

und A  MK nach Gl. (1) zu addieren und aus der Summę dann 
das groBere A H E zu berechnen, das man nach Gl. (26) ver- 
schwinden laBt.

Z a l i l e n b e i s p i e l :  D as in  A b b . 6 d argcste llte  G ew ólbe (v —  f : 1 =
11  : 72 =  1 :  6,53 =  0 ,153, ip — (z —  z , ) : 6 z , =  12 ,15  — 2.38): 14,28 =
0.675) e rfa h rt im  S ch eitel und im  K a m p fer aus dem. E igen gew ich te  
in fo lge der V erktirzu ng der B ogen achse beim  A usrtisten  B iegun gs
m om ente, d ie du rch  dic Z u sa tzb o gen k ra ft A  H E au sgedriickt w erden. 
E s ist:

A  H e  =  T5.9 t ; H f. =  473 t .

W ill m an d ie  Zusatzm om en te im  Sch eitel und K a m p fer zu m  Y e r- 
schw in den  bringen, so is t  ein fach eine der A  H E gleich  groBe, a b e r 
en tgegen gesetzt gerich tete  B o g e n k ra ft d  H E n ach Gl. (25) zu er- 
zeugen und die erforderliche Y erla geru n g  der G ew olbeachse hieraus 
zu berechnen:

A u s T ab elle  I I  fo lgt, entsprechend v — ■ ~  = 0 ,1 5 3  und 1/1 =  0,675
6o 4

eingesch altet, <5e  =  2 ,317 , und daraus ergib t sich :

I —  =  0 ,0 14 5 1: A y 25=  0,0 1451 • 11  =  0 ,15 9 m .
1 2.3 1 / • 4/3  -----------

N a ch  G l. (15) fo lg t  m it dem  aus T ab cllc  I I  entnom m eneu W erte  
co =  1,240:

1,24 • 0 ,0 1451 =  0 ,0 180 1; A  y 75 =  0,198 m .

d riick u n g des G ew ólbes langs seiner A ch se  entstehen, die du rch  die 
GroBe v o n  A  H f. au sged riick t w ird, und die n ach  G l. (r) den W ert 
h a b e n :

M s =  H e * c =  15,9 t  • 2 ,71 111 =  43,1 m t,
M K =  H f. - (f —  c) =  15,9 t '8 ,2 9  m  =  132 m t.

N un  is t ab er zu beach ten, daB die V erlageru n g der G ęw ólbe- 
achse gegeniiber der S tu tzlin ie  n atiir lich  auch  w ieder B iegungsm om ente 
entsteh en  1;ŁLit, und zw ar in denjenigen Q uerschn itten , w o die V er-
lagerun g am  gróB ten ist, das is t  bei f  == 0,25 und b e i f  =  0,75. D a
die S tu tz lin ie  je tz t  gegen die M itte  der W ó lb sta rk e  eine A bw eichu n g 
v o n  0,159 m b ei f  =  0,25 und v o n  0,198 m b ei £ =  0,75 aufw eist, 
so entsteh en  d o rt aus der E ig en gew ich ts-L a n g sk raft B iegungsm om ente 
v o n  der G roBe:

=  S E25 -A  y 25 • cos a ?5 =  5oo t  • 0,159 m • 0,994 =  80 m t,

M -j =  S E _5 • A  y 75 ■ cos a 75 =  550 t  • 0,198 m • 0,904 =  100 m t .

D iese W erte  erreichen dieselbe G roBenordnung w ie  die im  Sch eitel 
und K a m p fer beseitigten  B iegun gsm om en te; der Y erbesseru n g, die 
m an im  S ch eitel und K a m p fer erzie lt h a t, s te h t also eine V ersch lcch te- 
ru n g der Sp an n un gsverteilu ng der beiden Q u crsch n itte  £ =  0,25 
und f  =  0,75 gegeniiber; dabei is t a llerdin gs zu beach ten, daB auch  
fiir  diese beiden Q u erschn itte  se lb stverstan d lich  der E in fluB  von  
A  H f, b e seitig t is t, genau w ie  ftir S ch eitel und K am p fer. A uB erdem  
w ir k t a u f diese beiden Q u erschn itte  d ie T em p eratu rb og en k raft H t 
(und ein etw aiger E in fluB  des Schw indens) n ich t so ungtin stig w ie auf 
Sch eitel und K am p fer. M an k on n te a lso  fiir  sie die B en ach teiligu n g 
durch die E x z e n tr iz ita t der E igen gew ich tsstiitz lin ie  in  K a u f  nehm en.

E rschein en  ab er die M om ente Mz5 und M ,s zu groB, so muB m an 
sich  m it einer geringeren V erlageru n g der G ew olbeachse begniigen, 
k an n  also n ich t die vollen  M om ente M s im  Sch eitel und M k  im  K a m p fer 
beseitigen.

G e n a u e  D u r c l i r e c h n u n g  d e s  Z a h l e n b e i s p i e l s :  U m  das 
en tw ick elte  V erfah ren  der ,G ew olbeachsenverlagerung a u f seiue Zu- 
re rla ss ig k e it und die zugehorigen  Form eln  (1)— (26) a u f ih re G en auig- 
k e it  hin  zu priifen , is t  das im  yorstehenden Zahlenbeispiel b eh an delte  
G cw olbe noch einm al gan z genau d u rcligerech n et worden.

A us den O rdin aten  der S tiltz lin ie  erg ib t sich  der N eigu n gsw inkel a 
an  jed er Ste lle; aus ihm  die elastisch en  G ew ich te  d w ; aus diesen die 
sta tisch  unbestim m ten GroBen E , V  und H , In gleicher W eisc ist 
dasselbe erm itte lt w orden fiir das y e rla g e rte  G ew ólbe. D ab ei w urde 
die W ó lb sta rk e  u n veran d ert b e ib eh alten ,' w ohl ab er die L an gen- 
anderungen des B ogens b eriick sich tig t und die A n d eru n g in den O rd i
naten. E s  erg ib t sich  folgendes:

d w  c
Stiitzlin ien -

G ew ólbc . .  17,7964 0,24619
V erla gerte

G e w ó lb e ..  17 ,7919  0,24719

E ( f  =  o) V ( f = o ,5) H ($ -o )

o , i3357 0.05299 0,25294

0,13338 0,05273 0,25985

A n deru n g . • 0,025” 0,406%  0 ,15 7 %  0 ,49% 2.73%

D ie  G ew olbeachse is t  gegeniiber der S tu tzlin ie  um  0,159 m  bei 
=  0,25 m  zu senken und um  0,198 m bei f  =  0,75 zu heben. D ie 

V erlageru n gen  an  den iibrigen  P u n kten  sind entsprechend den beiden 
G l. (11) und (12) einzuschalten.

D ie  vorstehen d berechn ete Y e r la g e ru n g . der G ew olbeachse be- 
d e u te t au ch  eine V eran deru ng in der V erteilu n g des E igen gew ich tes; 
d u rch  diesen E in fluB  w ird n atiirlich  die S tu tzlin ie  auch  w ieder ein 
k le in  w en ig  gean d ert; doch soli darau f h ier n ich t nah er eingegangen 
werden.

D ie  V erlageru n g der G ew olbeachse b e se itig t a lso  die B iegun gs
m om ente, die im  Sch eitel und K a m p fer ais A us w irk u n g der Zusam m en-

H ierd u rch  w ird  rech t g u t  b e sta tig t, w as bei der A b le itu n g  der 
Form eln  yo rau sg esetzt w u rde: U n veran d erliclik eit der d w , des c 
und der sta tisch  u nbestim m ten  GroBen E  u nd V . D agegen  t r i t t  die 
A n deru n g v o n  H  ais eine VergróB erung d eu tlich  in E rscheinung, 
und zw ar in der G roBenordnung, w ie  sic  b e a b sic litig t ist.

A u s den E in fluB lin ien  der H  sind du rch  M u ltip lik ation  m it 
den P , die ih rerseits auch  w ieder fiir  das S tutzlin ien gew ólbe (P0) 
und fiir das y e rla gerte  G ew ólbe (P,) du rch  R ech n un g, also seh r genau 
bestim m t w urden, d ic  H e , die B o g e n k ra ft u n ter E ig en gew ich t er- 
m itte lt  w orden.

E s w ird :

H e „ =  JSH0P 0 =  472 t  f iir  das S tu tzlin ien gew ó lb e ,

Hp.i — ^ H j P j  =  496 t  ftir das ye rla ge rte  G ew ólbe.

Im  le tzteren  W erte  is t  die Y ergróB erun g der P  in fo lge  der Y e r 
lagerun g m it beriick sich tig t. D er U n tersch ied  gegen H Eo b e tra g t 
d  H e  =  23 t .

L a B t m an die A n d eru n g der P  auBer B e tra c h t, b ild e t a lso  den 
A u sd ru ck  H E(i> =  ^  H j P 0, so  w ird  der Z ah len w ert d a fiir  488 t ;  
der U n tersch ied  gegen H eo is t  d  H e  =  16 t ;  also genau der W ert 
v o n  dem  zu beseitigenden H ę  =  15,9 t . D a m it dtirfte  d ie  B rau ch - 
b a rk e it und d ie  G cn au igk eit des V erfah ren s der V erlageru n g der Ge- 
w ólbeachse w ohl bew iesen sein.

D a  in fo lge der A n d eru n g der P  (von P 0 zu P j) d ic B o gen k ra ft 
um  etw as m ehr a is A  H k  w a ch st, so b ra u ch t m an auch  aus diesem  
G run de die Y erlageru n g A  y 25 und A  y 75 n ich t so groB zu nehm en,
w ie  aus der Gl. (26) sich  ergibt, sondern kann sich m it -j?J d avo n  be-
gn iigen ; y g l. auch das w eiter oben im  gleichen  Sinne schon aus- 
geftihrte.
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EISERNE BOGEN ALS AUSWECHSLUNGSTRAGER. 

Y on Dr.-Ing. B i l a  Enyecli, Budapest.

B ei dem E rw eiterungsbau des H otels und Bades Sanct- 
Gerardus (Szent-Gellert) der H aiipt- und Residenzstadt 
B udap est wurden drei Gebaudefłiigel m it je  zw ei Stockwerken 
erhoht; diese Fliigel waren zw ei Stock hoch, und da die M ittel- 
mauern in einzelne gem auerte Pfeiler aufgelost sind, w ar es 
erforderlicli, dic bestehenden M ittelpfeiler, der erhohten Bc- 
lastung entsprechend, in ihrer ganzen Lange zu verstarkcn.

Abb. 1.

Durch diese Y erstarkung der M ittelpfeiler ware aber der 
B etrieb des H otels nicht unbedeutend gestórt worden, daher 
hat sich die stadtische B auleitung dązu entschlossen, die M ittel
pfeiler m it dem G ew icht der aufzubauenden zw ei Stockw erke 
iiberhaupt nicht zu belasten, sondern das ganze M ehrgewicht 
den Frontm auern z u iibertragen. Die L ichtw eite der Front- 
m auer betragt 12,94 m (Abb. 1), die zu iiberbriickende Spann- 
w eite ist dem zufolge so groB, daB es gar nicht moglich 
war, eine K onstruktion  zu finden, die in den Decken 
untergebracht werden kónnte, d. h. dereń Hohe unter 40 cm 
gewesen ware.

Die Scheidewande gehen aber in der Querrichtung in regel- 
maBigen E ntfernungen ganz durch, und dieser Um stand ermog- 
lichte, daB die Tragkonstruktionen in den Scheidewanden 
eingebaut werden sollen. E s ist selbstverstandlich, daB nur

solche K onstruktionen verw endbar waren, die einerscits nicht 
breiter sind ais die Scheidcwand, andererseits aber das Einbauen 
von  Tiiren am  wenigsten behindern.

M it R iicksicht auf die Ausfiihrung, die den H otelbetrieb 
nicht im geringsten storen durfte, w ar eine Eisenbetonkonstruk- 
tion wegen der U n terstiitzun g des Geriistes und der Schalung
auszuschlicBen. AuBerdem  ware kcin E isenbetontrager so
schm al gewesen wie die Scheidcwand und wenn ja, dann wilren 
die einzelnen Glieder so breit, daB die Tiiren sehr schwer hiitten 
eingebaut werden konnen..

E s blieb also nichts anderes iibrig, ais die Auswcchslungs- 
trager aus E isenkonstruktionen lierzustellen. E s wurden drei 
A ltern ativen  vorgesclilagen (Abb. 2), die auf die Frontm auern

nur vertika le  K rafte  iibertragen. Alle 
drei sind in der H ohe des vierten 
Stockw erkes versetzt, es sind aber 
auch im dritten  Stocke eiserne 
Stiitzen angeordnet, so daB die 
Auswechslungstrager die bestehende 
Mauer bzw . den auf der alten Mauer 
aufgebauten K ran ztrager belasten. 
D ie gew alzten Trager der beiden 
neuen Declcenkonstruktionen laufen 
in der Langsrichtung der Gebaude- 
fliigel und sind iiber dcm  dritten 
Stock m it der unteren und iiber dem 
yiertęn  S tock  m it der oberen G urtung 
des Auswechslungstragers verbunden.

Die A ltern atiye  A  ste llt einen 
Bogen m it Zugband dar, dessen Zug- 
band nicht nur auf Zug, sondern 
durch die Decken trager auch auf 
B iegung beansprucht w ird; daher 
muB das Zugband an einigen Stellen 
aufgehiingt werden. In einer E nt- 
fernung von 1,70 m von der Front- 
mauer ist es bei dieser Losung schon 
moglich, eine Tiir anzuordnen.

D ic A ltern ative B  besteht 
aus einem eisernen Vierendeeltrager, 
dessen K n oten pun kte beider Gur- 
tungen m it den D eckentragern be- 
lastet werden. Tiiren konnen iibcrall 
eingebaut werden, wo ein Pfosten 
nicht im W ege steht.

Die A ltern ative  C ist eigentlich 
ein H angewerk, welches nur im m itt
leren D rittel Tiiróffnungen zulaBt. 

B auleitung wurde die A ltern ative A  zur Aus- 
und zwar deshalb, weil dieselbe sam t-

A bb. 2.

Yon der 
fiihrung angenommen, 
lichen Anforderungen entspricht und auBcrdem  das niedrigste 
E igengew icht hat, und zwar 27 kg/m2 D ecke. D ie A lternativen  
B  bzw. C wiegen etwa 80 bzw . 15 %  mehr ais der Bogen m it 
Zugband.

