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G EH E IM R A T  PRO F. DR.-ING. E. H . DR.-ING. E. H. C A R L  D O LE Z A L E K .

E in  b e d c u te n d e r  T e c h n ik e r  u n d  L e h re r  is t  d a h in g e g a n g e n , 

ein  M en sch  e ig e n e r A r t ,  d e r  d u rc h  sein e  P e rs ó n lic h k e it  zu  b a n n en  
w u B te. S e in e  a u c h  b e im  A c h tz ig ja h r ig e n  n o c h  im m er ju g e n d lic h  

a n m u te n d e  le b e n d ig e  A r t  des V o rtr a g e s , b e so n d e rs  a b e r  sein e 

a u B erst k la re , k n a p p e  u n d  d a b e i g ru n d lic h e  D a r s te llu n g  in  

W o r t  u n d  A b b ild u n g  lieB en  se in e  Y o r tr a g e  u n d  so n stig e n  A rb e ite n  

d em  S c liiile r  u n d  F a c h m a n n  zu m  G en u B  w e rd en . W e r  v o n  sein en  

H orern  e r in n e rt sich  n ic lit  v o l l  h o c h a c h te n d e r  B e w u n d e ru n g  

da ra n , in  w elch  m e is te rh a fte r  Y o lle n - 

d u n g  „ d e r  a lte  D o le z a le k "  —  d er 

n ie  a lt  se in  w o llte  —  se in e  H a n d - 

sk izzen  a u f  d ie  W a n d ta fe l  u n d  zu 

P a p ie r  b ra c h te  ? D a z u  w a r  e r  n ic h t 

n u r L e h re r, son dern  a u c h  F re u n d  u nd 

B e r a te r  u nd k o n n te  v o n  e in e r g e ra d e zu  

r iih ren d en  H ilfs b e r e its c h a ft  se in  d a, 

w o er B e g a b u n g  u n d  e m s te s  S tre b e n  
in sein em  F a c h  e rk a n n te .

E r  w a r  n o ch  e in e r d e r  w en igen  

In gen ieu re, den en  es v e r g o n n t gew esen  
w ar, d a s  E ise n b a h n w e se n  n ic h t  n u r 

v o n  sein en  A n fa n g e n  an  m itzu e rle b en , 

so n d ern  a u c h  b is  in d ie  n e u e ste  Z e it  

f ru c h tb a r  zu  b ee in flu ssen . Im  T u n n e l-  

bau  w a r  e r  w e it  iib e r  d ie  G ren zen  

D e u ts ch la n d s  h in a u s  a n e rk a n n te  

A u to r ita t .

G eb o ren  a m  i .  S e p te m b e r  1843 zu  

M a rb u rg  in  S te ie r m a r k  t r a t  er n a ch  S tu 

d iu m  a n  d e r  T e c h n is ch e n  H o ch sc h u le  

zu W ie n  b e re its  m it  21 J a h re n  in  die 

D ie n ste  d e r  Ó ste rre ich isch en  S iid b a h n - 
g e se lls c h a ft u n d  le itc te  1865— 68 d en  

B a u  d e s G iite rb a h n h o fs  d e r  S iid b a h n  bei W ien . Im  J a h re  1868 

fiih rte  er T ra ss ie ru n g s- u n d  E n tw u r fs a r b e ite n  f iir  d ie  B a h n  v o n  

G ro B w a rd e in  n a c h  K la u s e n b u r g  in  S ie b e n b u rg e n  au s, 1869 eb en - 

so lch e  f i ir  e in e  V e rb in d u n g s b a h n , f iir  e in e  D o n a iiiib e rb r iic k u n g  

u nd fiir  Z e n tra lb a h n h ó fe  in O fe n -P e stli, u n d  iib e rw a c h te  1870 den  

B a u  d er O s tb a h n s tre c k e  H e rm a n n sta d t-— M ed iasch — S ch a B b u rg ; 

18 7 1— 73 le ite te  er a is  O b e r in g e n ie u r im  D ie n s te  d e r  G en e ra l - 

u n te m e h m u n g  d er N o rd -O s tb a h n  d en  R e g ie b a lin b a u  d e r  60 km  

la n g en  S tre c k e  K ir a ly h a z a — M . S z ig e th . N a c h  e in e r T a t ig k e it  

im  te ch n isch e n  B u r o  d e r  U n io n b a n k  in  W ie n  t r a t  e r  18 75 in 

d ie  D ie n s te  d e r  G o tth a rd g e s e lls c h a ft , z u n a c h s t  a is  S te llv e r tr e te r  

des B a u le ite r s  d e r  s iid lich e n  L in ie n  in B e llin z o n a , d a r a u f  a is  

L e ite r  d e r  T u n n e lb a u a b te ilu n g  in G ó sch en en . Y o n  d o rt  w u rd e  er 

18 77 a is  P ro fe s so r  d e r  In g e n ie u rw isse n sch a fte n  a n  d ie  T e c h n isch e  

H o ch sc h u le  H a n n o v e r  b e ru fe n , w o  er 30 J a h re  la n g  t a t ig  w a r, 

y o n  1886— 92 a is  R e k to r . 1907 w u rd e  er an  d ie  T e c h n is c h e  H o c h 

sch u le  B e r lin  a is  P ro fe s so r  f iir  E is e n b a h n - u n d  T u n n e lb a u  b e 

ru fen , w o  er d a n n  n o c h  iib e r 20 J a h re  g e w ir k t  h a t ,  sodaB

e r am  1. N o v e m b e r  1927 sein  5ojiL hriges D o z e n te n -J u b ila u m  

fe iern  u n d  im  A p r il  1928 a u f  e in e  s o ja h r ig e  T a t ig k e it  ais 
o r d c n tlic h e r  P ro fe s so r  z u r ilc k b lic k e n  k o n n te  —  w o h l ein  e in z ig  

d a ste h e n d e r  F a li .

S ein e  A rb e ite n  a u s  d em  G e b ie te  d es E is e n b a h n - u n d  T u n n el- 

b a u e s , a u f  w e lch e m  er d u rc h  J a lirz e h n te  h in d u rc li to n a n g e b e n d  
w a r, se in e  -V erd ien ste  u m  d ie  A u s b ild u n g  v o n  m e h r a is  4000 

In g en ie u ren  sin d  b e re its  e in m a l im  „ B a u in g e n ie u r "  1927, H e ^ S ,

g e w u rd ig t  w o rd en . N u r  k u rz  se i au s 

sein en  m a n n ig fa ch en  Y e ro ffe n tlic h u n - 

gen  e rw a h n t: D e r  T u n n e lb a u  1890,

D e r  E is e n b a h n tu n n e l 19 19 , D ie  Z ah n - 
b a h n en  d e r  G e g e n w a rt 1903.

E r  w a r  e in e  im  B a u  w esen  b e 

k a ń  n te  u n d  a u c h  a is  S a c h b e ra te r , G u t- 

a c h te r  u n d  S c h ie d sr ic h te r  g e s c h a tz tc  

P e rs ó n lic h k e it.

A n  au B eren  v e rd ie n te n  E h ru n g e n  
h a t  es in seinem - so la n g en  a rb e its -  

re ich en  L e b en  n ic h t g e fe h lt:  1880 er- 

h ic lt  er e in en  R u f  a is  B a u le ite r  d es g ro 

Ben A rlb e r g tu n n e ls , d e n  er a b le h n te ; 
im  g le ich e n  J a h re  w u rd e  e r  zu m  K g l.  

B a u r a t  e rn a n n t. 1885 le h n te  er eine 

B e r u fu n g  an d ie  T e c h n is ch e  H o c h 

sch u le  G ra z  a b , 1889 w u rd e  e r  zu m  

G eh . R e g ie ru n g s r a t  e rn a n n t;  1893 er- 

h ie lt  e r  e in e  A n fr a g e , o b  e r  ein er 

B e r u fu n g  a n  d ie  T e c h n is c h e  H o c h 

sch u le  D re sd en  F o lg ę  le isten  w iird e, 

u n d  1894 a b e rm a ls  e in en  R u f  an 

die  T e c h n is c h e  H o ch sc h u le  in  G ra z , 

den  e r  e b e n fa lls  a b le h n te . E r  b lie b  

P reu B en  tre u . 1907 w u rd e  er v o n  d e r  T e c h n is ch e n  H o c h 

sch u le  H a n n o v e r  zu m  D r .-I n g . E . 'h .  e rn a n n t, 1921 w u rd e  er 

E h re n b iirg e r  d e r  T ec h n isch e n  H o ch sc h u le  B er lin  u n d  1923 a u f 
B esch lu B  sa m tlic h e r  F a k u lta te n  d e r  B e r lin e r  T e c h n is ch e n  H o c h 

sc h u le  a n la O lich  sein es 8 o ja h rig e n  G e b u rts ta g e s  e b e n fa lls  zu m  

D r.-In g . E . h . e rn a n n t. A n  O rd e n  u n d  A u s z e ich n u n g e n  h a t  er 

e rh a lte n : 1880 M ed a ille  f iir  d en  B a u  d e s G o tth a rd tu n n e ls , 1888 

P r . R o te n  A d le ro rd e n  4. K I ., 1896 P r . R o te n  A d le ro rd en  3. K I. 

m it S ch le ife , 1905 K g l.  K ro n e n o rd e n  2. K I ,, 1908 A n h a lt .  K o rn tu r

2. K I. A lb r e c h t  d es B iiren .

E r s t  a is  8 5 ja h r ig e r  s e tz te  er s ic h  e n d g iilt ig  z u r  R u h e  in 

B la n k e n b u r g  (H arz), w o  er a m  24. J a n u a r  1930 n a c h  e in em  an  

E rfo lg e n  se iten  re ich e n  L e b e n  einen  s a n fte n  T o d  fa n d . E r  h a t  

s ich  d u rc h  sein  W irk e n  u n d  se in e  W e r k e  s e lb st  ein  D e n k m a l 

g e s e tz t  —  a ere  p eren n iu s.

In  e h r fiirc h tig e r  T r a u e r  s ta n d e n  w ir  a n  d e r B a h re  dieses 

iib e rra g en d e n  B a u in g e n ie u rs , H o ch sc h u ile h re rs  u n d  M en sch en .

E . R a n d z i o .
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BER ECH N U N G  V O N  M ASCH INENFUNDAM ENTEN 
ALS E LA STISC H  G ESTU TZTE SCH W 1N G EN D E SC H E IBE N 1.

Von Dr.-Ing. JS. Rausch, Privątdozent an der Technischen Hochschule Berlin.

t ) b e r s i c h t :  S tatisch er G leichw ert einer periodisch wirkenden 
dynam ischen K ra ft. D ynam ischer F ak tor, E rm iidungsfaktor. Zu- 
sam m enhang zwischen Eigenschw ingungszalil und dynam ischem  
F aktor. E in e elastisch gestutzte  Scheibe (Haschinenfundam ent) 
h at drei Eigenschw ingungen (Pendelschw ingungen). A llgem eine A b- 
leitung der hierzu gehorenden drei K raftlin ien  nach vorhergehender 
B estim m ung und unter Zuhilfenahm e der elastischen H auptrichtungen 
und des elastischen M ittelpunktes. D ie D rehpole liegen in den E ck- 
punkten des K raftdreiecks, B ehandlung des Sonderfalles, wenn die 
lo trechte Schwerachse g leichzeitig  eine elastische H aup trich tu ng dar- 
s te llt: eine lotrechte und zw ei w aagerechte Eigenschw ingungen. E r- 
in ittjung der zu den w aagerechten Schwingungen gehorenden K r a ft
lin ien  und D rehpole. O bertragung der Ergebnisse auf das raum liche
Problem  fiir den einachsigen Spezialfall. SchluCbem erkuugen fur die 
p raktische Anwendung.

W ir k t  a u f  e in e n  e la s t is c h  g e s t iitz te n  s ta r re n  K o r p e r  (M a- 
sc h in e n fu n d a m e n t)  e in e  p e r io d isc h e  K r a f t  (M a ss e n k ra fte  d e r  

M asch in e) in  d e r  W e is e , d aB  d ie  K r a f t  
d u rc h  d en  S c h w e r p u n k t  d es K ó r p e r s  
g e lit  u n d  n u r  V e rs c h ie b u n g e n  in  d e r  
K r a f t r ic h t u n g  (oh n e D re h u n g )  v e ru r- 
s a c h t, d a n n  v o ll f i ih r t  d e r  K o r p e r  e in e  
e rz w u n g e n e  V e r s c h ie b u n g s -S c h w in g u n g  
in  d e r  K r a f t r ic h t u n g  (A b b . i) .

U m  zu  b e u rte ile n , w ie  groB  d ie  
B e a n s p ru c h u n g  d e r  e la s tis c h e n  F e d e r u n g  

( B a u g r u n d , P fa h lg r iin d u n g )  is t, se i z u n a c h s t  d e r  g ró B te

s 771
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A bb. 1. Lotrechte 
periodische K raft.

S c h w in g u n g s a u s s c h la g  

( i )

P  cos <p

a n g e s c h r ie b e n 2, w o rin  P  d ie  K r a f ta m p litu d e , co d ie  K r a f t -  
p e r io d e , m  d ie  M a sse  d e s K o rp e rs , c  d e n  R i ic k s t e l i fa k t o r  u n d  
tp d e n  P h a s e n v e r s c h ie b u n g s w in k e l zw is c h e n  K r a f t -  u n d  S ch w in - 
g u n g s a m p litu d e  b e d e u te n . I s t  d ie  D a m p fu n g  g e n iig e n d  k le in , 
d a n n  k a n n  c o s <p =  i  u n d

m  (o-

(3) a ,  =
_P_

c
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c
m
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(A b so lu t-
w e rt)

A bb. 2.
W aagerech te perio

dische K raft.

g e sc h rie b e n  w e rd e n . D ie  s ta t is c h e  V e rs c h ie b u n g  u n te r  e in e r 
ru h e n d e n  L a s t  P  is t  fe rn e r

U m  d ie  d y n a m is c h e  B e a n s p r u c h u n g  d e r  F e d e r  ( P r o p o r tio n a lita t  
z w is c h e n  D e h n u n g  u n d  S p a n n u n g  v o ra u s g e s e tz t)  a u f  e in e  
g le ic h w e r t ig e  s ta t is c h e  B e lą s t u n g  z u r iic k z u fu h r e n , e rm itte ln  w ir  
n u n  d en  d y n a m is c h e n  F a k t o r 3

w o b e i n e b z w . n m d ie  E ig e n fr e ą u e n z  b z w . d ie  K r a f tp e r io d e  
(M a sc h in e n d re h z a h l)  b e d e u te n . D e r  s t a t is c h e  B e la s tu n g s -  
g le ic h w e r t  i s t  v P ,  n a c h  u n te n  o d e r  o b e n  w ir k e n d . D u r c h  d ie se  
E r s a tz b e la s tu n g  is t  n u n  d ie  v o n  d e r  d y n a m is c h e n  B e a n s p r u 
c h u n g  h e r v o rg e ru fe n e  S p a n n u n g s g ró B e  in  d e r  F e d e ru n g  e r fa S t . 
D e r  d y n a m is c h e  F a k t o r  l ia n g t  (bei g e g e b e n e r  M a s c h in e n d r e h 
z a h l n m) le d ig lic h  v o n  d e r  E ig e n fr e ą u e n z  a b , z u r  B e r e c h n u n g

1 Dieses T henia h a t V erfasser bereits in seinen V orlesungen an 
der Techn. H ochschule, B erlin, behandelt und zu einem  Sem inar- 
v ortra g  (gehalten von P . N em śnyi) w eiter ausgebaut.

