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Yon A. l le rh cig ,  Charlottenburg.

V o r b e m e r k u n g .
Die E lastizitatsgleich ungcn  der statisch iiberzahligen 

GroBen X ; haben eine zur H auptdiagonale sym m etrische 
Nennerdeterm inante, denn es gilt der M axwellsclie Satz <5rs =  (Ssr. 
Sind mm die statisch unbestim m ten Gebilde sym m etrisch, 
dann erscheinen in der N ennerdeterm inante noch weitere 
Sym m etrieeigenschaften, die man zur A uflosung der Gleichungen 
m it E rfolg benutzen kann. Man h at zw ar fur gewisse Symm e- 
trien, z, B . wenn eine Sym m etrieachse vorhanden ist, die be
kannte Substitution, daB man aus Paaren sym m etrisch zur Achse 
liegender statisch Uberzahliger X ; und X . neue statisch  0 ber- 
zahlige Y j  und Y t durch die Gleichungen Y |  =  X ; +  X £ und 
Y t =  X ; —  X s bildet. D ann zerfallt das Sj'stem  von  n G lei

chungen in zw ei unabhangigc System e vo n  je ”  Gleichungen.

Doch glaube ich, daB auch in diesem F alle die R echnung mit 
H ilfe der A bleitungen der Nennerdeterm inanten einfacher ist. 
Einiges, w as in folgenden Zeilen besprochen wird, habe ich 
schon seit Jahren in den Yorlesungen gebracht.

§ i .  E b e n e  G e b i ld e  m it  e in e r  S y m m e t r ie a c h s e .  
W erden die n statisch Uberzahligen X ; sym m etrisch zur 

Achse gewahlt, dann wird .die N ennerdeterm inante auch zur 
Nebendiagonale sym m etrisch, es ist zunachst <5rs =  <5sr und 
ferner <5rs =  — s 4:d  (n — r + i) “  <5̂ n — r -f i) (n — s + 1)* Die Ele-
m ente auf den D iagonalen kommen doppelt, die iibrigen

vierfach vor. E s gib t bei geradem  n im ganzen v =  - — —
4

yersfchiedene W erte ó, bei ungeradem  n v =  -̂n -j , die m it

C; bezeichnet werden sollen. M it R iicksićht auf die weiteren 
Rechnungen. soli die B ezifferung der c; nach nebenstehendeni 
G rundsatz (Tabelle i) erfolgen, namlich so, daB sich zw ei 
Kennziffern, die sym m etrisch zu den senkrechten und
wagerechten Achsen des D eterm inantenąuadrates stehen,
zur Zahl v erganzen. Nun wird die D eterm inante durch 
Addition der Zeilen und Subtraktion  der Spalten um-
geform t. E s werden zur ersten Zeile die n te  Zeile, zur
zweiten die n —  i t e  Zeile usf. addiert, d. h. bei geraden n

i • n "ł~ 3 j. n die — —-  te  zur
2

ten Zeile, bei ungraden.sthlieBlich die n +  i  te Zeile zur -

11 — ten Zeile, der R est der Zeilen bleibt

unverandert. In alinlicher W eise wird in der so entstandencn 
D eterm inante yon der n ten Spalte die erste, von der (n —  i) te n  
Spalte die zw eite usf., so w eit cs m oglich ist, abgezogen, 
der R est der Spalten bleibt unverandert. Dann entsteht eine 
D eterm inante, die bei geradem  n im oberen rechten Viertel- 
ąuadrat, bei ungeradem  n im  oberen rechten R echteck aus 
n —  i „  ,. , n + i

Zeilen lauter N ullen entK8.lt. Die 

D eterm inante zerfallt bei geradem  n in zw ei D eterm inanten

Spalten und — - —

von der Órdnung 
n +- i

, bei ungeradem  n in eine von  der Órdnung

und eine von der Órdnung In  der Teildetcrm i-

nante erscheinen bei geradem  n in der oberen s ta tt der Ele- 
m ente C; die Summen Cj-J- cJ1_ i =  Sj und in der unteren 
die Differenzen c ; —  c^— i — s?; bei ungeradem  n stehen in der 

oberen Teildeterm inante auBer den s; in der — ~ --te n  Spalte

und Zeile die unveranderten c, in der unteren Teildeterm inante 
nur die si (Tabelle 2).

Sind die Tcildctcrm inantcn  von der vierten  Órdnung, dann 
en tw ickelt man sie leicht nach den 6 U nterdeterm inanten 
zw eiter Órdnung zweier Zeilen nach der bekannten L a- 
placesclien R egel. Man kann also bei einem 8fach statisch 
unbestim m ten Gebilde leicht die N ennerdeterm inante' der 
E lastizitatsgleichungcn ausgedriickt durch die S| und s; an- 
schreiben. Selbst bei hóherem  n ist das m oglich, da man 
sich ja  nur einnial die E n tw icklun g in Buchstabenbezeichnung 
anzuschreiben und bei der Anw endung nur die Zahlen einzu- 
setzen braucht. W eiter unten werden die Rechnungen an- 
gedeutet.

Zunachst soli gezeigtW erden, daB die Unterdeterm inanten 
(n —  1) ter Órdnung durch partielle D ifferentiation der D eter
minanten 11 ter Órdnung N  nach den Elem enten c ; gefunden 
wrerden, daB also auch die Berechnung der Zahlerdeterm i-

Zi
nanten Z-. in den U nbekannten X ,

N
in geschlossenen

T a b e l l e  1.
11 =  8, v — 20. 7, v =  16.

T a b e l l e  2.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 s 8 ' 10 10* 12 *5 19

2
* 2

6 9 11 14 18 15

3 8 6 3 7 13 17 14 12

4 10
9 7 4

16 i.V 11 10*

5 10* 11 13 I y 4 7 9 10

6 12 14 17 13 7 3 6 8

7 i 15!
18 14 I I 9 6 2

5

8 19 15 12 10* 10 8 5 1

1 2 3 4 5 6 7

1
1 4

6 10 ; 10* 12 15

2
2

.

3 9 | 11 14 12

3 6 5 3 8 | 13 11 10*

4 10 9 ; s 7 1 8
9 10

5 10* u 13 8 1 3 5 6

6 12 M 11 9 j  5 2 4

7 15 12 10* 10 6 4 1

In die R aster sind nur die K en n 
ziffern der C: eingetragen.

1 2 3 4 5 — 4  ] 6 — 3 7 - 2 8  1

1 + 8 S l Só s 8 s 10 0  | 0 0 0

2 + 7 s5 So s a Sg 0 | 0. 0 0

3+ 6 s 8 s 6 % S j 0 I 0 0
■

, 0
4 + 5 S jij s 9 S7 s4 0 j 0 0

0

5 CIO* C l i c is C-16 •S.1 j S7 Ś 9

6 CJ3 C i i ClT C J3 «7 % Ś® •s8

7 C l 5 c 18 c 14 C11 s9 I s a s2

8 c 19 c 15 c 12 CIO* s10. 1 s8 Śj S1
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F o r m e ln  m o g lic h  is t .  S in d  d ie  E le m c n te  e in e r  D e te r m in a n to  D  
n t e r  O r d n u n g  a lle  v c r s c h ie d e n , so  k o m m t ein  E le m e n t, z . B .  
a rs, in  d e r  E n t w ic k lu n g  d e r  D e te r m in a n t e  n a c h  d e n  a rs d e r  s te n  
S p a lte  o d e r  r te n  Z e ile  n u r  in  d e m  P r o d u k t  a r5 A rs v o r ,  in  d e m  
A rs d ie  d e m  E le m e n t  a rs z u g e o r d n e te  U n te r d e te r m in a n te

0 D
( n — i)  te r  O r d n u n g  is t ;  d a h e r  is t  ̂ =  A  . B e t r a c h t e n  w ir

O 3-rs
D  a is  F u n k t io n  d e r  r  u n a b h a n g ig e n  V e r a n d e r lic h e n  a x b is  a r , 
so  is t  d a s  to t a le  D if fe r e n t ia l:

d  D

B e i  g le ic h  en  a ;

i i

a , d  a ; =  d a ,  is t

Ą , -

d a, .

d D  
d a

n a c h  d e n  Cj, c k , c, u n d  c m, b e i d e n  S ikim d e n  g le ic h e n  a b s o -  
lu te n  W e r t  a b e r  e n t g e g e n g e s e tz te s  V o r z e ic h e n . D ie  p a r t ie lle  
A b le i t u n g  d e r  D e te r m in a n t e  la C t  s ic h  n u n  le ic h t  a n s c h re ib e n  
in  e in e r  F o r m , d ie  a u c h  f i ir  d ie  R e c h n u n g  g e e ig n e t  is t .  E s  
k o m m e n  v e r s c h ie d e n e  F o r m e n  v o r ,  j e  n a c h d e m , o b  n a c h  
e in e m  z w e ifa c h e n  o d e r  e in e m  v ie r fa c h e n  E le m e n t  d if fe r e n t ie r t  
w i r d :
0 I )
g c  —  (S;U7T S2  S W79 SG +  S U7;W Su) Djjg

+  (S.MT7 S2---S cł7g S0 +  S G7;59 S,,) D , , ,

0 D
: (SiM79 85 —  S s)7]0 S2 -(- S j628 Sj —  S jg ijj S7 -)- 2 Sgixj|o S.,) Djg

+  (Sf,i79 S5 —  S 847|0 So +  S rjG28.S.| —  S 59310 S7 +  2 pfeloio S(j) D u .
9 Cg

E n t h a l t  e in e  D e te r m in a n te  r  g le ic h e  E le m e n te  a , d a n n  is t  d ie  
A b le it u n g  d e r  D e te r m in a n t e  n a c h  d ie s e m  E le m e n t  a  g le ic h  
d e r  S u m m ę  d e r  d e n  g le ic h e n  E le m e n te n  z u g e o r d n e te n  U n te r -  
d e te r m in a n te n . S in d  n u n  s o le h e  zu  r  g le ic h e n  E le m e n te n  a; 
g e h o r ig e  U n te r d e te r m in a n te n  A ; a u s  S y m m e tr ie g r i in d e n  g le ic h , 
so  is t

0 D  -  A- —  =  r A  .
3 a

In  d e r  d o p p e lt  s y m m e tr is c h e n  D e te r m in a n t e  k o m m e n , w ie  
o b e n  n a c h g e w ie s e n  w u rd e , z w e ifa c h  u n d  v ie r fa c h  a u f t r e te n d e  
E le m e n te  v o r . D ie  S y m m e tr ie  d e r  E le m e n te  z e ig t  s o fo r t ,  
daB  d ie  zu  g le ic h e n  E le m e n te n  g e h o r ig e n  U n te r d e te r m in a n te n  
a u s  g le ic h e n  E le m e n te n  in  g le ic h e r  O r d n u n g  m it  g le ic h e n  V o r -  
z e ic h e n  b e s te h e n . D a h e r  s in d  s ie  g le ic h . D u r c h  D if fe r e n t ia t io n  
d e r  D e t e r m in a n t e  D  g e w in n t  m a n  a lso  a lle  U n te r d e te r m i-  
n ia n te n  z w e ifa c h  o d e r  v ie r fa c l i .

D ie  d o p p e ls y m m e t r is c h e  D e te r m in a n t e  d e r  E le m e n te  c, 
g e h t  n a c h  d e r  o b e n  a n g e g e b e n e n  U m fo r m u n g  iib e r  in  d ic  
u m s te h e n d e  T a b .  2, u n d  w e n n

Si —  C| -|- Ci’.— i j Si —  Ci —  Cy— i j

Sikim —1 Si *k ”  SI Sm > Siklm — Si Sk S] Sm

is t, la u t e t  d ie  F o r m e l f iir  D s : D g =  D u  D JS.

I)s =  (S|.1V| S:M77—Sî jjj S(jt79 + Simns Si;t39 + Saau Sgpm

— S.VJ_,1() S8?J10 + Sfiscm Sgicio)

> r  ( $  1255 ^:M 77  — s | ( B g  *0 4 7 9  +  ^  lf lio r, S s)710

—  S 59210 Ss7:uo +  SfflGIO S,<iBG!o) •

D ie  D j§  u n d  D ss s in d  d i e ' K la m m e r a u s d r iic k e  a u s  d e n  S  u n d  

S .  N u n  k o n n e n  le ic h t  d ie  f i ir  d ie  A b le it u n g  n o tw e n d ig e n  
H ilfs g r o B e n  a n g e g e b e n  w e r d e n :

3 Si __ 3 Si  ̂ =: i f iir  /: =  i
9 ch ~  3 cy — „ i — O f iir  a lle  s o n s t ig e n  /;:

D ie  p a r t ie lle n  A b le itu n g e n  n a c h  z w e i  z u g e o r d n e te n  E le m e n te n  C; 
u n d  c , ,_ i  b e s te h e n  a u s  d e n  g le ic h e n  z w e i  K la m m e r a u s d r iic k e n ,

g~—  is t  g le ic h  d e r  S u m m ę , is t  g le ic h  d e r  D iffe r e n z  d e r

A u s d r iic k e .

B e i  d e r  Z a h le n r e c h n u n g  r e c h n e t  m a n  a ls o  d ie  W e r te  s 
a u s , fe r n e r  d ie  S  u n d  d ie  D 14 u n d  D 68, d a n n  k a n n  m a n  s c h n e ll 
d ie  p a r t ie l le n  A b le itu n g e n  b e s t im m e n .

B e i  u n g e r a d e m  n  is t  d ie  R e c h n u n g  n ic h t  g a n z  so  s y m m e -  
tr is c h  in  d e n  S  u n d  s, d e n n  b e i d e r  U m fo r m u n g  d e r  D e t e r m i
n a n to  d u r c h  A d d it io n  u n d  S u b t r a k t io n  d e r  Z e ile n  u n d  S p a lte n  
b le ib t  d ie  m it t le r e  S p a lte  u n d  Z e ile  u n v e r a n d e r t .

T  a  b e 11 e  3.

1 2
3 4 5 —  3 i 6 —  2- ! 7 —  1

i + 7 Sl S-i SG Cio O O 0

2 +  6 s.i s2 So c9 0 O 0

1 
Xn 

\ +
 

f 
r<r'< Só - S3 c8 0

0
0

4 c10 C9 Cs 1 • 2 C7 O O O

5 cio* C1L C13 '/a.Cs s3 S5

6 C12 clł C11 % c y s2

7 C,5 C12 Cio* 1 -• c 10 To "si s i

3 Si 
3 C/i

3  S ik lm

3 Ci

3 Siklm
3 o i

3 Si { —  1 f iir  /< =  >
3 eV — « '  —  o  fiir a lle  a n d eren  //.

,
3jS ik lm 

9 c k -

0 Sikhr
0 Cm

d Siki 11 

9<:k

3 Siki,,

3 Cm

3 Sikln
3 o,

3 S ik u 
3 ci

3 Sjblm
3 c.

D ie  m it t le r e  Z e ile  u n d  S p a lte  b e s te h t  a u s  d e n  u n v e r iin d e r te n  
u n d  v e r d o p p e lte n  z e n tr is c h e n  E le m e n te n  d e r  D e te r m in a n t e .  
U m  d ie se  D e te r m in a n t e ' im  o b e re n  T e i l  w ie d e r  s y m m e tr is c l i  
zu  m a c lie n , is t  d ie  v ie r te  S p a lte  u n d  d a d u r c h  d ie  g a n z e  D e t e r 
m in a n te  m it  y2 m u lt ip l iz ie r t 1 .

U m  d ie  fr t ih e r e n ' B e z c ie h u n g e n  b e ib e h a lte n  zu  k o n n e n ; 
n e n n en  w ir

“  r? =  s 7 , C8 =r ss , c 9 =: s 9 u n d  c10 =  s ł0 ,

D 7 —  (S1244 S:)78S — S i546 Só7f,9 +  S19410 S 69510 —  S4526 S 67810 

+  S49210 SńfSJiO —  Sr,9510 ? 6951o) (S1244 S3 —  S1546 S5 +  $4526 Sfi)

'=  D u  D57.

B e i  d e r  D iffe r e n t ia t io n  is t  a u f  d e n  a n d e r e n  B a u  d e r  s7 b is  s10 
zu  a c h te n . D ie  W e r te  f i ir  X ; n e h m e n  im  B e is p ie l  f i ir  u —  S 
fo lg e n d e  F o r m  a n , z . B . :

- 2 R|;

4 3 e j
3 D  f5m3 3 D  , 3 D

--- ^  4 3^  ^  _4 3 c 10

-  »S ik i i  

s i ’ 3 c, -  * ■ 2 s. .

D ie  A b le itu n g e n  d e r  S  n a c h  d e n  Cy — i, Cj> k , Cy — 1 u n d  c v — m 
h a b e n  b e i d e n  S ikIra d e n  g le ic h e n  W e r t  w ie  d ie  A b le itu n g e n

t 3 D  . Óm: 3 D  , 01 _̂ 1 ^
2 90 ^ ^  4 3 c.,5 4 9 c '|.rr  4 3 C|o*i ‘

I n  d e r  K la m m e r  k a n n  m a n  a u c h  n a c h  d e n  (<5m, -f- 
(<5m i+  • ■ ■ o rd n e n , w e n n  m a n  d ie  o b ig e  B e m e r k u n g  iib e r

1 M an kann auch die Zeile 4 +  4 bilden und c ; +  c , =  s7 usf. 
nennen.



DEK BAUINGENIEUK
1928 HEFT 10.

HERTWIG, BERECHNUNG SYMMETRISCHER, STATISCH UNBESTIMMTER GEBILDE. 163

•mr. mt

die partiellen Ableitungen nach einander zugeordneten Ele-
mentcn C; und cv_ ;  beachtet.

‘ >  • i 
B eispiel: Stablange X y  =  1 bzw . h.

In A bb. i  und 2 ist das System  und das H auptsystem  
m it den X ; angegeben, in Tab. 4 a das R aster der Ncnner- 
determ inante m it den von N uli verschiedenen Verschiebungen,

die nach der Regel 
der Tab. 1 m it C; 
bezeichnet werden. 
Ist ein Elem ent 
(5 —• o, so muB es 
trotzdem  eine B e 
zeichnung C| erlial- 
ten, da nach diesem 
C; auch differentiert 
werden muB, um die 
dem Elem ent N uli 
zugeordnete Unter-- 
determ inante zu fin- 
den. Ebenso miissen 
Elem ente, die, ab- 
gesehen yon der 
durch die Sym - 
m etrie geforderten 
Gleichheit, zufallig

bei der Zahlenrechnung gleich werden, m it verschiedenen c, 
bezeichnet werden. T ab. 4 b  zeigt die um geform te m it f 2 
m ultiplizierte D eterm inante D. Die D eterm inante enthalt 
9 verschiedene Cj, nach denen D  partiell zu differentieren ist.

A bb. 1.

x z -

A

£
- t -

A m?.

A bb. 2.

T a b e l l e  4 a. T a b e l l e  4 b.

1 2 3 4
5

I <5n <5,0 0 <5u 4 :

2 <5*22 <5* <524 <5,4

3 0 ^23 (5 03 0

4 (5u s.2i s>> <5|2

5 <5h 0 (5i2 <5ti

1 j 2 3 4 - 2 5— 1

>+5 Sl *:S 
i

0 0

2+4 S3 j s2 C5 0
0

3
, |

Cfi j P5
1

y c4 0 0

4 cu* c7
i s2 i i

5 C8 c6* % %

D =  2 [s 1 (s, S.J -  s3 s3) - ~ s 5 (s, s:, —  s3 sa)

+  Se ( s:i s5 —  s 2 s«)] [ s i s > —  s;i SJ
oder

D =  2 [s4 S1233 — s5 S )856 +  sg §8535] [SJS33] =  D 13 D 45;

S D
g-̂ — — 2 (s4 s2 —  Śj S-,) D ,- -j- S2 D ,3 ;

3 D
. = 2 ( 2  s4 S3 +  s5 s6 +  s5 Se) D45 —  2 83 D M usw.

i

ordnung im T eiląuadrat 4 entspricht den in 2. D ic ganze 
D eterm inante besteht also aus 4 Teiląuadraten, die doppelt 
sym m etrisch in sich sind und doppelt sym m etrisch zu den 
beiden H auptdiagonalen  liegen. Durch dic 
gleiche A ddition  und Su btraktion  der Zeilen 
und Spalten, w ie im vorigen Paragraphen, 
kann man in den Teiląuadraten  je  ein V iertel 
m it Elem enten N uli besetzen (Abb. 5 a).
In dieser um geform ten D eterm inante kann 
man die Zeilen und Spalten so um stellen, daB 
ein V iertelquadrat des ganzen Quadrates nur 
N ullen enthalt. D ie Teikjuadrate auf der H auptdiagonalen 
werden, wie man sofort einsieht, w ieder in sich doppelt sym -

A bb. 3 .

P~f~,------ 1- ?

n Ą '

n f 1 ^
Abb. 4.

metrisch, das obere besteht aus den Sum m en s je  zweier zu- 
geordneter c, das untere aus den Differenzen s. A u f diese 
in sich doppelt sym - 
metrischen T eiląua- t̂ i^j 
drate kann man 
wieder die Addition 
und Subtraktion  der 
Zeilen und Spalten 
anwenden, so daB 
wieder V iertelqua- 
drate m it Nullen 
entstehen, und die 
ganze D eterm inante 
durch ein P rodukt von vier D eterm inanten der Ordnung

l-11-  darstellbar ist (Abb. 5 b ) . Die Operationen werden 
4

unten m it geeigneten Bezeiclinungen durchgefiihrt. Ist 11 
gerade, so ist die A nzahl der verschiedencn Elem ente in den 
Teilquadraten 1, 2, 3 und 4 je

\ \
W O 0

t \

$ $
.V 0 O

■
\s sjy

n

K

Abb. 5 a. A bb. 5b.