B ei der Ausfiihrung wurde der Bogen ais ein Fachw erk 
ausgebildet (Abb. 3), w eil der Beton, m it dem die ganze K on 
struktion  um hiillt wurde, einen besseren H alt gew innt. Die 
auBeren Hangeeisen sind fortgelassen, so daB das Zugband nur 
an zw ei Stellen aufgehangt wurde. Die gróBtc B reite des 
Bogens betragt nur 14 cm, daher w ar der Auswechslungstrager 
in der 16 cm  starken Scheidewand leicht aufzustellen. In dem 
Q uerschnitt des Gebaudes (Abb. 1) ist die K onstruktion  m it 
punktierten Linien eingezeichnet.
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D ic statische B e
rechnung des Bogens 
weist nichts Neues auf.
D as Zugband erhait ais 
ein Trager auf vier 
Stiitzen auchB iegungs- 
momente, die m ittle
ren Stiitzen  wurden 
aber m it R iicksicht da- 
rauf, daB die Langen- 
anderung der H ange- 
eisen praktisch  unbe- 
deutend ist, nicht ais 
elastisch senkbar aufge- 
faBt. D er Bogen wird 
durch E in zelkraftc be- 
lastet, die aber nur an 
denEinspannstellen der 
D eckentrager und Han- 
geeisen wirken.

Die ganze Kon- 
struktion  (d .h . Bogen,
Zugband, Hangeeisen,
Stiitzen  und Verstei- 
fungstrager) wurde ein- 
betoniert, w om it die- 
selbe m it den Decken, 
die aus zwischen ge- 
w alzten Eisentragern 
gespannten Eisenbe- 
tonplatten  bestehen, 
ein einheitliches System  
bildet. D as Einbeto- 
nieren der Eisenkon- 
struktionen w ar aber
auch aus anderen Griinden ratsam . Die ganze 
K on struktion  ist nam lich dcm Auge unsichtbar, 
und wenn dic M inium farbe an einigen Stellen 
zugrunde geht, ware die R ostbildung nicht zu 
yęrhindern. AuBerdem  war es wegen der groBen 
Gerausche verboten, an der B austelle zu nieten, 
und das selbsttatige Losen der Schraubenkopfe 
kann durch den B eton griindlich verhindert 
werden.

M it R iicksicht darauf, daB das Zugband sich 
unter W irkun g der Belastung verlangert, war 
es erforderlich, daB zuerst dic obere Decke 
betoniert und m it dem ganzen Eigengew icht 
b elastct werden sollte, bęyor man die untere 
Decke und dam it auch das Zugband einbetoniert 
hatte, w eil dadurch die M oglichkeit, daB der 
Beton der unteren Deckenkonstruktion zufolge 
der V erlangerung des Zugbandes Risse erhait, 
bedeutend verringert wird. O bwohl zuerst die 
untere und dann die obere Decke betoniert 
werden m u ® , bildete sich bisher trotz der 
V ollbelastung der Decken kein einziger RiB.
A b b . 4 stellt das B ild  der Bogen der drei 
Gebaudeflugel dar.

Die P rojekte wurden nach den W eisungen 
der stadtischen B auleitung, und zwar des Herrn B aurat Stephan 
Ivan tso  und Bauinspektor Andreas S zan tay  ausgearbeitet, die 
auch die B auausfiihrung in der Hand hatten. Die Konstruktionen

ochnitt yz -y2 
l_i L 60-60-8
m i

l) L V5-VS-6

75-75-9

Abb. 3.

A bb. 4.

sind von der E isenkonstruktionsfabrik A dalbert Fodor und 
Sohn geliefert und m ontiert, wahrend die Eisenbetonarbeiten 
von der F irm a Palatinus B au A .-G . geleistet wurden.

ENYEDI, EISERNE BOGEN ALS AUSWECHSLUNGSTRAGER.
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NEUERE EINRICHTUNGEN FUR VERSUCHE UBER ERDDRUCK, ERDWIDERSTAND, 

BODENREIBUNG, FUNDAMENTREIBUNG USW.

Yon P rof. O. F ran ziu s ,  Uannovęr.

(Yersu chlanstalt fiir Grund- und W asserbau an der Technischen H ochschule Hannover.)

i .  A l lg e m e in e s .
Die Yersuchseinrichtungen der Versuchsanstalt fiir Grund- 

und W asserbau an der Technischen H ochschule H annover 
lassen sich au f dem G ebictc des Grundbaues einteilen in

x. E inrichiungen fur U ntersuchung der Bodeneigen- 
sehaften (Stoffkunde),

2. E inrichtungcn fiir U ntersucliungen des K rafte- und 
Bew egungsspieles im  Boden.

Ais w ichtigc N euanschaffuug fiir das G ebiet zu I. ist 
eine E inrichtung zu erwahnen, die cs crm oglichcn soli, die 
im Boden auftretenden Bew egungswiderstande (Reibungs- 
w crtę  usw.) zu untersuchen und zahlenm aCig festzustellen. 
D ie ersten Yersuchsreihen sind zur Zeit in D urchfiihrung 
und werden in allernachster Zeit der Ó ffentlichkeit 
m itgeteilt werden. E s soli durch diese Einrichtung er-

Aufhdngung des 
Geg&tjemcMcS

unfcre 
S p in d e ld -■

Abb, I u, 2. GroBe Yersuchseinriclitung. I. Seitenansicht,

m oglicht werden, der IJraxis Gelegenheit zu geben, die 
fiir den besonderen F ali vorliegenden Bodenarten nach einem 
einheitlichen erprobten Verfahren untersuchen zu lassen.

F iir die U ntersuchung des K rafte- und Bewegungsspieles 
sind 2 Yersuehseinrichtungen vorhanden, die sich im  w esent- 
lichen nur durch ihre Gr6Benverhaltnisse unterscheiden. 
D ie eine Yersucliseinrichtung besteht in dem um gebauten 
kleinen E rddruckkasten, den ich in meiner Yeroffent- 
lichung vom  Mai 1924 in seiner ersten Bauweise ein- 
gehend beschrieben habe. In  einer in der gleichen Zeit- 
schrift crschienenen Veroffcntlichung des Oberingenieurs der 
A n stalt, Herrn D r. Streck, ist der A p parat nach dem 
U m bau beschrieben, gleichzeitig sind schon einige Versuchs- 
ergebnisse m itgeteilt.

D ie m it der kleinenYersuchseinrichtung erm óglichten wage- 
rechten W anddrucke sind zur Zeit durch den MeBbereich der 
drei eingebauten Federdynarriom eter begrenzt \ind betragen 
g t. D er K asten h at bei einer Grundflache von x x  5,00 ni eine 
Hohe von 1,40 m. E s gehen also auch schon die Abm essungen 
der kleinen Versuchseinrichtung iiber die sonst bei Labora- 
torium sversuchen iiblichen MaBe w eit hinaus. In der Zwischen- 
zeit ist dic vo n  mir schon lange geplante groBere Versuchs- 
einrichtung fertiggestellt und in B etrieb  genommen worden. 
Sie beruht auf dcm  gleichen Gedanken.

H insichtlich der V ersuchstechnik sei vorw eg hervor- 
gehoben, daB die Seitenreibung durch geeignete Schm ierung 
der "Wandę und Belegen der F lachen m it P apier oder
G um m ituch praktisch beseitigt worden ist; sie konnte auch 
fiir den groBen K asten  beibehalten werden und ist,
unter Verw endung von doppelten Papierlagen (Paraffin-

papier usw.) m it Schm ierung da- 
zwischen, auch fiir Versuche m it 
Sand unter W asser gut brauch- 
bar gewesen.

D a  es nur m it U nterstiitzung 
der W irtsch aft m oglich ist, die in 
ihrem Interesse liegenden Versuche 
im groBen M aBstabe durchzu- 
fiihren, ist es notwendig, einige 
genauere Angaben iiber die in der 
hiesigen V ersuchsanstalt zur Yer- 
fiigung stehenden Versuchseinrich- 
tungen zu m achen.

2. B e s c h r e i b u n g  d e r  g r o B e n  
V e r s u c h s e i n r i c h t u n g  f i ir  
M es su  n g  d e s  E r d w i d e r -  

s t a n d e s  (s. A b b . 1 u. 2).
D ie Versuchseinrichtung dient 

nach vorstehenden Ausfiihrungen 
dazu, den Erdw iderstand (passiven 
Erddruck) zu bestim m en und das 
V erhalten  des Bodens unter E in - 
w irkung yon  D ruckkraften  zu be- 
obachten. E s sollen sowohl die in 
einer gewissen Grenze beliebig 
gerichteten Grenzkrafte nach 
ihrer Hohe erm ittelt, ais auch 
die Bewegungen beobachtet w er
den, dic bis zum  A uftreten  dieser 
Grenzkrafte und unter der W ir

kung dieser Grenzkrafte eintreten. Diese B eobachtun gen  
sollen dazu dienen, die Bodenwiderstande fiir die in der P raxis 
m eist in unendlicher Verschiedenheit auftretenden B odenarten 
zu erm itteln und ihre Gesetzm aBigkeit zu gewissen K on stanten  
zu erfassen.

AuBerdem soli die Versuchseinrichtung der P raxis die 
M óglichkeit bieten, fiir die nach der Theorie schwer zu er- 
fassenden Sonderfalle M odellversuche durchzufiihrcn. Die 
Schw ierigkeit des M odellmaBstabes wird uberwunden durch 
die gleichzeitige D urchfiihrung von  Versuchen in der groBen 
und kleinen Yersucliseinrichtung.

D ie Versuchseinrichtung besteht im wesentlichen aus 
einem fiir die E rdfiillung bestim m ten K asten  m it der B e- 
lastungseinrichtung und den M eBvorrichtungen (s. A b b . 3).

Aufsicht.
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D e r  K a s  te n .

lJer K asten  hat eine Lange von 7 m, eine innere W andhohe 
und eine lichte B reite von je  2 m. E r ist auf allen vier Seiten ge- 
sehlossen und m it einem Boden versehen. D ie W andę bestehen 
aus Eisenblech von 10 mm Starkę. Dieses Eisenblech ist durch 
eiserne, oben offene Halbrahm en, die in Abstanden yon 750 bis 
1500 mm stehen, fiir dic Aufnahm e der groBen auftretetulcn 
K rafte  versteift. Die unteren Querricgel der Rahm en bestehen 
aus U-Eisen-Paaren, Profil 16, die Pfosten aus einem durch 
U-Eisen-Paare gebildeten I-P ro fil von .200— 240 mm Hohe. 
Die P fosten sind auf ihrer Lange. vierm al durch in der K astcn- 
richtung liegende R iegel versteiłt.

Die oberste K asten versteifun g ist ganz besonders kraftig 
ausgebildet, da sie Bewegungen der Rahm enkópfe rerliindern 
soli. Diese Versteifungstrager sind an zwei Stellen durch 
kraftige Zugbąnder yerbunden. D a  eine innere Yerbindung des 
Tragerpaares an den Kastenenden nicht zweckm aBig war, sind 
die Pfosten des letzten Rahm ens durch eine Strebe aus 
U-Eisen verstarkt.

D ie N ietun g der B lech haut erfolgte inrien m it versenkten 
Nie ten in engem A bstand, um in dem K asten  auch Boden 
unter W asser untersuchen zu kónnen. A u f d e r  einen Seite 
sind in die B lech h au t Spiegelglasscheiben von 20 mm Starkę 
eingebaut, um  die Bew egungsvorgange wahrend der Versuchc 
beobachten zu kónnen. Dic Fenster haben gemaB dem nach 
oben abnelim enden Seitendruck verschiedene GroBen erhalten. 
D as Auffinden einer geeigneten D ichtungseinlagc fiir die 
Fenster war schwierig, da die Sclieiben elastisch und doch fest 
gelagert sein miissen. In den unteren Feldern werden wegen 
eingetretener B riiche neuerdings Spiegelglasscheiben m it D rąht- 
einlage verw endet. Ob wohl auch diese Scheiben nicht immer 
dem auftretenden D ruck gewachsen sind, ergibt sich der Vor- 
teil, daB sie w ohl Risse erhalten, aber wahrend der Versuche 
durch die D rahteinlage zusam m engelialten werden. A u f der 
gegeniiberliegenden W and sind in das Eisenblech kreisrunde 
Lócher von 200 mm Durclim esser eingeschnitten worden, in 
die Druckm esscr eingebaut werden kónnen.

Die Riickwand des Kastens ist zw eiteilig ausgebildet. D er 
obere T eil ist zum H erunterklappen eingerichtet, um das Fiillen 
zu erleichtern. D ie Vorderwand ist durch eine Schrauben- 
verbindung befestigt und kann a ls .G a n zes lierausgenommen 
werden. D ie Grófle des K astens wird veranschaulicht, wenn 
man bedenkt, daB zu einer ganzen Fiillung 28 m® Boden 
gehóren m it einem G ew icht von rd. 50 t, d. i. der In h alt von 
iiber drei 15-t-Eisenbahnwagen.

D ic  D r u c k w a n d .
D ic D ruckw and ist zw eiteilig (Abb. 1 bis 3). Die vorne 

liegende Druckw and ist auf der hiiiten liegenden Rahm enwand 
durch seclis Rollenziigc beweglich gelagert. Die ,vorderc D ruck
wand b esteht aus einem System  von eisernen U-Tragern und 
aus einer vor diesen Tragern sitzenden H olzw and. Die R uck- 
seite der Trager dient zur Aufnahm e der Laufschienen fiir die 
Rollenziige. Die H olzw and b esitzt Kreisoffnungen von 200 mm, 
in die D ruckdosen zur Messung ortlichen D ruckes an der be- 
treffenden Stelle eingesetzt werden kónnen. Die besonders 
kraftige obere Yersteifung der Trager der Holzwand ist oben

hintere Druckwand

Cegenrjemcht der 
mrderen Druckwand f z l O  -m rdere Druckwand

Druckstempe!

Dynamome/er -+rp\- 

Vortriebmasch.

s :

X .

-Gegengemc/if 
d. Ro/lenzuge

^ Dynamomekr

Abb. 3. Syslcmśkizze.

seitlich iiber die K astenw and hinauś ausgekragt und tragt die 
Laufrollen, m it denen dic W and an dem  K asten  aufgehangt 
ist, und die M eBvorrichtungen fiir die senkrechten K rafte .

D ic hintere Rahm enwand besteht aus w agerecht liegenden 
Tragern aus U-Eisen, die auf zw ei senkrechten D ifferdinger 
I-T ragern, Profil 24, ruhen. A u f lctztere werden die D ruckc 
unm ittelbar ausgeiibt. A u f dic U -Trager ist eine 15 mm starkę 
B lechhaut aufgenietet, die ais Tragflachc fiir die Laufschienen 
der Rollenziige dient. Die B reitflanschtrager sind oberhalb 
des K astens durch zw ei U -Eisen-Profile. gefaBt, die seitlich 
etw as iiber den K asten  liinausgehen und Laufrollen zur A uf- 
liangung der W and tragen. Die Aufhangerollen der vorderen 
und hinterenW and laufen beiderseits auf je  einem oben liegenden, 
gehobelten W inkel. Die Rollen der Rollenziige bestehen aus 
H artstahl. D ie Gewichte der vorderen D ruckw and und der 
Rollenziige sind durch Gegengewichte ausgeglichcn. Ais Gegen- 
gew iclit fiir die 1 t  schwrere vordere Druckwand dient ein 
Eisenbetonbalken von gleichem  G ew icht. E s ergab sich die aus 
der Zeiclinung zu ersehende A ufhangekonstruktion. A n  den 
massigen B reitflanschtragern der hinteren D ruckw and greifen 
die Vortriebsspindeln der Antriebsm aschine an.