2 A . Foppl, Vorlesungen uber techn. Mech. B d. IV  D yn am ik:
E rzw ungene Schwingungen.

d e r  M a s c h in e n fu n d a m e n te  is t  a lso  in  d e r  H a u p ts a c h e  d ie  
E ig e n fr e ą u e n z  zu  b e s tim m e n .

B e i  d a u e rn d e r  E in w ir k u n g  d e r  p e r io d isc h e n  K r a f t  is t  fe rn e r  
n o c h  zu  b e r iic k s ic h tig e n , d aB  d ie  S c h w in g u n g s fe s t ig k c it  d es 

M a te r ia ls  n u r e in  /z-tel T e il  d e r  B r u c h f e s t ig k e i t  a u s m a c h t . 
U m  a lso  d ie  zu la s s ig e  M a t.e r ia la n s tre n g u n g  n ic h t  zu  iib e rs c h re i-  
te n , m uB  a is  s ta t is c h e r  G le ic h w e r t

P 5 —  fl v P

in  R e c h n u n g  g e s e tz t  w e rd e n 3.

A u f  d ą s  M a s c h in e n fu n d a m e n t d e r  A b b . i  k o n n e n  n u n  a u c h  
so lc h e  p e r io d isc h e  K r a f t e  e in w irk e n , d e re ń  R ic h t u n g  n ic h t  
d u rc h  d e n  S c h w e r p u n k t  g e h t , u n d  d ie  n ic h t  n u r  V e rs ch ie - 
b u n g , so n d e rn  g le ic h z e it ig  e in e  V e r d r e h u n g  
d e s F u n d a m e n tk ó r p e r s  b e w ir k e n , b e isp ie ls -  -i — o—
w e ise  h o r iz o n ta le  M a s s e n k r a fte  o b e rh a lb  
d e s S c h w e r p u n k te s  (A b b . 2). W ie  la B t  
s ic h  in  e in e m  so lc h e n  F a lle  d ie  E ig e n 
fr e ą u e n z  u n d  d a ra u s  d e r  d y n a m is c h e  F a k t o r  
e r m it te ln  ?

B e i d e m  a u f  A b b . 1 d a r g e s te llte n  e in - 
fa c h e n  F a l i  se h en  w ir  o h n e  w e ite re s , daB  
d ie  B e d in g u n g e n  e in e r  E ig e n s c liw in g u n g  
g e g e b e n  s in d : g e g e n  d ie  lo t r e c h t  a u s g e le n k te  M a sse  w ir k t  e in e  
e b e n fa lls  lo tr e c h te  u n d  d u r c h  d e n  S c h w e r p u n k t  g e h e n d e  
R iic k s t e l lk r a f t ,  B e s c h le u n ig u n g s -  u n d  K r a f t v e k t o r  lie g e n  in  
e in  u n d  d e rs e lb e n  L in ie . A n d e r s  b e i d e r  h o r iz o n ta le n  K r a f t -  
w ir k u n g  d e r  A b b . 2. A u f  d e n  M a s s e n m itte lp u n k t  w ir k e n  e in e  
K r a f t  u n d  ein  M o m e n t. U m  h ie r b e i S c h w in g u n g e n  z u  e rh a lte n , 
m u B  n a c h  d e r  d y n a m is c h e n  G r u n d g ie ic h u n g  so w o h l d ie  K r a f t

m it  d e r  V e r s c h ie b u n g s b e s c h le u n ig u n g  ^m =  —  p j  w ie  a u c h

d a s  M o m e n t m it  d e r  V e rd re h u n g s b e s c h le u n ig u n g   ̂J =  — i\I j

in  e in e m  b e s t im m te n  Z u s a m m e n h a n g  ste h e n . D a s  w ir d  f i ir  e in e  
w a a g e r e c h te  K r a f t r ic h t u n g  im  a llg e m e in e n  n ic h t  z u tr e ffe n , 
n o c h  w e n ig e r  f i ir  e in e  b e lie b ig  g e r ic h te te  K r a f t .  E s  d r iin g t  s ich  
d a h e r  z u e r s t  d ie  F r a g e  a u f : g i b t  es b e i e in e r  b e lie b ig  e la s t is c h  ge- 
s t i i t z t e n  S c h e ib e  e in e  o d e r  m e h re re  K r a f t r ic h t u n g e n , zu  d e n en  
le d ig lic h  re in e  S in u s s c h w in g u n g e n  d e s K o r p e r s  g e h o re n  ? H a t  
m a n  d e r a r t ig e  G e r a d e n  g e fu n d e n , d a n n  m u B te  d ie  je w e ils  an - 
g r e ife n d e  K r a f t  in  d ie  K o m p o n e n te n  n a c h  d ie s e n  G e ra d e n  
z e r le g t  w e rd e n , u n d  es  w u rd e  je d e r  K o m p o n e n te  e in e  b e- 
s t im m te  E ig e n fr e ą u e n z  u n d  e in  d y n a m is c h e r  F a k t o r  e n t-  
s p re ch e n , so  d aB  d a n n  d a s  d y n a m is c h e  P r o b le m  a u f  d e n  s t a 
t is c h e n  F a l i  —  w ie  v o r h in  f i ir  d e n  e in fa c h e n  S y m m e tr ie fa ll  
b e s c h rie b e n  —  z u r iic k g e fi ih r t  w e rd e n  k o n n te . D a  e in e  K r a f t  
in  d e r  E b e n e  in  d r e i  K o m p o n e n te n  z e r le g t  w e rd e n  k a n n , u n d  
d ie  S c h e ib e  a u c h  d r e i F r e ih e its g r a d e  a u fw e is t ,  is t  z u  e rw a rte n , 
d a B  es d re i so lc h e  K r a f t r ic h t u n g e n  g ib t .

D e r  e rs te  G e d a n k e  is t  d a b e i, d aB  s ic h  z w e i V e r s c h ie b u n g s -  
s c h w in g u n g e n  u n d  e in e  V e r d r e h u n g s s c h w in g u n g  a n g e b e n  la ssen . 
D a s  w ir d  je d o c h  im  a llg e m e in e n  n ic h t  z u tr e ffe n , d a  s o lc h e  
S c liw in g u n g s m ó g lic h k e ite n  sc h o n  b e im  e in fa c h e n  s y m m e tr is c h e n  
F a l i  d e r  A b b . 1 u n d  2 n ic h t  v o r h a n d e n  sin d . H ie r  k a n n  n a m lic h  
a is  z w e ite  E ig e n s c h w in g u n g  e in e  w a a g e r e c h te  V e r s c h ie b u n g s -  
sc h w in g u n g  n ic h t  e r m it te lt  w e r d e n :  z u  e in e r  w a a g e r e c h te n  
V e r s c h ie b u n g  o h n e  D r e h u n g  g e h o r t  e in e  F e d e r u n g s k r a ft  in 
H ó h e  d e r  F u n d a m e n tu n te r k a n te  ( P n in  A b b . 3), d a n n  is t 
je d o c h  d ie  d y n a m is c h e  G ru n d g ie ic h u n g  n ic h t  z u  b e fr ie d ig e n , 
d a  a u B e r d e r  K r a f t  je w e ils  a u c h  e in  D r e h m o m e n t a u f  d e n  K o r p e r

3 V gl. Aufs& tze des V erfassers: „M aschin enfundam en te" im
,,B au ingen ieur" 1926, S. 859. „B erech n u n g von  D am pfturbinen- 
fun dam en ten " in  „B e to n  u. E isen " 1928, S. 396.
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Abb. 3 . K raftlagen  
fiir w aagerechte Ver- 
schiebung und fiir 

D rehung.

e in w ir k t  (a u f d e n  S c h w e r p u n k t  b e zo g e n ) . E s  g ib t  a u c h  k e in e  
re in e n  V e r d r c h u n g s s c h w in g u n g e n  (um  d ie  S c h w e ra c h s e ), d a  zu  
e in e r  re in e n  V e r d r e h u n g  n ic h t  e in  M o m e n t, so n d e rn  e in e  K r a f t  

(P m  in  A b b . 3) a is  F e d e r u n g s k r a ft  ge- 
lio r t ,  so  daB  d ie  d y n a m is c h c  G ru n d - 
g le ic h u n g  w ie d e r  n ic h t  b e fr ic d ig t  w e rd e n  
k a n n . W e n n  es  a lso  b e v o r z u g t e  K r a f t -  
r ic h tu n g e n  m it  z u g e o r d n e te n  E ig e n -  
s c h w in g u n g s z a h le n  g ib t ,  so  w e rd e n  zu  
d ie sen  K r a f te n  im  a llg e m e in e n  P e n d e l-  
s c h w in g u n g e n  a is  E ig e n s c h w in g u n g c n  
g e h o re n , w o b e i s ic h  d e r  K ó r p e r  u m  e in e n  
a u B e r lia lb  d e s  S c h w e r p u n k tc s  lie g e n d e n  
P u n k t  d r e h t, d ie  D r e lib e w e g u n g  a lso  
d e m  T a k t e  d e r  V e r s c liie b u n g s b e w e g u n g  
e n ts p r ic h t . K r a f t  u n d  M o m e n t v e r-  

u rsa c h e n  s y n c liro n e  V e rs c h ie b u n g s -  u n d  D re h s c h w in g u n g e n .
U m  d ie  E r m it t lu n g  d e r  g e s u c lite n  K r a f t r ic h t u n g e n  zu  v e r -  

e ir ifa ch e n , so li e in  g e e ig n e te s  K o o r d in a te n s y s te m  z u g r u n d c  g e - 
le g t  w e rd e n . W ie  im  fo lg e n d e n  g e z e ig t  w ird , w e is t  e in e  b e- 
l ie b ig e  e la s tis c h e  S t t it z u n g  (in d e r  E b e n e )  z w e i e la s tis c h e  H a u p t-  
r ic h tu n g e n  a u f, d e re ń  S c h n it tp u n k t  a is  e la s tis c h e r  M it te lp u n k t ,  
b e z e ic h n e t \yird4; a u f  d ie ses  K o o r d in a te n s y s te m  w o lle n  w ir  
u n sere  U n te rs u c h u n g e n  b e z ie lie n .

E s  so li z u n a c h s t  g e z e ig t  w e rd e n , w ie  d ie  e la s tis c h e n  H a u p t-  
r ic h tu n g e n , d ie  s ich  d a d u r c h  a u s ze ic h n e n , d aB  d ie  in  ih n e n  
w ir k e n d e  K r a f t  n u r e in e  m it  d e r  K r a f t  p a r a lle le  V e r s c h ie b u n g  
o h n e  D r e h u n g  h c r v o r r u ft ,  u n d  w ie  d e r  e la s tis c h e  M itte lp u n k t  
d e r  s ic h  d a d u r c h  a u s ze ic h n e t, d aB  ein  M o m e n t n u r  V e r- 
d r e h u n g  u m  d ie sen  P u n k t  l ie r v o r r u ft ,  g e fu n d e n  w e rd e n .

W ir  le g e n  e in  b e lie b ig e s  r e c h tw in k lig e s  K o o r d in a te n k r e u z  
x , y  d u rc h  d e n  S c h w e r p u n k t  S  d e r  S c h e ib e  (A b b . 4), la ssen

e in e  b e lie b ig e  K r a f t  m it  ih re n  
K o m p o n e n te n  X  in  d e r  x -A c h s e , 
Y  in  d e r  y -A c h s e  u n d  d e m  D ie h -  
m o m e n t Z  e in w irk e n  u n d  er- 
m it te ln  d ie V e r s c h ie b u n g e n  b z w . 
V e rd re h u n g e n  d e r  S c h e ib e .

V o n  e in e r  in  d e r  x -A c h s e  
w ir k e n d e n  K o m p o n e n tę  X  =  1 
w e rd e n  d ie  Y e r s c h ie b u n g e n  f xx 
in  d e r  x - R ic l i tu n g ,  fxy in  d er 
y - R ic h t u n g  u n d  d ie  V e r d r e h u n g  
f vz v e r u r s a c h t ;  d e sg le ich e n  v o n  
d e r in  d e r  y - R ic h t u n g  w irk e n d e n
K r a f t  1 d ie W e r te  f..v, f vv, f.., u ndy •' i > >L
v o n  e in e m M o m e n t —  i  d ie W e r te  
i 7x, f  , i 7Z. W ir k t  d ie  K r a f t  in  e in e r

A bb. 4 . E lastisch e  H aupt- 
achsen, elastischer 

M ittelpu nkt. e la s tis c h e n  H a u p tr ic h :u n g , d a n n  
m u B  d ie  T a n g e n te  ih re r  R ic h t u n g  

g le ic h  se in  m it  d e r  T a n g e n te  d e r  V e r s c h ie b u n g s r ic litu n g , a lso

(5 ) t g  a  =  — -  =
X  f.vy +  Y  f y). 4 " Z  f.

X  X f M +  Y f J, 4 - Z | '

a u B e rd e m  w ird  d ie  V e r d r e h u n g  == o, a lso

(6) X  f „  +  Y  fy7 +  Z  f Z2 =: o.