„ -  J L / J L  _l_ A  .1  -  n 
! 2 \ 2 / 4 16

Die G esam tzahl der verschiedenen Elem ente ist

n (n 4- 4)

3 c 4

Man berechnet zahlenm aBig die c, s, S, D13 und D 15 und setzt 
sie in N und seine A bleitungen ein.

§ 2 . E b e n e  G e b i l d e  m i t  z w e i  S y m m e t r i e a c h s e n .
D ic H alfte der statisch O berzahligen ist bei geradent n 

sym m etrisch zu einer Achse, die (5rs, die zu ihnen gehoren, 
miissen in dem Teilquadrat, und zw ar dem  ersten Y ierte l- 
ąu ad rat der ganzen D eterm inante, angeordnet sein, wie die 
(5,.s eines cinfacli sym m etrischen Gebildes, also ais doppelt 
sym m etrische D eterm inante. Die zw eite H alfte der statisch 
Ó berzahligen liegt sym m etrisch zur ersten H alfte in bezug 
auf die zw eite Sym m etrieachse. Ihre (5rs miissen also in dem 
dritten H auptteilquadrat (Nr. 3, A bb. 3) ebenso angeordnet 
sein wie im ersten. D ie <5 in dem zweiten T eilquadrat sind 
ebenfalls doppelt sym m etrisch angeordnet, denn bei den Be- 
zifferungen des Beispieles eines I 2 fach statisch  unbestim m ten 
Gebildes der A bb. 4 ist (5rs« =  &&» ~  =  8u". ■ D ie An-

8

E s gib t E lem ente, die vierm al, und solche, die achtm al vor- 
kommen.

Die U nterdeterm inanten (n —  i) te r  Ordnung gew innt man 
wieder durch partielle A b leitun g der D eterm inante D nach 
den Elem enten c ais vierfache bzw. achtfache Determ inanto, 
denn die zu gleichen Elem enten gehorigen U nterdeterm i
nanten sind aus denselben Griinden wie bei den D eterm i
nanten des vorigen Paragraphen gleich.

N un wollen wir die Yerschiebungen <5 in ahnlicher A rt wic 
im vorigen Paragraphen beziffern (Tab. 5a), und zw ar in den

Teilquadraten  1 und 3 der Ordnung ~  genau wie bei der doppelt

sym m etrischen D eterm inante m it der Zahl >>i =  -

verschiedener E lem ente. Die K ennziffern der zugeordneten 
E lem ente c erganzen sich zu vv  In den Q uadraten 2 und 4 
erhalten die c Kennziffern, die sich m it den K ennziffern in 
den Q uadraten 1 und 3 zur Zahl v2 =  2 vx erganzen.
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T a b e l l e  J a .  T a b e l l e  j b .

d e r  b a u in g e n ie u r

1028 HEFT 10.

1 2 I2 — 3 3-4 5 6 7 — 6 8 —.5

1 4-4 i+5 3 + 3* 0 0 7 + n 9 + 9* 0 0

2 + 3 3ł3* 2 + 4  0 ‘ 0 9 + 9*8 + 1 0 0 0

3 3* 4 .2 — 4 3—.V' 9* 10 8 - ■ 10J9 —  9*

4 5 3* ‘3-3* 1 -5 u 9* *9 —  9* 7 —  11

5+ 87+ n 9 +  9*1 0 0 ' + 5 3 + 3* 0 0

6 + 79 + 9*8 + 1 0  0 0 3 + 3*2 + 4 0 0

7 9* 10 is —  lojg — 9* 3*.
-

4 2 — 4 3—3*

8 11 9* |9 — 9*7 —u 5 3* 3 — 3* 1 —5

A n vorstehender D eterm inantę achter Ordnurig sollen 
die U m form ungen gezeigt werden. In dem R aster sind nur 
die K eńnziffern  der C; eingetragen, vx =S 6, r2 =  12.

E s en thalt drei verschiedene W erte c2, c2, c3 uńd ihre zu 
i>i zugeordneten c5, c4 und c3 und ferner drei W erte c 7, cs, c9 
und ihre zugeordneten cn , c 10 und c9, die sich m it den vorher- 
gehenden zu r 2 —  12 erganzen.

Die U m form ung ist in den R astern  (Tabellen 5b- — 5d) 
ausgeftihrt, zunachst die A ddition, Su btraktion  und Um - 
stellung der Zeilen und Spalten.

T a b e l l e  5 c.

1 2 6 5 3 — 4 2 -- 3 7 - - 6 8-5

i+4 i+5 3 + 3*9+9* 7+ ii 0 0 0 0

2 + 3 3+3* 2 + 4 S+io 9 + 9* 0 0 0 0

O
 

! 
+ 9+9* 8 + 1 0 2 + 4 3+3" ‘ 0 0 0 0

5 + 8 7 + 11 9 + 9*3 + 3* i+5 0 0
0 0

4 5 3* 9* 11 1—5 3 — 3* *
9-9* 7 —  11

3 3* 4 10 9* 3—3*2-4 8  — 10 9 — 9*

7 9* 10 4 3* 9-9* 8 — 10 2-4

8 I I 9* 3* 5 7 —11 9 — 9*3 — 3* - 5

soweit, daB ein V iertel des Quadrates nur Nullen 
en thalt. Dann kann an den Q uadraten der H aupt- 
diagonalc noch einm al die U m form ung d e r . doppelt 
sym m etrischen M atrizen erfolgen, und es entstelit das 
R aster 5 d.

'In den M atrizen der H auptdiagonale stehen Sunim en und 
D ifferenzen der zugeordneten c ; und cv—i von  folgender F o r m :

srt =  (c.r +  c iv _ r) +  (c. 4- cv, - t) in der ersten,

Tśrt =  (cr +  cV| — r) ~  (ct +  Cji, _ t) in der zweiten,

~srt ==, (cr — c»., _  r) +  (ct — Cy1 — t) in der dritten,

■§rt =  (cr — c,), — r) — (c. — Cj>,l t̂) in der yierten M atrix.

Die c r und ct sind in bezug auf v2 zugeordnet,

c l —  c V i  —  V , + r  =  r  .

M it den oben gegebencn A bkiirzungen h a t dann die D eter
m inantę die Form  (Tab. 5e):

T a b e l l e  5 e.

1 2 6 — 2 5—1 3 —  4 2 - 3 7 - 6
- 2 + 3

8 — 5
— 3+ 4

1+4+5+8 s n *39 0 0 0 0 0 0

2+3+6+7 s39 s28 0 0 0 0 0 0

6 4 - 7 Cfl+Cy* c8 +  Cjc %8 s39 0 0 0 0

5 + 8 c2 + cn C4 + C<j* s39 *17 0 0 0 0

4+s: cr> + °ii c3 + Cg* 0 O Sl7 **39 0 0

3 + 7 C3*+C;)t IC4 +ClQ 0 0 s39 •S2S 0 0

7 Cs* C10 c.i—c10 ĉ -cg* Cg ‘Cg* c 8— c 10 S?8 s39

8 Cu Cg* C3*  C g* cr>' cn C7-C11 Cg— Cg*
s39 Ś i7

T a b e l l e  5 d.

1 2 6 — 2 5 — 1 3 - 4 2 — 3 7 — 6 — 2 +  3 8 —  5 —  3 +  4

I+ 4+ 5+S ( i+ 5)+ (7+ l l ) (3+ 3*) +  (9 f  9*) 0 0 0 0 0 0

2+3+6+7 f3+ 3*)+ (9 +9*>[ (2+ 4)+ (8+ io) 0
0 0 0

0 0 __
6 +  7 9 + 9* 8 + 1 0  " (2+4)— (8+10) (3+3*)— (9+9*) 0 0

0
0

5+ 8 7 +  11 9 + 9* (3+3*)—(9+9*; (1+5)— (7+ u ) 0 0
* 0 0

4 +  8 5 +  n 3* +9* 0 0 (1 - 5 )+ (7 - 1 1) S (3- 3* )+ (9- 9*) 0 0

3 +  7 3* +  9* 4 + io 0 0 (3—3 * )+ (9-9*) u —4 )+ (8 - 1 0 ) ° 0

7 9* 10 4 — 10 3 * — 9* 9 - 9* 8 —  10 (2— 4) —. (8—10) (3 -3*)- (9-9*)

8 11 9*

*01*rO

5 -  u 7 — 11 9 - 9* (3—3*)— (9-9*) (i~5)-(7—ii)
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Setzt man

S17 S28 t -  s39 s3, =  S„ usf.,

dann ist eine D eterm inantę ach tef Ordniing:

D ie Ableitungen der s, s, s kónnen +  i  oder —  i sein. ' Die 
partiellen Ableitungen der S sind leicht zu bilden, z. B .:

0 S 12:3:1
: S5S usf.,

D — Sj233 Si233 S1233 S1233 .

E in  Ausdruck Slkhn hangt ab von de*n c ;, ck, c , c m und
den vięr W erteu cVl_ i ,  usf., die zu den c ; in bezug
auf vy zugeordnet sind, ferner von den weiteren acht W erteil c, 
die in B ezug auf r2 zugeordnet sind. S123;> im obigen Beispiel 
hangt von den 12 W erten c, ab, die in der D eterm inantę tiber- 
haupt vorkom m en. Es ist

9 Srt \ — 1 fUr n — t, t, i'!— r, vL— t oder =  r, t'l +  r, — r, 2 —  r.
9 Cu i  =  ó ftir alle anderen /<.

8 Cl Z  - 9 Cl

und schlieBlich die Ableitungen von D :

S  S  S  s.-g -f- S  S  S  Spg “f- S  S  S  s-̂ g -}- S  S  S  s^g,
0 D
9 c t

0 D
\
S S S  s:ar|- S S S Syj +  S S S ss9 4 - S S S s:;,, usf.

0 C j

B ei den Ableitungen nach den zugeordneten Elem enten miissen

die Yorzeichen S - ~  b eachtet werden. 
8 c f, (Fortsetzung folgt.)

B E M E R K E N S W E R T E  B A U W E R K E  D ER NEUEN H A M B U R G E R  U N T E R G R U N D B A H N L I N I E

Von Dr.-Ing. Bernhard tśiebert, Hamburg.

Die im B au  befindliche neue H am burger Untergrundbahn
linie KellinghusenstraOe— Jungfernstieg wird einige beachtens- 
w erte B auw erke aufweisen, von denen zunaclist das sogenannte 
E in fahrbauw erk geschildert werden soli. Das Einfahrbauw erk 
liegt neben der H altestelle Eppendorferbaum  der Ringlinie 
und leitet die neue L inie aus ihrem kurzeń hochliegenden Teil 
in die U ntergrundbahnstreckc iiber. Die neue Linie 
lost sich von der Ringlinie zwischen dereń H altestellen 
KellinghusenstraBe— Eppendorferbaum  los und senkt sich 
nach O berschreitung des Isebeckkanals in die Erde, um in 
einer scharfen K u rve  die IsestraBe zu kreuzen, die StraBe 
E ppendorferbaum  zu unterfahren und m it einer Gegenkurve 
in den Zug der Rothenbaum chaussee einżuschwenken. Die 
H am burger H oclibahn A ktiengesellschaft hatte urspriinglich 
eine bau- und betriebstechnisch wesentlich giinstigere Linien- 
fiihrung vorgeschlagen, die vorsah, von der H altestelle

KellinghusenstraGe 
unm ittelbar in ge- 
rader Linie durch 
die OderfelderstraBe 
in die R othen baum 
chaussee zu ge- 
langen (A b b .i) . In- 
dessen wurde dieser 
Yorschlag yom  H am 
burger S ta a t- aus 

stadtebaulichen 
Griinden abgelehnt, 
so daB nur die oben- 
genannte Linicnfiih- 
rung m óglich w ar.

Die nahere L age 
des Einfahrbauwerks 
wird wie folgt ge- 
kennzeichnet (Ab- 
b iklun g 2):

N achdem  die neue 
Linie den Isebeck- 
kanal auf einerbeson- 
deren neuen B rucke

in ■ einem Gefalle yon 1 : 40 uberschritten hat, senkt śie 
sich zwischen der auf einem D am m  liegenden H altestelle 
E ppendorferbaum  der Ringlinie und dem H auserblock in 
der IsestraBe in dem zulassig starksten- Gefalle von 1 : 20 
in die Erde, zugleich in die zulassig starkste K u rve  
von 90-m-Halbmesser iibergehend, die notw endig ist, um
unter den StraBenzug Eppendorferbaum  zu gelangen. Beim
K reuzen der IsestraBe verlau ft die Linie bereits in einer 
solchen Tiefe, daB der T w n e }  vóllig unter dem StraSen- 
pflaster liegt.

Das Stiick  zwischen der Isebeckkanalbrucke und der 
IsestraBe wird ais E infahrbauw erk bezeichnet. Der Durch- 
fiihrung dieses B auw erkes stellten sich nicht unerhebliche 
Schw ierigkeiten entgegen. A u f der Ostseite steht ein B ło ck  
vo n  sechsgeschossigen W ohnhausern, die sich siimtlich in 
schleclitem  B auzustande befanden und an dessen vor- 
springe~nder Siidwestecke die Tunnelw and bis auf wenige 
Zentim eter heranriickt. A uf der anderen Seite untersehneidet 
die neue Linie auf gróBerer Lange das eine Gleis der Ringlinie, 
das naturgem aB im B etrieb bleiben m uBte. U berdies lieBen 
die angestellteri Bodenuntersuchungen einen wenig giinstigen

Baugrund erw arten : sie wiesen stark  wechselnde Schichten 
auf, unter denen sich sehr weicher, wasserhaltiger Ton und 
Moor befanden.

A u f Grund dieser Verhaltnisse wurde dic nachstehend 
beschriebene Bauausfiihrung gew ahlt, welche dadurch gekenn- 
zeichnet wurde, daB die H auser vollkom m en unangetastet 
blieben.

D as E infahrbauw erk wurde in drei B auabschn itte ein- 
geteilt (Abb. 3). B auabschn itt I  stellt gegeniiber der sonst 
iiblichen Bauw eise von U ntergrundbahnlinien grundsatzlich 
keine A nderung dar: E s wurden beiderseits der B augrube 
I-Trager eingeram m t, w elche bei der Ausschachtung die Seiten- 
bohlen aufnahm en und durch Rundhólzer gegfeneinander ab- 
gesteift wurden. E ine Besonderheit dieses B auabschnittes lag 
nur darin, daB die eine Seite von dem hofyen D am m  der R in g
linie eingenommen wurde, wodurch an dieser Seite langere und. 
starkere I-E isen  (I P  28) eingeram m t und entsprechende Aus- 
steifungen eingebracht werden muBten. Dieser B auabschn itt,
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der den tiefsten T eil des Bauwerke^ umfaBte, wurde zuerst fiir 
sich iii A n griff genommen, indem man auBer den Seitenwanden 
auch eine obere und untere QuerabschluBwand in der gleichen 
W eise einbaute. B ei dcm Bodenaushub stelltc sich heraus, 
daB die G rundwasservcrhaltnisse an dieser Stelle giinstiger

haiłesieiic

A bb. 4.

waren ais man erw artet hatte, so daB das Grundwasser m it 
einer D iaphragm apum pe leicht gehalten werden konnte. D ic 
seinerzeit durch B ohrung erm ittelte weiche Tonschicht nahm  
nur eine geringe Flachę der Baugrubensohle ein und konnte, 
durch besondere D rainage entw assert, gut iiberbaut werden. 

W esentlich schwieriger gestaltete sich die Bauausfiihrung

in den A bschnitten  I I  und II I  (Abb. 4— 7). D a das Tunnel- 
bauw erk durch die spatere B elastung des Dam m es einschliefilich 
Y erkehrslast nicht lotrechte, sondern schrag nach unten ge- 
richtete K rafte  aufzunehm en hat, wurde der Q uerschnitt des 
Tunnels in diesen beiden A bschnitten  ais ein Rahm en aus

gebildet, der, je  nach dem 
verfugbaren Raum , verschie- 

i den starke Seitem vande auf-
weist. Im  B au ab sch n itt II 
liegt der Tunncl ganz dicht 
an der H ausecke, so daB 
hier die starke W and an 
der D am m seite angeordnet 
w urde; im B auab schn itt II I  
ist die Anordnung um- 
gekehrt, hier verliiuft der 
Tiinnel in verhaltniśinaBig 
groflerer E ntfernung von den 
Hausern.

A u f der • Liinge dieser 
beiden A bschnitte mufite das 
Betriebsgleis der Ringlinie 
unterschnitten werden. Es 
wurde daher zunachst dieses 
Gleis durch eine besondere 
K on stru ktion  abgefangen.

auf der Gleisseite 
zwischen den Schienen ste- 
henden senkrechten Ram m - 

(I P  26 und 28) der 
B augrubenbegrenzung w ur
den z. T . (I P  28) dazu be
n utzt, um jew eils ais Auf- 
lager eines starken Unter- 

aus I P  24 zu dienen, 
an der H ausseite gleich- 

falls auf einem R am m tragcr 
ruhte. Diese so geschaffenen 
J oche, im ganzen 7 S tiick  in 
je  6,5 m A bstand, nahraen 
zwei L angstrager I P  24 auf, 

genau unter jeder Schiene 
cingebaut wurden und auf 

das Gleis m it seinen 
Schwellen lag. D as Ram m en 

13— 14 m langen Trager 
zwischen den Schienen wurde 
in den nachtlichen B etriebs- 
pausen von jew eils etw a
3 Std./N acht durchgefiihrt. 
Es wurden in jeder N acht 
zwei Trager geram m t, so daB 
in 12 N achten diese A rb eit 
erledigt wurde. A uch das 
Einbauen der Quer- und 
Lan gstrager, sowie das A uf- 
legen des Gleises w urde in 
den nachtlichen B etriebs- 
pausen durchgefiihrt. A u f 
diese W eise hatte man bei 
dem nun folgenden Aushub 
und der A b steifun g der B au- 
grube nur noch den D ruck der 
unter dem B ahn steig befind
lichen E rde aufzunehm en. 

Zunachst wurden nach dem B auabschn itt I die Arbeiten 
im B auabschnitt III  in A n griff genommen (Abb. 4, 6). Die 
an sich schon starke, den H ausern zugekehrte Tunnelwand 
wurde so dick ausgebildet, daB sie den D ruck der wahrend 
der B auzeit notwendigen Absteifung der gegeniiberliegenden 
B augrubenw and aufzunehmen in der L age w ar. E s wurde

A bb. 5.
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dam m  gedriickt, auf jeder Seite des Dannnes von kraftigen 
U -Eisenzangen um faBt und durch schwere M uttern gesichert. 
Die statische U ntersuchung ergab, daB zw ei Lagen von je  
12 S tiick  Rundeisen in 1,60 m E ntfern ung nótig waren, wobei 
die obere L age eine A n kerstarke von 57 mm, die untere von 
70 mm Kerndurchm esser aufw ies. Die Ankerlange betrug 
17,5 in. E s gelang im  allgem einen, die Rundeisenanker durch 
einfaches V orw artsdriicken m ittels zweier W inden durch den 
D am m  hindurch zu pressen. Yersuche, die A nker gleichzeitig 
schraubenfonnig zu drehen, gelangen nicht so gu t. In der 
oberen L age wichen die A n ker indessen ziem lich stark  aus, 
was auf eine Schicht schwerer Steinbrocken im Innern des 
Dam m es zuriickzufiihren war, die die A nker ablenkte. Zur 
E rzielung des rechnungsm aBigen, gleichm aBig verteilten 
passiven Erddrucks an der A uflagerp latte war es daher nótig, 
einige w eitere A nker in den durch die Abw eichung entstandenen 
Liicken durchzudriicken. Die untere Ankerlage konnte gleich- 
maBiger eingebracht werden. N ach Einbringen und An- 
spannen der Anker wurde jeweils weiter ausgeschachtet, so 
daB schlieBlich die B augrube an dieser Stelle vóllig fiir den 
E inbau des eigentlichen Tunnelbauw erks frei war.

A uch in den B auabschnitten  II und III  m achten die 
Baugrundverhaltnisse keine wesentlichen Schw ierigkeit en. D a 
der Aushub der B augrube tiefer fuhrte ais die Fundam ente 
des Hauses an der E cke reichten, so wurde eine besondere 
Sicherung ftir die H ausecke getroffen. Ais der Aushub bis

Langsseiten um gebórtelt sind, ahnlich wie ein SchloB einer 
eisernen Spundw and. Beim  Einram m en dieser Bleclie besteht 
der Y o rte il, daB sie vcrhaltnism aBig geringen W iderstand im 
B oden fin d e n u n d  den B oden nicht, wie bei eisernen Spund- 
wanden, m it in die Tiefe ziehen. D erartige B leclie in Langen 
von  3 m wurden bis zu 2 m unter H ausfundam ent eingeram m t, 
an ihrem K opfe abgesteift und danach erst der R est des Aus- 
hubes an der H ausecke durchgefiihrt.