(Fortsetzung folgt.)

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Versuche iiber die Verminderung der Rissebildung 
bei BetonstraBen.

B erich te t n ach „E n gin eerin g  N ew s-R ecord " 1927 B d . 9S, H e ft 25, 
von  D ip l.-In g . B r a n d t ,  z. Z t. K arlsru h e i. B .

D ie R issebild un g von  B etonstraB en zu verm indern, is t  se it E r- 
bauu n g der ersten derartigen  StraBen ein  Sehr w ich tiges Problem  ge- 
blieben, das bisher auch  in A m erika, dem  L au d e der vollkom m ensten  
B etonstraB en, n ich t v o llstan d ig  gelost w orden is t. V ic lfa ch  w ird 
U m fan g und A r t  der R issebild un g ais ein  M aB stab fiir  die G u te  und 
L ebensdauer des B eton p flasters iiberh aup t angesehen. Y ie lfa c li w ird 
aber auch die M einung vertreten , dat! R isse. wenn sie beobach tet 
und n otigen falls ausgebessert w erden, zu Schónheitsfehlern  lierab- 
sinken . D ie U rsachen der R issebildun g sind dic versch ied en sten : 
D ie A r t  des B eton s und der vcrw endeten  Zuschlagsm aterialien , GroBe 
der V erkehrslasten , U n tergrun d und k lim atisch e Y crh altn isse  sind die 
1'a k toren , d ie den m eisten E influB  d arau f ausiiben werden.

In  den le tzten  fu n f Jahren h a t man bei der H erstellun g von 
B etonstraB en in  A m erik a  erkann t, w elch  groBe B ed eu tu ng der richtigen  
LSsung der M ateriał frage gerade im B etonstraB enbau zukom m t. 
GroBere G leic lifó rm igk eit in den M iscliungen und im  G cfuge sow ie 
verbesserte  M ethoden in  der B em essung der Z u sclilagstoffe  nach 
G ew ich t und beim  W asserzu satz, schlieBlich w eitgehende B erilck- 
sich tigu n g der W asserzem en tfaktor-T h eorie  haben sich  eingeburgert. 
N eue M ethoden der N achbchan dlu ng sowie gewisse B eim engungen zur

E rhóhu ng der E la s tiz ita t  und A n fa n g sfestig k eit w erden v e rw a n d t 
A lle  diese M itte l haben w esen tlich  dazu  beigetragen , den B eton  zu 
verbessern, aber sie verm ochten  n ich t, die U rsachen der R issebildun g 
in  groBerem  AusniaB zu beseitigen. D ie durch den W eclisel der T em p e
ra tu r und der F eu ch tig k eit und die A n deru ng in  den U n tergrund- 
verhaltn issen  sow ie durch die V erkehrslasten  liervorgerufenen Zug- und 
B icgungszugspannungen bleiben  dem  B eton  gefilhrlich . D iesen U r
sachen su chte man zu begegnen du rch  die V erw en du n g einer A rm ierun g 
und d ic  U n terte ilu n g des B eton p flasters du rch  F ugen  in  einzelne 
P latten .

E in e  B ew eh run g w ird  bei B eton straB en  schon se it etw a 15 Jahren 
ausgefu h rt. In einem  B e r ich t von  C. A . H o g c n t o g l c r  im  Jahre 1926 
le itete  er seine SchlOs.se aus dem  V erg leicli von  nebeneinanderliegenden 
bew clirten  und unbew ehrten B eton p latten  licr. E r  ste llte  fest, daB 
tlie  A rm ierun g die R issebild un g ein sch ran kt und so die Lebensdauer 
der B etonstraB en erhoht. Insl>esondere w a r eine engliegende scliw ache 
A rm ierun g w irksam er a is eine A rm ierun g m it starken  Eiseneinlagen 
in gróBeren A bstanden . A u ch  ze ig te  sich, daB jede A r t  von  A rm ierun g, 
die quer zu den R issen  liegt, gebrochene P la tten  zusam m enzuhalten 
verm ag. F ern er erwiesen sich Eiseneinlagen  sen krecht zu den Fugen 
ohne eigcn tliclie  V o rrich tu n g zum  G leiten  a is u n gun stig  und m achten 
spatere Ausbesserungen notig. A uch  verursach ten  R andarm ierungen, 
d ic  Ober eine gróBere L an ge (etw a 25— 30 m) m it geschweiBten StoBen 
durchliefen , R isse an  den P latten ecken , w enn der Q u erschn itt der 
Eiseneinlagen 1,56 cm 2 u bersch ritt.
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F riih er ver\vendele m an v ie lfac li entw eder Stabeisen- oder 
N etzarm ierun gen ; m anchm al bestand die B ew ehrung aus geflochtenen 
E isennetzen  in  V erbind un g m it einzelnen Randeisen. A ndere Aus- 
fiihrungen sahen n ur diese Randeisen vor. In  den letzten  Jahren 
scheint m an aber geschw eifite N etzarm ierungen vorzuziehen, da  diese 
E isengew ebe le ich t zu handhaben sind und auch m it besonders v er- 
stark ten  R andeisen  ge lie fe rt werden.

In einem  zw eiten  T eil seines B erich tes w e ist H o g e n t o g l e r  
noch a u f andere Erscheinungen hin, w elche auf die Lebensdauer von 
B etonstraB en EinfluB  haben. E r  nennt vo r allen D ingen die V er- 
zogerung und V erm inderun g der B ild u n g von Schw indrissen, welche 
sich o f t  so fo rt nach dem  A bbinden des B etons zeigen. A u ch  hier h a t 
sich w ieder eine schw ache engliegende Eisenarm ierung ais giinstiges 
M itte l erwiesen. D ies zeigte  sich sowohl bei Rundeisenarm ierung ais 
auch  bei fertigverlegten  N etzarm ierungen. GroBe A nhilufungen von 
E iseneinlagen an einzelnen Stellen waren o ffen sich tlich  in vielen Fallen 
d ie  U rsache von R issebildungen, eine Erscheinung, die auch  bei 
deutschen B etonversuchsstraBen beo bach tet worden ist. So h a tte  
z. B . ein m it 6,2 kg/qm bew ehrtcr A b sch n itt a u f der yersuchsstraB e 
im  Forstenrieder P a rk  bei M iinchen eine groBere R issebildun g auf- 
zuweisen ais ein  A b sch n itt, der m it 3,0 kg/qm  bew elirt w ar, obw ohl 
in diesem  d ic  F ugen abstan d c zum  T e il gróBer waren.

D as zw eite  M itte l zur B ekam p fun g der w ilden  R issebildung in 
B etonstraB en durch A nordnung v o n  Fugen is t ebenso a lt  w ie die 
Eisenarm ierung. F ruher versali m an beide F ugenrander m it einem  
F lacheisen, das von  der StraBenoberflache b is zur U n terkan te  des 
B eton s reiclite. V ie lfach  w urden diese Fugen m it A sp h alt ausgegossen. 
D och w ar dieses V erfaliren  n ich t sehr beliebt, da es den A rb eits- 
fo rtsch ritt hem m te und auBerdem  ziem lich erhebliclie K osten  ver- 
ursachte. D ie A usfu h run g von L angsfugen w ar dagegen auch schon 
fruher hau figer; sie dienten m eistens gle ich zeitig  ais V erkehrstrenn- 
linien. E in e neue A rt  der F ugen ausbildun g is t die „B lin d fu g e " , w elche 
v o lla u f ihren Zw eck e rfiillt  und nur w en ig kostet. D iese Fugenform  
wurde w ahrschein lich  von  FuB gangerw egen ilbernom m en, w o sie 
sich schon se it langcm  eingebiirgert h a t. Sie besteht in einer etw a 
3— 5 cm  tiefen  V -fórm igen N utę, d ie in die w ciche B etonoberflache 
ku rz nach der H erstellun g der B etondecke hineingedriic.kt w ird, um 
den StraB en qu erschn itt in bestim m ten A bstanden zu schw aclicn  (W ea-

kened-plane join t). D er 
S ta a t N orth  C arolina 
h a t vor einiger Z eit 
eine VersuchsstraBe aus 
arm iertem . B eton  gebaut 
und dabei die in  einem  
A bstan d  von 12,20 m 
liegenden Q uerfugen ais 
solche „B lin d fu g e n "  aus
gebild et. Eine spatere 
B esich tigu n g ergab, daB 
sich  auf d e r  ganzen 
S trecke von 610 m Lange 
kein LangsriB  und nur 
ein QuerriB gebildet 
h atte . Andere A b- 
sch n itte , d ie sich unter 
denselben B edingungen 
befanden, h atten  Langs-, 
Quer- und D iagonalrisse. 
D urch B eobach tu ng w ah 
rend der H erstellung 
konnte festgeste llt w erden, 

daB sieli diese „B lin d fu g e n "  m it ihren e tw a  5 cm  tie fen  N uten  bereits 
24 Stunden nach E in brin gen  des B eton s o ffneten . D ie B ew eh run g 
w a r 15 cm  v o r den „B lin d fu g e n "  unterbrochen w orden. D ie H er
stellun g dieser „B lin d fu g e n "  erfo lgte  dadurch, daB m an eine zu- 
geschnittene H o lzlatte , die oben 12,5 mm und unten  6 m m  stark  
und in sgesam t 50 m m  hoch w ar, in  den w eichen B eton  h ineindruckte 
und n ach kurzem  w ieder lierauszog. D er so erh alten e E in sch n itt w urde 
am  R ande n ach g eg latte t und n ach dem  A bbinden des B eton s m it 
A sp lia ltteer ausgefu llt.

In  Seattle  (W ashington) wurde eine ahnliche K o n stru k tio n  bei 
einer L an gsfu ge ausgefuhrt, a llerdin gs u n ter Verw endung eines etw a 
50 m m  liohen, 1,80 m langen T -E isens, w elches m it einem  V orsclilag- 
liam m er in den B eton  hineingeschlagen w urde. D iese e tw a  9 ,15  m 
breite - StraBe w urde a u f diese W eise in zw ei gleich  breite S treifen  
g e te ilt und zeigte  keinerlei Langsrisse. Andere B eton straB en  in 
S eattle , welche 7,60 m breit sind, sind in der L an gsrich tu n g gerissen. 
D ie S taaten  D elaw are, P en n sylvan ia , M ichigan, M issouri und Cali- 
fornia verw enden neuerdings auch das V erfah ren  der „B lin d fu g e n " .

W ie bei den. m eisten StraBenbauarbeiten  h a t auch hier sehr 
rascli eine m aschinelle M ethode die H erstellung der F ugen  von 
H and ersetzt. D ic in F rage kom m ende M aschine (s. A bbildung) 
b esteh t aus einem  eisernen Rahm en, der m it R adern  a u f den 
R andschalungen der B eton p latten  entlan g la u ft1. Sie kann schnell 
und le ich t a u f verschiedene StraBenbreiten, auf V erbreiterungen  
und U berhohungen in K u rv en  und auf verschieden e Q uergefalle

Maschine zum Schneiden von Blindfugen.

1 S. auch „E n gin eerin g  N ew s-R ecord " V ol. 98, N o. 26, S. 1079.

ein geste llt werden und ist sow ohl zum  Schneiden von Langs- ais 
auch von Querfugen eingerichtet. D ie N u te  w ird dadu rch  g e 
bild et, daB die M aschine eine V*form ige eiserne F ugen p latte  in die 
B eton oberflach e liin ein d ruckt, w elche schnell und le ich t w ieder ge- 
zogen w erden kann. D ann w erden die K an ten  der N u te  m it der 
M aschine nacligezogen und n ach geg latte t und nach dem  E rharten  des 
B eton s m it A sp h a lt ausgegossen. D ie so hergestellten  Fugen sind im 
a llge m e in e n sa u b erer und g la tte r  ais die von  H and gefertigten .

D ie V erw en dun g von Fugen und B ew ehrung g le ich ze itig  is t 
z. Zt. G egenstand einer U ntersuchung des U . S. B ureau o f  P u blic  
R oads a u f der VersuchsstraBe in A rlin gton , V irgin ia , und zw ar soli 
h ier festgeste llt w erden:

1. D ie W irk u n g von  verschiedenen A rten  der N achbehandlung 
des B etons.

2. D ie W irk u n g einer n ach A r t  und G ew ich t verschiedenen 
A rm ierun g zur A ufnahm e der Sch w in d k rafte  im  Beton.

3. D ie W irku n g der A usdelm ungsfugen h insich tlich  der Sch w in d
k ra fte  im  B eton .

4. D ie W irk u n g  der F eu ch tig k eit des U ntergrundes a u f die V er- 
m inderung der Schw indriB bildung.

5. D ie W irk u n g  lind die V erh in deru ng des raschen A ustrocknens 
von B eton.

6. D ie GrdBe und die W irk u n g des U n tergrundw iderstandes.
7. D ie N achbehan dlun g von  BetonstraB en.
8. D ie m óglichen B eziehungen zwischen dem  V erlia lten  einer 

StraBe und den Priifungsergebnissen von  d o rt entnom m enen Probe- 
korpern.

A ndere Versuche iiber verschiedene A rten  der O berflaclien- 
beliańdlung, iiber den E influB  von  B eim engungen zu m  B eton  und 
iiber verscliiedene Y o rb ere itu n g des U ntergrundes w erden z. Zt. in 
V erb in d un g m it dem  U. S. B ureau  of P u b lic  R oads von  dem  staa t- 
lic lien  S traB en bauam t des S taates V irg in ia  du rchgefiihrt. A uch  hier 
kom m en „B lin d fu g e n "  zur A usfiihrung, und zw ar en th alten  einige 
A b sch n itte  nur Quer-, andere aber auch eine L an gsfu ge. D aneben 
werden einige A b sch n itte  m it einem  geschweiBten N etzgew ebe arm iert.