M an  e r h a lt  d a ra u s  (u n te r  B e a c h tu n g  d e s M a x w e lls c h e n  S a tz e s , 
w o n a c h  f uv =  f vu) f iir  t g  a fo lg e n d e  G le ic h u n g :

(7)
t g 2 a  ( ixy t77 fxx fyT) +  t g  a  (fxx t77 t fyy f 7z +  iy z)

f xz fyz) =  °

a lso  e in e  G le ic h u n g  v o n  d e r  F o r m :

(8) a t g 2 a - f - b t g o  —  a  =  o

4 V g l. R . Skutsch , D er starre elastisch gestu tzte  KOTper und 
seine A n w end un g bei der geom etrischen B ehandlung m ehrfach statisch 
unbestim m ter System e, F estsch rift H . M iiller-Breslau, K C m er-V erlag, 
Leipzig 1912, S. 195.

u n d  d a m it  z w e i e la s t is c h e  H a u p tr ic h tu n g e n  (I u n d  I I  in  A b b . 4), 
d ie s e n k r e c h t  z u c in a n d e r  s te h e n  (d a  d ie b e id e n W u r z e ln  R e z ip r o k -  
w e rte  m it  e n tg e g e n g e s e tz te m  V o r z e ic h e n  d a rs te lle n ) .

J e t z t  so li n o c h  d e r  S c h n it t p u n k t  d e r  b e id e n  R ic h tu n g e n , 
d e r  e la s tis c h e  M it te lp u n k t  (O a u f  A b b .  4) m it  se in e n  K o o rd i-  
n a te n  x 0 u n d  y 0 g e fu n d e n  -w erden:

E s  w ir k e  n u r  e in e  d u rc h  O  g e h e n d e  K r a f t  X  —  1 , d ie  d a n n  
a u f  d e n  S c h w e r p u n k t  b e zo g e n  a u c h  e in  D re h m o m e n t Z  =  —  y 0 
v e r u r s a c h t  (bei p o s it iv e m  X  u n d  y 0 e r g ib t  s ich  e in  n e g a t iv e r  
D re h s in n ). E s  e r fo lg t  k e in e  V e rd re h u n g , n a c h  G l. (6) e r h a lt  
m a n  d a h e r  (m it  Y  djj o)

x̂z To 0
u nd

(9 )

eb e n so

(10)

7 o -  i « .

(w en n  e in e  K r a f t  Y  =  1. in  O  w ir k e n d  g e d a c h t  w ird ). A u s  den  
G l. (9) u n d  (10) is t  e rs ic h tlic h , d aB  d ie  v o n  n u r  e in e m  D r e h 
m o m e n t —  1 v e r u r s a c lite  B e w e g u n g  d e r  S c h e ib e  e in e  V e r-  
d re h u n g  i77 u m  d e n  e la s tis c h e n  M it te lp u n k t  O  d a r s te llt ,  d a

i l

D e r  e la s tis c h e  M it te lp u n k t  u n d  d ie  b e id e n  e la s tis c h e n  
H a u p tr ic h tu n g e n  s in d  d a m it  g e fu n d e n  u n d  w ir  w o llen  d ie  w e ite re n  
U n te rs u c h u n g e n  a u f  d ie ses  A c h s e n k r e u z  b e z ie h e n . D a b e i so llen  
fiir  d e n  e la s tis c h e n  M it te lp u n k t  d ie  zu  d e n  H a u p tr ic h tu n g e n  
s e n k r e c h t  g e m e sse n e n  K o o r d in a te n  f 0 u n d  ij0 (A b b . 4) b e n u t z t  
w e rd en , d ie  s ich  a u s  x 0, y 0 u n d  a c in fa c h  e rre c h n e n  la ssen . 
F i ir  d ie  K e n n z e ic h n u n g  d e r  
e la s tis c h e n  L a g e r u n g s a r t  w o lle n  
w ir  fe r n e r  d ie  H a u p tv e r s c h ie -  
b u n g e n  f r u n d  f|t, h e rv o rg e ru fe n  
d u rc h  e in e  K r a f t = 1 in  d e r  A c h s e  I  
o d e r  I I ,  d ie  a u s  d e n  o b ig e n  f-W e r -  
te n  b e re c h n e t  w e rd e n  k o n n e n , s o 
w ie  d ie  V e r d r e h u n g  f m  (—  i 77)  
u m  d e n  e la s tis c h e n  M itte lp u n k t  
O , h e r y o r g e r u f  en d u rc h  e in  D r e h 
m o m e n t =  x, e in fiih re n .

D ie  A u fg a b e  i s t  n u n , d ie 
je n ig e n  K r a f t r ic h t u n g e n  z  u
su c h e n , zu  d e n en  s in u sfo r m ig e  
P e n d e ls c h w in g u n g e n  ge h o re n .
I n  A b b . 5 s e tz e n  w ir  v o ra u s , 
daB  ein  D r e h p u n k t  D , u m  d e n  
d ie  S c h e ib e  fre ie  P e n d e ls c h w in 
g u n g e n  a u s fiih r t ,  g e fu n d e n  is t, e b e n so  d ie  z u g e lio r ig e  W ir k u n g s -  
lin ie  d e r  R i ic k s t e l lk r a f t  P ,  d ie  im  Z e itp u n k t  t  g e g e n  d ie  
M a s s e n k r a fte  u n d  -m o m e n te  w ir k t .  D ie  K r a f t  P  ze r le g e n  w ir  
in  e in e  im  S c h w e r p u n k t  S  a n g re ife n d e  P a r a l lc lk r a f t  P  u n d  
e in  a u f  d en  S c h w e r p u n k t  b e z o g e n e s  D r e h m o m e n t M  =  P  p a. 
B e i d e r  P e n d e ls c h w in g u n g  w ir k t  d ie  K r a f t  P  d e n  Y e rs c h ie b u n g e n , 
d a s  M o m e n t M  d e n  V e rd re h u n g e n  d e r  S c h e ib e  e n tg e g e n .

H ie rz u  is t  z u n a c h s t  n o tig , daB  d ie  h e r v o r g e r u fe n e  V e r-  
s c h ie b u n g  <5 p a r a lle l  z u r  R ic h t u n g  P  is t, d ie  V e rb in d u n g s lin ie  
S D  s t e h t  a lso  s e n k r e c h t  z u  P . F e r n e r  is t  d e r  D re h s in n  d es 
M o m e n te s  d e r  V e r d r e h u n g  <p e n tg e g e n g e s e tz t ,  d e r  P u n lr t  D  
m u B  a lso  v o n  P  g e re c h n e t  je n s e its  d e r  S c h e ib e  lie g e n . D a  es 
s ich  u m  sy n c h r o n e  V e rs c h ie b u n g s -  u n d  Y e rd re h u n g s s c h w in -  
g u n g e n  h a n d e lt , is t  in  je d e m  Z e itp u n k te  t

Abb. 5. Pendelschw ingung 
der Scheibe.

(1 1 ) rp -
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D ie  d y n a m is c h e n  G ru n d g le ić h u n g e n  la u te n :  

f iir  d ie  Y e rs c h ie b u n g s s c h w in g u n g :

d - <5

W ird  d ie ser  A u s d r u c k  in  (21) e in g e s e tz t ,  d a n n  e r g ib t  sich

_ J *111T (*i *11)

RAUSCH, BERECHNUNG VON MASCH1NENFUNDAMENTEN.

(23)

(12) m  =  —  P  “  —  c  <5 , 
d t 2

fiir  d ie  Y e rd re h u n g s s c h w in g u n g : 

d l  <p
(13) J d t 2

J d2 ó  _

r d  t 2
M  = ?  —  P  P s —  —  c  (5 p s ,

(M)

u n d  d a ra u s

( 15)

/= =

P » r  =

J
ni

c  P > r

j

(k o n sta n t)

(T3 )
<5 m

J
- (p + ?/„ cos n —  £0 sin  e) =  P p  fu

T11 d ie  G le ic h u n g e n  (16) —  (18) fiih re n  w ir  j e t z t  a n  S te lle  
v o n  sin  q u n d  c o s q d e n  W e r t  r  =  t g  o e in  u n d  sc h re ib e n  n a ch

G l. ( ia ):'r -^ : so  e r h a lt  m a n  d ie  fo lg e n d e n  G le ic h u n g e n :

( r9 ) 

(20)

: f | — P fiu JJo ] r + t2

1  f  ,  ,  i $ j / x  + •

c =f,l + pfllISV T

m  / 111 \
( 2 1 )  • c j  (>>Q —  f 0 T )  =  p  J I  +  T -  [ f „ ,  ~  c  j  )

in  d en en  t , p  u n d  c  a is  U n b e k a n n te  e n th a lte n  sin d .

( 2 2 )

A u s  (19) u n d  (20) b e k o m m t m a n :

_ (fi " ' f u )  J__
1 fm  | 1 + t 2 ( f0 +  r  »/o)

w o b e i J d a s  p o la re  M a s s e n tra g h e its m o m e n t d e r  S c lie ib e  be- 
d e u te t .

D a  d ie  F r e ą u e n z  fiir  b e id e  S c h w in g u n g e n  g le ic h  sein  m u B , 
e r g ib t  sich

c m  t  (f, —  f n) ' .+  f „ ,  [£„ rh  —  r  ( V  —  ij9*) —  * 2 £0 % ]

b e z ie h u n g sw e is e  f i ir  d ie  F r e ą u e n z  ( n  =  — - - I  ;
\ 2 71 /

I \ r - °  —  T (f i ~ f "^ +  f m  Vo ~  T (*»* ~  ^o2) ~~ T* 5 > *!»]
1 ‘ in ‘ Jfi„T(f,-f„)

W e r d e n  sc h lie B lich  d ie  W e r te  f i ir  p  u n d  1 a u s  d e n  F o r m e ln
c

(22) u n d  (23) in  G l. (16) o d e r  (17) e in g e s e tz t ,  e r h a lt  m a n  fiir  
d ie  R ic h tu n g s ta n g e n te  r  fo lg e n d e  G le ic h u n g  d r it te n  G ra d e s :

* 3 f n %  V  +

+ r  h h  [ SV  (f, +  fn) +  ( f - f n )  -  “ ) ]  + :

+  T ? o  [ — , /i>2 ( f l +  f j l )  +  £ o 2 f l  +  ( f l — f n )  f  1 )  J

(25)

N e b e n  d ie s e r  d y n a m is c h e n  B e d in g u n g  m iissen  n o ch  d ie  e la s t i

sch en  B e d in g u n g e n  |(5 p a ra lle l m it  P , <p —  j  e r f i i llt  se in . W ir

ze r le g e n  j e t z t  d ic  K r a f t  P  in  d ie  d u rc h  O  g e h e n d e n  b e id e n  
K o m p o n e n te n  P ( =  P  c o s q u n d  P u  — P s i n  o so w ie  in  d a s 
a u f  O  b e zo g e n e  M o m e n t P p ,  u n d  e rh a lte n

fiir  d ie  Y e r s c h ie b u n g  in  R ic h t u n g  I :

(16) (5 c o s  q — P  c o s q fj —  P  p f|n j;„ 

f iir  d ie  V e rs c h ie b u n g  in  R ic h t u n g  I I :

(17) <5 sin  n =  P  sin  o f „  - f  P  p  f m £„ , 

f iir  d ie  V e r d r e h u n g :

l =  IJ P  fm I

In  d ie  I c tz te  G le ic h u n g  se tz e n  w ir  f i ir  r  d en  a u s  d e r  d y n a m isc h e n

B e z ie h u n g  ( is )  e rh a lte n e n  Wre r t  ^—  e in , sc h re ib e n  g le ic h -
Ps m

z e it ig  f iir  p s (n a ch  A b b . 5) p  +  r/0 co s q —  £0 sin  o u n d  e r
h a lte n  :

n

\

\ \ @ 2

\  I  1

\
P,\

X G>\

\

'  f i  fo" Vo — °-

D e n  d re i W u rz e ln  d ie ser  G le ic h u n g  e n ts p r e c h e n d  g i b t  e s  
a l s o  t a t s a c h l i c h  d r e i  K r a f t r i c h t u n g e n ,  z u  d e n e n  
r e i n e  s i n u s f ó r m i g e  P e n d e l s c h w i n g u n g e n  m i t  d r e i  
y e r s c h i e d e n e n  E i g e n f r e ą u e n z e n  g e h ó r e n .

Z u  d e n  R ic h tu n g e n  r v  t 2, t 3 g e h o re n  n a c h  F o r m e l (22) d ie  
H e b e la r m e  p lf p 2, p 3 u n d  n a c h  F o r m e l 24 d ie  F r e ą u e n z w e r te

/.22, ).z-. A u s  F o r m e l (22) k a n n  a u c h  e in d e u tig  erseh en  
w e rd e n , in  w e lc h e r  R ic h t u n g  p  a u fz u tr a g e n  
is t. E in e m  p o s it iv e n  r  e n ts p r ic h t  n a m lic h  
e n tw e d e r  d e r  s p itz e  W in k e l  o ' o d e r  d e r  
W in k e l q "  =  q ' +  n  (A b b . 6). S e t z t  m an  
in  G l. (22), u m  p  zu  e rm itte ln , r  =  t g  q ' 
ein , d a n n  m uB  f iir  d e n  Wru rz e la u s d ru c k  im  
N e n n e r  d a s  p o s it iv e  V o r z e ic h e n  g e n o m m en  
w e rd en , d a  e in  s p itz e r  W in k e l e in e n  p o si- 
tiv e n  C o s in u s  b e d in g t . E r g ib t  s ich  h ie rb e i 
ein  p o s it iv e s  p , d a n n  is t  d e r  H e b e la r m  im  
S in n e  d e r  A b b .  6 a u fz u tr a g e n  (bei n e g a - 
t iv e m  p  e n tg e g e n g e s e tz t) . W ird  d a g e g e n  A b b . 6. E in deutige 
t  =  t g  n "  g e s e tz t ,  d a n n  m u B  d e r  W u rz e l-  B estim m ung des 
a u s d r u c k  m it  n c g a t iv e m  Z e ich e n  g e n o m m e n  Ilebelarm es. 
w e rd en , u n d  es e r g ib t  s ich  a u c h  f iir  p  d a s  
u m g e k e h rte  V o r z e ic h e n . D e r  H e b e l is t  a lso  n ic h t  in  p osi- 
t iy e m  S in n e  v o n  O  a u s  in  d e r  W in k e lr ic h t u n g  o " , so n d e rn  
e n tg e g e n g e s e tz t ,  a lso  im  se lb en  S in n e  w ie  v o rh in  b e i o ' (A b b . 6) 
a u fz u tr a g e n .

D ie  d re i K r a f t l in ie n  u n d  d ie  zu g e h o rig e n  D re h p o le  s te h e n  
in  e in e r  b e m e rk e n s w e r te n  B e z ie h u n g  zu e in a n d e r , w ie  d ie s  a u s  
d e r  n a c h fo lg e n d e n  B e t r a c h t u n g  h e r v o r g e h t . A u f  A b b . 7 sin d  
d ie  d re i K r a f t r ic h t u n g e n  b e lie b ig  a n g e n o m m e n , e b e n so  d e r  
P u n k t  S . D ie  zu  je d e r  R ic h t u p g  g e h o re n d e n  D r e h p u n k te

w u rd e n  u n te r  d e r  A n n a h m e  d e s W;e r t e s - -  n a c h  G l. (15) e r m it te lt .