Ferner muBte im B auabschn itt I I I  m it R iicksich t auf eine 
M oorschicht m it dem  Aushub tiefer gegangen werden, ais es 
das B au w erk  eigentlich erforderte.

Dem  Einbau des eigentlichen Tunnelbauw erks, der keine 
bem erkenswerten Schw ierigkeiten aufwies, stand danach nichts 
mehr im W ege. D er Ausbau der A n ker im B au ab sch n itt II 
geschah stufenweise, nachdem  dic Tunnelw ande entsprechend 
hochgefiilirt waren (s. A b b . 5). Die Schragsteifen im B au 
abschnitt I I I  konnten erst herausgenom m en werden, nachdem 
die D ecke tragfahig w ar (s. A bb. 4).

Zu bem erken ist noch, daB die H ausecke gegen Schall 
dadurch geschiitzt wurde, daB man die Tunnelw and zur Haus- 
seite hin m it 10 cm  starken Zellenbetonplatten beldeidete und 
den verbleibenden H ohlraum  bis zum  Hause m it sog. Schallkies 
ausfiillte. Dieser K ies besteht aus den K órnungen:

o —  2,5 mm = 2 4 %  Gewichtsteile 
2 , 5—  4 ,o  „  =  1 3 %
4,0— 30,0 „  =  63%

daher zunachst in der Dam m bóschung an der betreffenden 
Stelle wic bei einem Sielbau ein Schlitz hergestellt und der 
B etonkórpcr dieser ostlichen Seitenwand unter Yerw endung 
von hochwertigem  Zem ent, M arkę „D y ck erh o ff doppel", ge- 
schiittet. N ach siebentagiger E rhartung wurde m it der Aus- 
steifung und der weiteren A usschachtung der eigentlichen 
B augrube begonnen, wobei die schragen und wagerechten 
Steifen nacheinander eingebaut wurden.

A m  schwierigsten gestaltete sich die D urchfiihrung der 
A rb eit im B auabschn itt II (s. A bb. 5 b is 7). Hier liegt das 
Tunnclbauw erk śo dicht an dem W ohnhaus, daB auf dieser 
Seite kein P latz ftir die H erstellung einer starken W and, wie 
bei B auab schn itt III , tibrigbleibt, D aher cntschloB man sich, 
die dam m seitige B augrubenw and des A bschnittes II  durch eine 
schwere riickw artige V erankerung zu halten. Es wurden auf 
der jenscitigcn Dam m bóschung 13 Stiick  Trager I 26 von je
8 m Lange eingeram m t, die zusammen m it ihrer Ausbohlung 
dic A n kerp latte bildeten (Abb. 7). Alsdann wurden, dem 
B au fo rtsch ritt entsprechend, Rundeisenanker durch den Bahn-

auf 70 cm  iiber U nterkante H ausfundam ent durchgefiihrt war, 
wurde dic E cke des Hauses m it sogenannten Langschen Siel- 
blechen vorsichtig um ram m t. Diese Sielbleche stellen ein in 
H am burg beim Sielbau gebrauchliches B auhilfsm ittel dar, ais 
E rsatz von eisernen oder liólzerncn Spundwanden. E s sind 
leicht gew ólbte, 6— 10 mm starkę, 50 cm breite, je  nach Ver- 
wendungszweck verschieden, bis zu 5 111 lange Bleclie, dereń

Abb. 6. A bb. 7.
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D er B an  wurde von  der F a. Philipp Holzm ann Aktien- 
gesellscliaft, F ran kfu rt a. M., Zweigniederlassung H am burg, ais 
Generalunternehm er ausgefiihrt. Die Eisenkonstruktion des 
Tunnelbau w erks wurde von der F a. Carl Spaeter G. m. b. H., 
H am burg, geliefert und aufgestellt. B em erkenswert ist, daB 
infolge der schlechten Zuganglichkeit der Baustelle der Erd- 
aushub wie auch das Einbringen des B etons verm ittels einer 
D em ag-K atze bew erkstclligt wurde, die an einem I-Trager

iiber der Baugrube hing und die ganze B augrube auf diese 
W eise bestrich.

Der B au dauerte im ganzen rund 8 M onate.
Beim  B auabschn itt I wurde die A rb eit am  7. Januar 1927 

m it der R am m ung begonnen und E nde M ai beendet. Die 
entsprechenden D aten fiir die A bschnitte II und I I I  sind
7. M arz und 30. Juli. D arauf folgten die O berfiillungsarbeiten 
und der Ausbau der G leisabfangung.

B E S T IM M U N G  DER R IS S E E N T F E R N U N G  IN F A H R B A H N P L A T T E N  U N T E R  B E R I I C K S I C H T I G U N G
V O N  E IN Z E L L A S T E N .

Yon Dipl.-Ing. Paul Orszrfg, Oraclea, Rum&nien.

Schwinden und Tem peraturerniedrigung verursachen in der 
Betonunterflache eine Reibung, die sich zw ar im Bewegungs- 
zustaride befindet, jedoch wegen der unbedeutenden Geschwin- 
d igkeit m it dem Koeffizienten 0.74-0.8 in B etrach t zu ziehen ist. 
Die auftretenden R eibungskrafte konnen nicht uberall gleich- 
maBig angenommen wrerden (vgl. „D ie  K raftw agenstraB e" 
von D r.-Ing. R udolf Schenk, Charlottenburg, S. 95), sondern 
sind in erster Annaherung vom  freien E nde der Fahrbahn an 
linear veranderlich aufzufassen. Diese freien Enden existieren 
auch in der Langsrichtung, węnn auch nicht sichtbar, so doch 
ais Flachen natiirlicher Schwache, die man an Stelle einer je- 
weiligen Arbeitsfuge, die gelegentlich der Unterbrechung beim 
Betonieren entsteht, sich vorzustellen h at. Dieser Annahm e 
entsprcchend, kónnte die der R eibungskraft entgegenstehende 
E igenfestigkeit des Betons (Mischung 1 : 8 bis 1 : 9) etw a auf 
8 kg/cm2 gesetzt werden. Jedoch ist die H erstellung des Beton- 
unterbaues, besonders, wenn er noch einen Stam pfasplialtbelag 
zu tragen hat, nicht selten eine p l a s t i s c h e  m it ca. 10%  Wasser- 
zusatz, die eine 50% ige H erabsetzung der Zugfestigkeit bedingt.

Die Burchartzschen und O. Grafschen Versuche ergeben, falls 
1/15 der D ruckfestigkeit bzw. 50%  hiervon, also 1/30 derselben ais 
Zugfestigkeit angenommen wird, bei dem M ischungsverhaltnis

1 : 8 eine Zugfestigkeit von 130 1 =  4,33 kg/cm2. N icht oft

genug kann auf die plastische, also n icht erdfeuchte und n i c h t  
g e s t a m p f t c  H erstellung der Betonunterlage verwiesen werden, 
die eine bis je tz t  nicht geniigend berucksichtigte Ursache der be.i 
K a lte  dichter auftretenden Risse in B etonunterlagen und in 
A sphaltdecken bildet, die einen hoheren Schm elzpunkt ais 
450 Kram er-Sarnów, also einen Erstarrungspunkt von etw a 
—  5 0 bis — i o°  besitzen.

Ohne Beriicksichtigung von E in zellasten : W ird die frag- 
liche Risseentfernung m it 1 in Meter, die P lattenbreite m it 
a =  100 cm, die P lattendicke m it b in cm, die D icke des 
darauf liegenden Asphaltbelages =  5 cm, tg cp =  0,7, yneton 
=  0,0022 kg/cm3, die Zugfestigkeit =  4,33 kg/cm2 ange
nommen, dann ergibt sich, ein lineares Anwachsen der Rci- 
bungskraft vorausgesetzt (vgl. Prof. D r. Bredtschneider, 
Technisches Gem eindeblatt 1922, V . und A sp h alt und Teer- 
industriezeitung 1923, N r. 1, S. 4,5)

l 2
0,7 - io o 2 (b +  5) 0,0022 100 b • 4,33

=]/0; 433 b

1
800 b

7 ( n b  +  55)

1 =  8,84 m bzw. 9,12 m.

Die hier angenommene, gróBere Zugfestigkeit verursacht 
einen U ntcrschied der Risseentfernungen von 36% .

E s ist nun der EinfluB von Einzellasten unter Beriick- 
sichtigung verschiedener Bodenziffern und Zugfestigkeiten zu 
untersuchen.

D ic E lastizitatstheorie der Scheiben und P latten, wie sie 
A . F o p p l  (Vorlesungen V , 21) beschreibt, ergibt ais in der P latte  
verursachte R adialspannung in der E ntfern ung x  von der 
A n griffsstelle:

—
2 (m

m E h  / d 2 z , 1 d z
-  ----- -— m ---------H
(ni2 —11) 1 \ d x 2 x  d x

Hier bedeuten: m — Poissonsche Zahl; fiir Beton zwischen 
6,4 — 8,9, daher m it 8 angenommen,

E  =  140 000 kg/cm2r 
h =  P lattendicke =  20 cm,
1 =  dic nur \on dem M ateriał und der Plattendicke ab- 

hangige Lange =
4 4I/. 12 k

h 3 1 64 140 000 „_—  20
63 1 2 - 3 : 75 c m-

k =  B ettu n gsziffer: hier angenommen zu 
1 kg/cm2

..... 3 kg/cm0,33 cm

(vergleiche Schleicher, „Z u r Theorie des B augrun dcs", B au 
ingenieur 1926, H eft 49),

P  =  3000 kg, Triebraddruck eines Schwerlastautos.

Zur Ausdeutung der „ z "  nótigen K onstanten  sind nach 
H e r t z  fiir eine P la tte  m itR  =  00, eine hier zutreffende Annahm e, 
da es sich um  eine im Verhaltnis zur D ickc unendliche Lange 
handelt,

P
g kl»" d ’C von den Ranclbedingungen unabhangige 

K onstantę
3000

-------------=■ -.== 0,000 094 6,
•jj • 3 • 753

7 ( n b  +  55)

Die m eist gebrauchlichen Abm essungen sind b =  15 cm 
und b =  20 cm ; diese ergeben 1 =  6,50 m bzw . 6,70 ni ais Risse
entfernung. W ird jedoch die Zugfestigkeit des Betons zu 
8 kg/cm2 angenommen, dann erhalten wir aus

Cj =  ji C , =  0,000 29S,

Ct 1 =  0,0223 die Einsenkung unter dem G ew icht an der 
Stelle r =  o,

C j =  —  1,1159, C| =  —  0,000 105 5. C3 setzen wir =  o, so daB 
die M oglichkeit einer partikularen Losung fu r z, F 3 (x), dic 
bei r =  o, also an der K raftan griffstelle den unm óglichen 
W ert von co ergibt, ausgeschaltet wird.

E s bleibt dem nach:

—  0,000 105 5 (x 2 -----z =  0,000 298 t
64 / ’ V 576

H- 0,000 094 6 lg x  ^x 

0,000 004 65 x 4 —  0,000 105 5 x 2

x 6 \ 

5767

z =  0,000 298
+  O, OOO OOO 2 X 6 -f- o. 000094 6 x 2 lg X --- 0,000 000 164 X6 lg X
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und nach W eglassen der unbedeutenden Glieder: 
cl z

' =  —  0 ,0 0 0 o i 8 6 x 3— o ,o o o  1 1 6 4  x  - f  0 ,0 0 0 18 9 2  x  l g x .
d x 
d" z 
d  X 2

• 0,0000558 x 2 +  0,000072 8 -j- 0,000 1892 Ig x .

Dies ergibt, die Glieder m it x 3 bzw . x 2 auBer acht lassend:

8 • 140 oco • 20 r
a = ----------- 1------r-------  8 ■ 0,0000728—  0,000 1 164

2 (64 —  1) • 75 L

-flfg  - j-  (8 • 00001892 +  0,000189 2)J

2
Es wird eine L astverteilu n g unter dem R ad auf r =  — ■ 20 cm

r 13,33
— I 3>33 cm  angenom m en, also x  =  - -  — -■ —  =  0,178 gesetzt,

m it lg 0,178 =  -—  1,726 crr =  5,83 kg/cm2.
D arnach wird dic m ogliche, auftretende Risseentfernung 

infolge vo n  Schwinden, Tem peraturerniedrigung und lokalen 
Einzelbelastungen an der angenom m enen RiBstelle bei voller 
A usnutzung der Betonzugfestiglceit von 8 kg/cm2 einer 20 cni- 
B etonfahrstraBendecke, M iscliung x. : 8, berechnet aus

M it den Reibungsspannungen zusanlm en wird die mini- 
małe R isseen tfernun g:

12 2 2  , ,0,7 —  -  + 6 ,9 2  =  8 ,
2 ioo

davon 1 =  3,75 m.
Aus der G leichung: 0,077 1'  +  6 >92 —  1,002 lg k =  8 er

gib t sich
1 =  K i j , !  lg k +  14,05,

eine K u rve, die dic Risseentfernungen fiir Betonzugspannung 
=  8 kg/cm 2 und verschiedene ,,k"-W erte  darstellt.

V ergleiche K u rve  2, A b b . 2.
In  der W irklich keit kann man aber m it Sicherheit eine 

Zugfestigkeit von 8 kg/cm2 seiten annehm en. E s sollcn daher

67*

l 2 i o o 2
0 , 7 --- ------------ - • 20

2  20  • IO O IOOOO

1 =  5,33 m (statt 9,12 m ohne B eriicksichtigung der Einzellast).
E s ware noch zu untersuchen, welchen EinfluB die Er- 

lióhung der B odenziffer von 3 kg/cm3 auf 4, 5, 6 usw. kg ver- 
nrsacht; W erte, die ebenfalls bei gut vorbereitetem  U ntergrund 
vorkom m en konnen.

Zu diesem Zwecke wurde die angegebene Spannungs- 
gleichung fur dic Bodenziffer ,,k "  verallgem einert wie folgt:

A bb. 1.

(1) =  y  :
95 

IC

1 1 9  _ 
K  y 3 ~

io 6 — 98,7 K

1 1 9

0,96 ■ io G K  

133

1 ; y 3 0,96 • io 6 K ■A .

V«
_IJ 4 .  K ~  '(*

io«

Cs =  T T .1,1159  • C4. =  - IC 'U —  -
0 ,96 • 10® IOQ

y  =  98,7 K  1/4 ; X 13 .33

93,7 K — 'U
Z — c 2 X2 +  C4 X2 ]

z '  =  (2C2 +  C4) x + 2 c . , x l g x ;  z "  =  ( 2 C j + 3 C 4) +  2 C 4 l g X .

a ‘  -  [ s  (2 cż +  3 c4) +  (2 c 2 +  c4) +  lg  x(8 • 2 c4 +  2c 4) ] .
98,7 K

nachstehcnd die Risseentfernungen bei B etonsorten, die ais 
O bergangsfalle zwischen Stam pfbeton und plastischem  Beton 
aufgefaBt werden konnen, erm ittelt werden.

F ur ab̂  — 7 kg/cm 2 wird 1 =  | 13,1 lg  k  -(- 1 K u rv e  (3)

a ljz — 6 kg/cm 2 „  1 =  |/ 13,1 lg  k  —  12 K u rv e  (4)

ffhy -  5 kg/cm 2 „  1 =  |/ 13,1 lg k  —  25 K u rv e  (5)

1800 0,002492 -f- 0,003 100 +  lg x  • 0,002 23) 

1800 (— 0,00385 +  0,00223 l g \ / K  ) -.

D ie L ast P  =  3000 kg wird absichtlich  so groB gew ahlt, da 
in W irklichkeit die ersten Risse bei vorziiglich  guten Decken 
durch noch schwerere E inzellasten, D am pfw alzenrader und 
dergleichen, . verursacht werden.

D ie obigen K u rven  lassen sofort erkennen, w ie w iclitig  
einm al die von den Am erikanern „Su b grad e Specification" ge- 
nannte V orbereitung des U ntergrundes zur E rh altu n g einer 
hóheren Bodenziffer ist. Andrerseits wird aus dem  Vorher- 
gehenden ersichtlich, daB BetonfahrstraBen, die keine Deh- 
nungsfugen ais K on struktionsteil beim  B au  erhalten und von 
Rissen doch spaterhin freibleiben sollen, unbedingt aus best- 
gestam pftem  M ateriał m it groBer Zugfestigkeit hergestellt 
werden miissen.

Die H erstellung plastischer, n i c h t  g e s t a m p f t e r  Beton-
1 ergibt ar — 6,92 ais M axim um  der m óglichen Span- unterlagen fur AsphaltfahrstraBen, dic mehr ais 10%  W asser-

ff =  6,92 —  1,002 lg  K .

Diese Gleichung bedeutet eine tran- 
szendente K urve, und zwar dic m it 
6,92 E inheiten vom  Koordinaten- 
ursprung verschobene „ L o g i s t i k " .  

Yergleiche A bbildung 1.

K

; 3 g ib t  ar =  5.33

4 5.53

5 5.31
6 5 >12
7 4,97
8 4,84

9 4 .72
IO 4 ,6 1
II 4 >52

nungen, die unter dem R addruck von 3000 kg entstehen konnen. zusatz haben, sollte unbedingt verm ieden werden.



verk!eidung

t-~WqfserdichferUberzug

'ftuBsóhtę

Einstwethac
Sfahlscfiofe

[kó/taf\Kanal

\l?5crtl 1auOeiserne Âblęifuria *
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Stollenbau in Lehmboden in Detroit.
D er im  B au  stehende W asserleitu ngstollcn  von 16 km  L a n ge  in 

D etro it (Michigan) is t ein T e il einer neuen W asserversorgungsanlage 
aus dem  D ętro jtflu B  fu r 2,5 M ili. ni3 taglich . E r  b este lit aus einem
2,8 k m  langcn  B au los von  4,2 m W eite  und fiin f Losen von  3,6 m W eitc,

liegt m it 24 b is 33 m T iefe  unter allen  anderen Leitun gen, die bis je tz t  
nur T5 m T iefe  erreichen, g e h t du rch  Lehm boden verschiedener F estig

keit m it w enig 
Sandnestern 

und K iesęln . Je- 
des B au los wird 

v o n  einem  
S ch ach t unge- 
fah r in halber 
L a n ge  vorgetrie- 
ben und du rch  

20 cm  w eite  
B ohrlócher in 
300 111 A bstand , 
die -  in erster 
L inie  fiir  die 

E in h a ltu n g jd e r  
R ich tu n g  be- 
stim m t sind, 
m it elektrisch er 

K ra ft und 
F risch lu ft yer- 
sorgt. D er Vor- 
tr ieb  gesch ieh t 

. teils von  H and 
m it 5,5 m durch-

sch n ittlich em  T ageśfo rtscliritt, te ils m ittels Schneidem aschinen, die 
bis 6,4 m ta g lich  ,im  D urch sch n itt aber auch n u r 5.5 m taglich  
leisten. F iir  die A uszim m erung gen ugt 
in der K egel ein dreiteiliger R ahm en  
(A bb. i) ,  bei ungiinstigen  Verh& ltnissen sind 
B eton u n terteile  m it Stah lrip p en  und B ohlen  
oder Stah lb lech-V erschalu n g n otig  (Abb. 2), 
d ie an  besonders sch lechten  S tellen  m it ein- 
b eto n iert w erden. F iir  d ie B eton au skleidu n g 
w erden 3,6 b is 5,4 m lange S treck en  n iit 
S tah lrahm en  ausgertistet (Abb. 3) und unten 
nasser, nach oben im m er trocken erer B eton  
e in gefu llt und m it D rucklufth& m m ern fest- 
g estam p ft und durch B ek lo p fen  der V er- 
k leidu ng festgeru ttclt. E in  S p ritzb ew u rf
1 : 1 von  0,8 bis 0,4 m3/m, m it 5 A tm .
D ru ck  au fgeb rach t, und ein Z em en tp utz ver- 
vollstan d igen  die D ich tu n g. (N ach E n gi- 
neering N ew s-R ecord vo m  15. D ez. 1927,
S. 948— 954 m it 12 A b b .). N.

Der Holland-Strafientunnel unter dem 
HudsonfluB.

Zu  der A b lian d lu n g iiber den H o lla n d - 
StraB en tunn el u nter dem  H udsonfluB  im 
„B a u in g e n ie u r"  1927, S. 928, bringen w ir 
noch zw ei lehrreiche Zeichnungen aus E n - 
gineering v o m  25. N o v , 1927, S. 669, die 
den B au  der L u ftu n gssch ach te  am  F luB u fer

der N ew  Y o rk e r  Seite zeigen (Abb. I u. 2). D ie LandScliachte 
a u f beiden FluB seiten und die U ferscliachte a u f der N ew jerseyer 
S eite  sind v o n  derselben B au art. N.

Die ErschlieBung Patagoniens durch moderne FernstraBen.
A u gen b lick lich  w erden im  Zusam m enarbeiten  der chi-

lenischen und argentinisćlien 
S taatsorgan e bedeutende Pro- 
je k te  envogen , die der Ober- 
h oheit d ieser L an d er unter- 
stehenden D istrik te  P atagonien s 
in groB ziigiger W eise du rch  um- 
fassende E n tw ick lu n g  a ller in  
reicliem  MaBe vorhandenen pro- 
d u k tiven  M itte l erfolgreich  in 
den W irtscliaftsm echan ism u s 
ih rerL iin d erein zu glied ern , n ich t 
zu le tz t durch eine ausgiebige 
V ersorgun g dieser G ebietsteile  
m it « einem  system atisch en  
N etzw erk  m oderner V erkehrs- 
straBen.