B ei der gleiclizeitigen  Verw enduung von F ugen  und Eisenarm ie- 
rungen sind eine R eihe  von G esiclitsp u nkten  zu beobachten, die durch 
Y ersuche von  Prof. E n o  g e k la rt worden sind. Prof. E n o  ste llt  fest, 
daB die V ertikalverschiebu n gen  der einzelnen B eton p latten  gegen- 
einander infolge von Setzungen des U n tergrundes u. U . rech t ansehn- 
lich  w'erden konnen. In solchen F allen  is t  d ie A usfu hrun g der Fugen 
ais „B lin d fu g e n "  und eine V erstark u n g der P la tten  durch E isen 
arm ierun g am  P latze . D ie Q uerfugen sollen dann ste ts eine R eihe 
von  eisernen D iibcln  erhalten, dereń eines E n de du rch  E in fetten  
oder Einolen  am  E in binden  v erh in d ert w ird . D ie P latten arm ieru n g 
so li e tw a  8 cm  vo r diesen Fugen unterbrochen w erden. A u ch  L a n gs
fugen  soli m an du rch  D ub el oder G ew ebearm ierung iibcrbrucken, 
wenn '.rńan Setzungen des U ntergrundes b efiirch tet. A llerdin gs is t 
h ier eine G leitm ogliclik eit der D ubel n ich t im selben MaBe w ie bei 
den Q uerfugen erforderlich , da sich Volum enveranderungen des B etons 
sen krech t zur StraBenachse zw angloser vollziehen  werden. D er A b 
stan d  der B lind fu gen  soli zw ischen 6 und 8 m schw anken und sich nach 
der R eibun g der P la tte n  a u f dem  U ntergrunde richten . E in  holier 
R eibu n gsk o effizien t erford ert einen kleinen F ugen abstan d  und um- 
gekehrt. D ie G efahr, daB sich  bei g le ich zeitig  eintretendem  Schwellen 
und T em peraturerhohung die P la tte n  an den „B lin d fu g e n "  infolge 
ih rer A usdehnung aufbaum en, kann der V erfasser n ich t gan z von  der 
H and w eisen. E r  g la u b t aber, daB die E in sch altu n g einer m it A sp h alt 
gefiillten  A usdehnungsfuge in  A bstand en  von ca. 300 m gen iigt, um 
dies zu verhindern.

D urch  die V erw en dun g einer E isenarm ierung in V erb in d un g m it 
„B lin d fu g e n  ' e rh alt man eine Reihe von einzelnen P la tten , von  denen 
jede ais E in h eit fiir  sich  bestens in der L age  ist, sich  den Schw ankungen 
der Tem peratur und F e u ch tig k e it sow ie der w echselnden B esch affen 
h e it des U ntergrundes und den verscliiedenen V erkehrsbelastun gen  
anzupassen.

Offener Einschnitt fiir eine Untergrundbahnstrecke 
in New York.

E in  B au los der neuen N ew  Y o rk e r  U n tergn in d b aliu , m it 1,5 km  
L a n ge  und 2,5 M ili. D o lla r Verdingungssuinm e, h a t a u f dem  gróBten 
T eilse in er L an ge wegen 
des sehr beengten B au - ^Ęt-BstnM nAm n  
p latzes zw ischen einer 
viergleisigenEisenbahn 
und zw ei Friedh ofen  
und w egen der U nter- 
fah ru n g dieser Eisen- 
bahn ungew ohnliche 
V orkehrun gen  erfor
d ert; and erseitserlau b- 
ten  derdichteM oranen- 
sc h u tt der B au streck e  
und der 15 Jahre a lte  
B ah n d am m  fa st .lot
rechte un verkle idete  
W an dę von  6 m  Hohe.
60 %  des A ushubs /ybt>. 1.

lam pfzctlaufetous/iu łyrenze

Ventjlatior

•.■' l i  '  -J". •lhj.w’ __

; -F riedhcf 
; Ąwrrrr-

6  cm. Spundwand*

I3f2Scnt,
'O cm. Z-Eisen

J t-ScmSpundwonc/ 
''doggeroushubgrenze
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(sta tt der veran sch lagten 70 % ) konnten m itD am p fsch au feln  auf 6 bis y m 
T iefe  b e w a ltig t werden, darunter, bis auf 12 m unter dem  Eisenbahn- 
gleis, w ar B aggerbetrieb  und S p un dw an dverkleidun g (Abb. i)n ó tig . Die

Spundw&nde konnten 
m eist ais auBere S ch a 
lu ng fiir das B eto n - 
m auerw erk und d ie
w agerechten  Langs- 
hólzer fu r die B e fe s ti-  
gu n g der schw eren
(30 m m  starken ) B e- 
w ehrungseisen be- 
n u tzt w erden. B ei der 
E n ge der B austelle,
d ie  an  einer H altestelle  
zur F ilh ru n g der G leise 
iibereinander n ótigte  
(Abb. 2), w ar das
B eton m au en verk  so- 
zusagen eine einzige 
h ohie S tiitzm au er 
(Abb. 1). F iird ieB e to n - 
bereitu n g (30000 m 3) 
w ar n ur 0,5 km  vom  
B au an fa n g  P la tz , von  
wo der B eton  te ils m it 
L a stk ra ftw ag en  iiber 
die N ebenstraBen, teils 
a u f  zw ei B au gleisen  
v e r te ilt  w urde, d ic  an  
d ie  S te lle  des a u B e rB e 
tr ieb  gesetzten  R a n d - 

g le ises  der E isen b alin  ge legt werden konnten. Im  W in ter wurden 
d ie  B eton gem en gteile  und das W asser durch F risch d am p f aus einem 
ó lge h e izte n  K essel erw arm t.

D e r  Z u ga n g  zu der obengenannten H altestelle  (Abb. 2) bekam  
freies A rb eitsfe ld  du rch  U n terfan gcn  jedes G leises m itte ls zw eier 
65 cm  ho h er T rager an  den S cliw ellen kSp fen  und 15 X 3 0  cm  stark er 
Sch w ellen , die zw ischen den G leisschw ellen  a u f den U nterflanschen 
d e r  neuen T ra ger lagen, U n terfan gcn  dieser T ra ger in der M itte  
b is zu r F e rtig ste llu n g  der Joche an den E nden und d arau f E n tfern u n g 
des M itte ljoch s. D iese freie O ffn un g, iiber die scliw erer F ra clitve r- 
kehr m it 125-t (je 900 kg)-L ok o m otiven  gin g, h a t m on atelang w ert- 
v o lle  D ien ste  fiir  d ic B eton fórderu n g geleistet. (N ach G . P aasw ell, 
In gen ieu r der B au un tern ehm u n g in New' Y o rk , in E n gin eerin g N ew s- 
R eco rd  vom  18. A u g u s t 1927, S. 269— 272 m it 4 A bb.) N.

R iickblick  auf die W erkstoffschau.
D ie W erk sto ffta gu n g  h a t einen E rfo lg  geze itig t, der a lle  E r- 

.w artu n g en  tibertroffen  h at. Sie w a r eine T a t  der deutschen Industrie  
und zugleich  ein iiberzeugender B ew eis fiir den L eb en sw illen  und 
die L e b en sk raft deu tsch er A rb e it —  ein E rkennen, das n ich t nur 
im R eiche, sondern w e it iiber die G renzcn dcsselben hinaus sich 
B a h n  gebroclien  hat.

Zum  ersten M ałe w urde w eiten  K reisen  gezcig t, m it w elcher 
S o rg fa lt und M iihe heute die P ru fu n g der W erkstoffe  sich in D eu tsch 
land vo llz ieh t, w elch liolier W ert a u f die V e n ve rtb a rk e it und die 
N u tzu n gsin oglichkeiten  und E igen sch aften  des W erk sto ffes gelegt 
w ird. G anz besonders bedeutungsyoU  w a r in dieser B ezieh un g der 
S tah l vertreten , und h ier zeigte  sich auch der ausschlaggebendc 
V orteil, den das Stahlbauw esen 
d u rch  N orm ung u n d T yp isieru n g 
d es W erk sto ffes erlan gt hat.

G an z abgcsehen davon, 
daB  die W erk sto fftagu n g einen 
groBen Zustrom  aus dem  ganzen 
R eiche nach B erlin  fiihrte, is t 
v o r  allen  D ingen ais ein  w eiterer 
G ew in n  die padagogische E r- 
ziehu n gsarbeit zu buchen, die 
sie m itte lb ar g e le iste t hat, 
n am en tlich  im  H in blick  auf 
die die A usstellun g besuchende 
Jugend, im  besonderen auf 
d ie Studierenden der Hoch- 
sch ulen .

F iir  d ie  W erkstoffsch au  
ist in erster L inie n ich t der 
G edanke einer Propagand a maB- 
gebend gew esen, sondern der 
W ille  der deu tschen  In d u strie , 
der gan zen  W e it in v o lle r Un- 
a b h a n gigk e it einen E in b lick  in 
ihren groBen schopferischen Schaffensbereich zu gew ahren. A llseitig  
wird m an am  A bschlusse der T agu n g erkennen, daB dieser W ille  
sich in einen glanzenden E rfo lg  u m gesetzt h a t ,  und daB die W erk-

Abb. 2 .

Abb. I.

wegen U berquerung der StraB e w urde das H aus um  0,6 m 
gehoben. D er D ru ck  a u f den U ntcrgrund m uBte, w egen dessen 
U n zuverlassigkeit, u n ter 1 kg/cm : bleiben. A u f dem  neuen
S tan d ort w urde das G ebaude auf eine 68 cm  stark ę  Eisen- 
b eto n p latte  und a u f die genau iibertragenen alten  SaulenfuBe 
niedergelassen, m it ihnen v crlasch t und die S tlitzk ran ze  entfern t. 
D ie Y ersch iebun g is t ohne irgendeinen Schaden am  G eb au de

A bb. 3.

und an den StraBen m it ihren E in b au ten  vo r sich gegangen. 
(N ach Engineer. vom  12. A u g u st 1927, Seite 202 und 206 
m it 4 L ich tb ild ern .) N.

stoffscliau  1927 vo rb ild lich  fiir ahnliche V eran staltu n gen  in Zu- 
k u n ft bleiben  und ais ein  gescliichtliclies G eschchen im  B ereiclie 
der deutschen Ind ustrie  gew ertet w erden muB.

Verschieben eines achtgeschossigen Miethauses 
in Albany.

Zur F reilegun g eines B au p latzes  fiir  cin  groBes staatlich es 
G ebaude in A lb a n y  (New Y o rk ) w urde ein d arau f stehendes, erst 
10 Ja h re  a ltes achtgeschossiges M iethaus rd. 150 m w e it von 
John E ich lea y  in P ittsb u rgh  verschobcn. D as G ebaude (Abb. rl 
h a t 26 X 13,8 m G run d flach c und rd. 4000 t  G ew icht, besteh t 
aus S tah lfa ch w erk  m it Ziegel- und G rah itausm aueru ng und^ ru h t 
a u f 25 Saulen  von  H form igem  Q uerschn itt. D iese Saulen 
w urden a u f 90 cm  u n ter dem  FuOboden freigelegt, durch 
angen ietete  Lan gs- und Q u ertrager m it einem  S tiitzk ran z 
und L a u ftrag ern  verselien und m it in sgesam t 1000 20 t-Scliraub cn - 
w inden a u f einem  ICreuzrost aus 20 X 20 cm  starken  B alken
angehoben (Abb. 2), die Saulen  kn ap p  u n ter dem  S tiitzk ran z
a bgesclin itten  und das G ebaude a u f 1200 S talilrollen  von
75 m m  D urchm esser a u f a ch t L au fb ah n en  m it je  drei 
Schienen (Abb. 3) verschoben. D ic  B ew egu n g ging erst
113  m  in der Lan gs- und dann 18 m in der Q u errich tu n g;
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Durchbiegungen und Spannungen 
an der Stevenson-Creek-Probetalsperrenmauer.

(Vgl. B au in gen ieu r 1927, S. 32Ó— 327.)
F iir die D urchbiegungs- und Spannungsm essungen an der 

Stevenson -C reek-P robetalsperre (Abb. 1) is t  das Stau becken  13 mai 
ge fiillt worden. Gem essen w urde, zur A usscheidun g von  T em p eratu r- 

0£m

Bau von StraBenbriicken in Michigan im W inter.
In  M ichigan sind von  der staatlich en  Stral3en b au ven valtu n g in 

den le tzten  v ie r  W in te m  47 StraBenbriicken h ergestellt w orden und 
im  nachsten W in te r  werden es 12 b is 16 sein. D ie  Som m erarbeit w ird 
auch in M ichigan vorgezogen, aber d ie  W in terarb eit n ich t gescheut,

lygr-Stobz Messen des Ausweichcns der Widerloger 
\ in 10 m Hohe .

Tnygr -Siab in 5,20 m. Hohe

' lotrechter.
ma

cinflilssen, n ur zw ischen M ittern a ch t n  
und M orgen m it einer G en au igkeit von  
1/.tn mm. D ie groBte D urch biegu ng in
der M itte llin ie  m it 9,6 m m  zeigte  sich  7 5 --------
n ich t in  der K ron e, sondern tie fer 
(Abb. 2). D ie  W iderlager, obw ohl 
fester G ran it, haben b is 0,75 m m  nacli-
gegeben, w ie du rch  M essungen m it * --------
In y a rstab en  und F iih lh ebeln  in  zwei 
H ohen festgeste llt w urde (Abb. 1). D ic  ^
V erteilu n g  der B elastu n gcn  (Abb. 3) § |
und der Spannungen (Abb. 4) is t  a u f -Ę f
dreierlei A r t  e rm itte lt w orden und h at 
so gu te  O bereinstim m ung ergeben, §  /
daB sie an  einem  M odeli der Probe- s — J — 
ta lsperre n acligep ru lt u nd bei giin- '
stigem  E rgebn is w eitere M odellver- /
suche du rch gefiih rt w erden sollen. D ic  /
yerfflgb aren  120 000 D o lla r reichen 3 - f-----
auch noch fiir die M odellversuche. /
(N ach F . A . N oetzli, beraten der In- /
genieur in  L o s A ngeles, in E n gin eerin g |
N e w s-R e co rd  vom  ■ 14. Ju li 1927, — i\
S. 66— 68 m it 5 A bb ildu ngen  und 
nach En gin eerin g vom  12. A u g u st 1927,
S. 19 1— 193 m it neun A bbildungen .) A bb 2,