Z u r  B e s t im m u n g  d e s  PO les P , ,  d e r  a u f  e in e r  d u rc h  S ge h e n d e n  
u n d  a u f  d ie  K r a f t l in ie  1 s e n k r e c h t  s te h e n d e n  L in ie  lie g t ,  w i id

z. B . 1/  J  v o n  S  a u s  p a r a lle l  zu  1 a u f g e t r a g e n ;  d a s  im  E n d p u n k t
' m

E j  a u f  E 1E 1 e r r ic h te te  L o t  s c h n e id e t  d a n n  P t h e r a u s . —  S o  
v ie l w illk t ir lic h e  A n n a h m e n  s in d  s ic h e r lic h  n ic h t  z u la s s ig ;  
es f r a g t  s ich  n u r, o b  e in e  e in fa c h  zu  d e u te n d e  E in s c h r a n k u n g  
g e fu n d e n  w e rd e n  k a n n . \yirkt e in e  K r a f t  in  d e r  L in ie  1, d a n n  
w ir d  s ich  d e r  m it  d e r  S c h e ib e  v e r b u n d e n  g e d a c h te  D re h p o l P t 
n ic h t  v e r s c h ie b e n . N a c h  d e m  M a x w e lls c h e n  S a tz e  v o n  d e r  
G e g e n s e it ig k e it  d e r  V e r s c h ie b u n g e n  w ir d  d a n n  e in e  in  P t an - 
g re ife n d e , b e lie b ig  g e r ic h te te  K r a f t  k e in e  Y e r s c h ie b u n g  in  d e r
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K O N STR U KT IO N  UND BAU AU SFU H RU N G  
DES H A U P TB A U ES  VOM D EU TSC H EN  H YG IEN E-M U SEU M  IN DRESD EN .

Von Dipl.-Ing. Gurt G. Schinke, i. Fa. Kell- <6 Loser-A.-G., Dresden.

t j b e r s i c h t :  A llgem eine A nordnung des H auptbaues. Die 
K on stru k tio n  und ihre w ichtigsten  Einzelheiten. D ie B austellen- 
einrichtung. D ie E inriistung der D ecke iiber dem groBen Saal und 
der W andelhalle.

In diesem Jahre steht die Stadt Dresden unter dem Zeichen 
ihrer zweiten Internationalen Hygiene-Ausstellung. Die im 
Monat Mai geplante Eróffnung dieser Ausstellung erlangt 
dadurch eine ganz besondere Bedeutung, daB gleichzeitig das 
neu errichtete Deutsche Hygiene-Museum geweiht und seiner 
Bestimmung ubergeben wird.

Der Neubau des Deutschen Hygiene-Museums im SchloB- 
park der ehemaligen Sekundogenitur wurde nach Entwiirfen 
und unter der Oberleitung von Professor Dr.-Ing. E. h. Kreis 
durchgefiihrt. Die gesamte Anlage, die sowohl Sammlungs-

und Ausstellungszwecken wie auch ais Forschungsinstitut und 
ais Versammlungsort fur Tagungen und Kongresse dienen soli, 
ist sehr weitlaufig und wird in vollem Umfange von berufener 
Feder gewiirdigt werden. Die naclifolgenden Darlegungen wollen 
nur ein Bild iiber die fiir den Eisenbetonfachmann nicht un- 
interessańten Konstruktionen1 und iiber die Bauausfiihrung 
des Hauptbaues ais Arbeitsanteil der Kell & Loser A.-G. ent- 
wickeln. Gleichzeitig mógen diese Ausfuhrungen ein neuer 
Beleg dafiir sein, in welch hohem MaBe der Eisenbetonbau 
den schwierigsten Anforderungen der modernen Architektur 
Rechnung tragen kann. Zum besseren Verstandnis macht sich 
jedoch immerhin eine kurze allgemeine Beschreibung notwendig.

Der etwa 30 m hohe Hauptbau (Abb. 1), um den sich nied- 
rigere Seitenbauten gruppieren, ist in der Eisenbetonskelett-

Linie 1 bewirken, der Drehpol der Bewegung liegt also auf dieser 
Linie. Desgleichen liegt der Pol fiir eine in P2 angreifende Kraft 
in der Linie 2. Eine durch Pt und P2 gehende Kraft P verur- 
sacht demnach eine Drehung um den Schnittpunkt D3 der Linien
1 und 2. Es laBt sich nun geometrisch (aus ahnlichenDreiecken)

nachweisen, daB D3S J_ P[P2 und D3S ■ SB = ^  . Unter dem

EinfluB von P vcrschiebt sich also S parallel zur Kraft und das

Produkt des Kraft- und Poihebelarmes ist =  ̂ ; das sind die
m

Bedingungen, die zur Ermittlung der Kraftlinien 1, 2
und 3 gefiihrt haben. Da es nur 3 solche Linien gibt

(und nicht 6), so 
muB die Yerbin- 
dungslinie der Pole 
Pj und P2 eine der 
Kraftrichtungen 1,

eckflache liegen, das Kraftdreieck kann also keine 
stumpfen Winkel aufweisen.

Diese allgemeinen Eigenschaften des Kraftdreiecks und 
der Pole werden durch den weiter unten behandelten 
Sonderfall bestatigt.

Aus obiger Entwicklung geht nun folgendes hervor: 
Wird eine elastisch gestiitzte Scheibe in ihrer 

Ebene durch einen beliebigen Kraftimpuls mit der 
Kraftamplitude P angeschlagen, dann entstehen 
den drei Kraftkomponenten Pj, P2 und P3 (Abb. »S) 
entsprechend drei Eigenschwingungen (Dreh.schwin- 
gungen um die Pole D,, D2 und D3), dic sich iiberein- 
anderlagern. Jede der drei Komponenten Px, P2 oder 
P3 ergibt je ein einfaches Schwingungssystem mit

Aj ;.2 . a3
den Eigenfreci uenzen nc, =  — , iic. =  —  und ne =

• 2 , 1  1 71 2 71

(in Hertz). W irkt nuri eine beliebig gerichtete pe-

Lage der Kraftlinien und der Drehpole.

2 oder 3 darstellen. Da der Punkt S zwischen Kraftlinie 
und Pol liegt (Abb. 5), muB die Linie P1P2 mit der 
Linie 3 zusammenfallen und der zugehórige Pol ist der Schnitt
punkt D3 der beiden Kraftlinien 1 und 2. Die Eckpunkte 
des Kraftdreiecks sind also gleichzeitig die zu 
den gegenuberliegenden Kraftlinien gehórenden 
Drehpole. Hieraus ergibt sieli gleichzeitig die Lage des 
Punktes S im Kraftdreieck: der Massenschwerpunkt S 
liegt im Schnittpunkt der drei Hóhenlinien des 
Dreiecks (Abb. 8; die Produlcte der durch S unterteilten 
Teilstrecken einer Dreiecks-Hohenlinie ergeben einen Wert —

in unserem Falle —--, der fiir alle drei Hóhenlinien konstant ist,
m

wie man sich davon an Hand geometrischer tJberleguiigen iiber- 
zeugen kann). Da ferner S zwischen Kraftlinie und Pol liegt, 
so muB der Massenschwerpunkt innerhalb der Drei-

Abb. 9. Statisclier Gleichwert einer 
beliebigen periodisclien Kraft.

riodische Kraft mit der Amplitudę P auf dic Scheibe, 
so ist jetzt der Schliissel fiir die Berechhung der 
gróBten Federungskrafte, beziehungsweise dic tJber- 
leitung der dynamischen Aufgabe auf einen statischen 
Gleichwert gefunden: man zerlegt die Kraft P in dic 
drei Komponenten, multipliziert jede Komponento 
mit den zugehórigen dynamischen Faktoren vv v2, r3, 
die sich nach Gl. (3) aus den Eigenfreąuenzen nC|, 
nc,, nCj (und der Kraftperiode nm) ergeben sowie mit 
dem fiir alle Komponenten gleich groBen Ermii- 
dungsfaktor /t, und setzt sie dann wieder zur Resul- 
tierenden Ps (dem statischen Gleichwert) zusammen, 
dereń Wirkungslinie im allgemeinen nicht mit der 
ursprunglichen Kraft P iibereinstimmt, da die drei 
dynamischen Faktoren voneinander verschieden 
sein konnen (Abb. 9). (Fortsetzung folgt.)

Abb. 8. Richtige Lage der Kraft
linien, Zerlegung der Kraft in drei 

Komponenten.



L
in

k
en

 
S

ei
fe

n
ó

a
u

Schmuc^h o f

irerkleidury

Buchhand/ung

K asse

230 SCHINKE, DEUTSCHES HYGIENE-MUSEUM IN DRESDEN.

Abb. 1. B au zustand  Som m er 1929.

A b b . 2 .
GrundriB des 
Erdgeschosses

n k  e /( o p f b o u R  e c h t e  r K o  p f  b a  u

Ober- und -Unterzug in Verbindung mit der Hallendecke abge- 
fangen werden (Langssclinitt Abb. 5). Die Empfangshallen- 
decke bildet mit den Decken iiber den Garderoben ein Ganzes. 
Die Balken laufen in 1,50 m Abstand ais Trager iiber 6 Felder 
von sehr verschiedenen Stutzweiten durch und bleiben in der 
Empfangshalle ais Teil der Architektur sichtbar, wahrend sie 
in den Garderoben durch Rabitz verdeckt werden. Das Feld 
der Empfangshalle weist eine Stiitzweite von 16,30 m auf.

Das Dach iiber dem groBen Saal wird durch vier Eisen
betonbalken von 18,00 m Spannweite getragen, die einerseits 
gelenkig auf den Saulen der Wand zwischen Saal und Wandel- 
halle und andererseits fest auf dem 4,40 m hohen und 15,0 m 
weiten Fenstersturz der Saalriickwand gelagert sind (Abb. 6).

Die Seitenfronten springen in der Hohe der Decken iiber 
dem kleinen Saal und iiber dem Mikroskopierraum um 80 cm 
zuriick (Abb. 4, Querschnitt). Fiir die beiden genannten 
Raume wurden durchgehende Fensterbander verlangt, wahrend 
die dariiber liegenden Raume, der Hórsaal auf der linken Seite 

und die Bodenraume auf der rechten Seite ohne 
seitliche Fenster bleiben sollten. Die zu iiber- 
briickende Spannweite betrug 18 m. Hierftir 
stand am Hórsaal die Konstruktionshohe von 9 m 
und iiber dem Mikroskopierraum die Hohe von 
4,75 m zur Verfiigung. Am Hórsaal konnte daher 
das in Abb. 7 dargestellte Sprengwerk mit zwei 
Hangesaulen und mit einem Zugband angeordnet 
werden. Dieses nimmt auBer der Umfassungswand 
den FuBboden und das Dach des Hórsaales auf. 
Ober dem Mikroskopierraum kam ein Vollwand- 
trager zur Ausfuhrung (Abb. 8). Die Lasten 
erhóhen sich gegenuber den Lasten des Spreng- 
werkes um das Gewicht einer Decke. Die Stiitz- 
krafte dieser beiden Konstruktionen werden von 
je zwei besonderen Saulenstrangen durch das 
ganze Gebaude bis auf den Baugrund iibertragen.

In dem ganzen Bau wurden aus Grunden 
der Wirtscliaftlichkeit Eisenbeton-Massivdecken 
den Hohlkórperdecken vorgezogen. Selbst die auf 
4,50 m Weite gespannten FuBbodenplatten der 
Empfangshalle waren nach der damaligen Preis- 
lage in massiver Herstellungsweise giinstiger. Nur 
die Decken iiber Windfang und Garderoben- 
Verbindungsgang mit 7,50 m Spannweite und 
sehr beschrankter • Bauhóhe erwiesen sich ais 
Rippendecke mit Bimsbeton-Hohlkórpern wirt- 
schaftlich und konstruktiv iiberlegen.

Bauweise errichtet w'orden. Die Grundriflabmessungen be- 
tragen rund 43x50 m. Die IConstruktion war bedingt 
durch die Anordnung einer Empfangshalle mit vorgelagertem 
Windfang im ErdgeschoB (GrundriB Abb. 2) und durch die 
Anordnung einer Wandelhalle und eines groBen Saales im 
ObergeschoB (GrundriB Abb. 3). Seitlich der Empfangs
halle sind im ErdgeschoB die Buchhandlung und die Kan- 
tine, im HalbgeschoB die Garderoben untergebracht. Neben 
dem groBen Saal, der eine lich te Hohe von 14,8 m aufweist, 
sind auf der linken Seite ein kleiner Saal und dariiber der 
Hórsaal, auf der rechten Seite vier Geschosse fiir Er- 
frischungsraum, Mikroskopierraum und zwei Bodenraume 
vorgesehen worden (Querschnitt Abb. 4). Die mit dem 
Hauptbau hochgefiihrten Flugelbauten enthalten auBer den 
Nottreppen Vorbereitungs- und Unterrichtsraume.

Wie aus den Grundrissen und den Schnitten ersichtlich, 
besteht nun die Eigenheit des Baues darin, daB die Langs- 
achse des oben liegenden Saales rechtwinklig zur Langsachse 
der darunter liegenden Empfangshalle angeordnet ist, und 
daB die Langen- und Breitenabmessungen beider Raume 
sich nicht decken. Die Riickwand des groBen Saales muBte 
daher iiber der Empfangshalle durch einen Eisenbeton- Abb. 3. GrundriB des
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F iir  d ie  D a c h p la t t e  w u rd e n  K le in s c h e  D e c k e n s te in e  v e r-  
w e n d e t,

D ie  B a u a u s f i ih r u n g  e r fo lg te  n a c h  s o r g fa lt ig  e rw o g e n e r 
E in r ic h tu n g  d e r  B a u s te lle .  E s  g e la n g te  e in e  n a c h  d e m  in  d e r  
F ir m a  d u rc h  P r o fe s s o r  L o ś e r  u n d  B a u m e is te r  Z ó n n c h e n  en t- 
w ic k e lte n  S y s te m  h e r g e s te llte  G u B b e to n -A n la g e  zu r  A n w e n 
d u n g , d ereń  E ig e n h e it  d a r in  b e s te h t , daB  a lle  tr a g e n d e n  T e ile  
d e s  G ie B tu rm e s u n d  d e r  R in n e n  a u s  H o lz  m it  Z u g g lie d e r n  v o n  
R u n d e ise n  g e fe r t ig t  sin d . D ę r  T u rm  w ird  a u s  e in z e ln e n  7 ,3 5  m  
h o h e n  u n d  1,80 m  b re ite n  v ie r fe ld r ig e n  F a c h w e r k s ta fe ln  
z u sa m m e n g e s e tz t .  D ie  Y e r ta u u n g  b zw . A b s p a n n u n g  e n t-  
s p r ic h t  im  iib r ig e n  d en  G ie B tu rm a n la g e n  a n d e r e r  S y s te m e .