N och  v or w enigen  Jahren 
w ar m an allgem ein  von dem  
geringen N u tzw ert dieser sud- 
am erikanischen Liindcreien 
iiberzeugt. E u ropaischen B e- 
griffen  g ilt  P atagon ien  haupt- 
sa ch lich a lsW u ste , diirre S tep p c 

oder wegloses, unfruclitbares H och gebirgsland. B ish er h atte  diese 
A uffassu n g im  allgem einen v ie l Zutreffendes, denn der chilenische 
l e i l  P atagonien s beste lit in  d er I-Iauptsache aus dem  schneebedeckten  
sterilen  B ergm assiv  der A ndenauslliufer. AuBerdem  erstrecken  sich 
uber groBe F lach en  Landes gew altige  W ald zuge, d ie augen blick lich  
v o llig  unerforscht und unw egsam  sind. D agegen  sind die Liindereien 
A rgen tin isch -Patagonien s noch zu w eitau s groB tem  T eile  diirres 
Steppenland.

Im  L a u fe  der le tzten  Jahre is t m an sich  aber docli bew uBt 
geworden, w elche zum  T eil iiberaus liohen W erte  aus diesem  vom  
allgem einen W irtsch aftsinteresse - s ta rk  vernaclilassigten  G ebiete bei 
ration eller B eh an dlu n g und A usn utzun g der sehr unterschiedlichen 
w irtsch aftlich en  M óglichkeiten  lierauszuholen sind. ZunŁchst begannen 
chilenische K o lon isten  im  G ou vern en ien t M agalhaens sich  der A u f- 
zu ch t von Schafen  zu w idm en, die erstaun lich  rasch au fb liilite , sich 
dabei s ta rk  ausdehnte und durchw eg vorzl'igliche E rtrage  abw arf. 
Die S ch afzu ch t gew ann sehr rasch iiber dic chilenischen G renzen 
hinaus B oden a u f den argentin isćlien  T erritorien  P atagon ien s. So- 
w o h l im  D istr ik t von  S an ta  C ruz w ie  im R egieru ngsb ezirk  G hubut 
is t heute die Sch afind ustrie  eines der tragfiih igsten  W irtschaftsm om ente 
A rgentin iens. Infolgedessen sind diese G egenden heute besonders 
in den V ordergrund der Interessen zur In ten sivieru n g des Y erk eh rs 
geriick t. D ie E n ergie  der S ch affarm er h a t auch  bereits m it v ortre ff- 
lichen E rfo lgen  zum  A n bau  von  Zerealien gefiih rt. AuBerdem  wird 
je tz t  neben der S clia fh altu n g auch in groB zugiger F orm  R inder- 
u sw .-zu ch t getrieben . N ach  <len letzten  statistischen  E rorterungen  
is t der V iehbestan d Patagonien s m ittleh veile  a u f r4 M illionen T iere 
e inschliefilich  3 M illionen der chilenischen G ebiete  gestiegen. D ie

-ząnm 
Abb. 1. A bb. 2.
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V ie lizu ch t gew in n t im m er m ehr und m ehr an A usdehnung und B e- 
d eu tun g. Im  le tzten  Jahr sind nachw eislich  von argentinischen Schaf- 
ziichtcrcicn  io o  ooo B allen  W olle  m ehr ais im  Y o rja h r zur A usfu hr 
gekom m en. Chile h a t ebenso aus seinen patagonischen Provinzen  
im  le tzten  Jahr bereits 12 M illionen kg W olle  zur A usfu hr gebracht. 
D ie G efrierfleischindnstrie jener G cbiete deh n t sich u nen tw egt w eiter 
aus. D ie zalilenm&Bige E rfassun g fiir das le tzte  Jahr g ib t bereits 
einen B estand  von  900 000 Tieren  an, die iiber P u n ta  A ren as zur 
A u sfu h r kam en.

M an w ird sich nun in den m aBgebenden K reisen dieser auBcr- 
orden tlich  starken  w irtsch aftlich en  M ógliclikeiten Patagonien s im m er 
bew uBter und is t entschlossen, d ie einem  rascheren F o rtsc lir itt auBer- 
ordentlich  hinderliche riickstandige- V erkeh rsw irtsch aft je tz t  m it 
energischer H and sobald ais m oglich le istun gsfahiger zu m achen. 
A rgen tin ien  h at infolgedessen ausgedehnte Piane zur E rorteru ng 
gestellt, groBe G ebietsteile  je tz t  in erster L inie m it neuzeitlichen 
StraBen und w eiterh in  m it Eisenbahnen zu versorgen, die H afen 
auszubauen und schlieB lich ausgedehnte Bew&sserungsanlagen zu 
schaffen  fiir die U rbarm achung des noch vó llig  unerschópften, w ert- 
vollen  Bodens. Im  V ordergrunde der allgem einen Interessen stehen 
im  A u gen b lick  die StraBenbauten, fiir  die gan z beachtliche P ro jek te  
bereits ihrer A usfiihrun g nah egebrach t sind.

Im  StraBenbau und W eiterhin  auch in der A n lage  neuer Schienen- 
wege soli m it Chile und A rgentin ien  gem einsam e A rb eit gele istet 
werden. D er w ichtigste  P la tz  fiir den patagonischen Ausfuhr- 
handel w a r bisher P u n ta  A renas, eine S tad t, die bereits e tw a  
30000 E inw ohner h at. P u n ta  A ren as soli nun E n d station  einer 
Eisenbahnlinie w erden, die durch den schm alen chilenischen Lan d- 
zip fel n ach A rgen tin isch -Patagonien  zu nachst nach S an ta  C ruz gehen 
soli, um  d o rt A nschluB an eine L in ie  zu finden, die aus deni G ebiet 
11111 den Strobelsee nordw iirts AnschluB suchen soli an die bereits 
bestehende Eisenbahn von  P u erto  San A n ton io  n ach C hacabuco im 
W esten, even tu ell soli sie noch w eiter ausgedehnt w erden uber die 
A nden n ach  Chile’ hiniiber bis zum  chilenischen P azifikh afen  Pu erto 
M ontt. D ad urch  w urde es dann m oglich sein, von  P u n ta  A renas 
m it der Eisenbahn das nordliche Chile zu erreichen, eine Strecke, 
d ie e tw a  3800 km  b etrag t. V on  da  besteht im iibrigen eine M óglich- 
keit, auf dem  Schienenw ege B uenos A ires zu erreichen, allerdings 
ein etw as um standlicher W eg von  iiber 2000 km.

M an beabsich tigt. nun, d ie StraBenbauten  in eine gewisse V er- 
bindung m it den pro jektierten  Eisenbahnlinien  zu bringen, und zw ar 
sollen iiberall aus den besonders ertragreichen Farm gebieten  brauch- 
bare m oderne ZubringerstraBen zu bestim m ten U m schlagsplatzen  an 
der Eisenbahn gezogen w erden. Besondere StraBenbauinteressen 
richten  sich auf die A n lage n eu zeitlicher StraBenziige zum  H afen  von 
P u n ta  A renas, der durch groBziigige A usbauarbeiten  zu einem  GroB- 
hafen  gem ach t w erden soli, der auch das Vor-A nker-gehen bzw . Laden 
und Loschen von O berseeschiffen erlaubt. M an h atte  die bereits 
einm al begonnenen Ilafen ausbauarbeiten  in  P u n ta  A renas aus M angel 
an M itteln  einstellen miissen, d ie nunm ehr ohne V erzu g zur V ollen d un g 
gebrach t w erden sollen. D ie A rgen tin ier haben sich, entschlossen, die 
Iia fen  von  San Julian, S an ta  C ruz und D eseado am  A tla n tik  zu 
m odernisieren, ebenso San A n ton io und den bedeutenden Petroleum - 
ausfuhrhafen Com odoro R iv a d a v ia  n eu zeitlich  auszubauen. D iese 
Inten sivierungsarbeiten  sind verbun dcn  m it einer A n lage  von  StraBen. 
auf denen dann aus dem inneren Patagonien  die am  O rt erbauten 
Lan desprodukte zu den U m schlagsplatzen  und Verschiffungshafen  
du rch  m echanisclien Zug herangefilhrt werden sollen.

In  den nordlichen D istrikten  Patagonien s beabsich tigt man 
groBe B ew asserungsprojekte durchzufuhren. E rfahrungsm aB ig eign et 
sich d o rt B oden und K lim a  v o rtrefflicli zur K u ltu r  hochw ertiger 
Fru ch te, wenn dem  B oden dic erforderliche F eu ch tig k eit zugefuhrt 
wird. M an w ill ein G eb iet von  1 M illion A ck er ausgiebig bew assern 
und so zu r A n lage  v o n F ru ch tp lan ta gen  ta u g lich  m achen. 130000 A cker 
Landes sind dazu  bereits n eu zeitlich  kanalisiert. D er B oden d o rt ist 
durch die m oderne B ew asserung auBerordentlich ertragreich gem acht. 
J e tz t so li nun gleichzeitig , um  das le ich t verderbliche G u t so rasch 
ais m oglich iiber die Verscliiffungshafen  dem K onsum  zuzufiihren, 
ein  ausgedehntes N etzw crk  m oderner StraBen geb a u t w erden. In 
d er H aup tsach e sollen StraBen m it entsprechendem  U nterbau  und 
D ecke ftir den V erk eh r m oderner M otorlastw agen an gelegt werden. 
A uBerdem  v e rfo lg t m an die Idee, den R io  N egro sch iffb ar zu m achen 
und dann zu den verschiedenen FluB hafen  StraBen heranzufiihren.

• Chile h a t ausgedehnte U ntersuchungen an geste llt iiber dic 
N u tzb arm ach un g der iiberaus reichen W aldbestan de Siidpatagoniens. 
D ie chilenischc R egierung wird je t z t  in jenen G ebieten eine nach 
m odernsten B etriebsgrundsatzen  orientierte F orstw irtsch aft ent- 
w ickeln. F iir  die A u sbcu tu n g der gegen w artig v o llig  unpassierbaren 
W ald er m achen sich in  gleicher W eise bedeutende StraBenanlagen 
und W egzw ischenverbindungen erforderlich. D ie chilenische H o lz- 
w irtsch a ft is t a llgem ein  stark  im  A ufbliihen  und w ird du rch  die E r 
fassung der uberaus reichen W ald bestan de der chilenisch-patagoni- 
schen G eb ietsteile  einen starken ZuschuB w irtsch aftlic lier K r a ft  er- 
fahren, A n  die ErschlieB ung dieser W aldbezirke soli je tz t  auch un- 
v erziig lich  lierangegangen w erden. D a  der H olzaustausch Chiles 
m it A rgentin ien  eine besondere R olle  spielt, so verdien t die Verkehrs- 
verbesserung fiir  den A bfluB  chilenischer H olzer nach A rgentinien 
in erster L inie du rch  den A n bau  von ZufuhrstraBen zu den geplanten 
argentinischen Eisenbahnum schlagsplatzen  ein besonderes Interesse.

F iir d ic B estrebungcn A rgentiniens, d ic W irtsclia ft des Landes 
du rch  die A n lage groBztigiger YcrkchrsstraBcn in ten siv  zu fordern, 
ist noch von w eitgeliendem  Interesse. daB auch im  B ezirk  von  B uenos 
Aires bedeutende S traB enbauprojckte v or ihrer D urchfiilirun g stehen. 
A u gen b lick lich  geh t m an an den B au  einer m odernen F em straB e 
von B uenos A ires nach dem  H afen  M are del P la ta  und von d a  nach 
Quecuen in der naheren. U m gebung yon  B uenos Aires heran. D ie 
K osten  dieser StraBe werden schatzungsw eise e tw a  8 M illionen Papicr- 
pesos betragen. Von der A n lage  dieser StraBen Ycrspricht m an sich 
besonders v ie l, d a  sic gerade du rch  argcntin isclie G ebiete m it be- 
deutenden farm  w irtschaftlichen  und vieh ziićh terisch en  Interessen und 
M oglichkeiten  gehen, die d am it gle ichzeitig  groB ziigig in B ew egun g 
gebrach t w erden sollen. AuBerdem  bedarf der fo rtgcse tzt stark er 
beanspruchte H afen  M are del P la ta  einer gewissen E n tlastu n g.

W eiterhin  in teressan t sind noch StraB en bauprojektc fiir dic 
A n lage von  7 StraBen, und zw ar von  B uenos A ires n ach E scobar, 
von  B uenos A ires nach P ilar, von B uenos A ires uber San Ju sta  nach 
Canclas, yon  C anćlas iiber T em p erli n ach L as F loris, von  Las F loris 
nach San Y icen te  und schlieB lich nach Coronel Bourdson. Rund 
300 km  StraBen sollen hier neu geb a u t w erden, fiir die etw a  18 M illionen 
Papierpesos aufgew endet werden sollen.

D a  A r g e n t i n i e n  u n d  C h i l e  in  d e r  B e f r i e d i g u n g  ih r e s  
S t r a B c n b a u b e d a r f e s ,  w e n i g s t e n s  w a s  m o d e r n e s • S t r a B e n -  
b a u m a t e r i a l  a n g e h t ,  f a s t  a u s s c h l i c B U c h  v o m  A u s  la n d  
a b h a n g i g  s i n d ,  so  b i e t e n  s i c h  j e t z t  w o h l  g e r a d e  h i e r  in 
k o m m e n d e r  Z e i t  u n a b s e h b a r e  a u B e r o r d e n t l i c h e  M o g l i c h 
k e i t e n  f i i r  a u s g e d e h n t e  G e s c h a f t s v e r b i n d u n g e n  m i t  A r 
g e n t i n i e n  u n d  c h i l e n i s c h e n  E in  f u h r h a u s e r n  in  v e r s c h i c -  
d e n a r t i g e m  S t r a B e n b a u m a t e r i a l ,  S t r a B c n b a u m i t t c I n ,  m o 
d e r n e n  B a u m e t h o d e n  u s w .

FIuBregelung im Palo-Verde-Tal in Kalifornien.
Im  P alo-V erd e-T al im sudostlichsten  K aliforn ien  w erden  FluB- 

schlingen, d ie den 31 000 ha bcw assertcs L an d  sch iitzęndcn  D eicli 
gefahrden, abgeschn ittcn  und die E in la u fe  der D urclistiche durch 
B uhnen ungew óhn- 
licher B a u a rt geregclt.
D ie  B au ein hciten  fiir  
d ieB u h n en  sind gleich- 
seitige D reifiiBe, in der 
R egel m it  9 m Seiten- 
lange, aus zusam m en- 
genieteten  a lten  Eisen- 
bahnschienen, in den 
E cken  und Seiten- 

m itten  ausgesteift 
(A bb. 1), d ie  du rch  
D ralitse ile  an B eton - 
anker (Abb. 2) ange- 
h a n g t w erden (Abb. 3).
B e i der stark en  G e- 
schicbe- undTrcibzeug- 
fuh run g des Colorado- 
flusses verlan den  die 
D reifiiBe, die in der 
R egel 10 m A bstan d  
erhalten, bald (Abb. 4), 
besonders, wenn noch F an gscile  dazw ischen gespan nt werden. A n schwic- 
rigen Stellen sind bis fiin f R eihen hinterein and er n otig  gew orden. Beim  
A usbleiben der Y erlan d u n g u n ter ungiinstigen  Y erh altnissen  sind

^  K—1

Abb. 1. A bb . 2.

£reifuO

Anker
------ 60-90m*---- 'DrohfseH

Abb. 3.

Abb. 4.

D reifiiBe von 6 m Seitenlange durch U nterw aschen versunken. U nter- 
spiilungen sind durch F asch in en m atten  a u f der B uh nen sohle ver- 
h in d ert w orden. (N ach S. E . W ebb, Z ivilin genieur in Los A n geles, 
in E n gin eerin g N ew s-R ecord vom  1 1 . A u g u st 1927, S. 226— 228 
m it 7 A bb.) N.
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"L ossłancferfuhrung Prellschutz eines Briickenpfeilers in einer SchiffahrtstraBe.
D er M itte lp feiler der Straflenbrucko iiber die Carąuinez-M eerenge 

in K aiiforn ien  bedarf eines k ra ftigcn  Sch utzes gegen Schiffe, die im  
N ebel oder du rch  W ind oder F lutstróm un gen  anfahren. E instw eilen

Eisenbr Briicke
_ 36 Urtłerkanłe

'Lossłdnder

m \  ps
MindrBełonstarke

d. a!ten

Schnitt B ~ B  

Abb. 3.
Schnitf C -C  
A bb. 2.

G efalle  yon  17,5 bis iS ,5  m au sn u tzt und dic altcn  M iihlcn, sow eit sio
noch im  B etrieb  stehen, m it Strom  versorgt. D as neue W eh r (Abb. i) ,u n -
m itte lbar oberhalb  einer E isenbahn briicke, h a t zwei O ffnungen von je
35 m W eite  m it W alzen versch liissen  (Abb. 2) und
drei O ffnungen von  30 bis 37 m W eite  m it 4 m hohen ,
S ch iitzen  (Abb. 3), d ie sich gegen L osstan der stiitzen
und gew ohnlicli durch einen fahrbaren  K ran  gehoben,  J *

, Stahlerne / 
Kęstentrógęr

'Pad/aleftippen̂'fiippen |! 
/rt&mAbsfonc/

Normah W-St.f36.2 A~

is t  ein  P rellsch u tz durch v ier um den P feiler yeran k erte  Scliiffc  ge- 
sch affen  w orden. D er en d gu ltige  P rellsch u tz beste lit aus.ein er starken 
E isenbeton decke m it R in g- und Strahlen au ssteifu n g in Linsenform  
(Abb. 1) a u f 50/50 cm  starken , teils lo trech ten , teils geneigten  Eisen- 
beton pfahlen  (Abb. 2), die in eine S te in sćh tiltu n g (Abb. 2) eingetrieben 
w erden. D ie D eck p la ttc  ist m it den v ier du rch  stahlerne K a sten trag er

. 3słaNerne 
<asfenłrgger k-70,V-H os Sand-

+,e

\<—vsc/71-

3rn Lichfhohe

Schnift C-D 

A bb. 2.

versteiften , 12 m starken  T ragsaulen  starr verbunden. 
so daB die ganze Pfeilerm asse gegen einen A n p rall 

'̂ Trr/rr n u tzb a r gem ach t w ird. D er R a n d  der D eck p la ttc  
i-tui , is t m it drei verschrau bten  und veran kerten  Eisen- 

bahnschicncn (Abb. 3) gep an zert, die in ein  an- 
fahrendes S ch iff einschneiden und in V erbind un g 
m it dem  E in d rin gen  des Sch iffsb ugs in die D eck- 
p la tte  den A n p rall e lastisch  abfan gen  sollen. D ie 
1,2 m starkę S a n d s ch ich ta u fd e rD e ck p la tte (A b b .2 )  
soli die lo trechte T e ilk ra ft aus dem  du rch  die 
Schriigpfahle ubertragenen StoB aufhcben. (N ach 
E n gin eerin g N ew s-R ecord vom  17. N o v. 1927, 
S. 794— 795 m it 5 Zeichn. und 1 L iclitb .) N .
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W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N .
Die Reichsverdingungsordnung im VerdingungsausschuB des 

PreuBischen Landtages. E in  A n tra g  der Sozialdem okratischen Partei 
auf H e r a u s g a b e  v o n  A u s f u h r u n g s b e s t i m m u n g e n  z u r R e i c h s -  
v e r d i n g u n g s o r d n u n g  f i i r  B a u l e i s t u n g e n  durch d ie  R eichs- 
regierung w ollte  d ie  Z u t e i l u n g  v o n  o f f e n t l i c h e n  A u f t r a g e n  
nur an solclie U nternehm er zulassen, w elche die tarifvertraglich  fest- 
gelegten  Lohn- und A rbeitsbedingungen anerkan nt haben und durch- 
fiihren, d ie A rbeiterschutzbestim m ungen durchfiihren, d ie Arbeits- 
kriifte durch die Offentlichen A rbeitsnachw eise anfordern, die vor- 
geschriebenen B eitriige zur A rbeitsversicherung leisten, die V erpflich- 
tu n g iibernehm en, daB an Zw ischenunternehm er tibertragene A rbeiten 
nach  den genannten  B edingungen durchgefiihrt werden, ferner die 
iibertragenen A rbeiten  nur dann in A kkord ausfiihren lassen, wenn die 
B erufsgruppe der A rb eiter zu stim in t und ein  A k k ord tarifvertrag  m it 
der G ew erkschaft abgeschlossen is t  und nur eine im  angemessenen 
Y erh altn is zur G esellenzahl stehende A n zah l von Lelirlingen be- 
sch aftigen .

Fern er soli der A uftragnehm er zu einer angem essenen Siclicr- 
heitsleistun g verp flich tet w erden, die W eitervergebun g der A rbeiten  
an Zw ischenunternehm er n ur m it E rtaubnis des A uftraggeb ers vor- 
nehmen dtirfen und d ie  Streik- und A ussperrungsklausel in § 6, Z iffer 2 
der allgem einen Yertragsbedingungen fiir d ie A usfiihru n g von B a u 
leistungen aufgehoben w erden.