Abstand an der Ta/seite 
JZm  9 B 3 0 3

\^Gesamtlast 
A\ gemessen

i\ iastonteit d.ivager 
Bogens/reifcns 

:\ \  Gesamf- 
■ - \yWosserdruck

\Alasiverteilur.g
Q\berechnet
jLgewessen

iesamtdnjck

Axia!druck*

Horizoatpidrucke an der Ta/seite des Śogens in 9 m Hohe

w enn d ie  V o rte ile  fiir den Y erk eh r d ie  M ehrkosten von  4 b is 8 D ollar
fiir den m* aufw iegen , d ie iiberdies n ich t e in treten , w enn d ie  U n ter- ___ __ ____ j  trr  1
nehm er m it R iick sich t a u f d ic  gan zjah rige  B esch aftigu n g  fu r  Som m er- eutsc e W asserwirtschafts- und W asserkraft-
und W in terarb eit gleiclie Preise stellen . F iir  genugende U m schlieBung Verband E. V.
und H eizun g der B au stellen  w ird gesorgt, bei k leineren  A rb eiten  im  g ib t  sich  die Eh re, zu dem  am  D o n n e r s t a g ,  d e n  t . M a r z  1928,
gan zen , b e i groBeren abschnittw eise, u. zw ar d u rch  D achpappe a u f 17 U h r (5 U lir nachm .) pU nktlich, im  G r o B e n  S a a l  d e s  I n g e n i e u r -
H olzrahm en (Abb. 1) oder Z e it- oder Segelleinen auf H olzrahm en h a u s e s ,  B erlin , F ried ricli-E b ert-S traB e 27, stattfin d en d en  V o r -
(A bb. 2) oder F ach w erk bau  m it B retterv erk le id u n g  (Abb. 3). W enn t r a g S - A b e n d  ergebenst einzuladen. 1. Y o rtra g  m it L ich tb ild ern
kein  F ro stw etter herrscht, ab er solches zu befiirchten ist, werden v o n  H e rm  P rofessor D r. W . I C o e h r ie -B e r lin  tiber „D ie  G rundw asser-
alle  B au sto ffe  fiir  d ie  U m schlieBung bereitgelialten . F iir  d ie H eizun g kunde und ihre B ezieh un g zu r W ir ts c h a f t '.  2. Y o rtrag  v o n  H errn
ist D am p f aus gelochten  R ohren die R egel, w eil dam it, im  G egcn satz G eh, O berregieru ngstat D r. W . B u c h  m a n n ,  O berverw altu n gs-
zu K okskorben , d ie  fiir  das gu te  E rharten  n otige F e u ch tig k e it er- gerich tsrat, B erlin , Ober „ D ie  B eh an dlu n g des unterirdischen W assers
halten  w in i. Frostschaden sind bei diesem  V erfahren  hoclist selten und im  preuBischen W assergesetz".
au ch  dann n ur ob erflachlich . (N ach E ngineering-N ew s-R ecord v o m  D er erste V orsitzen de: E rn st R e i c h e l . G eh. R e g .-R a t und Professor 
S. D ez. 1927. S, 914— 916 m it 6 L ich tb . und 1 Z ahlen taf.) N . D er G esch aftsfiih rer: L i p p e r t ,  R egieru n gsb au rat.
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W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E IL U N G E N .
Deutsch-russische W irtschaftsverhandlungen. D ie w irtschaft- 

lichen B eziehungen zw ischen D eutschland und R uBland w eisen eine 
gewisse S tagn atio n  auf, trotzd em  deutscherseits n ich ts unversucht 
geblieben ist, um  den gegenseitigen  H an d el yorw arts zu bringen. D ie 
A u sfu h r D eutsclilan ds n ach  R uBland g in g  y o n  172,2 M ili. R b l. im  Jahre 
1926 auf 157,7  M ili. R b l. in  1927 zuriick. D agegen  w eist die russische 
E in fu h r n acli D eutschland eine steigende T en den z auf, in weitgehendem  
U m fan ge u n tersttitzt v o n  den deutschen Einfuhrinteressenten.

D er deutsche K au fm an n  steh t in der Sow jetunion  im  G egensatz 
dazu n ach  w ie v o r  Y erh altnissen  gegeniiber, die ihn  in seiner legitim en 
und du rch  V e rtra g  sch ein bar gesicherten B etatig u n g  auBerordentlich 
stark  behindern. Im  L au fe  der Z e it h a t sich  eine so starkę U ngleichheit 
der beiderseitigen  Positionen ergeben, daB der W un sch  yerstan d licli ist, 
die entstan den e L age daraufhin  zu iiberpriifen , ob und in w elcher W eise 
A bh ilfe  geschaffen  w erden kann.

D iese Erw& guugen veran laB ten  die D eutsch e R egierung, durch 
gegenseitige Y erh an dlu n gen  eine K la ru n g  der L age  herbeizufiihren. 
E s h a n d elt sich  dabei w eder um  eine U m gestaltun g des V ertrages von 
R ap allo , noch um  irgendw elche K ontingen ts-, K red it- oder alm liche 
Fragen.

Auslandskredite fiir den StraBenbau. D er D eutsche L an d k re ista g  
h a t sich A n fa n g  yorigen  Jahres in einer E in gabe an  die B eratun gsstelle  
fiir  A usland skred ite  beim  R eichsfin an zm in isterium  d afiir eingesetzt, 
daB der bisherige S tan d p u n k t, Auslandsanleihen fiirZ w eck e des StraBen- 
baues n ich t zu genehm igen, aufgegeben w erden miisse. D a  aber fiir den 
StraBenbau sehr groBe B etrage  erforderlich  sind, kann  hierin  keine 
A n deru ng erfolgen. V o n  diesem  S tan d p u n k t is t nur in  einem  F alle  
abgew ichen w orden, w o der N a c l i w e i s  d e r  D r i n g l i c h k e i t  u n d  d e r  
P r o d u k t i v i t a t  der A n leih en  d adu rch  erb rach t w urde, daB ein  T eil 
der ben otigten  M itte l v o n  d e r  I n d u s t r i e  s e l b s t  aufgenom m en w urde.

D a  A uslandsanleihen zu n ach st am  dringendsten z u m  Z w e c k  e 
d e r  K o n s o l i d i e r u n g  v o n  s c h w e b e n d e n  S c l i u ld e n  ben ótigt 
w erden, kann die F rage, ob und in w elchem  U m fange A uslandsanleihen 
fu r StraBenbauzw ecke spaterhin  genehm igt w erden konnten, f r i i -  
h e s t e n s  in  e i n i g e n  M o n a t e n  gep riift w erden.

Internationale Verstandigungen in der Zem entindustrie. Schon 
vo r dem  K riege  bestanden intern ation ale  V ereinbarungen iiber den 
S cliu tz der eigenen M arkte und den A b sa tz  in bestim m ten L an d em , 
insbesondere in  H ollan d. D er K rie g  h a t dieses intern ation ale Zem ent- 
k arte lln etz zerrissen und zu einem  W iederaufleben  des K onkurrenz- 
kam pfes gefiihrt. In  besonders scharfer Form  sp ie lt sich dieser K am p f 
auf dem  h o l l a n d i s c h e n  M a r k t e  zwischen D e u t s c h l a n d  und 
B e  lg i e n  ab. H ollan d is t infolge seiner groBen W asserbauten  ein starker 
A bn ehm er fiir  Zem ent —  sein Jahresbedarf w ird a u f y2 M ili. t  gesch atzt 
— • b e s itz t aber im  eigenen Lan de eine keineswegs ausreichende P roduk- 
tion. B e l g i e n  w a r es m oglich, u n ter A u sn u tzu n g seiner I n f l a t i o n s -  
k o n j u n k t u r  a u f dem  hollandischen M arkte vorzudringen. M it H ilfe  
von. K am p fp reisen  gelang es aber der deutschen Zem entindustrie, den 
hollandischen fiir sie sehr w ichtigen  M arkt zu behaupten.

N a ch  S tabilisierun g der belgischen W ah run g tra t auch  fiir Belgien 
eine E rschw erun g der Sclileuderkonkurrenz ein. Im  A p ril 1927 w urde 
daher aus K reisen  der belgischen Zem entindustrie der W un sch  geauBert, 
m it den deutschen E rzeugern  w ieder zu e in e r  V e r e i n b a r u n g  i ib e r  
d ie  R e g e l u n g  d e r  P r e i s e  u n d  d e s  A b s a t z e s  a u f  d e m  h o l 
l a n d i s c h e n  M a r k t  zu kom m en. D ie belgische Zem entindustrie ver- 
lan gte  aber eine B ean teiligu n g von  70 % , w ahrend die deutschen W erke 
eine p aritatisch e  Y e rte ilu n g  zu je  5 0 %  fordern. D ie V erhandlungen 
scheiterten  daher.

E n d e vorigen  Jahres w urde nun aber ein  A bkom m en zwischen 
den B e l g i e m  und der f r a n z ó s i s c h - l u x e m b u r g i s c l i e n  Industrie 
geschlossen, das den B elg iem  eine Verbesserung der A bsatzm o glich k eit 
in F r a n k r e i c h  g e statte t. D a  auch  eine E rhóhu ng der belgischen In- 
lands- und E xp ortp reise  vorgenom m en w urde, so sch ein t eine A nderung 
der Stellun g gegeniiber dem  hollandischen M ark t eingetreten  zu sein. 
F iir  A n fan g F ebru ar ist eine neue Z u s a m m e n k u n f t  z w i s c h e n  d e n  
d e u t s c h e n  u n d  b e l g i s c h e n  Z e m e n t i n d u s t r i e n  geplant, ftirw elche 
die A ussichten  auf eine E in igu n g nunm ehr sehr v ie l g iin stiger liegen ais 
bisher.

Abgesehen voiri belgischen M arkt h at die in tern ation ale  Ver- 
stan digun g a u f dem  Zem en tgebiet in le tzter Z e it F o rtscliritte  gem acht. 
Im  D ezem ber kam  ein A bkom m en zustande zwischen der d e u t s c h e n  , 
d e r  p o l n i s c l i e n  u n d  d e r  s k a n d i n a v i s c h e n  Z e m e n t i n d u s t r i e .  
So v ie l bisher bekann t, w urden Preisabreden n ich t getroffen . D ie A b- 
m achungen beziehen sich auf R egelung der gegenseitigen Zufuhren und 
auf die A bgrenzun g der Interessenspharen u nter Zu teilun g yon  K on- 
tingenten.

D a  Polon und Skan din avien  ihre E rzeugu n g sta rk  gesteigert 
haben, is t dieses A bkom m en von  besonderer B ed eu tu ng.

M it der T s c h e c h o s l o w a k e i  kann ein A bkom m en n ur im Z u 
sam m enhang m it der R egelun g des H andelsvertragsverhaltnisses zu 
stan de kom m en. E s sind jedoch keine unlosbaren Schw ierigkeiten 
vorhanden. In  E n g l a n d  dagegen zeigt sich noch keinerlei Bereit- 
sch aft zu einer in tern ation alen  Y erstandigung.

E in e K onsolid ierun g a u f dem  in tern ation alen  Zem entinarkt 
w urde den E rfo lg  haben. daB d a m it ein  Grund e n tfa llt, der im m er noch 
fiir die Preishohe des deutschen Zem ents im Inland angefiihrt w ird , 
die U n ren tab ilita t der E xp o rtp reise  in den K am p fgebieten. W ahrend 
im  D u rch sch n itt des Jahres 1927 der Preis fiir  e i n g e f  i i h r t e n  Z e  m e n  t 
rund R M .4 3 0 ,— x>ro 10 t  betrug, w ar der A u s f  11 h r p r e i s  n u r RM . 332.

Der R ein zugan g an W ohnungen. In  den Jahren 1918 bis 1927 
sind rund 1 319 000 W ohnungen n ach A b zu g der durch U m bau, B rand, 
V erfa ll und A b b ru cli w egfallenden W olm ungen erste llt w orden. D iese 
Zahl v e r te ilt  sich folgenderm aBen a u f d ie einzelnen Jahre:

1918/19 56 714
1920 103 092
1921 134 223
1922 146 615
1923 118  333
1924 106 502
1925 178 930
1926 204 670
1927 rd. 270 000 (geschatzt)

W ahrend aber vo r dem  K riege  in jedem  Jahre rund 50 000 W o h 
n u n g e n  in folge der notw endigen E rn eu erun g in F o rtfa ll kam en, 
sind es se it 1918 n ur auB erordentlich geringe Zahlen.

E s  w u rden : 1918/19 4 1 4 7
1920 5 2I_5
1921 7 2 7 5
1922 S 355
1923 7 6 1 5
1924 8 S74
1925 12 882
1926 I.| 74S 

w egfallende W ohnungen gezahlt.
Infolge der m angelnden W oh nungsreparaturen  se it dem  K riege  

und des erh eb lich  geringeren  W eg fa lles von  W ohnungen ist eine U ber- 
a lteru n g im  W oh nu ngsb estand  eingetreten, die sich in abselibarer Zeit 
in sehr w eitgehenden Erneuerungen der alten  H auser oder in stark  
zunehm enden A bb riichen  ausw irken muB.

Rechtsprechung.
B oyk ott ist ąls Streikm ittel nur dann rechtlich zu beanstanden, 

w enn der Streik selbst zu  beanstanden ist. (Entscheidung des Lan des- 
arbeitsgerichts H am bu rg vom  16. Septem ber 1927 —  B f. 14/27). 
D er G ew erkschaftssckretar F . h a t w ahrend eines L ohn kam p fs den 
A rb eitern  des U nternehm ers K . yerboten , bei diesem  zu arbeiten, 
ein  gleiches V e rb o t andern organisierten A rb eitern  auferlegt, d am it 
iiber den B etrieb  des K . die Sperre verh an gt. F . h a t d ies zu dem  Z w eck 
getan , um  K . zur A n crken n un g eines noch n ich t fiir  allgem ein  ver- 
b in dlich  erklarten  T arifs  zu zw ingen. K . v erlan g t m it K la ge  den 
W id erru f beider M aBnahm en; du rch  diesen u nsittlichen  und gem aB 
§ 826 B .G .B . w id errechtlichen B o y k o tt  werde seine E x iste n z yern ich tet.

D as L an desarb eitsgerich t hat, im  G egen satz zum  A rb eitsgerich t, 
d ie K la ge  des K . abgew iesen. D ie von  K . beanstandeten  M aBnahm en 
des F „  in sow eit sie die A rb eiter des K . betreffen, sind n u r die A ufford e- 
run g zu einem  auf den B etrieb  des F . beschrankten  und n ach  Sach- 
lage zulŁssigen S tre ik . D ie gegen K .  gerichtete  Sperre is t n ur ein 
nach Sachlage gebotenes M itte l dieses Streiks, ohne dessen A nw endung 
jeder Streik, insbesondere ein solcher bei einem  einzelnen U n tem ehm er, 
wirkungslos sein w iirde. A is bloBes M itte l des I-ohnkam pfes u n terliegt 
eine solehe Sperre kein er selbstandigen rechtlichen B eu rteilu n g. 
Sie w ird  v ielm ehr von der rechtlichen B eu rteilu n g des Streiks m it 
um faBt und is t  n u r dann rechtlich  zu beanstanden, wenn —  w as hier 
n icht zu trifft —  der S treik  selbst zu beanstanden ist.