I m  v o r lie g e n d e n  F a lle  w u rd e n  in  d e r  G e b a u d e la n g s a c h s e

z e itw e ilig  se h r  s ta r k e r  B e a n s p r u c h u n g  s ta n d g e h a lte n . D a s  
S y s te m  b e w a h r te  s ich  h ie r  w ie  a u c h  a u f  a n d e re n  B a u s te lle n  
b e ste n s .

D ie  e in z e ln e n  H o lz k o n s tr u k tio n e n  d e r  K e l l  &  L ó se rs c h e n  
G ie B tiirm e  b ie te n  iib r ig e n s  a u c h  s o n s t g e le g e n t lic h  se h r  b r a u c h -  
b a re  H ilfs m itte l  z u r  E r r ic h tu n g  v o n  P r o v is o r ie n  v e r s c h ie d e n s te r  
A r t .  S o  k o n n te n  h ie r  b e is p ie ls w e ise  v o r r a t ig e  F a c h w e r k s w a n d e  
d e r  G ie B tiirm e  z u r  E in r iis tu n g  d e s gro B en  S a a le s  v e r w e n d e t  
w e rd e n  (A b b . 1 1 ) . U n te r  je d e m  H a u p tb a lk e n  w u rd e n  v ie r  
T u rm e  b is zu 12 ,9  m  H o lie  e rr ic h te t ,  u n d  h ie r a u f  w u rd e  m itte ls  
e in e r Z w is c h e n a b d e c k u n g  ein  P o d iu m  g e s c h a ffe n , v o n  d em  
a u s  d ie  B a lk e n  u n d  d a s  g e s a m te  D a c h  in  iib lic h c r  W e is e  e in g e- 
s c h a lt  w e rd e n  k o n n te n . D ie  so  u n te r  v e r h a ltn is m a B ig  g e rin g e m

2 T u r m e  v o n  52 m  H ó h e  a n g e o rd n e t, u n d  z w a r  e in e r  d a v o n  
v o r  d e m  P o r t a l ,  d e r  a n d e re  in  d e m  so g e n a n n te n  S c h m u c k h o f  
(A b b . 9). D e r  T u rm  a m  P o r t a l  w a r  m it  A u f z u g  u n d  S iło  a u sg e - 
r i is te t  u n d  m it  d e r  M isc h a n la g e , e in e r 500 1-B e to n m is c h m a s c h in e , 
v e r b u n d e n  (A b b . 10 ). D e r  z w e ite  T u r m  im  S c h m u c k h o f  d ie n te  
a u s s c h lie fll ic h  a is  S e iltra g e r . E in  fe s te r  R in n e n w e g , b e s te h e n d  
a u s  z w e i j e  14  m  la n g e n  R in n e n , fu h r te  v o m  S iło  d e s  e rs te n  
T u rm e s  n a c h  e in e m  u m  360 ° d r e h b a re n  S ta n d m a s t  in  d e r  M itte  
d e s  B a u e s . H ie r  sch lo B  s ich  d e r  b e w c g lic h e  T e i l  d es R in n e n - 
w e g e s  a n , d e r  a u s ' e in e r  la n g e re n  u n d  e in e r  k iirz e r e n  R in n e  
b e s ta n d . D e r  fe s te  R in n e n w e g  u n d  d e r  S ta n d m a s t  w a re n  
m it te ls  F la s c h e n z iig e n  a n  d e n  S e ile n , w e lc h e  iib e r  d ie  b e id e n  
T u r m e  g e le g t  w a re n , so  a u fg e h iin g t, d aB  m a n  R in n e n w e g  u n d  
S ta n d m a s t  v o n  G esch o B  zu  G esch o B  h e b e n  k o n n te . D e r  B e tr ie b  
d ie ser  A n la g e  g e s t a lt e t e  s ich  le ic h t  u n d  e in fa c h . D ie  le tz t e  
R in n e  w a r  n u r  5 m  la n g , so  d a B  sie  o h n e  g ro B en  K r a f ta u fw a n d  
u m g e s e tz t  w e rd e n  k o n n te . A u c h  d a s H e b e n  d e s R in n e n w e g e s  
u n d  d es S ta n d m a s te s  v o n  e in em  G esch oB  z u m  a n d e re n  v o llz o g  
s ich  o h n e  S c h w ie r ig k e ite n .

D ie  A n la g e  h a t  v o n  O k to b e r  19 2 7  b is  A p r il  1929 a llen  
W itte ru n g s e in fliis s e n  v o n  2 W in t e m  u n d  e in e m  S o m m e r u n te r

A r b e it s a u fw a n d  h e r g e s te llte  R iis tu n g  e rw ie s  s ic h  a is  au B er- 
o r d e n tlic h  tr a g fa h ig  u n d  s ta b il.

B e i  E in s c h a lu n g  d e r  D e c k e  iib e r  d e r  W a n d e lh a lle  m it  
13 ,7 5  m  G e sch o B h ó h e , a b e r  n u r  7,50  m  S t i i t z w e it e  d e r  B a lk e n  
g e la n g te n  u n g esto B e n e  R u n d h o lz s te ife n  v o n  e tw a  13 m  L a n g e , 
d ie  f iir  d e n  v o r lie g e n d e n  Z w e c k  b e s o n d e rs  b e s c h a f ft  w u rd e n , 
z u r  Y e r w e n d u n g  (A b b . 12). E in e  e ig e n t lic h e  Z w is c h e n r iis tu n g  
w u rd e  d a b e i v e r m ie d e n . D a s  A u fs te l le n  u n d  U m le g e n  d e r  la n g e n  
S te ife n  e r fo lg te  v o n  e in e m  fa h rb a re n  H ilfs g e r iis t  a u s  u n d  g in g  
g l a t t  v o n s t a t t e n .  Im m e rh in  b o t  d ie  H e r s te llu n g  d ie se r  E in -  
r iis tu n g  e in ig e  S c h w ie r ig k e ite n  m e h r  a is  d ie  o b en  g e s c h ild e r te  
A r t  m it  d e n  F a c h w e r k s w a n d e n  d e r  G ie fitiirm e .

D ie  v o rs te h e n d e n  A u s fiih r u n g e n  la sse n  e rk e n n e n , d aB  b e i 
K o n s tr u k t io n  w ie  B a u a u s f iih r u n g  d e s H a u p tb a u e s  v o m  D e u t 
sch en  H y g ie n e -M u s e u m  d ie  L ó s u n g  v e r s c liie d e n e r  A u fg a b e n  
n o tw e n d ig  w a r , d ie  s o n s t  b e i  E is e n b e to n h o c h b a u te n  n ic h t  
a l l ta g lic h  v o rk o m m e n . S e it  F e r t ig s te llu n g  d e r  iM au re ra rb eiten  
is t  a lle r d in g s  n u r  w e n ig  v o n  d e n  E is e n b e to n -K o n s tr u k t io n e n  
s ic h tb a r  g e b lie b e n , d a  f a s t  a lle  K o n s tr u k t io n s te i le  e n ts p r e c h e n d  
d e n  A n fo rd e ru n g e n  d e r  A r c h it e k t u r  d u r c h  M a u e rw e rk  o d e r 
R a b it z  v e r k le id e t  w o rd e n  sin d .
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KU R ZE T E C H N IS C H E  B E R IC H T E .
Entwurf fiir Richtlinien 

zur Ausfuhrung geschweiBter H o c h b a u t e n .

V o r wenigen W ochen konnte der E n tw u rf dieser R ichtlinien  
fertiggestellt werden. Schon M itte 1929 w ar von verschiedenen Stellen, 
insbesondere von baupolizeilicher Seite, der W unsch nach U ntcr- 
lagen geauBert worden, die die H erstellung und behordliche G eneh
m igung geschweiBter S tah lbauten  rcgeln sollten. D er FacliausschuB 
fiir Schw eiBtechnik im  V erein  deutscher Ingenieure konnte am 1. O k 
tober in D ortm und den V ertretcrn  der Behórden, der Reichsbahn, 
der H ochschulen, der E lek tro- und der Stahlbau-Industrie den ersten 
E n tw urf solcher R ichtlinien vorlegen, den Professor D r.-Ing. H i l p e r t  
der Technischen H ochschule C harlottenburg in Zusam m enarbeit m it 
M agistrats-O berbaurat C a j a r  und D ipl.-Ing. B o n d y  aufgestellt 
hatte. N ach eingehenden B eratungen wurden die R ichtlinien  in der 
nachstehend wiedergegebenen Form  ais E n tw u rf festgelegt. M anche 
Ę rgSnzung wird sich durch die p raktische A nw endung ergeben. E s 
ist aber zu erw arten, daB die R ichtlinien  schon in der vorliegcnden 
Form  der Industrie und den uberwachenden Bchorden die A rb eit 
erleichtern werden.

1. A l lg e m e in e s .
a) D iese R ichtlin ien 1 sind ais A n hang zu den in den deutschen 

Landern bestehenden am tliclien Bestim m ungen fiir die A usfuhrung 
von H ochbauten  gedacht.

b) D ie V oraussetzun g fiir die A nw endung dieser R ichtlinien 
bildet die A usfuhrung der geschweiBten K onstruktion cn  durch zuver- 
lassige Firm en, die zur D urchfuhrung der Priifung und Bauiiber- 
wachung iiber Fachingenieure verfiigen, w elche auf den G ebieten der 
S tatik , des Stahlbaues und der Schw eiBtechnik besondere K enntnisse 
und E rfahrungen besitzen.

c) D ie E rrich tun g geschweiBter K onstruktionen bedarf wie die 
der genieteten der v o r h e r i g e n  G enehm igung der zustandigen 
Behorde.

2. W e r k s t o f f e .
a) A is B austoffe sind alle jene zugelassen, die zu genieteten 

B auw erken gemaB den am tliclien Bestim m ungen und D inorm en 
verw endet werden, sow eit ihre E ign u n g fiir die SchweiBung feststeht; 
dariiber liinaus solche, dereń E ignu n g fiir die SchweiBung nach- 
gewiesen wird.

b) D ie Schw eiBdrahte sind je  nach raum licher Lage der SchweiB
naht (waagerecht, lotrecht, iiberkopf) so zu w ahlen, daB sie sich ein- 
w andfrei verschweiBen lassen.

3. S c l i w e i B v e r f a l i r e n .
Lichtbogenschw eiBung g ilt ais R egclverfahren, elektrische W idcr- 

staudschweiBung und G asschm elzscliw eiBung konnen angew endet 
werden. D ie W ah l des Schw eiBverfahrens und der SchweiBger&te ist 
dem U nternehm er iibcrlassen.

4. B e r e c h n u n g  u n d  z u l a s s i g e  S p a n n u n g e n .
a) Jede geschweiBte K raftverbin d u n g is t in ihrer F estigk eit 

rechnerisch nachzuweisen. D ie tatsachlich  auszufuhrenden MaBe 
der Schw eiBnaht und dereń A nordnung sind in der B erechnung und 
den Zeichnungen anzugeben.

A is B erechnungsgrundlage kann folgende Form el gelten:

P  =  F  • <rzu|,
wobei

F  =  a • 1.
H ierin bedeuten:

P  die durch die Schw eiBnaht zu iibertragende K raft,
F  den B ruchąu ersclin itt, 
a  die D icke der SchweiBnaht,

b e i I< e h 1-
n a h t :  die H6he des 

eingescli riebenen 
gleichschenkeligen 

D reiecks der K elil- 
nalit, n ich t eirien 

Anlageschenkel 
(Abb. i) ;

b e i  S tu m p f-  
n a h  t : die D icke der 
zu verbindenden 
Q uerschnitte, bei 

verschiedenen 
D icken die kleinere 
(Abb. 2),

1 die L an ge der Schw eiBnaht abziiglich  der K raterenden,
<rZul die u nter c) angegebenen zulassigen Spannungen.

b) B ei B au teilen , die auf B i e g u n g  beansprucht sind, konnen 
zur A ufnahm e der Schubspannungen unterbrochene SchweiBnahte 
angeordnet werden.

4

V

1

P I
V,

■M

Abb. 1.

Abb. 2.

1 H ierzu vgt. D in  1910, 1911, 1912

c) A is zulassige Spannungen sind in den SchweiBverbindungen 
anzu setzen :

auf Z u g ............................................... 850 kg/cm 2
,, D r u c k .................................  . 1100 ,,
,, B i e g u n g ............................   . S50
,, A b s c h e r u n g .................................  750 ,,

d) D ie Zulassung lióherer ais der unter c) angegebenen zulassigen 
Spannungen ist an den Nachweis durch Yersuche gebunden.

5. K o n s t r u k t i o n c n .
F iir K onstruktioncn, die geschweiBt werden sollen, gelten hin- 

sichtlich des Entw urfs, der Form gebung und der A usfuhrung die 
gleichen G rundsatze wie bei genieteten K onstruktionen. D ie Stabąuer- 
sclinittsform en und Anschliisse sind dagegen der Besonderheit der 
SchweiBtechnik anzupassen.

6. S c h w e iB e r p r i i f u n g .
Die Priifung soli n icht die Giite des W erkstoffs; sondern die 

F ah igkeit der am  Bau beschaftigten  SchweiBer nachweisen. Die 
ProbeschweiGung soli m it dem Schw eiBdraht und m oglichst auch m it 
der M aschinenart erfolgen, die der U nternehm er bei der Herstellung 
des Baues verw endet. E s  kann folgende Priifung verlan gt w erden:

K e h ls c h w e iB u n g .  E s werden zwei Langsbleche senkreclit 
an ein Querblech angeschweiBt, 
wie A bb. 3 zeigt, so daB im Quer- 
sch nitt eine K reuzform  entsteht.
D ie SchweiBnahte sind quer zur 
W alzrichtung zu legen. Die 
Lange des Stabkreuzes betragt 
etw a 300 mm plus Blechdicke s.