D ieser A n tra g  w urde m it der B egriindung a b g e l e h n t ,  daB 
A u s f u h r u n g s b e s t i m m u n g e n  z u r  R e i c h s v e r d i n g u n g s o r d n u n g  
u n m o g l i c h  seien, da  d ie  R eichsverdingungsordnung k e in  G e s e t z ,  
s o n d e r n  e in e  V e r e i n b a r u n g .  d e r  b e t e i l i g t e n  IC r e is e  sei. 
R eichs- und Staatsbehórden haben diese V ereinbarung den B a u 
leistungen zugrunde gelegt.

D agegen w urde folgender A n tra g  angenom m en:
,,D as S taatsm in isterium  w ird ersucht, einen schriftlichen B erich t 

zu erstatten :
a) W elche preuBischen Behorden und w elche gem ischtw irt- 

sch aftlichen  K orp erscliaften , an denen PreuBen b e tc ilig t ist, haben die 
R eichsverdingungsordnung e i n g e f i i h r t  und w elche n ich t?

b) Sind schon E r f a h r u n g e n  m it  d e r  D u r c h f i i h r u n g  ge- 
m ach t und w elche ?

c) W as is t  geschehen, um die K o m m u n a l v c r w a l t u n g e n  zur 
A nw endung der V erdingun gsordn un g zu veranlassen  ?

d) Ist der BeschluB des L an d tags vo m  23. 6. 1926 betreffend 
A n e r k e n n u n g  d e s  a n g e m e s s e n e n  P r e i s e s  restlos durchgefiihrt 
worden ?“

Die projektierte E xportbank zur Forderung der A usfu hr. Der
R eich sw irtsch aftsm in istcr h a t sich  im  H aushaltsausschuB  des R eichs- 
tages fiir den se it e tw a  einem  halben Jahre erorterten  P lan  einer E x p o rt- 
b an k eingesetzt. D iese gep lante B an k  soli n i c h t  fiir d ie F in an zieru n g 
des la u f e n d e n  k u r z f i i s t i g e n  E xp o rtgesch aftes dienen, sondern nur 
solclie l a n g f r i s t i g e n ,  m e h r j a h r i g e n  G e s c h & f t e ,  i n s b e s o n d e r e  
L i e f e r u n g e n  a n  a u s l a n d i s c h e  R e g i e r u n g e n  finanzieren, fiir 
dereń K red itieru n g im  R ahm en ihres norm alen G eschiifts den be- 
stehenden B an ken  sow ohl w egen der L a n gfristigk e it ais auch der H ohe 
der O b jek te  d ie  M ittel feh len. Im  w esentlichcn  sollen diese O b jektę  —  
eine beschriinkte A n zah l groBer E in zelo b jekte, d ie sonst aus M angel 
an K red itm itte ln  n ich t g e ta tig t worden w aren —  durch H eranziehung 
auslandischen Geldes fin an ziert werden.

E s is t naheliegend, daB auch die U b e r n a h m e  g r o B e r  im  
A u s l a n d  g e p l a n t e r  B a u o b j e k t e  d u r c h  d e u t s c h e  B a u -  
u n t e r n e h m u n g e n  zu den Gesch&ften gehoren, die in das B ctatigu n gs- 
ge b ie t der E x p o rtb an k  fallen  wurden. W enn sich nun zw ar das P ro jek t 
der E x p o rtk red itb a n k  noch im  S t a d i u m  e r s t e r  E r w a g u n g e n  
befindet, so is t  diese A ngelegen h eit doch w ich tig  genug, um  ihr von 
vornherein  vo lle  A  u f m erksam  kci t zu w idm en.

Zw ischenkredite fiir den W ohnungsbau. D ie G ew ahrung von 
Zw ischenkrediten  fiir den W ohnungsbau  w ird insbesondere von  der 
D e u t s c h e n  B a u -  u n d  B o d e n b a n k  A .- G .  in  B erlin  betrieben. 
Eine- E ntschlieBung des W ohnungs- und des H aushaltsausschusses 
des R eich stages w ill den R eich sarbeitsm inister erm achtigen, zur 
verstark ten  G ew ahrung v o n  Zw ischenkrediten 10 M ili. RM  fiir die 
K a p i t a l e r h o h u n g  dieser B a n k  zu bew illigen. Fern er soli der R eich s
arbeitsm in ister crin ach tigt werden, die B i i r g s c l i a f t  fiir Zw ischen
kredite, w elche die genannte B an k  dem  K lcin w ohnun gsbau  im  Jahre 
1928 iiberlaBt, b is  z u 200 M ili .  R M  zu iibernehm en. D er Zinssatz 
fiir  d ie B au -Zw ischenkred ite  b e trag t e tw a  x o %  im  Jahre. -

Die W ohnyerhaltnisse in den deutschen GroBstadten. N ach  den 
je tz t  vorliegenden endgultigen Ergebnissen der Reichsw ohnungs- 
zahljm g w urden in den 46 deutschen G roBstadten 4,5 M illionen be- 
w ohnte W ohnungen festgestcllt. D avon  w aren 4,2 M illionen oder 
9 3 %  A ltw ohn ungen  und 320000 oder 7 %  N euw ohnungen.

V o n  den A l t w o h n u n g e n  entfa llen  5 2 %  auf K leinw ohnungen 
(1— 3 R aum e), 4 1 %  auf M ittelw ohnungen (4— 6 Raum e) und 7 %  
auf G roBw ohnungen (7 und m ehr R aum e).

B ei den N e u b a u w o h n u n g e n  um fassen die K lein w oh n un gen  
nur 3 5 ,5 % , d ie  M ittelw ohnungen riicken aber m it 0 7,4%  stark  in den 
Yordergrund, die G roBwohnungen bleiben  in ihrem  A n te il unver- 
andert.

F iir  A lt-  und N euw ohnungen insgesam t siiul diese Zahlen  5 1 % , 
4 2 %  und 7 % . D ie B evolkeru n g v e rte ilt  sich d arau f in folgender W eise : 
A u f Kleinw ohnungen entfallen  4 5 % , a u f M ittelw ohnungen gleiclifa lls 
45%  und a u f G roBwohnungen io %  der B evólkeru n g.

A u f je  roo W ohnungen kam en H aushaltungen  oder F am ilien
ohne eigene W oh nung:

in den Gem einden m it-  
5000 b is u nter 20000 Einw ohnern . . . . .  6,3

20 000 ,, ,, 50 000 ,, .......... 7,8
50000 ,, ,, roo 000 ,, .......... 9,1

100 000 und m ehr E in w o h n e rn ............................  10,3
W ahrend in der V o rk riegszeit in e tw a  2 %  aller W ohnungen zwei 

oder m ehr H aushaltungen bzw . F am ilien  in einer W oh nu ng zusam m en- 
wohnten, t r it t  dieser F a li je tz t m it rund 10 %  y ie l  hau figer in E r- 
scheinung.

Die W irtsch aftlichkeit des Stahlhauses. N ach  neueren U nter- 
suchungen (vgl. „Z e m e n t'' 1928, S. 276) is t d ie W a r m e h a l t u n g  der 
S tahlhauser sehr gering. W ahrend es m oglich  ist, du rch  eirie L u ft- 
sch ich t und eine diinne T ekton diele  einen gewissen W a r m e s c h u tz  zu 
erreichen, is t d ie W a r m e h a ltu n g  von  der W andstarke abhangig. D ie 
diinnen W andę aus W arm eschutzstoffen , g le ich v ie l w elcher A rt, 
konnen infolge ihres geringen R aum gew ichtes und ihrer kleinen MaBe 
n u r  s e h r  w e n ig  W a r n ic  in  s i c h  a u f s p e i c h e r n .  S ie  e r k a l t e n  
d a h e r  s e h r  s c h n e l l ,  sobald die H eizung unterbrochen w ird. D a  die 
E n tw ick lu n g  zum  s t o B w e is e n  H e iz e n  unter A nw endung lioch- 
w ertiger fliissiger oder gasform iger Brennstoffe dran gt, lie g t in der 
m angelnden W arm ehaltung ein  w irtsc lia ftlich  schw erw iegender M angel, 
der die geringen V o rteile , d ic  in  der kiirzeren H erstellun gszeit des 
Stahlhauses liegen, w eitau s tibenviegt.

Zem enttransport. D ie W agen gestellun g der D eutschen R eich s
bahn fiir den T ransp ort von  Zem ent h a t sich  seit dcm  starken  A b fa ll im 
D ezom ber 1927 im Januar 1928 w ieder vergroBert. W ahrend im  Januar
1927 17 800 W agen fiir den Zem enttransport angefordert worden waren,
betrugen diese Zahlen im

Ju n i 1927 ........................ 49 443
Ju li 1 9 2 7 ............................  50 199
A ugust 1927 . . . . .  51 451
Septem ber 1927 . . .  49 736
O ktober 1927 . . . . .  47 794
N ovem ber 1927 . . . .  32 242
D czem bcr 1927 . . . .  16 459

und im  Jan uar 1928 . , . . . 20 053
D ie Zahlen  der W agen gestellun g fiir  Zem en t laufen den vom  

Zem entbund gegebenen Zahlen fiir den Z em en tab satz und dam it 
auch der B ew egung des B au m arktes p arallel.

Die W agengestellung der Reichsbahn. D ie Z a h l der m onatlich  
von  der R eichsbahn zur V erfiigu ng gestellten  G iiterw agen g ib t einen 
A n h a ltsp u n k t fiir d ie  B eu rteilu n g der deutschen W irtsch aftsen tw ick - 
lung. Im  Jahre 1913 wurden (auf dem  jetzigen  R eichsgebiet) 3392 
Tausend W agen  im  D u rch sch n itt jedes M onats geste llt. 1926 waren es 
3312 Tausend und erst 1927 begann ein  A n stieg, der w e it uber den 
M onatsdurchsclin itt von 1913 h inausging.

E s  wurden an  G iiterw agen im  M onat g e ste llt:
1927 in T ausend S tiick

Jan uar . . ......................................3216
F e b r u a r ....................... ....  3245
M a r z ...............................................  . 3888
A p r i l ....................................................3489
M a i ....................................................  379°
J u n i ....................................................3709
J u l i ....................................................3905
A u g u st ............................................... 4059
S e p t e m b e r .....................................  4086
O k t o b e r .......................................... 4326
N o v e m b e r .......................  415G
D ezem ber ......................................3811

Im  M onatsdurchsclinitt des Jahres wurden 3807 Tausend W agen 
gestellt.

Hinausschiebung der Bindung einzelner Lander und Gemeinden 
an die nach dem Reichsbewertungsgesetz festgestellten Einheitswerte.
N ach einem  dem  R eiclistag  zugegangenen G esetzentw urf, dem  d er 
R eich srat schon zugestim m t h at, brauchen die Lan der und Gem einden 
im  Jahre 1928 die nach dem  Reichsbew ertungsgesetz festgestellten 
E inheitsw erte fiir die R ealsteu em  noch n ich t zugrunde zu legen. 
D a das G rundsteuerrahm engesetz und das G ew erbesteuerrahm engesetz
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voraussiclitlich  erst ani i .  A p ril 1929 in  K r a f t  treten  kann, erscheint 
es zw eckm aB ig, die B in d u n g an  die -Einheitswerte n ach  dem  R eichs- 
bew ertun gsgesetz noch n ich t 111 diesem  Jahre w irksam  werden zu 
lassen, d a  sonst binnen kurzer F ris t eine zwei mai ige U m stellun g der 
Landesgesetze erfolgen muBte.

D ie  B estim m un g ist erforderlich fiir die B ew ertun g der land - 
w irtsch aftlich en , forstw irtsch aftlich cn  und gartnerischen B etriebe 
und B etriebsgru nd stucke sow ie der g e w e r b l i c h e n  B e t r i e b e .  F iir  die 
stad tisch en  G rundstiicke und die gew erblichen B etriebsgrundstucke 
tr it t  d ie B in d u n g n ach  § 83 A b s. 1 R B ew G es. erst a u f G rund einer aus- 
driicklichen , vo m  R eich sfin an zm in ister m it Zustim m ung des R eichs- 
rats zu erlassenden B estim m un g ein . E in e  derartige  B estim m un g ist 
noch n ich t ergangen.

A bziige von AuBenstanden. N a ch  § 143 der R eiclis-A b gabe- 
O rdnung m iissen K ap ita lforderu n gen  m it dem  N ennw ert angesetzt 
werden, wenn n ich t besondere U m stande einen g e r i n g e r e n  W ert 
begriinden.

A b g e s e t z t  w erden kann  aber die n ach  E in gan g der AuBenst&nde 
zu entrichten de U n i s a t z s t e u e r .  AuBerdem  kann  ein  A b zu g gem aB 
§ 143 A bs. 3 A O . gem ach t w erden, der dem  Z in sverlu st fiir die D au er 
bis zur Z alilun g der Scliuld entsprich t. • A is angem essener Z in ssatz 
is t ein S atz  von  m indestens 7 %  anzusehen. U n ter B eriicksiclitigun g 
des R isikos ftir die B eitre ib b a rk e it der Forderung kann zudem  noch ein 
A b zu g  a u f das D elkrederekon to vorgenom m en werden.

D ie Lage auf dem B au m ark t. N acli der S ta tis tik  des D eutschen 
B augew erksbundes is t zw ar die A rb eitslo sig k eit im  B augew erbe im  
Jan uar 1928 in  allen  B ezirken  etw as stark er zuriickgegangen ais in  der 
gleichen Z eit des V orjahres, d och  w ird in  der I-Iauptsache n ur an den 
a u s  d e m  l e t z t e n  B a u j a h r  h e r u b e r g e n o m m e n e n  N e u b a u t e n  
gearbeitet. D er R est aus dem  V o rjah re  ist hóher ais der aus 1926 n ach
1927 ubernom m ene; es miissen je tz t  noch rund 100 000 W ohnungen 
fertigg este llt w erden gegeniiber 80 000 im  vorigen  Jahre. In  B erlin  
w aren sogar v o n  2r 000 im  Jahre 1927 in  A n g riff  genom m enen W oh - 
nungen 17 000 A n fa n g  Jan u ar 1928 noch im  B au  und 1300 noch n ich t 
iiber d ic  ersten V o rarb eiten  hinaus.

N e u e  B a u v o r h a b e n  gelangen zu r Z e it n u r  in  g e r i n g e m  ■ 
A u s m a B e  zur A usfiihrun g, d a  d ie  F in an zieru ngsgrun dlage n o ch  unge- 
k la rt ist. N u r die G roB industrie, vorn ehm lich  in  W estdeu tsch lan d, 
t r it t  m it ein igen  groBeren Y orhaben  auf.

Rechtsprechung.
B ean tragt der Versicherungsnehm er, die Feuenrersicherung w egen 

B etriebseinstellung aufzuheben, so erlischt der A n trag, w enn er nicht 
binnen zw ei W ochen vom  V ersicherer angenom m en wird. E in n ach 
A b lau f dieser F rist eintretender B ran dfall ist dann noch durch die Ver- 
sicherung gedeckt. (E n tsch eid un g des R eich sgerich ts, V I .  Z iv ilsen at, 
vom  24. Juni 1927 —  V I  121/27.)

J. w a r bei der V ersich erun gsgesellscliaft L . fiir d ie Z e it yom  
19. Jan u ar 1924 bis 19. Jan uar 1929 gegen F euersgefahr versich ert. 
D ie  Jalirespraniie, 8 vom  T ausend w ar b is T9. Jan uar 1926 gezahlt. M it 
B rie f vom  19. Ju li 1925 an  die V ersich erun gsgesellsch aft bean tragte  J., 
d ie V ersich erun g w egen E in ste llu n g  des B etrieb s der F lach saufberei- 
tu n gsan sta lt a b  15. Ju li 1925 aufzuheben. M it P o stk arte  v o m  29. Juli 
1925 te ilte  J . der V ersich erun gsgesellsch aft a u f dereń A n frage  v o n i
2S, Ju li 1925 m it, a u f dem  versicherten  G ru n d stiick  w erde n ur noch 
G astw irtsch a ft betrieben. D ie  V ersich erun gsgesellsch aft sandte ihrem  
A gen ten  S. eine v o m  10. A u g u st 1925 d a tie rte  A brechn u n g iiber G ut- 
bringun g eines T eils der Pram ie, sie w ill ferner am  31. Ju li 1925 einen 
N achtragssch ein  m it E rm aB igung der P ram ie v o m  19. Ju li 1925 ab  aus- 
ge ste llt haben. J. h a t diesen  N achtragssch ein  erst ani 22. Septem ber 
1925 erh alten , n ach  dem  B rande vom  22. A u g u st 1925. E r  verlan gt 
von  der V ersich erun gsgesellsch aft E rsa tz  des B ran dschadens an Ge- 
bauden, F ah rn is und M aschinen. D ie V ersich erun gsgesellsch aft 
le h n t d ie  E rsa tzp flich t u n ter B eru fu n g a u f d ie A u fh eb u n g des Ver- 
sich erun gsvertrages du rch  J. ab.

D as R eich sgerich t h a lt  'd ie  E rsa tzp flich t der Versicherungs- 
gcscllsch aft fiir  gerech tfertig t. B e i der F euerversicheru n g erlisch t ein 
dem  Versicherer gem ach ter A n tra g  auf SchlieB ung, V erlan geru ng oder 
A n deru ng des V ertrages, w enn er n ich t binnen zw ei W ochen  angenom 
m en w ird . D iese B estim m un g in  § 81 V ers.vertr.ges. bezw eckt, dem  
Versiclierungsnehm er, f a l ls d e r  V ersicherer binnen zw ei W ochen n ich t 
a n tw ortet, eine anderw eite  V ersich erun g zu erm oglichen und die G efahr 
e iner doppelten P ram ien zahlu n g zu yerm eid en . N a ch  dem  G esetz 
fallen h ierun ter auch  A n trage  auf A n deru n g eines laufenden Ver- 
siclierungsvertrages, n ich t nur eines bevorstehen den . Im  vorliegen den  
F a li lief die am  19. Ju li 1925 d u rch  das Schreiben des J. in  L a u f 
gesetzte  F r is t  am  2. A u g u st 1925 ab . D er W ille  der Versiclierungs- 
gcsellsch aft, den A n tra g  des J. a u f A u fh eb u n g der V ersicherung 
anzunehm en, is t  aber erst du rch  die U bersendung der A brechn u ng an 
den A gen ten  S. am  13. A u g u st 1925 in  die E rsch ein u n g getreten, also 
v ersp atet, w obei auBer B e tra c h t bleiben  kann, daB J. von  der A b 
rechnung zu n achst n ich ts erfahren h at. D ie  V ersiclierun gsgesellschaft 
ist daher an die Y ersich eru n g gebunden und muB den Brandschaden 
ersetzen.

Der A usschluB der A u fw ertu n g von B ankguthaben erstreckt sich 
auf alle aus dem Betriebe desH andelsgewerbes der B anken sich ergebenden 
G uthaben. (E n tsch eid un g des R eich sgerich ts, V . Z iv ilsen at, vom  
17. D ez. 1927 —  V  236/27.)

D ie  V ersiclierungsgesellschaft R . verlan gt von  der B a n k  M. die 
A u fw ertu n g eines D arlchns von PM'. 180 000. D er w ich tigstc  T eil des 
G eschaftsbetriebes der B a n k  3\I. bestan d darin , daB sie Gelder, w elche 
sie sich  zum  T eil du rch  A ufnahm e von H yp oth eken  auf G rundstiicke 
verschaffte, 'a n  B auun tern elim er w eiterlieh . D ie B a n k  M. leh n t das 
A ufw ertun gsverlangen  unter B erufun g a u f § 66 A u fw .ges. ab, w elcher 
d ic  A u fw ertu n g  von A n sp ru ch  aus an B an k en  gegebene D arleh n  aus- 
schlieBt.

D as R eich sgerich t h a t das A ufw ertungsbegehren d er V ersichc- 
ru n gsgesellschaft M . abgelehn t. D as D arlehn w a r aufgenom m en, um 
B auunternehniern  K red ite  zu gew ahren. E s han d elt sich also um  ein 
G uthaben, das sich  aus dcm  B etriebe  des I-Iandelsgewerbes der B a n k  M. 
ergieb t. G leich gu ltig  is t  hierbci, daB das D arlehn du rch  H y p o th ek  ge- 
sich ert is t oder daC die H in gabe des D arlehns fiir den G eldgeber eine 
V erm ogensanIage bedeu tet, A b s ich td e s  G esetzes is t es, V erpflichtun gen  
der K red itb a n k en  aus der A n schaffun g des von ihnen dem n ach st w ieder 

. auszuleihenden G eldes im  w eitesten  U m fan g von  der A u fw ertu n g  aus- 
zu nclim en.

D ieser B an k sch u tz g re ift jed och  n ich t P la tz , w enn es sich  um 
G esch afte  auB erlialb des B etriebes des H andelsgew erbes der B an k  
handelt, w enn der B an k ier e tw a  zur D ecku n g der K o sten  eines W ohn- 
hausbaues oder eines G run d stiickskaufs Geld aufnim m t.

Selbst bei geteilter F alligkeit des Provisionsanspruchs des M aklers, 
(acht T age  nach AbschluB, acht T age  nach B aubeginn), entsteht der 
Provisionsanspruch selbst schon m it dem AbschluB des verm ittelten V er- 
trages. D er M akler kann  von seinem  A uftraggeber auch bei T atigk eit 
fiir die G egenpartei Provision fordem , wenn der A uftraggeb er dies ge- 
wuBt hat. (E n tscheidun g des K am m ergerich ts vOm 29. O k t. 1927
—  24 U  2975/27.)