V erzicht a u f A ufw ertun g kann aus besonderem Verhalten  des 
Glaubigers gefolgert werden. (E ntscheidung des R eichsgerichts, 
V I I .  Z iv ilsen at. vom  30. Sept. 1927 —  V I I  242/27.) L . h a tte  dem  U nter- 
nehm er M. am  18. A p ril 1923 die A usfiihrun g einer D acbflach e zum  
Preise von 85 M illionen P ap ierm ark  iibertragen, w ovon  90 v H  sofort 
zu zahlen w aren. L . h a t im  M ai 1923 an M. 75 M illionen P apierm ark 
gezah lt. M. h a t zu nachst der A n rechnun g dieser Zalilungen zum 
N ennw ert w idersprochen, d a  die Zahlung am  18. A p ril 1923 h atte  
ge le istet w erden mtissen, tro tz  D rangens jed och  erst im  M ai 1923 
gezah lt, er, M., also infolge der G elden tw ertun g gesch&digt sei. N ach 
F ertigste llu n g der A rbeiten  h at jedoch  M . in der R ech n un g vom
19. Septem ber 1923 die im  M ai 1923 gezahlten  75 M illionen P ap ier
m ark zum  N en nw ert in A n rechnun g gebracht. In dem  Sclireiben 
vom  19. A u g u st 1925, m it dem  M. an L . eine w eitere R ech n un g unter 
B erlicksich tigu n g der P ap ierm arkzalilungen  zum  N ennw ert iiber- 
sandte, h a t  M, keinen A n sp ru ch  a u f A u fw ertu n g  erlioben.

D as R eich sgerich t h a lt m it den V orin stan zen  einen A ufw ertun gs- 
anspruch des M. fiir unbegrundet. In  dem  V erh alten  des M ., das sich 
bis in die Z e it erstreckte, zu der R ech tsprech un g und G esetzgebung die 
Frage nach der Z u lassigkeit und den V oraussetzungen der A ufw ertun g 
g e k la rt hatten , muB ein  stillschw eigender V erziclit des Al. auf A u f
w ertun g gefunden w erden.
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D er B ankkunde kan n  die A ufw ertun g eines ihm  von der B an k 
gegebenen D arlehns nicht m it der Begriindung ablehnen, die B an k 
sei ihrerseits gemaB § 66 A ufw .G es. nicht zu r A ufw ertun g von D ar- 
lehn verpflichtet. (E ntscheidung des R eichsgerichts, I I .  Z ivilsen at, 
v o m  15. N o v. 1927. —  I I  184/27.) D er M uhlenbesitzer T . h a t a is G c- 
nosse der L ’e r B an k , einer eingetragenen G enossenschaft m it be- 
sch ran kter H a ftp flich t, von  dieser B a n k  in den Jahren 1907 bis 1916 
m ehrere D arlehn im G esaintbetrage von  M. 40 000 erhalten, d ic  er 
am  9. M arz 1923 zuriickzahlte. D ie B an k  verlan gte  A u fw ertu n g  der 
D arlehn a u f 9989 G oldm ark. N ach A n sich t des T . verstoB t das A uf- 
w ertun gsverlangen  der B a n k -w id er T reu  und G lauben, da  die B an k  
ihrerseits D arlehn gem aB § 66 A ufw .-G es. auch n icht aufzuw erten  
brauche.

D as R eich sgerich t lia lt das A ufw ertun gsverlangen  der B an k  
fiir berechtigt. D as A ufw ertun gsgesetz schlieBt zw ar in § 65 die A nf- 
w ertun g von  A nspriiclien aus einem  K o n toko rren t im regelm aBig 
laufenden B an k verk e lir fiir B an k  w ie  fiir K unden  aus. D aruber hinaus 
w erden gemaB § 66 A u fw .G es. A nspriiche gegen B an ken , dereń Ge- 
sch aftsb etricb  der A n schaffun g und D arleih u n g von Geld d ien t, aus 
D arlehn- oder V erw alirun gsvertragen  auch dann n ich t aufgew ertct, 
w enn sie auBerhalb des laufenden K on tokorren tverkelirs entstanden 
sind, und fiir sie vereinbarungsgem aB ein Sonderkonto eingerich tet 
ist. (Feste G elder auf langere Zeit.) A us dieser A usnahm evorschrift, 
d ie  k la r erkennbar eine einseitige B egim stigu ng der B an ken  enthait, 
kann  jedoch  n ich t u nter B erufun g a u f allgem eine E rw agungen von 
T reu  und G lauben gefolgert w erden, daB auch den K u nd en  fiir ihre 
Sonderscliulden bei den B an ken  die gleichen V ergiinstigungen zu- 
stehen miissen. D er R ich ter kan n  n ich t B evorzugun gen, w elche das 
A ufw ertun gsgesetz gewissen Schuldnern unter tie fen , m it den a ll
gem einen A uffassungen von B illig k e it  sch w er zu vereinenden E in - 
griffen  in die R ech te  des G laubigers gew&hrt, insbesondere den Aus- 
schluB der A ufw ertun g, auf andere Y erh altnisse ausdehnen. A u ch  kann 
der AusschluB der A u fw ertu n g n ich t e tw a  du rch  den U m stand gerecht- 
le r tig t  w erden, daB es sich hier um D arlehn handelt, d ie einem  Genossen 
der klagenden G enossenschaftsbank auf Grund seiner M itgliedschaft 
gew&hrt werden.

Ein Pfandungspfandrecht ist nur dann voll rechtsw irksam , wenn 
die gepfandete Sache E igen tum  des Schuldners ist. Der gute G laube an 
das Eigentum  des Schuldners bei dem G laubiger ist unerheblich. (E n t
sch eid un g des R eichsgerichts, V I . Z iv ilsen at, vom  19. S ep t. 1927 —
V I  22/27.)

D ie K .  und P . B a n k  h atte  am  8. A u g u st 1924 in  O. auf der StraBe 
ein  zum  G esch aftsin ven tar der F irm a D . N achfolger gehórendes A u to 
m obil w egen einer Forderu ng gegen K a rl L ., den Inhaber der F irm a  D. 
N achfolger, pfanden und im  W ege der V ersteigeru ng sich zuschlagen 
lassen. E . L ., der V a te r des K a rl L ., v er la n g t durch K iage  H erausgabe 
des K raftw agen s oder W ertersatz von  12 000 M. E . L . h at im  Jahre
1923 ais Inhaber der F irm a D . N achfolger, das G esch aft auf seinen Sohn 
K a rl L . iibertragen, und zw ar gegen eine A bfin du n g von 40 000 GM. 
Zur Sicherung dieser Forderung w urde das gesam te G eschaftsinventar, 
also auch der gepfandete K raftw agen , ihr zu E igen tu m  iibertragen. 
K u rz  v o r  der P fan dun g w ar der K raftw agen  m it E in w illigu n g  des E . L. 
an  den K aufam nn  B . zu r Sicherung einer F orderung von  20 000 M. 
iibereignet, jedoch  am  9. A u g u st 1924 gegen Z ahlun g der 20 000 M. an
B . von E . L . w ieder zu riickcrw orben worden.

N ach  A n sich t des R eich sgerich ts w a r ein rechtsw irksam es 
P fan d un gsp fand rech t fiir d ie  K ,  und P. B a n k  n ich t entstan den . 
D enn im  A u g en b lick  der P fan d un g, am  8. A u g u st 1924, w ar der K r a ft
wagen n ich t E igen tum  des Schuldners K a rl L . E in  e tw a  vorhandener 
gu ter G laube des G laubigers, also der K . und P. B an k , verm ag  hieran 
n ich ts zu andern.

Steuerhaftung des Erwerbers eines Unternehm ens. (Entscheidung 
des R eichsfinanzhofs vom  29. A p ril 1927 —  V  A . 43.)

G riindet sich d ie  S teu erp flich t auf den B etrieb  eines U nterncli- 
m ens und w ird das U nternehm en im  ganzen verauBert, so lia fte t der 
E rw erber neben dem  VerauBerer fiir d ie laufenden und fiir d ie  fest- 
gesetzten, aber noch n ich t entrichteten  Steuern. (§ 96 R eichsabg.ordn.)

B ei der U m grenzung des B egriffs „U b erga n g  eines U nternehm ens 
im  ga n zen " geh t der R eielisfinan zhof davon  aus, daB gem aB § 25 
des H andelsgesetzbuchs jeder, der ein  unter Lebenden erworbenes 
H andelsgeschaft u ńter der bisherigen F irm a fortfiih rt, fiir alle  im  B etrieb  
des G eschafts begriindeten V erbind lichkeiten  des friiheren Inhabers 
h a fte t. D ie oben wiedergegebene V o rsch rift des Steuerrechts be- 
sch ran k t sich jedoch n ich t in  ihrer A nw endung auf K a u fle u te  im  
Sinne des H andelsgesetzbuchs, noch auf den F ali, daB gerade die Firm a 
ubernomm en wurde. Y ie lm eh r ę ilt  sic fiir gew crbliclie U nternehm ungen 
jed er A rt, ohne daB cs auf die Ubernahm e der F irm a oder der A k tiv en  
und P assircn  du rch  den Erw erber ais w’esentlich  ankom m t. E n t- 
scheidend ist v ielm ehr, daB der neue Inh ab er das U nternehm en ais 
organische G esam theit ubernom m en h a t und ais G rundlage seiner 
selbstandigen gew erblichen T a tig k e it w eiterfiihrt. W enn jem and die 
E in rich tu n g eines G eschafts, einschlieBlich des ideellen G eschaftsw erts, 
sow ie die Warenbestande iibernim m t lind das G esch aft fortsetzt, so 
is t ein  solches G esch aft im  w esentlichen, also im  ganzen, auf den 
G eschaftsnachfolger iibergegangen. Ohne besondere B ed eu tu ng ist der 
U m stand, daB  d ic  G eschaftsbiicher nicht m itiibernom m en worden sind.

A ufw ertungsanspruch der H interbliebenen eines Arbeitnehm ers 
aus dessen Einlage bei seinem  Arbeitnehm er. (E n tscheidun g des 
Reichsgerichts, I . Z iv ilsen at, vom  2. N o v. 1927 —  I 65/27.)

D er verstorbene R . wrar in den Jahren 1S67 b is 1915 bei der 
F irm a G. 111 L . ais kaufm annischer A n gestellter, zu letzt ais P roku rist, 
ta tig . T eile  seines G eh alts lieB er bei der F irm a G . gegen V erzinsung 
stehen. Sein G uthaben betrug bei seinem  A usscheiden aus der F irm a 
73 000 M., bei seinem  T ode 74 000 M. B ei dem  T od e der W itw e des 
R . im  Jahre 1918, w elche das G uth aben  bei der F irm a G . h atte  stehen 
lassen und nur einzelne B etrage  abgehoben hatte, betrug das G u t
haben 67 330 M. D ie  drei T ochter, w elche die W itw e  R . beerbten, 
haben das G uthaben b is auf 60 000 M . abgehoben und auf drei ver- 
schiedene K on ten  zu je 20 000 M. iibertragen lassen. E in e der T ochter 
v erlan gt A u fw ertu n g ihres G uthabens m it 2 5 % . D ie  F irm a  G . lehnt 
ab, A nspriiche aus laufender R ech n un g w urden gem aB § 65 A u fw .ges. 
n ich t au fgew ertct.

D as R eich sgerich t h a lt den A ufw ertun gsan spruch  fiir berechtigt. 
E s kann dahin gestellt bleiben, ob d ic  K o n tofiih ru n g des R . bei der 
F irm a eine laufende R ech n un g d arste llt, d a  hier eine E in lage  des 
A rbeitnehm ers bei seinem  A rb eitgeber vorliegt. D enn fiir solche is t 
gemaB § 65 Aufw\ges. d ie x\ufw ertung auf keinen F a li ausgeschlossen. 
A n  diesem  C h a ra k ter des K o n to s R . w ird auch n ich ts du rch  U bergang 
a u f d ie W itw e  R . und dann a u f die drei T och ter im  W ege der E rbfolge, 
noch durch d ie  spatere U m anderung des G uthaben s in  drei E in zel- 
konten e tw a s geandert. In sow eit in folge der A bh eb u n g eines groBeren 
B etrags und die L eistu n g von  fu n f E in zahlun gen  durch die W itw e  R- 
eine A n derung des K o n tos herbeigefiih rt ist, muB dies bei der B e- 
m essung der A u fw ertu n g b eriick sich tigt w erden.

D ie B estatigu ng eines nichtigen Vertrages m ach t diesen nur dann 
verbindlich, w enn der Bestatigende sich der N ichtigkeit des V ertrages 
bewuBt w ar. (E n tscheidun g des R eich sgerich ts, V I . Z iv ilsen at, vom
4. N o v. 1927 —  V I . 346/27.)

D er D arleh n sverein  in Gr. h a tte  am  1. M ai 1924 der im  O ktober
1925 in  K o n ku rs geratenen B au firm a R . &  Co. einen offeńen K re d it 
in laufender R echnung eingerau m t, zu dessen Sicherung ihm  du rch  den 
G eschaftsfiihrer R . der F irm a  R . &  Co. In ven tar, F u h rp ark , M aschinen, 
W erkzeuge und R iistm ateria lien  iibereign et waren. D er K onkurs- 
v erw alter von  R . & Co. w eigerte  d ie  H erausgabe der iibereigneten 
G egenstande. D er S iclierungsiibereignun gsvertrag sei u n giiltig , w eil 
er von  dem  G eschaftsfiihrer R . allein  vollzogen  sei, n ach dem  Gesell- 
sch aftsvertrage  aber zw ei G eschaftsfiihrer h atten  gem einsam  zeichnen 
miissen.

D as R eich sgerich t h a t d ie  K lage  des D arlehn sverein s a u f H eraus
gabe der iibereigneten G egenstande abgew iesen. R . h atte  den Siche- 
run gsubereign ungsvertrag allein  gezeichnet, ob gleich  n ach  dem  Ge- 
se llsch aftsvertrag  n ur zw ei G eschaftsfiihrer gem einsam  zum  A bschluB  
von  V ertragen  zeich n un gsberech tigt waren. R . w a r auch n ich t von 
den beiden anderen G eschaftsfiihrern  zur Zeichnung b evollm ach tig t. 
A llerd in gs w ar R . vom  25. M arz 1925 ab, also n ach  A bschluB  des 
Sicherungsubereignungsvertrages, du rch  Anderung des G esellschafts- 
vertrages a llein  zeich n un gsberech tigt gew orden und h a t n ach  diesem  
Z eitp u n k t H andlungen vorgenom m en, die ais eine B esta tigu n g  des 
u ngultigen  Ubereignungsvertrages ged eu tet w erden konnten. W are der 
Ubereignungsvertrag d a m it b e sta tig t w orden, so w aren  die V er- 
pflich tun gen  der P arteien  so zu beurteilen gew esen, ais w enn er schon 
bei seinem  A bschluB  durch R . am  1. M ai 1924 g iiltig  abgeschlossen 
worden w are. (§ 141, II, B . G. B .) A lle in  eine derartige B esta tigu n g  
kom m t gar n ich t in  F rage, w eil R . sich  der w irklich en  Sachlage —  
der U n g iiltig k e it des O bereignun gsvertrages —  n ich t bew^uBt w ar, 
v ielm eh r .den U bereign u n gsvertrag fiir g iiltig  gehalten  hat, ohne 
irgendw elche Zw eifel an der R ech tsg iiltigk eit zu haben.