Die dem SchweiBer vor- 
geschriebene N alitdicke a  soli 
0,6 mai B lechdicke s sein. Die 
an das Querblech anzuscliwei- 
Benden beiden Langsbleche sind 
in ihrer B reite etw a 20 mm ge- 
ringer ais das Querblech zu 
wahlen, so daB an den beiden 
zuriickstehenden Stirnenden die 
I-Ieftung erfolgen kann. A nfang 
und Ende der SchweiBnaht 
bleiben beim Herausschneiden 
der Strcifenkreuze auBer acht.
V on den vier Kehlnahten sind 
zwei (1 und 2)1 in w aagerechter
R ichtung, und zw ar bei lotrechter und waagerechter Lage der Bleche, 
und zwei (3 und 4) in lotrechter R ichtung zu verschweiBen.

A us diesem kreuzfórm ig verschweiBten Blechgebilde. werden 
drei Strcifenkreuze von je  etw a  35 mm B reite k a lt herausgeschnitten 
und in der Prufm aschine in R ichtun g W — W  zerrissen. H ierbei muB 
die B ruchlast, bezogen auf die E in h eit des unter Ziffer 4 a  angegebenen 
Querschnitts F, m indestens 30 kg/m m 2 ergeben. Anderenfalls ist der 
SchweiBer zuriickzuweisen.

Kom m en an einem B auw erk OberkopfschweiBungen vor, so 
kann verlan gt werden, daB zwei N ahte des Probestiickes uberkopf 
geschweiBt werden.

'  7. G i i t e p r u f u n g e n  v o n  S c h w e iB u n g e n .
E s konnen folgende Priifungen verlan gt werden:
a) Priifung einer StirnkehlschweiBung wie unter Ziffer 0 ,
b) Priifung einer Flankenkehlschw eiBung.
E s werden v ier F lacheiscn oder Blechstreifen entsprechend 

der Profildicke der 
Bauteile nachAbb.4 
durch Flankenkehl- 
nahte in w aage
rechter oder senk- 
rechter R ichtung 
zu einem Probe- 
stiick zusammen- 
geschweiBt. Die 
Lange der N ahte ist 
ungefahr gleich der 
B reite der Laschen 
auszufiihren. H ierbei muB der B ruchąuerschnitt eine Scherfestigkeit 
von m indestens 24 kg/mm2 ergeben.

c) Priifu n g einer Stum pfschweiBung.

E s werden zwei B leche von je 6 oder 12 mm D icke entsprechend 
der Profildicke der B auteile durch V- oder X-Kalitę nach A bb. 5 
zu einem  Probestiick  zusam m engeschweiBt. D ie K an ten  der Ein- 
schweiBfurche sollen einen W inkel von  m indestens 6o° bilden.

Die Probestiicke konnen einem Zug- oder B iegeversuch nach 
D in 1605 unterworfen werden.

Abb. 3.

Trenn^chnitte

i 'JJ-

A
> c z r

S-mm b~mm

bis m 55

70-15

uber >5 3S

Abb. 4.
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331 m. Dam/n beżu/ 
Mauerkrone 265,80£61,80

|  | | P 1 I l i
^  oitiiz -bzw.AnschluH 
i  \ mauer

22580

hj5*Kj5*kff"kK*l 

Abb. 5.

Pfeiierkópfe

schweiBnaht ist vorher zu 
ebenen. D er lichte A bstand 
der A uflagerollen betragt 5 s 
(s. A b b . 6). D ie Versuche 
sollen sich im  allgem einen 
auf B leche von  6 und 12 mm 
D icke  beschranken.

D ie Probe soli sich 
bis zum  ersten AnriB um 
m indcstens 60 0 biegen lassen.

265.80

Stułzmauer

Sturzbeeken
Frddamm

8. A u f s t e l l u n g .  /

a) D ic  L a ge  der SchweiBverbindungen, die §1 / ^ c>
a uf der B austelle herzustellen sind, muB schon <|j / g- §
in der W erk sta tt an  den einzelnen B au teilen  ańge- | j
zeichnet werden. A is R ichtlinien  fiir  das Ver-
schweiBen auf der B austelle  haben zu gelten : H eft- 
schweiBen durfen n ur in spannungslosem  Zustand 
gesetzt werden; Zusam m enzw angen einzelner 
T eile  is t unzulassig; K lam m ern und Schraubstócke 
dienen nur dazu, gegcnscitige Verschiebung der 
B auteile  zu hindern, solange die Schw eiBarbeit 
n icht becndet ist.

A lle  Oberfktchen, die geschweiBt werden sollen, miissen frei von  Rost, 
Zunder, Ol, F arbę und Schm utz sein.

b) B ei SchweiBarbeiten auf der B au stelle  ist fur geeignete Einrichtungen 
zur G ew ahrleistung gu ter SchweiBungen zu sorgen. AuBerdem  sind die 
Schw eiBarbeiten durch Facliingenicurc-zu  iiberwachen.

Umfassungsmauer

be węgliches Wehr

S ch n itt C— D
9. A b n a h m e .

Zur Abnahm e, die den zustandigen Behórden vorbehaltcn  bleibt, sind 
sam tliclie SchweiBverbindungen gut zuganglich zu halten. D ie in der W erk 
s ta tt ausgefilhrten SchweiBverbindungen durfen v or Verlassen der W erk sta tt 
gestrichen werden.

D ie A rt  der P r ii fu ng der Sch\veiBverbindungen am B auw erk bleibt 
dem Erm essen der prufenden B ehórde vorbehalten.

/  Begremung a/er \V UberfaH 
—  Kupferb/ecbs

.Sicker/eifung __
150mm. \ \

kio Sal a do y •

Griindungssohle 225,80
Schutz von Bewehrungseisen gegen Seewasser 

durch Porzellanróhren. ZementinjsMonen

B ei einem B rficken- 
bau in S eattle  (W ashing
ton) sind die lotrechten 
B ewehrungseisen gegen 
die A n griffe  des See- 
w assers in den w aagerech- 
ten  B aufugen  durch 
75 cm  lange Porzellan
róhren (s. A bb.) ge- 
sch titzt worden, die m it 
w asserdichtem  K it t  aus- 
gegossen wurden. (Engi
neering N ew s - Record 
9129, II . H j.p S. 229— 230 
m it 1 Lichtbild.) N .

Dehnungsfuge mit 
Kupferbledi

S ch n itt A — B

:K?wasservngsłeit!/r:g

B ei dem  Zugversuch muB eine F estig k eit von  m indestens 
30 kg/mmł  erreicht werden,

B ei dem B iegeversuch an  B lechen bis zu 20 mm D icke is t ein 
Biegestem pel von  zw eifacher B lechdicke m it einem Abrundungs- 
radius von  B lechstarke genau auf die M itte der N a h t aufzusetzen, 
und zw ar bei V-N ahten  auf die Scheitelseite der N ah t; die Scheitel-

Die Don-Martin-Talsperre in Mexiko.
D ie D on-M artin-Talsperre lieg t im  T ale  des R io  Salado, etw a 

96 km  w estlich der S ta d t Laredo, und zw ar auf S taatsgebiet von 
T exas. Sie dient einerseits dem, I-Iochwasserschutz, andererseits der 
G ew ahrleistung eines gleichm aBigcn W asserabflusses zur Verbesserung 
der w asserw irtschaftlichen Y erhaltnisse v o n  N u eva  E spana. D a  R iick-
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sichten auf eine Trinkw asserentnahm e n icht zu nehm en waren, er- 
(ibrigte sich jede besondere A n lage eines GrundablaCstollens oder 
eines Entnahm eturm es u. a. D ie Spcrre ste llt also elier eine groBe 
FluBwehranlage dar. (Abb. i) .  Dio G esam tlange der Sperre 
betragt 1284 m ; davon  sind 1050 m ais E rddam m  ausgebildet, 
dessen w asserseitige N eigung 1,75 : 1, dessen lu ftseitige N eigung 2 : i 
betragt. D er D am ra is t an seiner hochsten Stelle 39 ni hoch. D er 
R aum inhalt b etragt 1400 M illionen m 3. D as Besondere dieser A nlage 
stellt die eigentliche Sperrm auer dar; ihrem Q uerschnittc nach ist 
sie in die Reihe der aufgelosten Sperrm auern zu stellen. Im  G egensatz

3 .

za den bisher zum eist angew endeten System en, besonders den in 
eine G ew olbereihe aufgelosten Sperrm auern, is t das System  hier eine 
Schwergewiclitsm auer, die in einzelne Strebepfeiler aufgetóst ist, 
dereń w asserseitige B egrenzung derart v ersta rk t ist, daB diese V er- 
starkungen sich beriihrcn und so eine w asserseitig durchgehende M auer 
geschaffen w ird (Abb. 2). V on  auBen m achen diese einzelnen Pfeiler- 
verstarkungen zw ar den E in d ruck  eines Gewólbes der ublichen K on- 
struktion, da die w asserseitige O berflache der Verstarkung kreisfdrm ig 
gekriimmt ist. U n ter der Annahm e, daB der W asserdruck a u f der 
Wasserseite senkrecht zur M auerfiache, m ithin radial a u f jeden Strebe
pfeiler w irkt, ist jeder Strebepfeiler n ur 2 m stark  konstruiert worden. 
Im ubrigen entspricht die B erechnung einer solchen 
Sperrmauer vollkom m en derjenigen einer Schwer- 
gewichtsmauer, dereń S tan d festigk eit aus E igen- 
gewicht der M auer, W asserdruck, teilw eise —  im 
Hinblick auf die Schrage der P feiler auch auf 
der W asserseite —  auch aus dem  G ew icht des 
Wassers und dem  A u ftrieb  berechnet wird. D a  im  
vorliegenden F alle  keine Zugspannungen _auf- 
treten, is t auf eine B ew ehrung in den Pfeilern, 
besonders auch in ihren V erstarkungen  (tetes 
rondes) v erzich tet worden. G egenuber anderen 
aufgelosten Sperrm auern h a t dieses S ystem  den 
Vorteil grofierer Sicherheit. F a llt hier ein S trebe
pfeiler durch B ru ch  aus, so ist die S tan d festigkeit 
der N aclibarpfeiler n icht gefahrdet. Infolgedessen 
kann man auch bei der F estsetzu ng der zulassigen 
Spannungen etw as hoher gelien, ais bei den 
anderen aufgelosten System en.

D ie E rsparnis an B eton bei einer derartigen 
aufgelosten Schw ergew ichtsm auer gegenuber einer 
normalen Schw ergew ichtsm auer gleicher H ohe 
wird m it 40— 50 %  angegeben. D ie  M ehrarbeit 
fiir die Schalungshersteilung bei A usfiihrung einer 
Betonmauer is t gering, d a  bei einer norm alen 
Schwergewichtsmauer in B eton  durch die H er
stellung der D ehnungsfugcn ohnehin um fangreiclie 
Schalungsarbeiten entstehen (Abb. 3).

B ei A usfiihrung einer aufgelosten Sch w er
gewichtsmauer in B ruchstein m auerw erk w ird  der 
Mehraufwand fur die H erstellun g der Ansichts- 
flachen w ieder re la tiv  groBer sein, da  der A bstan d  
der D ehnungsfugen hier groBer gew ahlt w erden kann.

Abgesehen davon, daB das MaB der W asser- 
durchlassigkeit bei einer B eton m auer der vor- 
liegenden A rt  ebenfalls durch Festsetzu ng geeig- 
neter M ortelm ischungsverhaltnisse sehr gering ge- 
halten werden kann, is t  bei U nterdruck dic A n- 
griffsflache im  V crh altn is zur w asserseitigen D ruck- 
flache gering. D er absolute A u ftrieb  is t derselbe; 
die A ngriffsflache (PfeilerfiiBe) is t aber bedeutend 
geringer.

E in  w eiterer V o rteil des System s der auf- 
gelósten Schw ergew ichtsm auer is t die leichte V er- 
stirkungs- bzw . E rhohungsm óglichkeit im  G egen 
satz zu anderen „a u fge lo sten " System en. F ur die

erste A nnaherung bei der B erechnung der Pfeiler, insbesondere bei der 
E rm ittlu n g der Resultierenden aus W asserdruck, E igen gew icht und 
A u ftrieb  kann entsprechend der norm alen Schw ergew ichtsm auer das 
innere D ritte l ais K ern ąu ersch nitt zugrunde gelegt w erden; fiir  die 
genaue B erechnung ist die B estim m ung der Schw erpunkte in den 
einzelnen I-Iorizontallamellen sowie dereń Tragheitsm om ente er- 
forderlich, um  die Biegungsspannungen an  beiden E nden des Strebe- 
pfeilers zu erm itteln.

D ie wasserseitige B egrenzung der Strebepfeiler, die tetes rondes, 
haben in  einer T iefe  von  10,50 m von der K rone gemessen einen K n ick  
erhalten; unterhalb is t die M auer im Y erh altn is 2 : 3 geneigt. D a 
durch w irk t das W assergew icht, und die G leitsicherlieit wird erh5ht.

A m  Fu Be der M auer sind Zem entinjektionen zur D ich tu n g des 
U ntergrundes ausgefuhrt worden. D er A chsabstand der Strebepfeiler 
b etragt 9 m. L u ftse itig  lagern von P feiler zu P feiler 0,75 m starkę 
P latten , die, verp utzt, eine durchgehend g latte  und fiir den A b lau f des 
W assers iiber die M auerkrone entsprechend gekriim m te F lach ę bilden. 
E s schlieBt sich am  FuB ein verhaltnism aB ig groBes S turzbecken von  
etw a  85 m  B reite  an.

D ie durch die aneinandergrenzenden Flachen der wasserseitigen 
Pfeilerverstarkun gen  entstehenden Fugen haben eine B reite  von 
2,33 m. Senkrecht zur F ugen richtun g sind zur D ich tu n g K upfer- 
p latten  w ie tiblich einbetoniert. H in ter dem  F ugenblech ist eine 
S ickerleitung von 150 nim 1. W . angeordnet, in  der etw a noch durch- 
dringendes W asser abgeleitet w erden soli.

D er Stauspiegel kann durch a u to m atisch  bew egliche Wrehr- 
klappen noch um  w eitere 4,35 m, also insgesam t 43,35 m, gehoben 
werden. ' Jede W ehrklappe ist iiber eine O ffnung zw ischen zw ei Strebc- 
pfcilern gespannt. Im  Zusam m enhange m it einem  a u f dem  rechtcn 
H angę angelegten, e tw a  40 m  breiten I-Iochwasseruberfall verm ag die 
Sperre ais gróBte W asserm enge 5900 m 3/sec abzufuhren.

D er AnschluB des D am m es an die aufgelóste Sperrm auer be
steh t lediglich in  einer Stutzm auer, die iiber den ganzen D am m ąuer- 
sch n itt reicht, von  der aus einzelne B etonm auern  ais Verzahnungen 
sen krecht in den D am m  hineingefuhrt sind. (Le Gćnie C ivil 1930, 
Nr. 8, S. 183— 185.) D r. E h n e r t .