B ei B eau ftragu n g eines M aklers m it der V erm ittlu n g  eines 
G run d stiickskaufs w a r ausgem acht, daB ein  D ritte l der P rovisio n  a ch t 
T age  nach der notaricllen  V erb riefu n g des K au fs, d ie  restlichen zw ei 
D ritte l innerhalb a ch t T age  n ach  B au begin n  zahlb ar sein  sollten . D iese 
V erein baru n g is t  n ich t so auszulegen, daB der Provisionsan spruch des 
M aklers erst bei A u sfiih ru n g des V ertrages zur E n tsteh u n g  kom m t. 
V ie lm eh r h a t der M akler d ie  P rovision  bereits durch den A bschluB  des 
v o n  ihm  yerm itte lten  K a u fs  verd ien t, n ur die F a l l i g k e i t  der Provision  
w ird auf d ie  verein barten  Z eitp u n k te, (acht T age  n ach  V ertragsschluB, 
a ch t T age n ach  B au begin n), liinausgeschoben. W ird  der v erm ittelte  
V ertrag  n ich t ausgefiihrt, so kann der M akler d ie  A u szah lu n g der Pro- 
v ision  an dem  T age  ford em , an dem  der V e rtra g  im  ordnungsm aBigen 
L a u f der D in ge zur A u sfiih ru n g ge lan g t w are.

H a t der A u ftrag geb er bei E rte ilu n g  des P rovisionsversprcchens 
gew uBt, daB dem  M akler auch v o n  der G egenseite eine P rovision  zu- 
gesagt ist, so h a t er d am it reclinen miissen, daB der M akler auch ftir d ic 
G egenpartei ta t ig  w ird, und kann n ich t u n ter B erufun g hierau f die 
Zalilung der von  ihm  dem  M akler zugesagten  P rovision  ablehnen.

Ob ein V erhaltnis zw ischen Geld- und G oldwert von 100 zu 42 ein 
die A u fw ertu n g  rechtfertigendes unbilliges M iBverhaltnis ist, ist nach den 
U m standen des Falles zu beurteilen. (E n tsch eid un g des R eichsgerichts, 
V I. Z iy llsen at, y o m  10. N o v. 1927 —  V I . 72/27.)

N a ch  der feststehenden R ech tsprech un g des R eich sgerich ts ge- 
n iig t n ich t eine erhebliche G eldversch lecliterun g, um  das A ufw ertungs- 
verlangen zu rechtfertigen . E s muB vielm eh r das zw ischen G eld- und 
Sachleistun g zur Z e it des V ertragsschlusses bestehende V erh altn is bis 
zum  Zahlungstage zu einem  u nbilligen  M iB verhaltnis gew orden sein.

W an n  dies der F a li ist, laB t sich  n ich t n ach  einer allgem einen 
R egel beurteilen, is t y ie lm elir T atfra ge . Im  U rte il vo m  3. M ai 1926, 
(V  465/26), h a t das R eich sgerich t es geb illig t, daB bei einem  G run d- 
stu ck sk a u f die E n tw ertu n g  a u f e tw a  ein D ritte l n ich t fiir ausreichend 
erach tet w urde, um  eine A u fw ertu n g des K aufp reises zu rechtfertigen , 
zum al auf dem  G run d stiicksm arkt das G eld v ie lfa c h  eine w esen tlicli 
hóhere K a u fk ra ft b ew ahrt habe, ais auf andern M ark tgeb ieten . A h n lich  
w urde bei einer V orkriegssch uld  fiir  den K a u f eines W aren lagers die 
A u fw ertu n g ein er am  1. Ju li 1919 geleisteten  T eilzah lu n g n ich t fiir 
g e rech tfertig t erach tet, w eil d ie  K a u fk ra ft  der P a p ie m iark  n ach  der 
T euerun gszahl dam als erst auf etw as w en iger ais ein D ritte l des F ric- 
densw erts gesunken w ar. (U rteil vo m  26, Jan u ar 1927. (I 140/26.) 
AU erdings h a t das R eich sgerich t in andern  F allen  je  n ach  den U m 
standen auch  bei geringerer G eklen tw ertun g einen A ufw ertun gsan spruch 
zugelassen.

In dem  hier zur E n tsch eid u n g stehenden F a li  betrug der W ert der 
an den G lau b iger'ge le iste ten  P ap ierm arkzahlu n gen  m ehr ais 4 2 %  des 
G oldw erts des verein barten  K au fp reises zur Z e it des Vertragsschlusses. 
D as R eich sgerich t ha lt das A u fw ertu n gsverlan gen  des G laubigers n ich t 
ohne w eiteres fur u n gerech tfertigt. E s  h a t v ielm elir die V o rin stan z 
angew iesen, u n ter H eranzieliu n g anderer M aBstabe, ais der T ab elle  
zum  A u fw .ges. und u nter B eriick siclitigu n g  der besondern U m stande 
des F alles zu prufen, ob sich  das W ertverh a ltn is zw ischen G eld- und 
S achleistun g vom  V ertragsschluB  bis zum  Z ahlun gstage in ein unbilliges 
M iB verhaltnis v erk eh rt habe.
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P A T E N T B E R IC H T .
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der uaclistehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar I92S, S. 18.

A . B e k a n n t g e m a c l i t e  A n m e k lu n g e n .  K I. rg a,

B ekan n tgem acht im  P a te n tb la tt Nr.. 3 yom  19. Jan uar 192S.

KI. 4 c, G r. 27. B  128 850. A lfred  C. B ecker, B erlin-C harlotten burg, K I. 20 a, 
G rolm anstr. 4/5. S ich erheitsvorrichtun g fiir D ruckleitun gen, 
insbes. fiir  G asdruckleitungen. 18. X I I .  26.

K I. 20 a, Gr. 12. G 69 037. G esellschaft fiir Fórderanlagen E rn st K I. 35 b, 
H eckel m. b. H ., Saarbrucken. M ehrteilige R eparaturschelle 
fiir T ragseile  von  D rahtseilbahnen. 24. X I I .  26. KI. 35 b,

K I. 20 h, Gr. 5. L  66 787. F a . R ichard Liiders, G orlitz, B ism arck- 
s t r a B e i i .  G leissperrc. 18. I X . 26.

K I. 20 i, Gr. 34. M 93 i i i .  Jules Joseph H enri M orel-R evoll, KI. 35 b ,

P aris; V e r tr .: D ip l.-Ing. K . R a n fft, P a t.-A n w ., B erlin  S W  61. 
Z ugsich erun gsein rich tun g; Zus. z. P a t. 403 384.. 27. I. 26.
Sch w eiz 27. I. 25 u. 6 . 1. 26. . K I. 37 a,

KI. 42 a, Gr. 15. Sch 82 554. K a rl Schm ieder, Dresden, C oscnutzer
Str. 11. E in stcllbares K u rven lin ca l. 30. IV . 27. KI. 37 b,

K I. 80 a, Gr. 51. B  113 938. D ip l.-Ing. H ans B ayer, M iinchen,
H iltcn sberger Str. 42. Verfahren zur H erstellung von 
T cilstiick en  fiir zusam m ensetzbare E iscnbetonm aste. 3. V . 24. K I. 42 a, 

K I. So b, Gr. 1. M  90 230. D r. E rn st M urm ann, F reudenthal i. S clil.;
V ertr.: D r. H erm ann B arschall, P a t.-A n w ., B erlin  W  8.
V erfahren  zum  Trockenlegen feu cliter M auern. 20. V I . 25. 
Tschechoslow akische R ep ub lik  9. I X . 24. K I. 42 e,

K I. So b, Gr. 4. K  91 131. D r.-In g. A lfred  K rieger, Freital-D resden,
U n t. D resdener StraBe 35. H erstellun g vón  Steinholz.
29. I X .  24. K I. 42 e,

KI. So'b, Gr, 8. K  100 807. D r. Carl K ruger, M ehlem  a. R h. V er- 
fahren zur H erstellung von  Fórm steirien aus Feinm ull.
17. I X . 26. K I. 80 a,

KI. 81 e, Gr. 126. M 93 763. M aschinenfabrik B uekau  A k t.-G es. zu 
M agdeburg, M agdeburg-B uckau. A bsetzer. 19. III . 26.

K I. 81 e, Gr. 136. H  110 0 10 . A u g u st H erm es, L eip zig , D elitzscher KI. So b, 
Str. 7 F . RegulierverscliluB  m it einem  dem  AusfluO- 
querschnitt des S ch u ttgu tb u n k crs. zugekehrten  M antel.
5 . I I . 2 7 .

K I. 85 d, Gr. 1. V  20 952. V erein igte  B runnenbau- und T iefbohr- KI. So b,
G esellschaft A . Joanni & R . K ustcrer, A ugsburg, U lm er 
Str. 32. U n terhalb  des Brunnenschachtes liegender M antel- 
kiesfilter fiir T iefbrunnen m it einem  u nter dem  Grund- 
w asserstand im  S ch ach t eingebauten  Pu m pw erk. 2. II . 26. KI. 81 e,

B . E r t e i l t e  P a t e n t e .  K I. S i e,

B ek an n tgem ach t im P a te n tb la tt Nr. 3 vom  19. Jan uar 1928.

KI. 4 c, Gr. 35. 455693. M aschinenfabrik A ugsburg-N iirnberg A .-G .,
N iirnberg. Selbstspannender A bd ich tu ngsring zwischen KI. S4 a,
zwei m it dem  K olben deckei starr verbundenen W inkel- 
ringen fiir Trockengasbehillter. 12. V I II .  26. H  107 616.

Gr. 28. 455 629. G u stav  K n au l, B ernburg a. d. S ., u. E rich  
K n au l, G rube V ic to ria  I I I ,  P o st Grube M arga, N .-L . A us- 
legergleisruckm aschine fiir K ip p gleise. 7. V I I . 23. I< 86 477. 
Gr. 11. 455 569. D r. R u do lf W agner, H am burg, B ism arck- 
straOe 105. F uh ru n g von F ahrkorpern  fiir Schwebebahnen 
m it steilem  O berbau. 10. I I I .  25. W  68 785.
Gr: 1. 455 495. M aschinenfabrik  A ugsburg-N iirnberg A k t.-  
G es., N iirnberg. V erladeanlage. 19. I I .  24. M 93 9 11 .
Gr. t . 455 652. M aschinenbau A k t.-G e s. vorm . B eck
& H enkel, K assel. 'W indschutzbrem se fiir  K ran an lagen. 
12. V I .  26. M  94 908.
G r. 3. 455 496. M aschin en fabrik  A ugsburg-N iirnberg A k t.-  
G es., N iirnberg. W ip p kran  m it w agereclitem  Lastw eg.
22. I I .  27. M  9S 427.
G r. 2. 455 550. D r.-In g. H ugo B uch, B raunschw eig, K lein e 
C am pestr. 6 a. E isenbetondecke. 7. I. 27. B  129 104.
Gr. 5. 455 572. H ugo B odem ann, E rfu rt, E p in a y str . 27.
U -form ige, in  B eton korp er einzubetten d e A nkerschiene. 
1. I . 25. B  117  402.
Gr. 14. 455499. Lu d w ig  Gressani, Ziirich, Sch w eiz; V e r tr .: 
W . J. E . K och, P at.-A n w ., u. D ip l.-In g . F . W . Clodius, 
H am burg. Zeichcngerat zum  Ziehen von K u rv en . 26. IV . 27. 
G 70 112. Sch w eiz 6. IV . 27.
Gr. 23. 455 654. Siem ens &  H alske, A k t.-G es., B erlin-
Siem ensstadt. M eBvorrichtung fur T iefbrunnen. 9. I X . 25.
S 71 445.
Gr. 23. 455 655. O tto Wragner, B erlin -L an k w itz, Bruch-
w itzstraB e xo. Schwim m erstróm ungsm esser. 30. X I I .  26. 
W  74 665.
G r. 48. 455 566. F riedrich  S ch lagintw eit, K arlsruhe,
H erzstr. 2. F orm vorriclitun g zur H erstellung von Eisen- 
betontragern, 11. I X . 26. Sch  80 102.
G r. 13. 455 516. W ilhelm  Reiner, B erlin-Tem pclhof,
Schonburgstr. 8. V erfah ren  zur H erstellung von bitum inosen 
D eckschichten  a u f beliebigen O b erflach en ; Zus. z. P at. 
367 476. 9. V I I . 25. R  64 798.
G r. 16. 4 5 5 5 17 . A lte  B ron, A m sterdam ; V e r t r .:
M. Abraham son, P a t.-A n w ., B erlin  S W  47. V erfahren  zur 
H erstellun g von  B eton w an d p latten . 7, V I I . 25. B  120 676. 
H olland 20. I. 25.
Gr. 47. 4 5 5 79 3 . W illy  Stein, W iesbaden, K leiststr. 2 1.
Schw enkbare, kniefórm ige V erteilun gśrin nc fiir GuBbeton 
oder ahnliche A rbeiten . 6. V . 24. S t 37 959.
Gr. 127. 455 795- A T G  A llgem eine Transportanlagen-
Ges. 111. b. H ., L eipzig W: 32. Abraum forderbriicke m it in ,
den B ruckentrilger eingehilngtcr G ew innungseinrichtung.
26. V I . 27. A  51 295.
Gr. 3. 455 676. M aschinenfabrik EB lingen, EBlingen.
D relibares S ch iitz m it m echanischem  A n trieb . 7. X I . 25. 
M 91 968.

B U C H E R B E S P R E C H U N G E N .

N e u e  I n d u s t r i e b a u t e n  d e s  S i e m e n s k o n z e r n s .  F ab rik - und 
Y erw altun gsgeb& ude-W ohlfahrtsan lagen  von  H a n s  H e r t l e i n .  M it 
einer E in le itu n g von  H erm ann Schm itz. B erlin  1927,-Y e ria g  E rn st 
W asm uth  A .-G . P reis: geb. R M  15,— .

In  der H aup tsach e e n th a lt das B u ch  e in e ' groBe A n zah l von 
A bbildungen der vom  B au d irek to r des Siem enskonzerns H ans H ertlein  
aufgefiih rten  F ab rik-, V erw altu n gs- und W ohnliausbauten. A u f 
w enigen Seiten w erden den A bbildu ngen  die fiir den L eser erforder
lichen E rklarun gen  in kiirzester Form  zu teil. E in e  W iird igun g der 
G esam tarbeit H ertleins, der akadem ischen L osun g der reizvollen  
L ebensaufgabe, le ite t zu den A bb ildu ngen  iiber und g ib t eine durch- 
aus ausreichende E rgan zun g der genannten kurzeń  B esclireibungen. 
D ie B au ten  hinterlassen in ihrer G esam theit einen tiefen  E in d ruck  
von der schnellen E n tw icklu n g dieses W eltunternehm ens, zeugen 
von  dem  K ónnen eines Ind ustriearchitekten , zum m indesten auch 
von  dem  standigen Zusam m enwirken des B auingenieurs m it dcm  
A rch itekten . D r.-In g. G . E h n e r t .

M e c h a n is c h e  S c h w i n g u n g e n  u n d  ih r e  M e s s u n g . V o n  D r.-In g. 
J. G e ig e r .  V e r la g v o n  Julius Springer, B erlin  1927. Preis R M 2 4 ,— 

In einem  Z eita lter, in dem  der groBte T e il p h ysik alisch er E r 
scheinungen a u f Schw ingungen zu riickgefiih rt w ird, p fle g t der In 
genieur noch im m er w iclitige  V orgiinge station ar und F estigk eits- 
untersuchungen rein statisch  zu betrachten . Indessen begin n t in der 
G egen w art d ie D yn a m ik  ais T e il der M echanik fiir  den B au ingen ieur 
ebenfalls an B ed eu tu n g zu gewinnen. Sie tr it t  ihm  ahnlich, w ie dem  
M aschineningenieur, ais das groBe G eb iet der kleinen Schw ingungen

entgegen, dessen m ath em atischc B eh an dlu n g fiir zahlreiche Problem e 
abgeschlossen is t und sich  bei den A rbeiten  des P h ysik ers fn ich tb a r 
ausw irkt. Leid er re rliin d e rt der ausgesproclien m ath em atischc C h a
ra k te r der L iteratu r, daB sich diese Ergebnisse in der breiten  te ch 
nischen O ffen tlich k eit durchsetzen. B ish er stand fiir technische 
Bediirfnisse im  w esentlichen n ur das g u te  W erk  von  V/. H o rt zur 
V erfugun g, das allcrdings h au p tsach licli e lektrisch c Schw ingungen 
behandelt. Ihm  tr itt  nun das vórliegende W erk  zur Seite, das den 
Schw ingungsvorgangen der M echanik und d a m it -im w esentlichen 
Problem en des M aschineningenieurs gew id m et ist. D er V erfasser 
b esch rankt sich im  G egensatz zu ahnlichen V ęroffentlicliu n gen  auf 
A nw endungen der T heorie  der Schw ingungen des m ateriellen  P u n ktes, 
die zu n ach st fiir die verschiedenen M ógliclikeiten  von  erregenden 
K rafte n  ab ge le ite t w ird. D er V erfasser su ch t also seine A ufgabe 
n ich t in  der strengen m athem atischen B eh an dlu n g der Problem e, 
sondern is t  v ielm ehr bem iiht, die zahlreichen v erw ick e ltcn  Scliwin- 
gun gsvorgange der P rax is, o ft  v ie lle ich t in elem entarer Form , aber 
doch im m er so zu untersuchen, daB die dynam ischen Zusam m en- 
hange angen ahert verfo !gt werden und die Schw ingungsvorgiinge d a 
m it erforderliclienfalls beherrsclit w erden konnen. U n ter den A n 
w endungen bieten  die B erechnung der Bicgungseigcnfrequenz.cn von 
D am pfturbin en fun dam cnten  und die B erechnung der E igenfrequenzen 
eines federnd u n terstiitzten  starren  K órpers ais B ild  eines FaUrzeuges 
fiir den B au ingen ieur besonderes Interesse. D asselbe g ilt  von  dem 
A b sch n itt iiber die E in w irk u n g von  Stótien a u f statische System e. 
D er V crfasser behandelt darau f d ie p hysikalischcn  U rsachen des 
Schw ingungsvorgangs in  G esta lt der K ra fte , je  nachdem  sie ais



176 BUCHERBESPRECHUNGEN.
DKR BAUINGENIEUR

1028 HEFT 10.

dam pfende oder erregende K ra fte  au ftreten . In diesem  Zusam m en- 
liange is t  G elegenheit gegeben, a u f die S ch w in gu n gsfcstigk eit und 
D am p fu n g sfah igk eit von  W erk sto ffen  einzugchen und dereń M essung 
zu besclireiben, die gegen w artig  bei der B eu rte ilu n g  der 1'e stig k c its- 
e igenschaf ten im  M itte lp u n k t des Interesses steht. D ie  U ntersuchung 
der erregenden K r a fte  fiih rt zu r B eh an dlu n g des M assenausgleiclis 
von  M aschinen und zur harm onisclien  A n alyse  der K ra ft-Z e it-K u rv e .

D er z w eite  T e il des W erks is t der B e o b a c h t u n g  der Schw in- 
gungen, der ausfiihrlichen B esch reibu ng der h ierfiir crdachten  G erate 
und dereń U n tersuchung gew idm et. H ierbei z ie h t der V erfasser alle- 
die A p p arate  in den K reis seiner B etraclitu n gen , die gegen w artig  fiir 
die A u fzeich n u n g von M aschinen- und B riicken scliw in gun gen  ver- 
w en det w erden. E r  schlieB t seine A rb eit m it einem  A b sch n itt Iiber 
die p rak tisclie  U n tersuchung von  Schw ingungen und h a t hierbei 
G elegenheit, seine u m fangreiclien  E rfah ru n gen  iiber die D urch- 
fiihru n g von Scliw ingungsm essungen, ih re  B eo b ach tu n g und v o r  allem  
iiber geeignete M itte l zu r A b liilfe  darzulegen. M it diesem  um fang- 
reichen S to ff  iib erg ib t der V erfasser der O ffen tlich k eit ein W erk, das 
a llse itig  in der P ra x is  begriiB t w erden w ird, das uber m anche Schw in- 
gungsersclieinungen im B etrie b  von  K raftm ascliin en  A u fk k iru n g 
bieten kan n  und zw eifellos eine L iick e  in der L ite ra tu r au sfiillt. W ert- 
v o ll is t n am en tlich  die u nm ittelbare B ezieh un g zw ischen P rax is  und 
Tlieorie, dereń U m fan g a u f einfache, auch  dcm  v ielb esch aftig ten  
Ingen ieur le ich t zu ganglich e B etrach tu n gen  besch ran kt b le ib t. D as 
W erk  v erd ien t auch  u n ter B auingen ieuren  einen grofien Leserkreis.

B e y e r .

D e r  T a l s p e r r e n b a u .  Y o n  R egierungs- und B a u ra t a. D . P . 
Z i e g l e r ,  C lau sthal. I I I .  neu bearbeitete  A uflage, B an d  2, C. D ie 
B erechn ung m assiver T alsperren. 302 Seiten  m it 406 T e x ta b b il- 
dungen. B erlin  1927, V e rla g  von  W ilh elm  E rn st u. Solin. G eh. 
RM  29,40, in  L ein en  geb. R M  32,— .