D ie B edeutung der Erreichung eines bestim m ten Lebensalters 
fiir den A rbeitnehm er nach dem T arifvertrag. (E ntscheidung des R eichs- 
arbeitsgerichts vom  26. O ktober 1927.)

D er am  30. A p ril 1901 geborene T . w ar vom  1. N o vem b er 1925 
bis zum  30. Juni 1927 bei der F irm a I i .  in  L . ais B u ch h alter b o sch a ftig t 
und bezog im le tzten  Jahr ein  G eh alt von  insgesam t M ..320T. T ., der 
a ch t B cru fsjah re kaufm annischer T a tig k e it h in ter sich hatte, beh au p tete 
er h atte  nach Gruppe IV ., 8. B erufsjahr, des T arifv ertra ges en tloh n t 
werden m iissen, er verlan gte  fiir das le tzte  Jah r seiner T a tig k e it 
M. 4224. T . fiih rt aus, er habe die B uchfiihrun g der F irm a selbstan dig 
erledigt, auch fiir die Jahre 1924 und 1925 die B ilan zen  gezogen und 
die F irm eninhaber w ahrend ihrer A bw esen h eit vertreten .

D as R eich sarbeitsgerich t h at das klageabw'eisende U rteil des 
Landesarbeitsgerichts bestatigt. In dem  T a rifv ertra g  ste h t u n ter der 
Ubersclirift , ,G ruppe I V .“ , die w eitere Uberschrift: „ A lt e r  n ich t u nter 
28 Jahren*'. D ie Einreihung in die G ehaltsgruppe IV . is t daher n ich t 
nur von der T atigk eit, sondern auch  von  der E rreich un g des 28. Lebens- 
jah res abhangig. T . konnte also tro tz  seiner S tellun g das G eh alt nach 
Gruppe IV . n ur dann beanspruchen, w en n  er das 28. L eb en sja lir 
vollen d et hatte. A ndernfalls nuiBte er a is A rbeitneh m er unter 28 Jahren 
sich  das G eh alt der Gruppe IV . du rch  eine besondere E in zelverein - 
baru n g gem aB § 1 der T arifvertragsvero rd n u n g vom  23. D ezem ber 
191S sichcrn. Eine solche E in zelverein baru n g is t zulassig, d a  sie die 
A rbeitsbed ingun gen  zugunsten des A rbeitnehm ers andert, sow eit sie 
n ich t im T arifv ertra g  ausdriicklich  ausgeschlossen ist.
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PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erlaulerung der nachstelienden Angaben) s. Heft I vom ó. Januar 1928, S. lS .

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

B ekan n tgem acht im P a te n tb la tt Nr. 52 vom  29. D ęzcm ber 1927. 
I<1. 5 a, Gr. 19. M 91 701. C arlton  M iliard M acin tosh, S try j, Polon;

.Y e r t r . : D ip l.-In g . li .  Neubauer, P at.-A n w ., B e n in  W  9. 
V o rrich tu n g zu m  A usfiihren  von T iefbohrun gcn  nach dcm  
S ch lagsystcm . 16. X . 25.

KI. 20 h, G r. 0 . M 95 934. M aschinenfabrik  D eutschland G. m. b. II.,
> D ortm u n d. E in rich tu n g  zum  W icderaufgleisen  von  erit- 

glcisten  E isenbah n fahrzcugen. 26. V I II . 26.
KI. 20 i, G r. 38. W  72 224. T h e  W eśtirighousc Pralce S a x b y  

S ign al Co. L td ., L o n d o n ; V e r t r .: D r. A . L c v y  u. Dr. F. 
H einem ann, P at.-A n w alte , B erlin  S W  i r .  Wrcchselstrom - 
relais n ach  dem  Z w eielem ententyp. 6. IV . 26.

K I. 37I), G r. 3. A  47 356. A k tien gesellsch aft vorm als Skodaw erke 
in Pilscn, Prag-Sm ich ov, T schechoslow akische R ep ub lik ; 
V c r t r .: Dr. O. S ied en top f u. D ip l.-Ing. G. B ertram , Pat.- 

•Anwalte, B erlin  S W  68. Zusam m enlegbarer T ragkorper.
18. III . 26. T schechoslow akische R ep ub lik  22. IV . 25.

KI. 37 b, G r. 3. D  47 133. G eorge H iyes D aw son, Boston, u. H u xth a l 
F ie ld  Preasc. Canton, Ohio, V . S t. A .;  V c r t r .: D ipl.-Ing. 
13. K ugelinann, P a t.-A n w ., B erlin  S W  i r .  F achw erklragcr. 
27- '• 2>

KI. 3 7 ! ,  G r. 7. R  67 979. Josef Rings, Essen, H ansahaus. G ebaude 
m it L ich toffn u n gen  in den D ecken oder W anden. 21. V f .  26. 

KI. 42 c, G r. 9. A  48 092. A erogeodetic M aatschappij y ó p r.A e ro -
geodesie in A m sterdam  und B erlin, B erlin-Zehlcndorf, 
Goerz-AUee. K a rtieru n gsgerat fiir M eBbildpaare. 26. V I. 26. 

KI. 65 a>ll,G r. 3. H  109 558. W illy  H offm ann, B ęrlin-W annsec, 
T ristan str. 1 a. L an dungskai fiir  Sch iffe. 6. 1. 27.

KI. 65 b 1, Gr. 3. H m  297. H ow ald tsw erke A .-G ., K iel-N eum uhlen- 
D ietriclisdorf. S chw im m dock fiir Wrasserflugzeugc. 3. V . 27. 

KI. 80 b, G r. 1. D  49 029. D r. C arl ten  D oo rn kraat Koolm ann,
F ra n k fu rt a. M., G agernstr. 8. V erfah rcn  zur H erstellun g 
eines B indę- und V erp u tzsto ffes fiir B au teile. 21. X . 25. 

KI. 80 b, G r. 2. M 95 693. M aschinenfabrik G revenbroicli, G reven- 
broich, N icderrhein. V erfah ren  zur H erstellun g eines 
volum enbestandigen rohm aterialfreien  F einkalks. 9. V II  [.26. 

KI. So b, G r. 9. Sch 74 034. D r.-In g. Julius Sclieidem antel, T roger-
. straBe 54, u. D r. H ans Sclieidem antel, A gnesstr. 64, M iinchen.

V crfahren  zur H erstellung yon  W ilrm eschutz m it tein. 5.V .25. 
KI. 80 b, Gr. 12. H  107 386. Sim on I-Iellstrom, S tocklio lm ; V e r t r .: 

D r. P . LeWino, P at.-A n w ., H am burg. V erfah ren  zu r H e r
stellun g von M auerziegeln oder Ziegeln anderer A rt.
20. V I I . 26. - Schw eden 9. V I . 26.

KI. So b, Gr. 25. N  25098. H ans N oble, Saarbrucken. V erfah ren  
zu r H erstellun g von  T eersclio tter. 8, X . 25.

K I. So d, Gr. 1. F . 64050. A d a lb e rt D . Feldm ar, B erlin-Schoneberg, 
B ozen er S tr. 5. B efestigu n g von S chlagw erkzeugen, in- 
sonderheit zur G esteinbearbeitun g, am  H and griff. 6 .V I I .27. 

KI. 81 e, Gr. 106. A  50 595. A m m e-L u ther-W erke B raunschw eig 
der „M ia g “  M iihlenbau und Industrie  A k t.-G es., B rau n 
schw eig. E n tspeiclieru n gs- und U m lageru ngsvorrich tu n g.
II . IV . 27.

KI. S i c, G r. 126. B  125 640. F ried rich  B rennecke, B orn a b. L .
E im er fu r  G roB m assen-K ippenforderer. 21. V . 26.

KI. 81 e, Gr. 136. A  5 9 2 7 5 . A T G  A llgem eine T ransportanlagen-G es.
m. b. H ., le ip z ig  W . 32. E in rich tu n g zum  tjb erfiih ren  von 
S ch iittg u t aus dem  Fórdergefafi zum  B un ker. 9. III . 27. 

KI. 81 e, Gr. T36. A  50 505. A T G  A llgem eine T ransportanlagen-G es.
m. b. H ., Leipzig W  32. A usd riick vorriclitu n g zum  Entleeren 
von G roB raum bunkern. 31. I I I .  27.

KI. 81 ć , (ir. 136. A  50 650. A T G  A llgem eine T ransportan lagen-G es.
III. b. H ., L eip zig  W  32. V o rriclitu n g  zum  E ntleeren  von 
G roB raum bunkern. 16.' IV . 27.

KI. 81 e, Gr. 136. M 93 209. M aschinenfabrik  B u ek au  A k t.-G es. zu 
M agdeburg, M agdeburg-B uckau. E in rich tu n g zum  stetigen  
se lb sttatigen  N aclifu llen  von  R u tsclien  aus einem  B unker.
10. II . 26.

KI. 82 a, Gr. 3. A  449 786. A llgem eine E lek tricitats-G ese llsch aft, 
B erlin  N W  40, F rie d ric li-K arl-U fer 2— 4. D u n stab zu g fiir 
T rockenkan ale. 15. 1. 27.

K I. S5 1), Gr. 1. B  121 255. D r. F riedrich  B am berg, B erlin-W ilm ers- 
dorf, L an dliausstr. 41. V erfaliren  zur Enteisenung vom  
W asser du rch  B eliiltu n g. 13. V I I I .  25.

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

B ekan n tgem ach t im P a te n tb la tt N r. 52 voi)l 29. D ezem ber 1927. 
KI. 5 c, Gr. 9. 454 685. M ax H u p p crt. W ilhelm str. 123, u. F ran z

B ock , T hiesstr. 34, W’anne. K ap p sch u h  fiir d ic im  Berg- 
w erkstreckenausbau  verw cn dcten  T u rsto ck e  .aus I-P rofil- 
cisen. 25. II . 26. H . 105 527.

KI. 5 d, G r. 3. 454 686. G u teh óffn u n gsh u ttc  A k t.-G es:, O berhausen, 
R lild . Sehleusenrutschc. 13. X I I . 25. G. 66 033.

KI. 5 d, Gr. 3. 454 687. G u teh óffn u n gsh u ttc  A k t.-G es., O ber
hausen, R h ld . Sclileuseneinrichtung. 13. X I I .  25. G. 66034. 

KI. 20 a, Gr. 20. 454.815. J. P o lilig  A k t.-G e s., K ó ln -Z o llsjóck .
Seilklcm m e fiir S cilfórderungcn, Brem sbcrgc, Scliriigaufziige.
15. V . 25. P . 50 518. O sterreich 3. I I I .  25.

KI. 20 h, G r. 4. 454 770. A u g u st T h yssen -H u tte , G ew crk sch alt,
H am born. G ew ich tsau tom atisch e G lęisbrem sc. 16. X II . 25. 
T . 31 191.

KI. 20 i, Gr. 9. 454 907. M asch in en bau-A et.-G es. vorm . B ec k  &
H enkel, K assel. Feste W ciche fiir einschienige H angebahnen.
12. V I . 27. M 100 093.

KI. 20 i, Gr. i i .  4 54 70 7. G eneral R a ilw a y  Signal C om pany, R o 
chester. N ew  Y o rk , V . St. A .;  Y e r tr .:  Dr. K . M ichaelis, 
P at.-A n w ., B erlin  W  35. W eićh en stellvorn ch tu n g  m it A uf- 
sch n eidevorrich tu n g zw ischen A n triebs- und Stellhebel.
16. IV . 26. G 67 025. V . St.' A m erik a  16. IV . 25.

KI. 20 i, C r. 31. 454 908. E isenb ah n sign al-B au an stalten  M ax Jiidel, 
S tah m cr, B ruchsal A k t.-G e s., B rau n schw eig. D u rch  E isen 
bahn fali rzeuge zu beeinflussende K ip p sch icn e zur B etatig u n g  
von StrcckenstroinschlieB ern  oder V erriegelungcn. 25, I. 27. 
E- 35 154-

KI. 20 i, G r. 35. 454708. E isen b ah n -Sign al-B auan stalten  M ax J iidel, 
Stalim er, B ru ch sa l A k t.-G es., B rau n schw eig. E in rich tu n g 
zu r fjb e rtra g u n g  von Strecken signalen  a u f den fahrenden 
Zug. 2 3 .I I I .2 6 .  D . 50 072.

KI. 20'i, Gr. 35. 454909. D r. M ax D iećkm ann, G rafclfin g;b. M unchen, 
D ipl.-Ing. F ra n z B erndorfer, K an alstr. 37, u. Dr. W olfgan g 
B&seler, W allia llastr. 21, M iinchen. E in r ich tu n g  zur Be- 
einflussung von F ahrzeugen y o n  der Strecke aus. 14. I X . 26. 
D  51 244.

KI. 20 i, G r. 38. 4 5 4 910 . T ito  G iorgio M arcliiori, G enua, Ita lien ;
Y e rtr .:  W'. Sch w aebscli, P a t.-A n w ., S tu ttg a rt. E isenbahn - 
sign alvorrich tu n g, bei w elclier du rch  die Ritdcr und A chsen 
Yoruberfahrender Ziige der K raftlin ien flu B  eines zwischen 
den Sćhlęhen liegenden perm anenten Stabm agn cten  gc- 
schlossen wird. 22. I. 26. M 92 969. Italien 26. I. 25.

KI. 35 b, G r. 1. 454932. M aschinenbau A . G. T igler, D uisburg-
M eiderich. K u rven fa  11 rw erk fiir V erladebrticken o. dgl.
12. V I. 25. M 90 io t .

Ki. So a, Gr. 16. 454849. Dr. A rn im  T ctetlen i, B u d a p est; V e r t r .:
M. W agn er u. D r.-In g. G. Breitung,- P a t.-A n w a lte , B erlin  
SWr 11 . H andpresse zur H erstellun g von prism atisclien  
K orpern , insbes. von  B au form lin gen . 8. II. 25. T  29 907. 
1'ngarn  23. V . u. 15. X I I .  24.

KI. 80 b, Gr. 1. 454 743. Leonard Sch ade y a n  W estrum , London ;
V e r t r .: D ip l.-In g . B . K ugelnian n. P at.-A n w ., B erlin  S W  11. 
Y crfa lircn  zur H erstellung von B au m atcrialien . 25. II. 26. 
W  71 806. G roB britannicn 27. 1. 26.

KI. So b, Gr. 18. 45474 4. Johan A x el Eriksson, S tockliolm ; V e r t r .:
D r. G. W interfeld, P at.-A m v., B erlin  S W  61. Y erfah ren  zur
H erstellun g poroscr K unststein e. 19. V I I I .  25. E  32 929. 
Schw eden 22. V I I I .  24.

K I. S o b , G r. 25. 454 S o i. H u go L aderer, C an n statt. V erfaliren  zur
H erstellun g eines w asscrdichten  B au sto ffs. 3 6 .1 .2 7 .  
L  67 777.