Selbsttatige D achw ehre in T exas.
In  T exas sind, zum  erstenm al in Am erika, selb sttatige  D achw ehre 

der B au art H u ber und L u tz  (Ziirich) fttr den H ochw asserfiberlauf 
von  drei T alsperren am G uadalupefluB ven ven d et w orden. D ie

„ 152.05 
,, Oberwassertsuo *
Oberer. 

Wehrflticjeh

-Zwischmpfeihr
-Wassers/ond im Dach wehr

U berfalle (Abb. 1) haben jc  drei 
O ffnungen von  26 m L ich tw eite  (mit 
einem  FischpaB vo r einem  M itte l
pfeiler) und fiir jedes der drei stau- 
regelnden D achw ehre eine selbst
ta tig e  R egelun g im  linken W 'ider -

. -  Unter er Wehrflugel

Oachwehr niedergelegt

fj(ana/zub- v  i
LWehrajjnung^;

Kana! zur.1. '  
'Wehrojjnung

Unierwasser 1U-1,
hanol zur 3. 
Wehrojjnung -7  ^ .T~ sAbsturzbóden ausbeweól. Piaiien sM ekKiesEnfwasserungen

Kies-

15msHar ter btauer Ton 
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lager (Abb. i) . D ie  beiden F lugel des D achw elires (Abb. 2) haben je 
13 Q uerbinder m it Gelenk am  unteren E n de, dessen FtiBe erst nach 
genauem  A usrichten  des F liigels in das B eton m auen verk des W ehr-

korpers vergossen wurden. 
D ie schm alen Schlitze an  den 
unteren Langsseiten und an 
den Q uerseiten (Pfeileran- 
schlagen) der F lugel sind 
m it L ed er - K upferblech- 
D ichtungen uberdeckt. D er 
W asserstand im Inn em  des 
D achw ehres w ird  zur Ver- 
m eidung des U berstrom ens 
des unterenW ehrfliigels unter 
dessen O berkante gehalten 
durch entsprechendes Ein- 
stellen der T rennw and in der 
Steucrungskam m cr (Abb. 3) 
und der D rosselklappe, die 
einen d ieL eckverlu ste  decken- 
den Zuflufl aus dem Ober- 
w asser gestattct. B eim  t)ber- 
stróm en der Trennw and hebt 
sich der Schwim m er in der an- 
dereri H alfte  der Steuerungs- 
kam m er und schlieBt durch 
ein H ebelgestange die D rossel
klappe (Abb.3). U berschreitet 
der Oberwasserspiegel das 
Stauziel, so ftttlt sich die 
Schw im m erkam m er durch 
Zulauf von Oberwasser, der 
Schw im m er h eb t die H ebel- 
stiitze  aus und m acht dam it 
den A bfluB  darun tcr frei, 
w as das N iedergehen der 
W ehrfliigel zur Folgę hat. 
B eim  A bsinken des Stau- 

spiegels geh t die R egelung 
um gekehrt v or sich. E is- 
schw ierigkeiten  sind in T exas 
n icht zu befurchten, da die 
groBe W asserm asse u nter den 

W ehrflfigeln diese genugend w arm  halt. E in e H eizun g lieBe sich 
tibrigens leicht anbringen. (Nach E . L. Cliandler von der aus- 
fuhrenden Bauunternehm ung in D ayton . Engineering N ew s-R ecord 
1929, II. H j., S. 685— 688 m it 3 Zeichnungen und 3 Lichtbildern.) N.

A bb. 3 .

W IRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
Berufsbezeichnung „B aum eister" im  PreuBischen Landtag. Der 

V ertreter der PreuBischen S taatsregierung h a t im  H auptausschuB 
des PreuBischen Lan dtages a u f eine A nfrage, ob in  abschbarer Zeit 
m it einer einheitlichen R egelun g der B erufsbezeichnung „B a u m e iste r"  
und „ A r c h ite k t"  im R eich und in  PreuBen gerechnet w erden konne, 
erw idert, daB die PreuBische S taatsregierung sich zw ar fur die Vor- 
nahm e der B aum eisterprflfung, aber gegen die M oglichkeit der Ver- 
leihung einer bloBen B ezoichnung ausgesprochen habe. E s seien 
noch w eitere Verhandlungen darilber in A u ssich t genom m en. E in e 
endgiiltige R egelun g sei also noch n ich t erfolgt. B eztiglich  der B e- 
zeichnung ais „A r c h ite k t"  konne keine E rklaru n g abgegeben werden, 
weil nach dem geltenden R ech t ein S ch utz dieser B ezeichn un g nicht 
ohne w eiteres m óglich ist.

A nlegung der H andwerksrolle. U m  die H andw erksrolle in K u rze 
fiir angelegt erklaren zu konnen, h a t der R eich stag  ein G esetz an 
genom m en, nach w elchem  ein nur von  der Industrie- und H andels-

kam m er eingelegter E inspruch die E in tragun g eines Gewerbetreibenden 
in  die H andw erksrolle n icht hindert, es sei denn, daB der Gewerbe- 
treibende binnen zw ei W ochen die Zustim m ung zu dem  Einspruch 
erklart. D ie zw eiw óchentliche F ris t begin n t zu laufen  am  T a g e  nach 
der Y erkiin du n g des Gesetzes, w elche u n m itte lbar bevorsteht.

Zusam m enschluB von Bauunternehm ern in Osterreich. Die
U nternehm ungen des Ingenieurbaues in O sterreich haben sich zum 
Zw ecke gem einsam er V ertretu n g  ihrer w irtschaftlichen  und lohn- 
politischen Interessen zu einem  „V erb a n d  osterreichischer Bau- 
u nternehm u n gen" zusam m engeschlossen.

Kundgebung in Breslau fiir  den A usbau der Oder. V o n  V ertretem  
der Provinzen  Ober-, N iederschlesien und Pom m ern, der ostdeutschen 
S tad te  und w irtschaftlichen  K orperschaften  des Verkehrs, des Handels, 
der Ind ustrie  und L a n d w irtsch aft w urde in  einer am  3. M arz d. J. 
in B reslau  abgehalten en  Y ersam m lun g angesichts der bevorstehenden

Betriebseinrichtungen fiirTore der Luftschiffhalle in Akron.
D ie G oodyear-Zeppelin-Luftschiffhalle in A kron (Ohio) h at 

zur V erh utun g von Querwinden an Stelle von  flachen Schiebetoren 
an jedem  E n d e zw ei haubenform ige Torę (Abb. 1) erhalten, dic auf 
einer K reisschienenbahn laufen und bei offener H alle d icht an  dieser 
anliegen (Abb. 2). Jedes T or, das 400 t  w iegt, wird durch einen

W irkung der Wassersickerung durch Betonstaumauern.
B eobachtungen an B etonstaum auern  in den w estlichen Ver- 

einigten S taaten  haben gezeigt, daB auch klar erschcinende Sicksr- 
w asser groBe Mengen geloster Stoffe enthalten, daB Sickerwasser bis
1,8 mai mehr gelSste Stoffe enthalten, ais ihrem  Sattigungsgrad ent
spricht (was auf die Lftsung unter D ru ck  zuriickzufuhren ist), daB 
Ablagerungen -\'on 35 cm S tarkę von kohlensaurem  K a lk  in Stau- 
m auerstollen vorkom m en und daB die A uslaugungen in einer 17 Jahre 
alten B etonstaum auer das A usarbeiten einer 70 ni langen und 
15 X 15 cm  messenden N u t in zw ei T agen m it gew óhnlichen W erk - 
zeugen (ohne D ruckluft) erm ogliclit haben. Eine 5 Jahre a lte  Stau - 
niauer, deren B eton  (Iber 210 kg/cma F estigk eit hatte, g ib t 56 1/sek. 
Sickerwasser. Erforderlich erscheint dem nach die standige Prufung 
der D ich tigkeit des B etons auf der B austelle  und die E infuhrung ein- 
h eitlich er Prtifverfahren, da  je tz t  jedes Laboratorium  noch nach seinem 
eigenen Verfahren arbeitet. (N ach N . A . Bowers, H erausgeber des 
Engineering N ews Record, in dieser Zeitsch rift 1929, II . H j., S. 292 
bis 293 m it 1 Lichtbild.) N,

2.

200pferdigen D rehstrom m otor m ittels Zahnstangenantriebes bewegt; 
der M otor h a t zweierlei G eschw indigkeiten und eine se lb sttatige  Druck- 
wasserbrem se, deren stoBfreies A nlegen durch eine D ruckólsteuerung 
gesichert ist. (Nach W . C. R aub e der G eneral E lectric  Comp. in  Schc- 
n ectady, Engineering N ew s-R ecord 1929, II . H j., S. 100S— 1010 mit 
1 Zeichnung und 5 Lichtbildern.) N.
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Fertigstellung des M ittellan dkan als in naclistehenden L eitsa tzen  der 
Ausbau der O der gefordert:

„S o li der O sten vo r w irtsch aftlich er Verkiim m erung bew ahrt 
bleiben, so muG er bei F ertigste llu n g des M ittellan dkan als in der Oder 
einen W asserw eg zur V erfiigu ng haben, der sowolil zwischen Schlesien 
und B reslau  w ie  auch S te ttin  jed erzeit vollbeladen en  Fahrzeugen 
von einer T ra gfah ig k eit b is zu ioo o  t  ohne A bleichterun gen  einen 
ungehem m ten V erk eh r sicherstellt. D azu is t erford erlich :

1. D ie N achregulierun g der O der u nterhalb  Breslaus,
2. der aligem eine, auch vom  R eichsverkelirsm inisterium  ais n ot

w en dig anerkannte, w iederh olt im R eich sh auslialtsp lan  vor- 
gesehene, jedesm al aber, so auch in diesem  Jahr w ieder ge- 
strichene B au  einer zw eiten  Schleuse bei Ransern,

3. der B au  von  A nlagen zur V ersorgung der O der m it ZuschuB- 
wasser,

4. E rw eiteru n g der A n lagen  der kanalisierten  oberen Oder, der 
K an ale  zw ischen O der und S p ree-H avel-G ebiet fiir den V erk ch r 
der groBten Fahrzeuge;

5. der u nm ittelbare AnschluB des obersclilesisclien Industriegebietes 
an die O derw asserstraBe entw eder durch eine Sclileppbalin  
oder durch einen K a n a ł."

D er anwesende V e rtre te r  des R eichsverkehrsm inisterium s, 
Staatssekretar -Gutbrod, erklarte, daB n ich t b eab sich tigt sei, Schlesien 
von B erlin  zu verdrangen und in  seinem W in kel zwischen zw ei Grenzen 
absterben zu lassen. D as R eichsverkehrsm inisterium  halte  auch je tz t  
an der w iederholt gem ach ten Zusage fest, daB der A usbau  der Oder 
spatestens zu der Z eit durchgefiihrt sein werde, da der M ittelland- 
kanal fertigg este llt sein w ird.

Die W erkbesitzerversam m lung 1930 des D eutschen Zem ent- 
bundes fand am  27. F ebru ar d. J. in B erlin  s ta tt  und brach te  eine R eihe 
interessanter V ortrage. N ach der B egriiBungsansprache des A ufsichts- 
ratsvorsitzenden. D r. A verb eck , e rs ta tte te  B au ra t D r. R iep ert den 
Vorstandsbericht, aus dem w ir ku rz folgendes w iędcrgeben m ochten: 

N achdem  das Jahr 192S m it einer A b satzziffe r von  8,5 M ili. t 
Zem ent einen R ekord fiir D eutschland d argeste llt h at, begann das 
Jahr 1929 m it einem so volligen  S tillstan d, w ie ihn die Zem entindustrie 
seit Jahrzehnten  n icht gekann t habe. D ann tr a t  ein enorm es An- 
schwellen des A bsatzes von  80 000 t  im F ebru ar auf 800 000 t  im A p ril 
ein. D iesen abnorm en A nforderungen habe die Zem entindustrie 
durch ihre S yn d ikatsverfassu n g reibungslos und ohne A n derung 
der Preise nachkom m en lcónnen. V om  Septem ber ab sank dann der 
Versand dauernd u nter die Z iffern  des V orjahres. Insgesam t sei der 
A bsatz der S yn d ikatsw erke um 500000 t  =  7 %  im Jahre 1929 zu- 
ruckgegangen, jedoch is t der Inlandsverbrauch nur um  70 000 t  ge- 
ringer gewesen. D ie E in fuh r nahm  v o n  144000 t  auf 154000 t  zu, 
wahrend die A usfuhr von 1,09 M ili. t  a u f 1,07 M ili. t  sank. D er A bsatz- 
ausfall der S yn d ik ate  ist dem nach nur zum  geringen T eil durch M ehr- 
einfuhr, sondern iiberw icgerid durch eine entsprecliende E rlióh un g 
des A b satzes der N atu rzem en t- und Portlandzem ent-A uBenseiter- 
werke ausgeglichen w orden.

Zur Frage eines internationalen  Zem en tkartells auB erte sich 
der R edner ablehnend, was jedoch nicht hindere, m it anderen Landern  
von F a li zu F a li A bred en  zu treffen. In  diesem  Sinne w ird  sich die 
deutsche Zem entindustrie an einem  internationalen  Zem entburo, 
angeblich nur c in e A rt Auslcunftsstelle, m it dem S itz  im  H a ag  beteiligen.

W as die Zem en tverw en dun g betreffe, so sei eine erhebliche 
Zunahm e des Stah lbaues u nyerkennbar, w oru nter jedoch die Zem ent- 
verwendung eine w esentliche EinbuB e n iclit erleide, da  durch die 
B etonum m antelung der S tiitzen  und durch die B eton au sfachu n g 
ein notw endiger Z em en tverbrauch  auch hier gegeben sei. Im  W oh- 
nungsbau sei die B eton bauw eise im  V ordriogen .

Zum  SchluB w an d te  sich der V ortragen de gegen die K a rte ll-  
'erordn u ng und ihre A nw endung a u f die Zem en tin dustrie; insbesondere 
fanden das fristlose K iin digun gsrech t des § 8 und der S perrparagraph 9 
und dessen P raven tivzen su r seine M iBbilligung.

Im  nachsten R e fe ra t b eh an delte  der D irek to r der B ayerisch en  
H ypotheken- und W echselbank D r. Kćlrcher die F rage  der F in an zierung 
des W ohnungsbaues und tra t fur einen zielbew uBten A bb au  der Zw angs- 
w irtschaft ein. A is le tz te r  R edn er tru g  der erste stellvertreten d e 
Vorsitzende des R eich sverban des der D eutschen Industrie, Frow ein, 
Gedanken iiber die Z u k u n ft der deu tschen  W irtsch a ft vor.