B ei B eh an d lu n g der m assiven  Sperrm auern fo lg t Y erfasser 
dem  bereits im  1. B an dę, der h au p tsach licli den Sperrm auern aus 
E rde und losem Steinm aterial gew id m et ist, eingeschlagenen W ege: 
an H and źahlreicher B cispiele  zerstórter Sperrm auern .zu den ver- 
schiedenen, gebrauchlichcn  B erechnungsgrundlagen k ritisch  S tellun g 
zu nehmen und die in jedem  einzelnen F a lle  gesam m elten E rfahrungen 
fiir die B erechn u ng auszuw erten.

E in e F iille  von  M ateriał h a t der V erfasser m it groBem  FleiB 
zusam m engetragen, gesich tet und b earb eitet; der In h a lt des B uches 

■ h at entsprechend die u n ter B eo b ach tu n g der bezeichneten  B esprechung 
charakteristisclier Zerstorungsbeispiele einzig  m ogliche E in teilu n g 
n ach  den verschiedenen S ystem en m assiver Sperrm auern erh alten .

Z u n ach st beh an d elt V erfasser die allgem einen B erechn u ngs
grundlagen, g ib t einen kurzeń U b erb lick  iiber das M ateriał ais „ O b je k t"  
der B erechn u ng u nd le ite t in  der A u fzah lu n g der einzelnen W ege zur 
U ntersuchung der S tan d festigkeitsbed in gun gen  fiir die S ch w erkraft- 
m auer, d ie G ew ólbesperre und die aufgeloste  M auer zu r eigentlichen 
B erechn u ng dieser drei System e tiber. In  diesem  Zusam m enhange

1 nehm en die A usfiihrungen iiber die B eu rteilu n g und B eh an dlu n g des 
T rapezgesetzes und daran  anschlieBend der G riindungsflache einen 
besonders breiten  R aum  ein. E s  w iirde zu w e it fiiliren, a u f verschiedene 
U nterschiede zw ischen den A nschauungen n am h after F ach leu te  auf 
dem  G ebiete des T alsperrenbaues und den vo m  Y erfasser ver- 
tretenen im  R ahm en einer B uclibesprechu n g nah er einzugehen . Jeden- 
falls w ird  auch  der P ra k tik er  n ich t allem  bedingungslos zustim m en. 
D ieser U m stand sch m alert n ich t die Verdienste, die sich  der Y e r
fasser a llein  durch die Sam m lung des auB erordentlich vielseitigen  
E rfah run gsm ateria ls erw orben hat. W enn z. B . in dem  K a p ite l iiber 
die B erechn u ng von  Sch w erkraftm au ern  u n ter anderem  zur B e- 
griindun g dafiir , daB ein E n tw asseru n gsn etz in der G riindungssohle 
e in  w en ig aussichtsreiches U nternehm en sei, gesagt w ird, daB m an 
m it einein E n tw asseru n gsn etz schon beim  B eginn  des B au es in der 
G riindungssohle H ohlraum e sch afft, d ie von  dem  u n ter liohem  D ru ck  
stehenden Stau w asser gefunden w erden, so muB dem  s ta t t  dessen 
em pfohlenen VergieBen von  S ickcradern  unseres E rachten s m it den- 
selben G runden w idersprochen w erden, m it denen der V erfasser all- 
gem ein ein E n tw asseru n gsn etz v eru rteilt. E s is t zw eifellos beruhigender, 
das Sickerw asser in  einer L e itu n g  abzu fangen , in der es dem  G esetz 
des kleinsten  W iderstandes folgend ungehem m t abflieB t. E inem  
A usspiilen  des die L e itu n g  um gebenden M ortels kann  du rch  ein 
geeignetes M ischu n gsvcrhaltn is vo rg eb eu gt w erden. W er aber steh t 
dafiir, daB eine ausgegossene und dann u n ter D ru ck  steliende Sicker- 
ader sich n ich t neue, unliebsam e W ege sucht, d ie nie zu kontrollieren  
s in d ! F ern er kann  der B eh au p tu n g, daB v o n  W asserdriicken, w elche 
in statisclier B ezieh un g irgendw elche B ed eu tu n g besitzen, n ich t die 
Rede sein konne, auch n ich t in  jedem  F alle  ge fo lg t w erden. D ie 
V ern ach lassigun g des A u ftr ieb cs bei der S pan n un gserm ittlun g w ird 
keine veran tw o rtu n gsvo lle  B au leitu n g  anerkennen. D ab ei is t w en iger 
an die D urch dringun g des M auerkorpers, ais an  die der G riindungsfuge 
und des U ntergrundes ais der w ichtigsten , u nzuganglichsten  und 
gefalird etsten  S tellen  einer T alsperre gedaclit.

D as folgende K a p ite l e n th a it eine ausfiihrliche Dbersic.ht iiber 
die G ew ólbesperre, d ie B eh an dlu n g des Q uerschn ittes im  V erg leich  
zum  Stiitzm au erqu ersch n itt und der in den G ew olbesperren auf- 
tretenden R ingspannungen, der B ezieh un gen  zw ischen S tiitzm au er- 
und R ingpressungen, ferner die B erechn u ng der V erteilu n g  v o n  G e- 
w olbe- und Stiitzm au erw iderstan d a u f G rund der elastischen  Form -

anderungen, w obei zu den M ethoden von  L iec k fe ld t und B achm an n  
S tellun g genom m en w ird. A u ch  hier sind dem  T e x t  B eispiele aus- 
gefu h rter G ew olbem auern beigegeben.

N a cli kurzem  H in w eis a u f A usfiihrungen eiserner T alsperren, 
im  besonderen auf die am erikanische H auserlake-Sperre finden die 
aufgelosten  oder Pfeiler-Sperren  ausfiihrliche B eh an dlu n g. V erfasser 
ze ig t an H and źahlreicher A usfiihrungsbeispiele die E n tw ick lu n g  
dieses Sperrm auersystem s, bespricht auch  hier einige eingestiirzte 
Sperrm auern, und g e lit dann a u f die E rm itte lu n g  der A bm essungen 
der aufgelosten  Sperren ein.

D en SchluB b ild et die B esch reibung und B erechn u ng der Y oliren- 
baclitalsperre ais erster deutscher a u fgeloster Sperrm auer,

D as vorliegende B u ch  b ie te t v ie lc  w ertvo lle  A n regungen und 
g ib t  besonders m it R iick sich t a u f d ie B esch reibu ng einer groBen 
A n zah l ausgefu hrter Sperrm auern fiir  die P rax is  m anchen A n h a lt. 
E s d arf besonders dem  Ingenieur der P rax is  em pfohlen  w erden, der 
m it erfahrenerem  B lic k  das fiir  ihn W issensw erte und n ach  seiner 
E rken n tn is R ich tige  dem  B uche entnim m t, der auch  unbeeinfluBt 
b le ib t von den leider auch  in diesem  B an dę en thalten en  personliclien 
A ngriffen . • D r. E h n e r t .

D ie  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d e r  W a s s e r k r a f t e  in  
M i t t e l e u r o p a .  V o n  A . L i c h t e n h a u e r .  (M itt. G eogr. Ges. 
W iirzb urg , 2. Jahrg.) U n iv.-V erlagsbu ch lian d lun g K a b itsch  u. 
M onich. W iirzb u rg  1926.

D ieser A rb e it bin  ich  m it groBer S ym p atliie  gegentibergctretcn, 
denn es w are  in der T a t  rech t n iitzlich, einen U b erb lick  zu erh alten , 
w ie ihn der T ite l verlieiB t. A b er es d a rf n ich t v erh eh lt w erden, daB 
die A blian d lu n g eine E n ttau scliu n g  bereitet. D er V erfasser h a t sich 
ih rer A bfassu n g offen b ar n ich t m it der w iinschensw erten R u lie  w idm en 
konnen, so daB sie m it zalilreichen M iBlichkeiten b e la stet ist, die ich  
gerne entscliuldigend nur ais F liic litigk e iten  bezeichnen w ill, die aber 
leider doch ta tsach lich e  U n rich tig k eiten  sind. So w ill V crf. bei E r- 
w ahnung der W asserfiiliru ng der Fliisse v o n  H iigel- und F laclilan d  
von  k i i h l e r  Ja lireszeit reden, h a t ab er f e u c h t e r  geschrieben; so 
v erleg t er die P o rju sfa lle  nach N orw egen; so k om m t bei B esprechung 
der W eser der S a tz  zu stan de: „h ie r  sind im  L en n egeb iet auBer diesem  
FluB  selb st besonders Innerste und O ker zu nen n en ." D ie E rw ahn un g 
der O ker ze igt, daB die Lenne n ich t n ur eine v erd ru ck te  L ein e  ist. 
Solclie B cispiele  lassen sich  leider noch m ehr auffiih ren. Sehr be- 
dauerlicli ist, daB offen bar keine K o rre k tu r gelesen ist, denn so kon n te 
gesclielien, daB am  SchluB der Seite  20 Zeilen ausgefallen  sind, die 
eine fiir  die B eu rteilu n g der A rb e it erhebliclie D efin ition  erhalten  
haben. Donn der V e rfa sse rb a u tse in e ve rg le ich e n d e k a rto g ra p liisch e D a r
stellun g a u f den B e g riff  der K ra ftd ic h te  (PS/qkm ) au f; und w ir wissen 
nun n ich t genau, w ie, d. h. v o n  w elchen E in zelflach en  ausgehend, er 
zu den Zahlen gelan gt ist, die seiner K a rtę  zugrunde liegen. L eid er 
fe lilt  auch eine T ab elle  iiber diese fun dam entalen  Ergebnisse, die, 
zur V erm eid un g hoher S atzk osten , sehr w ohl in einem  U m druck- 
verfahren  gegeben h a tte  w erden konnen. (In dem  groBen zw ei- 
b a n d igcn W e rk  P a rd e ’s tiber die R lione is t von  den uberaus zahlreichen 
T abellen  n ich t eine einzige v o m  S etzer hergestellt.)

D ie K a rte n  geben das B ild , das m an im  allgem einen erw a rtet; 
E in zelh eiten  der L inien fiih ru ng und Flachen^ liederung lassen sich, w ie 
gesagt, n ich t priifen. A b e r  m an muB sich  fragen, ob der V erfasser, 
der die ausgezeichneten B ayerisclien  am tliclien  W erke kennt, gerade 
diesen W eg w alilen  muBte. W ir  sind m it ,,M itte lw erten " sehr reicli- 
lic li b elastet, und konnen in  H yd rograp liie  und W asserw irtsch aft 
m it ihnen doch so w en ig anfangen, w o w ir im m er n ur R ealitaten  
brauchen. E in e vergleich en de D arstellu n g, w ie sie dem  V e rf. vor- 
scliw ebte, is t  fre ilich  wiinschenswert. und zu erstreben. A b e r sie muB 
sich  aufbauen n ich t auf letzten  Endes doch etw as harm loser R cliere i, 
sondern auf der B etrach tu n g  der, w ie  ich  geze igt habe, sehr genau und 
eind eu tig  definierbaren  w asserw irtschaftlich en  L a n d sclia ft. D a m it 
w ird  einerseits die geographische B ed in g th eit der E rscheinungen k lar 
lierausgestellt, und anderseits dem  w irtsch aftlich en  Interesse und 
seinen F orderungen gen iigt. G ravelius.

D ie  G e o l o g i e  im  I n g e n i e u r - B a u f a c l i .  V o n  W . K r a n z .  V e rla g  
F erdin and E n ke, S tu ttg a rt, 1927. P reis geh efte t R M  31,50, g e b . 
RM  3 4 — -

D er in F ach kreisen  durch zahlreiche A rb eiten  der reinen" und 
besonders der angew an dten  G eologie bestens bekan n te  w u rttem - 
bergische Landesgeologe und friihere M ilitargeologe  K ra n z  h a t in 
diesem  W e rk e  seine reiclien  E rfah run gen  a u f dem  G ebiete der
I ngenieurgeologie n iedergelegt.

In  dem  vorliegen deil B an d ę  —  das W erk  so li sp a ter in einem  
zw eiten  B an d ę  F o rtsetzu n g  find en  —  w erden n ach  einem  einleitenden 
A b sch n itt iiber die E n tw ick lu n g  der K riegsgeologie  und ih re B e 
deu tu n g fiir die angew an dte G eologie in ih rer A llgem cin lie it die E r 
fahrungen w iedergegeben, d ie der Y e rf. iiber die V erw en d u n g ver- 
schiedenster R o lim ateria lien  zu B eto n  anstellen  konnte. D em  A rb cits- 
gebiet des V e rf. entsprechend stam m en die zu den B eton dru ckp rob en  
verw en d eten  R o h m ateria lien  aus S iidw estdeutschland  und den K riegs- 
sch au p latzen  im  ben achb arten  F ran krcich .

In  23 T ab ellen  sind die angeste llten  V ersuch e und ih re  E r 
gebnisse zusam m engefaBt, dabei im m er u n ter g le ich zeitiger A n gab e 
der petrographischen  E igen sch aften  des verw en d eten  G esteins- 
m aterials.
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A b sch n itt C  behandelt liydrogeologische F ragen, nam licli G rund- 
w asser und Q uellen, B oden filterun g, L a g e  und S ch u tz v o n  W asser- 
fassungen, V e rsta atlich u n g  der W asserversorgun g, des G rundwassers 
und der Q ucllcn, m it ansclilieBenden B eispielen  aus der P raxis.

E s fo lg t ein fiir  den B au ingen ieur besonders w ich tiger A b 
sch n itt D : G eologie und B augrunduntersucliung, m it ausfiihrlichen 
T ab ellen  iiber die zulassige B ela stu n g  des B augrundes, iiber natiir- 
liclie B osch un gsw in kel u nd B oschungsverhiiltn isse der G esteine.

Insbesondere w ird  die B au gru n dun tersu ch un g bei A n lage  von 
B riicken, Staudiim m en, T alsperren, m ilitarischcn  U berflutungen 
eingehend besprochen.

D ie  zahlreichen B eisp iele  aus der ingenieurgeologisclien T a tig k e it 
<les Verfassers sowie die sorgfaltige  bis 1926 einschliefilich reichende 
A n gab e der w e it verstreu ten  F a cb literatu r m achen das B u ch  be- 
sonders w ertvo ll. Sein S tud ium  w ird  sow ohl Bauingenieuren  wie 
G eologen v ie l A n regun g und N u tzen  bringen. E . R im a n n .

B e i t r a g e  z u r  G e s c l i i c l i t e  d e r  T e c h n i k  u n d  I n d u s t r i e .  
J a h r b u c h  d e s  Y e r e i n s  D e u t s c h e r  I n g e n i e u r e ,  lieraus- 
gegeben von  C o n r a d  M a t s c h o B .  B erlin  1927. 17. B d . m it
357 T e x ta b b . und 14 Bildnissen. V D I-V e rla g  G m bH . Preis 
RM . 16.— , fu r  M itglied er des V D I  RM . 14.40.

Im  A uB eren erscheint B d . 17 in anderer F orm  ais seine Y organ gcr, 
d e r,,N o rm u n g "u n d  der du rch  sie bedingten  gtinstigeren Preisgestaltun g 
des W erkes R ech n un g tragend. W ie  alle bisher auf diesem  G ebiete 
erschienenen V eróffentlich un gen  w ird auch  der vorliegende 17. Band 
von allen  Freunden der G esch ich te der T ech n ik  m it besonderer A n- 
erkfennung und w arm em  D a n k  an  den H erausgeber, P rof. D r. C. 
M atschoB entgegengenom m en w erden; b r in g t er doch w iederum  
eine so groBe F iille  liochinteressanten S toffes aus der gescliichtlichen 
E n tw ick lu n g  von  In d ustrie  und T echn ik , daB ein jeder deutsche 
Ingenieur v ielgesta ltige  A nregungen dem  neuen B an d ę entnehm eń 
und im m erm ehr „b esitzen  lem t, w as er von  den V atern  ererbt h a t" . 
Im m er w ieder driingt sich einem  jeden beim  D u rch blattern  der vor- 
liegenden gescliichtlichen Forseliungen im  G ebiete der T echn ik  der 
G cdanke auf, w arum  heu te noch n ich t allgem ein an den 
T echn isch en  H ochschulen  Leh rstiilile  erric litet oder zum  m indetsen
l.e lirau ftra ge  erte ilt werden, um dem  W erdegang des bauliclien  und 
kon stru k tiven  S cliaffen s in allen seinen vielen T eilen die ih m  gebulirende 
S tcllun g a u f den hochsten technischen B ildu ngsanstalten  einzuraum en. 
H ierbei han delt es sich n ich t n ur um  das allm ahlige oder durch den 
besonderen Genius bedingte sp run gh afte  gcschiclitlich e W erden, n icht 
nur um  die A n bahn un g und E n tw ick lu n g  neuer G edanken und a u f ihnen 
aufbauender F ortsch ritte , sondern auch  um die gan z persSnliche B e- 
einflussung der akadem ischen Jugend durch die glanzenden Vor- 
bilder, durch eine v ielgesta ltige  veran tw o rtun gsvo lle  und zielbewuBte 
L cben sarb eit und Energiezusam m enfassung aller der GroBen im R eiche 
von  In d u strie  und T echn ik, w elche die Vorbedingungen des heutigen 
G em einschaftslebens gesch affen  haben. B e tra c h te t m an auch 
u nter diesem  G esichtsw inkel den vorliegenden 17. B an d, so w ird man 
erkennen, daB auch er w ieder in diesem  Yorbildlichen Sinne zu den 
heutigen  Ingenieuren spriclit, daB neben bedeutsam en k u ltu r- und tech- 
nisch geschiclitlichen E rorterungen  und Forschungsergebnissen die 
Person lichkeit in die erste L inie  tr itt.

M ogę auch  der neue B an d  bei den Freunden und Jungern der 
G esch ich te der T echn ik  den w ohlverdienten  B eifa ll finden, v o r  allem 
aber auch neue Freunde diesem  bisher nur w enig beachteten, aber 
um  so dankensw erter zu bepfliigenden Forschungsgebiete zufiihren 
und hierdurch den N acliw uchs erziehen helfen, der in h offentlicli 
n ich t a llzu lan gcr Z e it a u f unseren technischen H ochschulen die Ge- 
sch ich te  der H au p tgeb ietc  der T ech n ik  lehren kann. H ierbei werden 
ihnen die von  Conrad M atsclioB herausgegebenen gescliichtlichen  
B eitrage  eine hocliw ertvolle  Fundgrube bieten und bedeutsam e An - 
regungen verm itteln . M. F o e r s t e r .

S i e d e l u n g s k u n d e  d e s  D e u t s c h e n  V o l k e s  u n d  i h r e  B e -  
z i e l i u n g  zu  M e n s c h e n  u n d  L a n d s c h a f t .  Y o n  R o b e r t  
M ie lk e .  J. F . L eh m an n ’s V erlag, M unchen 1927.

D as D eu tsch e Siedelungsw csen is t schon in zahlreichen, zum  Teil 
ausgezeichneten  V eroffentlich un gen  beh an delt w orden, bisher aber 
im  w esentliclien  im m er vom  baugeschichtliclien  oder bautechnischen 
Stan d p u n k te  aus und w ohl noch nie im  engeren Zusam m enhange 
m it U ntersucliungen iiber die E ig en a rt der verschiedenen deutschen 
Volksstam m e, ihres lu luslichen und gem eindlichen Lebens und uber 
die besonderen gcographischen V crh altnisse, die doch a u f Siedelungs- 
a r t  und Siedelungsform  in  ganz auB crordentlich liohem  MaBe be- 
stim m end e in g ew irk t haben. E s  is t  daher ein  groBes Y erd ien st des 
Y erlages, einen hervorragenden F achm an n  m it der griindlichen B e 
handlung des Siedelungsw esens aus diesem  erw eiterten G esichtskreis 
heraus b e tra u t zu haben.

R o b ert M ielke is t  d ieser liohen A ufgabe in ganz hervorragender 
W eise gerech t geworden. In  seinem  uns vorliegenden, 310 Seiten 
um fassenden, m it 73 v o rtre fflich en  A bbildungen und 6 T afeln  aus- 
gestatteten  B u ch  g ib t  der Y e rfa sse r  in klarer, lebendiger Sprache, 
getragen  v o n  w arm er B egeisteru ng fiir deutsches V olkstum  und 
cleutsclies W esen eine gan z neue und eigenartige B etraclitu n g der 
Siedelungsfrage.

A usgeliend von den vorgeschichtliclien  Siedelungen fiih rt er in 
iiberzeugender W eise aus, w ie Einzelliofe, W eiler, H aufendorf, Rund-

dorf, StraBendorf, A n gerdorf und S ta d t in  ihrer E n tw ick lu n g  von  
der E ig en a rt der verschiedenen deutschen Y o lksstam m e abhan gig 
sind. G eradezu  uberraschend und iiberaus ztitreffend is t seine in 
kurzeń S tric lien  gezeichnete B eu rteilu n g der C haraktereigenschaften  
der Saclisen, Friesen, Franken , H essen, Thiiringer, S cliw aben und 
Alem annen.

A uB er dem  ostdeutschen  K o lon iallan d  werden auch dic d eu t
schen A nsicdelungen ósterreich s, S iid-T irols und Siebenbiirgens in 
den K re is  der B etrac litu n g  gezogen.