KI. So d, G r. 5. 454 745. E rn st B uchn er, M agdeburg, S ch iffcrstr. 1.
T ransp ortab le , an Laufschien en  geftihrte, hangende M a- 
scliine zum  verschiedenartigen  B earbeiten  (Sclileifen, Siigen), 
insonderheit von  G esteinen. 12. V I I I .  26. B  126 834.

KI. 85 c, G r. 3. 454 803. Wrasser- und A bw asserreinigung G . m. b. H „  
N eu stadt, H aard t. S ch lam m faulrau m  m it iiber dessen 
F iillh ólie  sich  erhebender G ashanbc. 29. I. 26. W  71 631.
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BUCHERBESPRECHUNGEN.
B e t o n - K a l e n d e r  1928. T asch cn b u cli fu r  den B eton - und Eisen- 

beton bau sow ie die verw an dten  Facher. X X I I .  Jahrgang. 938 Seiten 
m it 1048 T cxtab b ild u n gen , 2 Teile. V erla g  von  W ilhelm  E rn st
u. Solin, B erlin  1927. Preis R M . 6,60.

D er B eton -K a len d er h a t im  L ą u fe  der langen Jahre seines er- 
folgreiclien  Ersclieinens in s te tig  zunehm endem  MaJ3e ais Taschen- 
bu ch  E in gan g gefun den ; tro tz  der, der auBerordentlichen E n tw ick lu n g 
der einzelnen F acligcb iete  scheinbar w en ig entspreclienden, relativen  
U m fan gsbeschran ku ng und angesichts der Fiille  der fiir  den F acli- 
m ann uncn tbehrlichen  Sonderw erke, die auch  der N ur-E isenbeton- 
in gen ieu r n ich t m ehr entbehren kann. D ic  aucli im neuen Jahrgang 
fast d u rch w eg beobaclitete  B eh an dlu n g des S toffes in der B escliran kun g 
e rh alt iln n  den R u f  des anerkannten  N aclischlagebuches und wert- 
vo llen  R atgebers.

D ie  einzelnen A b sch n itte  sind dem  jctzigen  S tan d  der W issen- 
sc h a ft  und p raktisclien  E rfa h ru n g  a u f  dem  G ebiete .des B eton - und 
E isenbetonbaues entsprcchend einer neuen B earb eitu n g unterzogen 
w orden. So is t in den A b sch n itt  F estigkeitslehre das Spangenbergsclie 
V erfa liren  zu r B estim m un g der N u llin ie  v o n  auB crm ittig  a u f Zug 
oder D ru ck  beansprucliten  Q uerschnitten  (Bauingenieur 1925, H e ft  10) 
aufgenom m en worden. D ie A b sch n itte  Zem en tm órtel und B eton , 
L u ftm o rte l und hyd raulisch e M ortel in dem  K a p ite l B a u sto ffe  sind 
te ilw eise u m gearbcitet. In die S ta t ik  der B au k on stru k tion en  sind 
die M om cn ten tafeln  des durchlaufenden R ahm en s von D ip l.-Ing. 
v . H enning a u f S ch on lio ff aufgenonim en worden. A n die Stelle  des 
K ap ite ls  S tatisch e  B erechnung der E isenb eton bauten  von  D r.-In g. 
G esteschi is t die F estigkeitsberechn u ng der E isenb eton ąuersclin ittc  
v o n  D r.-In g. R o li getreten, die den neuen A b sch n itt iiber A usbildungs-

grun dsatze und A nw endungcn fiir  E isen b eton b au teilc  cn th a lt. In  
dem  folgenden A b sch n itt, der die deutschen B estin iniungen fiir die 
A u sfiih ru n g vo n E isen b eto n -u n d B eto n b au w crk en  enthalt.-sind auch  dic 
vorlaufigen  R iclitlin ien  fiir d ic A usfiihru n g von  B au w crk cn  aus B eton  
im  M oor, in  M oorwassern und a h n licli zusam raengesetzten  W assern 
w iedergegeben.

A uch  der zw eite  T eil, der die praktisclien  A n w end un gsgebiete 
d er B eton - und E isenbeton bauw eisc um faC t, is t einer D u rch sich t 
unterzogen w orden. A n  Stelle der im  Jah rgan g 1927 enthaltenen 
K a p ite l StraBenbau, W asserkraftan lagen , W eh re und S taum auern, 
die erst im  nachsten Jah rgan g w icderaufgcnom m en w erden sollcn, 
sind dic K a p ite l Silos, W asserbau, L a n d w irtsclia ftlich e  B au ten  und 
B ergbau  getreten . In  letztercm  K a p ite l h a tte  der A b sch n itt V er- 
w endung iiber T age  du rch  den H in w eis a u f die von  D r.-In g. K ó gler 
v cró ffen tlich ten  w ertvo llen  G rundlagen fiir die B erechn u ng von  
Fórdertiirn ien  (Bauingenieur 1926, S. 766 ff.) eine w escn tliche  B c- 
reicherung erfahren. D as K a p ite l W asserbau  besch ran k t sich a u f 
d ie B eh an dlu n g led iglicli der B uhnen, L e it- und D eck w erk e; die A11- 
w endung der B eton - und E isenb eton bauw eisc im  Sclileusenbau, 
fiir d ie in den letzten  Jahren bei einer R eih e  bem erkensw erter B a u 
w erke neueste E rfah ru n gen  gesam m clt w urden, v crd ien tc  bei einer 
N euauflagę u. E . auch kurzer E rw ahn un g.

D er B eto n -K a len d er b e d a rf n ich t der E m p fehlun g, um so w'enigcr, 
ais f iir  die B earb eitu n g der einzelnen K a p ite l n am h afte  V ertreter 
der W isscn sch aft und P rax is  zeichnen; auch der neue Jahrgang, 
diesesm al auch  ais teilw eise E rga n zu n g  des V organgers, w ird v o u  
seinen Freundcn ais v ertra u tes H ilfsm itte l angeselien werden.

D r. E l i n e r t .

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

Fernsprecher: Zentrum  15207. —  P o stsclieck k o n to: B erlin  Nr. 100329.

D e n k e n  S ie  b i t t e  d a r a n ,  j e t z t  d e n  M

Ortsgruppe Mannheim-Ludwigshafen.
Vortragsankiindigung.

D er M annheim er B ezirksverein  des V erein s deutscher Ingenieure 
la d et d ic  M itglieder der O rtsgruppe M annheim -Ludw igshafen und 
andere daran interessierte M itglieder der D eutschen G esellschaft 
fiir B auingenieurw esen zu einem  Y o rtragsaben d am  D onnerstag, 
den 2 3 .F e b ru a r d . Js., abends 8 U hr, in der Vereinsw ohnung, M ann
heim, Friedrich sring 4, ein. H err D r. p hil. E h rh ard t S c h o t t  spriclit 
iiber „A lte s  und N eues iiber B eton lierstellu n g".

D er W ettbew erb fiir die StraBenbriicke K o ln — M iilheim  im  Jahre 1927.
D ie von  der O rtsgruppe M annheim -Ludw igshafen  v eran sta ltetcn  

V ortrage w iesen in den le tzten  M onatcn eine ste tig  zunehm ende B e- 
sucherzahl au f. D ies zeu g t davon , daB d ie  von  uns behan delten  V or- 
tragsgegenstande auch in den K reisen  der andern  liiesigen techniscli- 
w issenschaftlichen Y creine lebh aften  A n k lan g  find en , so daB dereń 
M itglieder in im m er starkerem  MaBe unsere V ortragsaben de besuchcn.

So konnte am D onnerstag, den 19. Jan uar, H err Professor 
D r.-Ing. G aber v o r  einer zahlreichen Z uhórerschaft iiber den „ W e t t 
bewerb fiir  d ie StraBenbriicke K oln-M iilheim  im  Jahre 19 2 7“ sprechen.

U n ter V orfiihrun g und E rk laru n g von  L ich tb ild ern  aus dem  
W ettbew erb fu r die F ried rich -E bert-B riick e  in  M annheim  und v o n  
den bestehenden R h einbriicken in  K o ln  w urde die T en den z im  B riicken - 
bau der letzten  Jahrzehnte gezeigt, die vom  F ach w erk  im m er m ehr 
zum  volhvandigen T rager h in geh t und bei StraBenbriicken das unter 
der F ahrbahn  liegende T ragw erk  b evorzugt. D ie  von  der S ta d t ge- 
gebenen G rundlagen des 1. W ettbew-erbes fiir  d ic  StraBenbriicke 
K óln-M iilheim  w urden hierau f ku rz erlautert.

D ie  drei dam als eingereichten  B riickengruppen, F achw erk- 
trager, B ogen trager und H angetrager, wurden in ihren H au p tab- 
m essungen und vo r allen  D ingen in  ihren angebotenen B aukosten  
ku rz vorgefuh rt. A is H auptergebn is des 1. W ettbew erb s w u rde der 
E ntschluB  festgestellt, a u f die A nordnung einer erst in  Z u k u n ft not- 
w endigen zw eigleisigen Schnellbahn zu verzich ten  und daher den 
B riicken ąu ersch n itt kleiner und e infach er zu gestalten.

A u f dieser neuen B asis, ergan zt durch die Forderu ng des B au - 
licrrn, dem  ungleichm aBigen kiesigen U ntergrund keine w agerechten  
K ra fte  zuzum uten, w urde ein  zwei ter engerer W ettb ew erb  u n ter einer 
R eihe von  Firm en  v eran staltet, bei dem  n ur noch zw ei G ruppen 
v on  B riicken  eingereicht w urden, B ogenbrucken und H angebriicken. 
D a  bisher noch nirgends iiber diese, in  w esentlichen E in zelh eiten  
neuartigen  und beachtensw erten  E n tw flrfe  etw as v eroffen tlich t 
worden ist, w urden die w ichtigsten  k on stru ktiven  E in zelh eiten , v o r  
allen D ingen der beiden B ogenbrucken v o n  K ru p p  und K lo n n e sowie 
d er H angebriicke von  G ustavsburg, im  L ich tb ild  vo rg efu h rt und ein- 
gehend beschrieben. D ie  im  2. W ettbew erb  erzielten  Angebotssum m en 
w urden alsdann denen des 1. W ettbew erb es gegeniibergestellt und ein- 
gehend gew iirdigt. M it einem  kurzeń H in b lick  darauf, daB die Lehren 
der beiden K ó ln er W ettbew erb e w ohl in  Balde beim  B au  der drei
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t g l i  e db  ei tr  ag f i i r  1 9 2 8  e i n z u z a h l e n !

R h ein briicken  in M annheim , M axau und S p eyer v erw en d ct werden 
konnen, schloii der Y o rtrag , der u n ter V erm cid un g c in cr Polem ik 
sich n ur a u f das rein  sachliche G eb iet besclirankte.

R cich er B e ifa ll ze igtc  dcm  V ortragen den  den D a n k  der V er- 
sam m lung fiir seine teclinisch hochin teressan tcn  A usfiihrungen, dcm  
auch H err D ip l.-In g . E ngelm ann im  N am en  der O rtsgruppe noch in 
kurzeń  SchluB w orten A u sd ru ck  gab.

Ortsgruppe Brandenburg.
D ie D . G. f. B , la d c t ihre M itglied er zu einem  V ortragsaben d am  

D i e n s t a g ,  d e n  28. F e b r u a r  d. Js., 8 U hr a b e n d s  (nicht 7 %  U hr, 
w ie  im  vorigen  H e ft angegeben ), p i i n k t l i c h  im  Ingenieurhause, 
B erlin  N W  7, F riedrich -E bert-StraB e 27 (groBer Saal, I. Stock) ein.

H err Professor D r.-In g. O tto  B i r k e n s t o c k  v o n  der T echnischen 
H ochschule B erlin  sp rich t uber das T h em a : ,,V om  E isenbeton bau  in 
F ra n k re ich ". D er V o rtrag  w ird a u f G rund der Ergebnisse einer Stu- 
dienreise gehalten , d ie der V ortragen de im  H erb st des Jahres 1927 
n ach  F ra n k re ich  zum  Stud ium  des franzosisclien Eisenbeton baues 
unternom m en h at. A n  H an d  der a u f der R eise aufgenom m enen L ic lit-  
b ild er w ird die A n sch au lich k eit des V o rtrages u n terstiitz t w erden .

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

Bitte beachten !
D ie M itglieder werden gebeten, bei der B eitragszah lu n g beachten  

zu w ollen, daB der M itg lied beitrag  fiir  1928 du rch  B eschluB  der ordent- 
lichen M itgliederversain m lun g der D eutschen G esellschaft fiir B a u 
ingenieurwesen am  28. M ai 1927 in M annheim  a u f M . io ,—  festgesetzt 
w orden is t. F iir  M itglieder, die gle ich zeitig  dem  V erein  deutscher 
Ingenieure angclioren, b e trag t der B eitra g  M. 7,50 und fiir Junioren 
M. 4.— . W ir b itten , fiir Zahlungcn das Postsclieckkon to  B erlin  
N r. 100 329 der D eutschen G esellschaft fiir  B auingenieurw esen, B erlin  
N W  7, Ingenieurhaus, zu ben utzen  und a u f dem  Z ah lk arten ab sch n itt 
auch  die M itgliednum m er angeben zu w ollen, d a m it Irrtiim er ausgc- 
schlossen w erden.

W elcher Beruf wird nach der Reifepriifung ergriffen ?
N o ch  im  L a u fe  dieses M onats fin d et an  den lioheren Schulen 

die R eifep riifu n g sta tt. D ie  E n tsch eidu n g iiber den zu ergreifenden 
B eru f muB, sow eit sie n ich t schon getroffen  ist, bald  g e fa llt  w erden. 
H ierbei w ird d er R a tge b e r fiir  d ie B erufsw ah l „D ie  A u sbild u n g fiir 
den B eru f des akadem ischen B au in gen ieu rs" ais W egw eiser sehr w ill
kom m en sein. D er R a tgeb er is t  dazu angetan , den Schiilern und 
A b itu rien tcn  den E rn st der W a h l des B auingen ieurberufes v o r  A ugen  
zu fuhren. A u ch  diejenigen, die sich  von  vorn herein  n ach  bestandener 
R eifep riifu ng dem  B auingen ieurw esen  zuw enden w ollen , w erden  es 
begriiBen, sich an H an d dieses R atgebers iiber den A usbild un gsgang 
und d ie  E ig en a rt des B erufes u nterrichten  zu konnen. D as kleine 
H eftch en  is t  du rch  die G esch aftstelle  der D eutschen G esellschaft 
fiir  B auingenieurw esen, B erlin  N W  7, Ingenieurhaus, zum  Preise 
von  60 P f. zu beziehen.

M. Foerster, Dresden. —  Verlag von Julius Springer in Berlin W. 
, Berlin SW 19, BeuthstraCe 8.