D as ausgezeichn ete B u ch  is t  durchaus zeitgem ilB, da d ic  in 
ihm  vertreten en  A n schauun gen  den w irksam sten  S ch utz gegen dic 
gegenwrartig en  B cstrebu n gen  darstellen, die darau f liinausgelien, echte 
d eu tsche bodenstandigc K u ltu r  in u nbestim m tc V orstellun gen  von 
einem  allgcm einen Y o lk ergem issch  ze rfla tte rn  zu lasen.

M ielke's B u ch  g e h t w eit liinaus iiber den K reis der Siedelungs- 
faclileu te  und w en det sich  an  die G ebildeten  aller Sch ich ten  unseres 
Y olkes. M ag es einen w e it ausgedelinten Leserkreis finden.

E w a l d  G e n z m e r ,  D resden.

S i e m e n s - J a h r b u c h  1 9 2 7 ,  herausgegeben von der Siem ens & H alske
A .-G . und den S iem ens-Schuckert-W erken G . m. b. H . D IN  A . 5, 
X IV /472 Seiten m it zahlreichen A bbildungen und 10 T iefdruck-B ild- 
einlagen. (V D I-V erlag G. m. b. H „  B erlin  N W  7.)

D ie Siem ens & H alske A .-G . und Sieniens-Scliuckert-W erke 
G. 111. b. H , dereń m onatlich  erscheincnde Siem ens-Zeitschrift B erichte 
iiber bem erkensw erte technische A rbeiten  des Siem ens-K onzerns bringen, 
haben m it diesem  Jahrbu ch  einen neuen W eg beschritten , um A rbeiten 
grundlegender B ed eu tu ng des Siem ens-K onzerns bekanntzugeben. D as 
Jahrbuch 1927, dem  in jedetn Jah r ein neues folgen soli, e n th a lt 33 
Yerschiedene A bliandlungen m it sehr guten  A bb ildu ngen  vo h  den be
kań ntes ten F ach leu ten  des Siem ens-Konzerns, d ie selbst m itten  in der 
sćhaffendcn A rb eit stehen. M an crh a lt so in kurzeń Ziigen einen guten 
0 berblick iiber die technischen F ortsch ritte  im  S tark stro m -u n d  Fern- 
m eldewesen. A u f die einzelnen A bhandlungen kann hier n atiirlicli 
n ich t eingegangen w erden. Sic einzeln aufzufiihren wiirde auch noch 
zu w e it gehen. D ah er seien hier nur folgende erw&hnt: D ic  E lek tri- 
fizierung Irlands und der A usbau  des Shannon, die Verlegung der 
Pupin -Seekabel in der Nordsee, das unterirdischc U m form w erk in 
I-cipzig, bem erkensw erte W asserkraftbauten  der letzten  Jalire, d ic 
neuen B au ten  des Siem ens-Konzerns, F ortscliritte  der B eleuchtungs- 
technik, L ich ttagessign ale  im Eisenbahn- und Stra6enverkehr, die 
E n tw ick lu n g der Schnelltelcgraphie usw. M an sieh t schon hieraus, 
daB das Jahrbuch sich n ich t auf rein elektrotechnische A rb eiten  be- 
sch ran k t sondern auch die G renzgebiete m it behandelt, und daB m an 
m it diesem  Jahrbuch und den folgenden ein Yorziigliclies Q uellenw erk 
uber alle m it der E lek trotech n ik  und der E lek tro w irtsch aft in Ver- 
bindyng stehenden G ebiete erhiilt. M o lle r in g .

S c h u t z  v o n  B e t o n  u n d  E i s e n  d u r c h  I n c r t o l .  G utach tlic lie  
B ea rb eitu n g von Professor D r.-In g. A . K l e i n l o g e l ,  D iirm stadt, 
herausgegeben v o n  der F irm a P aul L cchler, In erto l-F abrik , S tu ttga rt.

In  der vorlicgenden B roschtirc sind die in 25 jiiliriger l ’rax is ge- 
w onnenen E rfah run gen  m it I n e r t o l  und die Priifungsergcbnisse m it 
diesem  allgem ein bekann ten  und w ertvo llen  A n strich m itte l ilbersiclit- 
lich  zusam m engefaBt. A us ilir ergib t sich die allseitige glilnzende B c- 
w ilhrung des M aterials. M. F o e r s t e r .

P e r s o n e n b a l i n l i o f e .  G run dsatze fiir die G estaltun g groBer A nlagen. 
Von D r.-In g. W . C a  u er, G eli. B au ra t, Professor an der Technischen 
H ochschule B erlin . 2. u m gearbeitete und w esentlich  erw eiterte 
A uflage. M it 142 A bbildungen im T e x t. Y e rla g  von  Julius 
Springer. B erlin  1926, P reis RM . 22,50.

In w esen tlich  erw eitertem  U m fange, aber m it der gleichen 
S toffe in teilun g is t 13 Jahre nach der ersten die zw eite  A u flage  des vor- 
liegenden W erkes erschiencn, die die F ortsch ritte  der W issen scliaft 
auf dem  G ebiete der B ahnhofsan lagen  in erster L inie  ftir deutsche 
V erh altnisse im  w eitesten  U m fange beriicksich tigt.

Im  ersten A b sch n itt w erden die R u ck sich ten  a u f den Eisenbahn- 
verkeh r, die beim  E n tw u rf eines B ah nh ofes beziiglich  der zweck- 
m aBigen W ege fiir  Reisende, G epiick, Post, E xpreB - und E ilgutbefórd e- 
rung v o m  B ah n h ofsvorp latz bis zum E isenbahn w agen  zu beachten 
sind, erortert. D ie hier aufgestellten  G rundsatze w erden an neueren 
Em pfangsgebauden (K arlsruhe, L eip zig , S tu ttg a rt und an dem  E n t
w u rf fiir  B ah n h of Ziirich) besprochen.

D er zw eite A b sch n itt, der am  um fangreichsten  ist, behandelt 
die R u ck sich ten  a u f den Eisenbahn bctrieb. E in leiten d  w ird die B ah n- 
liofsform  im  Zusam m enhang m it der F uh ru n g der S treckengleise sowie 
die selbstandige E in - und D urch fiih ru ng sam tlich er Streckenhauptgleise 
u nterV erm eidu n gvon  K reuzun gen , eineF orderu ng, die fiir  d ieF ahrp lan - 
gestaltu n g und die B etriebssicherh eit ais V ollkom m enstes anzustreben 
ist, erortert. Besonders heryorgehoben zu werden verdienen die folgenden 
U ntersucliungen iiber die zw eckm aB ige L a ge  und B en u tzu n gsart der 
B alinsteiggleise und B ah nsteige. H ier werden die G rundform en der 
G leisplane kritisch  erortert, insbesondere der D urchgangsbahnhof 
im  V ergleich  zu dem  K o p fb ah n h of, zu dessen verkehrlichen N achteilen  
noch die gróGercn betrieb liclien  sch arf hervorgelioben werden. D ie 
L age  der einzelnen B ahnhofsteile , insbesondere der A bstell- und 
R angierbahnhófe, der E ilgu t- und P ostan lagen  zu den D urcligangs-, 
K opf-, Trennungs- und K reuzungsbahnhofen  wird hierau f eingehend
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untersucht. Neu aufgenom m en is t eine U n tersu chu n g iiber die Lei- 
stu n gsfah ig k eit der Personenbahnhófe und uber die durch sie bedingte 
A n zah l der B ah nsteiggleise. D ie  U n tersu chu ng is t a u f E rfahrun gs- 
zahlen  a u fgeb a u t und d ien t fiir den ersten A n lia lt  eines E n tw urfes. 
Zu einer zuverlassigeren  L osu n g w iirden die B etriebsp lan e fiihren, die 
sich a u f Zeit- und B ew egu n gsstu dien  der einzelnen B etriebsvorgan ge 
a u f der G run dlage des anfallen den  V erk eh rs aufbauen.

D er d ritte  A b sch n itt b eh an delt die R ticksichten  a u f auCere Ver- 
haltnisse. H ier w ird  die L a ge  der B ah n h ófe  zu r S ta d t und w eiterhin  
der B ah n lio fsvo rp latz und die StraB en en tw icklu n g sowie die H ohen- 
lage von  StraBe und E isenbah n  besprochen.

D er le tzte  A b sch n itt y e rb reitet sich iiber die R ticksich ten  auf die 
A u sfiih rb ark eit h in sich tlich  K o n stru k tio n , des bestehenden Zustandes 
der B ah nh ofsan lagen , des B au vo rgan ges und der k iin ftigen  E rw eiteru ng.

D as vorliegende W erk  is t  h insich tlich  der G esichtspun kte, u nter 
denen die B ah nh ofsan lagen  erortert werden, einzig in seiner A r t  und 
w ird  w egen seiner kritischen, klarcn  und um fassenden w issenschaft- 
lichen B eh an dlu n g des schw ierigen Stoffes dauern d 'sein e grundlegende 
B ed eu tu n g ' behalten. D ie  A u sstattu n g  des B uches is t  vorztiglicli. 
L iteraturn ach w eis, N am en- und Sachverzeiclin is erleichtern  sehr das 
N achsch lagen  im  B u ch e  se lb st und das Q uellenstudium .

W . M ii l le r ,  Dresden.

M IT T E IL U N G E N  D ER  D E U T S C H E N  G E S E L L S C H A F T  FUR B A U IN G E N IE U R W E SE N .
Geschaftstelle: B E R L I N  N W 7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

Fernsprecher: Zentrum  15207. —  Postscheckkon to: B erlin  N r. 100329.

Die ordentl. Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft f. Bauingenieurwesen findet vom 9. bis 12. Juni in Essen statt.

Der Eisenbetonbau in Frankreich.
Frankreich , das im  E isenbeton bau friiher eine fiihrende R olle  

spielte, is t auf diesem  G ebiete besonders se it K riegsende seine eigenen 
W ege gegangen. U m  den gegenw artigen  S tan d  des franzosischen 
E isenbeton baues kennenzulernen, h a t  H err P rof. D r.-In g. O. B ir lc e n -  
s t o c k  von  der Technischen H ochschule B erlin  im  H erb st des vorigen  
Jahres eine Studienreise n ach  F ran k re ich  unternom m en, iiber dereń 
Ergebnisse er am  28. F eb ru ar ds. Js. v o r  der O rtsgruppc B ran d en bu rg 
der D eutschen G esellschaft fiir  Bauingenieurw esen in einem  V ortrage  
tiber „E isen b eto n b au  in F ra n k re ich " bericlitete.

A n  H an d  eines reiclien L ich tb ild erm ateria ls fiihrte d e r  V or- 
tragende eine groBe Z ah l von E isenbeton bauten  der letzten  10 Jahre 
vor. D ie B au ten  fielen  n am en tlich  du rch  ihre leicliteren  K onstruktion en  
auf. D urch w eg haben d ie  I n d u s t r i e h a l l e n b a u t e n  tonnenform ige 
D acher, dereń Sch ub d u rch  A n k er aufgehoben ist. D ie  Y erstarkun gs- 
rippen der D acher liegen  a u f der auBeren L eib un g, w odu rcli d ie  Ge- 
w olbeschalung sehr e in fach  w ird. M eistens w ird  ein  fahrbares Scha- 
lungsgeriist angew endet. S ogar die K ran bahn en  m it N u tzlasten  bis 
150 t  werden in  E isenbeton  ausgeftihrt. D ie  E isenbeton dach er werden 
n ich t m it D achpappe abgedeckt.

B ei den M e h r g e s c h o B b a u t e n  is t die geringe Stegbreite  der 
N ebenbalken, die gew ohn lich  nur 10 bis 20 cm  betrag t, sow ie die der 
U nterzilge bem erkensw ert, die hochstens 35 cm  b etrag t. B ei der groBen 
m elirgeschossigen G arage C ardinet in  Paris, in der 1500 W agen unter- 
gebrach t w erden  konnen, haben die S tiitzen  d e r G eschoBdecken du rch
w eg eine E n tfe m u n g  von  12 m ; d ie  S ttitzw eite  der N eben trager ist 
ebenso groB, w ahren d die Stege der letzteren  nur 16 cm  breit sind. Bei
2 m Sp an n w eite  sind d ie  D ecken p latten  n ur 8 cm  stark.

D ie geringe S tegbreite  is t deshalb m oglich, w eil bloB der tlb er- 
scliuB iiber die zulassige Schubspannung vo m  E isen  aufgenom m en zu 
w erden  brau ch t. A uB erdem  berechnet m an in  F ran k re ich  den durch- 
laufenden B alk en  ais te ilw eise eingespannt. H ierdurch ergib t sich

ein Stiitzen m om ent v o n  hochstens ~  q . 12, Schragen sind bei den

geringen Stiitzen m om enten  iiberfltissig. D urch  den F o rtfa ll der 
Schragen w ird  d ie  S chalung erheblich  einfacher. B e i der B ew ehrung 
is t m an von  den A ufbiegun gen  fa s t ga n zlich  abgekom m en und sieh t 
Schrageisen ais v e ra lte t an. Scliubspannungen w erden d u rch  B iigel 
aufgenom m en, die an den E nden ziem lich  reichlich  verw en det und 
h au fig  sch raggestellt werden.

Von den im  L ich tb ild e  vorgefiihrten  B au ten  sind die beiden 
Lu ftschiffliallen  in  O rły  besonders bem erkensw ert. Jede H alle is t 
300 m  lang, 30 m  b re it und 56 m  hoch. D ie  sonst iiblichen Tonnen- 
gew ólbe m it Verstarkungsrippen erwiesen sich  fiir  diesen B au  n ich t 
m ehr ais w irtsch a ftlich . F iir  das G ew ólbe w urde ein  w ellenfórm iger 
Q u erschn itt gew ah lt. B is  zu einer H ohe von  17 m  w urden die H alłen  
m itte ls eines fahrbaren  G erustes hochgefuhrt. D ann wurde das S tiick  
zw ischen den K am p fern  bogenfórm ig eingeriistet. D ie Bogen der 
R iis tu n g  w aren zusam m engenagelt; in  F ran k reich  werden m eistens 
s ta t t  der B olzen  groBe N agel ben utzt, d a  sich  Bolzen  zu le ich t lockern 
sollen, w enn das H o lz zusam m entrocknet.

B esonders bekanntgew orden sind die franzosischen M a s s iv -  
b r i i c k e n  in B eton  und Eisenbeton. D ie kurz nach dem  K rieg e  fertig- 
gestellte  B ogenbrticke iiber den L o t  bei V illen eu ve in der Gegend von 
N izza  is t m it 96 m  Spannw eite d ie  groBte unbew ehrte B etonbriicke der 
W eit. B ei der A usriistu ng dieser B riieke w urden im  Scheitel, der beim  
B eton ieren  n ich t geschlossen w orden w ar, hydraulische Pressen ange- 
setzt, d ie solange gegen die beiden G ew ólbehalften  arbeiteten, b is sich 
das G ewolbe im  Sch eitel 5 cm  von seinem  Leh rgeru st abgehoben hatte. 
D ie  Scheitelfuge w urde dann geschlossen und das L eh rgeriist abgebaut. 
(Vergl. die M ethode des deutschen Ingenieurs Farber.)

D ie  grofie Seinebriicke bei S t. P ierre du  V a u v ra y  m it einer 
Span n w eite  v o n  132 m  h a t eine aufgehangte F ah rbah n. D er Quer- 
sch n itt der B ogenrippen is t ais hohles R ech teck  ausgebildet. Jede 
H angestange besteht aus 40 R undeisen  von  10 m m  Starkę.

A ndere im  L ieh tb ild  gezeigte  B riicken  fielen  du rch  A nw endung 
reiner Zu gglieder in  E isenbeton  auf. D ie  beiden Zugbander einer

groBen B ogenbrticke in  T u n is von  92 m  Span n w eite  bestehen aus je 
90 R undeisen v o n  27 m m  D urchm esser. D ie  StoB ausbildung der Eisen 
in  -Zuggliedern erfolgt gan z a llgem ein  du rch  U bergreifen a u f eine 
L an ge von  30— 40 d. D ie Zugglieder beanspruch t m an in F rankreich 
m it der vollen  zulassigen Eisenspannung ohne R iick sich t a u f d ie  ent- 
steliende B eton zugspann ung. N euerdings is t  eine E isenbetonbogen- 
briicke m it drei O ffnungen in  der A usfiihrun g begriffen , dereń m ittlere 
O ffnung e in e  Span n w eite  v o n  iiber r8o m  erh alten  w ird . D er E n tw u rf 
g in g  aus einem  W ettb ew erb  hervor, fiir  w elchen drei E n tw iirfe  in 
Eisen und fiin f in  E isenbeton  ein gereiclit worden w aren.

Im  W ohnungsbau  fin d et der E isenbeton  fiir  D ecken, B alkone, 
Gesim se und S tiitzen  allgem eine A nw endung. H a u fig  w ird  das D ach 
gan z in E isenbeton  ausgeftihrt, aber im m er ohne D achpappe. D ie 
F lick arb e it an den Rissen, d ie liaup tsach lich  durch das Schwinden des 
Betons hervorgerufen w erden, w ird  in K a u f  genom m en.

In der R egel v erw en d et m an einen N orm albeton  m it einem  Mi- 
schungsverhaltnis von  rund 1 : 5 (300 k g  Zem ent a u f 400 1 Sand und 
800 1 K ies). D er K om zu sam m en setzu n g sch en k t m an p rak tisch  noch 
n ich t dic n ótige B eachtung.

D er franzosische E isenbeton bau is t du rch  den E isenm angel 
wahrend der K riegs- und N achkriegszeit, in der e in  groBer T e il der 
E isenin du strie  des Lan des lahm gelegt w ar, ziem lich  gefórdert worden. 
E rle ich tem d  fiir  den franzosischen E isenbetpnbau haben auch die 
am tlichen  franzosischen B estim m ungen gew irkt. D iese Bestim m ungen 
lassen dem  U nternehm er fa s t vo llstan d ige  F re ih e it in  K onstruktion  
und A usfiihrung. A llerd in gs is t gewissenlosen U nternehm ern dadurch 
ein  R iegel vorgeschoben, daB der franzosische U nternehm er die V er- 
antw ortun g fiir seine B au ten  iibernehm en muB. D er E isenbeton  ge- 
n ieB t in  F ran k reich  jedenfalls vo lles V crtrau en. D er B au  der groBen 
E isenbetonbriicken w ar auch n ur dadu rch  m oglich, daB die A ufsich ts- 
stelle  fiir den B riicken bau, das In stitu t der P o n ts e t  Chaussćes, die 
B estim m ungen n ich t engherzig anw an dte und den E isenbeton bau stets 
gefórdert h at.

In  der anschlieBenden A ussprache bem erkte H err D irek to r 
S c h m u c k l e r ,  daB die H allen b au ten  d u rchw eg keine schtitzende 
D ach h au t besitzen. D as is t n ur bei dem  m ilden K lim a  F rankreich s 
m oglich. D as F elilen  der D ach h a u t g e sta tte t es, d ie R ippen  a u f der- 
auBeren L eib u n g  anzubringen. E in e  D ach h a u t w iirde a u f den vor- 
stelienden K a n ten  der R ippen  gar n ich t d ich t zu bekom m en sein. D es
halb  is t die D achau sbildun g der L u ftscliiffh allen  in O rły  in D eutschland 
n ich t g u t denkbar. D ie  A n w end un g des E isenbeton s in  G itterkon- 
stru ktionen  en tsp rich t n ich t den E igen sch aften  dieses B au sto ffes. D er 
franzosische E isenbeton bau h a t d adu rch  einen groBen V o rteil, daB 
iiberall ein  gu ter K ie s  le ich t zu beschaffen  ist. AuBerdem  erleichtert 
der Stan d  des franzosischen E isenbaues dem  E isenbetonbau den W e tt
bew erb.

H err R eg.- und B au ra t H e r b s t  w ies auf d ie  schonheitlichen 
M angel der schweren, iiber der Fah rbah n  liegenden B ogen hin. A uBer
dem  betonte er d ie Sch w ierigk eit der Y erstark u n gen  von E isen b eton 
briicken.

H err D ip l.-In g . B a e r erkann te noch keinen V o rte il darin , daB 
d ie  Berechnungen und E n tw iirfe  fiir  H och bauten  in  F ran k reich  aus- 
sclilieBlich durch die H ande von  A ngehorigen d e r U nternehm erfirm a 
gehen. G an z abgesehen davon , daB sich  unlautere U nternehm er dies 
zunutze m achen konnen, fe h lt das regelnde E in greifen  einer auBerhalb 
der U nternehm erfirm a stehenden fachlichen P ersón liclikeit, w ie dies in 
D eutsch land  du rch  die B au p olizei und in E n glan d  und A m erik a  durch 
den beratenden Ingenieur gew ah rleistet ist. GewiB kann  hierdurch 
d ie technische E n tw ick lu n g  gefórd ert w erden, sie karm aber ebenso a u f 
Irrw ege gelangen, aus denen sie keinen R iick w eg find et.

U b er die K o n stru k tio n  der L u ftsch ifflia llen  in  O rły  bem erkte 
H err Prof. B i r k e n s t o c k ,  daB d o rt D achp ap p e n ich t In F rage  kam , 
w e il sie du rch  den W ind w eggerissen w orden w are. D er V o rtrag  sollte 
einfaęh  den gegenw artigen  S tan d  des franzosischen E isenbeton baues 
dairstellen. V on  einer K r it ik  der franzosischen K onstruktionsw eisen, 
die v ie lfach  fiir  deutsche B egriffe  n ich t m ateria lgerech t sind, is t ab- 
sich tlich  abgesehen w orden.
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