D eutsche B auausstellung Berlin 1931. N achdem  zu dieser A n- 
gelegenheit v ie le  W ochen  la n g  volliges Stillsch w eigen  geherrscht 
hat, scheint m an die A usstellun g nunm ehr leb h after fordern zu w ollen. 
Am 24. F ebru ar fand zum  Zw ecke der V erkiin du n g des endgultigen  •—  
eingeschrankten —  Program m s der D eutschen B au au sste llu n g B erlin  
J931 im  P len arsaal des ehem aligen H errenhauses ein  Presseem pfang 
in einem Ausm aB s ta tt , w ie  es nur bei seltenen G elegenheiten der 
Fali ist. D ie  T eilnehm er erhielten  das nunm ehr fertiggeste llte  um- 
fangreiche Program m h eft, das in  kiin stlerisch einw andfreier A uf- 
machung tiber A u fbau , C h arak ter und O rganisation  der A usstellun g 
unterrichtet. N ach  einer BegriiBungsansprache v o n  B a u ra t D r.-Ing. 
Riepert ais Vorsitzendem  des Ver\valtungsrates der B au au sstellun g 
sprachen die H erren  Prof. K reis, V erban dsdirektor D r. Schm idt, 
Prof. B artn in g , D r.-In g. Siedler, D r. G arb otz und R egierungsbau- 
meister a. D . A hrends iiber die einzelnen A bteilun gen, in w elche sich 
die A usstellung gliedert, n am lich: Internationale  A usstellung fur

Stad tebau  und W olinungswesen, D as B au w erk  unserer Zeit, D ie W oh- 
nung unserer Zeit, D as neue B au en  (Baustoffe, B auw eisen, B aubetriebs- 
fiihrung, M usterw erkstatten) und L an dw irtsch aftliches Bauw esen.

Anderung des Ausnahm etarifs 5 (Steine aus N aturgestein). D ie
R eichsbahn-G esellschaft hat den A usn ah m etarif 5 (Steine aus N a tu r
gestein  usw.) m it G iiltigkeit vom  1. M arz 1930 in  neuer geanderter 
F assung herausgegeben.

In  T eil A , durch den die zum  W ege-, B ahn- und W asserbau 
bestim m ten Steine frach tlich  begiin stigt werden, w ar schon seit 
dem 1. Juni 1929 vorgesehen, daB Steinschlag und Sch otter, Stein- 
kornung, Steingrus, S te in sp litt, H ochofensclilackc, K ohlenschlacke 
usw. m it A sp h alt oder T eer iiberzogen sein diirfen, ohne daB dadurch 
die A nw endung des A usnahm etarifs ausgeschlossen w are. In  der neuen 
A usgabe is t nunm ehr bestim m t, daB „ d e r  G esam thóchstgehalt dieser 
S toffe  in der iibcrzogenen M asse 12 v . H . nicht iibersteigen d arf".

D urch  T eil B  des T arifs w erden Steine aus N aturgestein, die zur 
H erstellun g von  B eton  und B etonw aren bestim m t sind, begiinstigt. 
W ahrend bisher nur Steingrus und S te in sp litt genannt waren, sind 
nunm ehr auch S tein sch otter und Steinkornung (gekOrnte Steine) 
in den A usnahm etarif einbezogen worden. F iir die B eton w aren  ergibt 
sich allerdings eine Einschrankung, w eil hier der B eton  k iin ftig  nur 
m it einer G esteinsart ais Zuschlagsstoff hergestellt und w eder ge- 
schliffen noch. p oliert sein darf.

D ic  Anw endungsbedingungen des T arifs sind in bezug a u f das 
m it A sp h alt oder T eer iiberzogene M ateriał klarer gefaBt, indem 
bestim m t wird, daB „b e i dem  W ege-, B ahn- und W asserbau u n m itte l
b are  Verw endung auch dann yorliegt, wenn die S toffe  auf der B a u 
stelle oder in besonderer A n lage am  V erbrauchsort (Gemeindebezirk) 
zunachst v o r  dem  E in bau  noch w eiterverarbeitet w erd en ". B isher 
sprach der T a rif  n ur von  „e in er besonderen A n lage am  V erbrauchs- 
o rt" . E s is t nunm ehr einw andfrei k largestellt, daB das T ranken 
der B au sto ffe  auch auf der B au stelle  se lb st erfolgen kann.

D er F rach tsatzzeiger ist u n veran d ert geblieben.

W eiteres vom  Zem entkrieg in der Schweiz. In einem in der 
Schw eizer Faclipresse erscliienenen A u fru f auBert sich das Schw eizer 
P o rtlan d zem en tsyn d ikat wio fo lgt:

„ B e i  der tollen  Zem entiiberproduktion  haben die beiden 
neuen Zem entfabriken  (AuBenseiter) n ich t w enig Schw ierigkeiten, 
um auch nur einen T eil ihres Zem entes abzusetzen. D a  sie sich 
um jeden Preis L u ft  verschaffen  miissen, so konnen sie a u f nie- 
m anden R u ck sich t nehmen —  v erk a u ft muB werden! und riick- 
sichtslos werden die Interessen der B auunternehm ungen tiber 
B ord geworfen.

B ereits  h at eine der neuen F abriken  angefangen, d ic Industrie 
(Bauauftraggeber) m it Zem ent zu beliefern, und zw ar zum  gleichen 
Preise, w ie  ihn der B auunternehm er bezahlen muB. —  D ie Folgen 
der H andlungsw eise sind klar: D ie  betreffenden Industrie-U nter- 
nehm ungen fiihren  nun ih re A rb eiten  in R egie  durch, die B au- 
geschafte  sind au sgesch altet und die U nternehm er am  P la tze  fragen 
sich m it B angen, w as aus ihnen und ihrem  Personal w erden so li."

W ahrend das Schw eizer S yn d ik at riihm end h ervorhebt, daB es 
den B auunternehm ungen den Zem ent zu billigeren Preisen lie fert 
a is den B au au ftraggebern , haben sich die deutschen Z em entsyndikate 
bisher n ich t zu einer gleichen, w iederholt geforderten A rt  der Preis- 
differenzierung entschlieBen konnen. D ic  R eichsbahn-G esellschaft 
w ird sogar noch im m er zu den fiir sie giinstigeren A bw erkpreisen 
beliefert. In  D eutschland werden von  den staatlich en  und kom m unalen 
A uftraggeb ern  und von  der R eichsbahn entgegen § 4 Ziff. 1 der 
„A llgem ein en  B estim m ungen fiir die V ergebun g von B au leistu n gen " 
(Teil A  der V O B .) in zahlreichen F allen  B auleistungen noch im m er 
ohne die dazugehórigen Zem cntlieferungen vergeben.

Architekten-W erbehefte. D er V o rstan d des B undes D eutsclier 
A rcliitek ten  h a tte  am  15. M ai 1927 einen BescliluB gefaBt, nach 
w elchem  es seinen M itgliedern nicht g e sta tte t ist, sich an der H eraus- 
gabc von  P ropaganda- oder R eklam eheften  zu beteiligen, die irgendwie, 
ob d irek t oder indirekt, auf K o sten  d r itte r  Personen herausgegeben 
werden, gleichgiiltig, ob durch Inserate, N ennung im T e x t, H ergabe 
von  B argeld  oder irgendeiner anderen A rt  der direkten oder indirekten 
B ezahlu n g.

D a die D urchfiihrung dieses Beschlusses auf Schw ierigkeiten 
gestoBen ist, h a t sich der BundesausschuB u n ter A ufrechterh altun g 
des vorgen ann ten  Beschlusses nunm ehr entschlossen, u n ter eigetter 
M itw irkung W erbehefte  fiir die einzelnen M itglieder zu giinstigen 
B edingungen herausbringen zu lassen, um hierdurch einerseits dem 
berech tigtcn  Propagandabediirfnis R echn un g zu tragen  und anderer
seits die bisherigen U n zutraglich keiten  zu verm eiden, da Inserate 
jeder A rt  ausgeschlossen sind und der einzelne A rc h itek t se lb st die 
K o sten  der H erausgabe zu tragen hat.

G leichzeitig haben sich die Landesbezirke verp flich tet, gegen 
jeden VerstoB w ider den BeschluB vom  15. M ai 1927 k iin ftig  m it 
a ller Scharfe vorzugehen.

Z u r W irtschaftslage. A is w ich tigste  T atsach e is t  zu verzeichnen, 
daB die R eich san stalt in ihrem  B erich t fiir die Z e it vom  3. bis 8. M arz 
endlich einen S t i l l s t a n d  d e s  A n w a c h s e n s  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  
feststellen  konnte. D ie Zugange von ńeuen A rbeitssuchenden konnten
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erstm als durcli die A bgiinge an A rbeitslosen  ausgeglichen werden. 
A u ch  in  der zw eiten M &rzwoche se tzte  sich diese B ew egung fort. D ie 
Frillijahrsbelebung in den AuBenberufen stieg, wenn auch unsicher 
und zógernd, langsam  w eiter an. D as kon ju nkturelie  A bsinken des 
B eschaftigungsgrades se tzte  sich ruhiger ais in den Vorw ochen, jedoch 
besonders m erklich im  B ergbau  fort. So kam  das G leichgew icht 
dadurch zustande, daB die aufsteigenden Kr& fte etw as starker und 
die abgleitenden etw a s schw&cher gew orden sind.

D ie Zahl der H auptun terstutzun gsem pfan ger in der versicherungs- 
maBigen A rb eitslosenunterstiitzung, die am  28. F ebru ar n ach der 
endgOl.tigen M eldung 2378521 betrug, gin g a u f 2313000 am 12. M arz 
zuriick; die Z ah l der H auptun terstutzun gsem pfan ger in  der K risen- 
unterstfltzu n g b etru g  am  28. Februar 277202; sie stieg  n ach den 
Vorm eldungen inzwischen noch schw acli um  etw a  3000 Personen an. 
D er H ohepun kt der w interliclien A rb eitslo sigk eit d iirfte dem nach am 
28. F ebru ar bei 2655723 H auptun terstiitzun gsem pfan gern, bekannt- 
lich n icht die G esam tlast der A rbeitslosigkeit, liegen.

A u ch  im  B a u g e w e r b e  haben sich Ein stellun gen  und 
E n tlassungen  annahernd ausgeglichen. D ie U nsicherheit der 
F inanzierung der geplanten  B au vorhaben  b e la stet jedoch w eiter 
schw er den A rb eitsm arkt. W enn auch die kurzfristigen  R eparatur- 
arbeiten  und die F ertigstellu ng bisher stilliegender B au ten  allgem ein 
noch das H aup tkon tin gen t der A rbeitsm óglichkeiten  stellen, so treffen  
doch bereits verein zelt M itteilungen iiber Inangriffnahm e der Aus- 
schachtungsarbeiten fiir  N cubau ten  ein. B ei der Industrie der Steine 
und Erden  h a lt nach dcm  B erich t die schw ankende und tro tz  Un- 
einheitlichkeit im allgem einen sehr ungiinstige B eschaftigungslage an.

D ie crfo lgte Senkung des R eichsbankdiskontsatzes h at zu einer 
geringen B elebu n g am  P fan d briefm arkt gefuh rt, kon n te sich jedoch 
in  einer w esentlichen K ursbesserung noch n ich t auswirken. N ach 
einer O bersicht des In stitu tes fiir  K onjun kturforschun g is t im  Januar 
der U m lauf von  Schuldverschreibungen der B oden kreditinstitu te  um 
rd. 100 M illionen R eichsm ark gestiegen. D iese Zunahm e is t zw ar 
w esentlich groCer ais in den vorangegangencn M onaten, jedoch um 
etw a  halb  so groB w ie im Januar der beiden le tzten  Jahre. D ie E r- 
leichterung der K a p ita lm ark tlage  is t dem nach noch von  sehr geringem  
U m fang. Voin Reichsfinanzm inister w urde der Zinssatz fiir R eichs- 
zw ischenkredite zur Forderung des K leinw ohnungsbaues vom  1. Januar 
ab von  8 auf 7 %  herabgesetzt. D er Zem entabsatz im  Februar betrug 
294000 t. Im  V o rjah rc w ar er in diesem  M onat infolge der auBer- 
ordcntlichcn  K a lte  auf das M inimum von  86000 t  gesunken, wahrend 
im  F ebru ar 1928: 502000 t  zum Y ersand gekom m en waren.

Rechtsprechung.
W ertzuwachssteuerberechnung bei VerauCerung eines G eschafts- 

anteils an einer Grundstiicks-G. m. b. H., wenn dieser Geschaftsanteil 
zu einer Z eit erworben war, ais die Gesellschaft noch keine Grundstucks-
G, m. b. H. w ar. (U rteil des PreuB. O berverw altungsgerichts, 7. Senat, 
vom  16. N ov. 192S —  V II  C 164/27.)

GemaB § 3 W ertzuw achssteuergesetz u nterliegt der W ertzuw achs 
steuer in gleicher W eise w ie  die V erauB erung von  G rundstiicken 
se lb st auch die VerauBerung von A n teilen  an K apitalgesellschaften, 
sow eit das V erm ogen der G esellschaft aus G rundstiicken  besteht, 
und wenn zum  Gegenstand des Unternehm ens die V crw ertun g 
von G rundstiicken gehort. D em  hier zur E n tscheidung stehenden 
F ali la g  die VerauBerung eines G eschaftsanteils an einer Grundstiicks- 
G. m. b. H . zugrunde, der zu einer Z e it erworben w ar, ais die G esell
sch aft noch keine G rundstiicks-G . m. b. H . w ar. H ier kann fiir die 
B erechnung der Zuw achssteuer n ich t der Preis in B e tra c h t kom m en, 
der das E n tgelt fiir den Erw erb des A n  teils gebildet hatte. Denn 
dieser G eschaftsanteil w ar h insichtlich  seiner w irtschaftlichen  und 
sachlichen B ed eu tu ng ein anderer ais der spater verauGerte A n te il 
der G rundstiicks-G . m. b. H ., dessen VeraiiBerung a llein  den steuer- 
lichen T atb estan d  darstellt. E s feh lt also in diesem  F alle  hinsichtlich 
des E rw erbs des G eschaftsanteils an einer G rundstiicks-G . m . b. H . 
an einem Erw erbspreise. E s  muB daher der W e rt des G eschaftsanteils 
erm itte lt w erden, und zw ar zu einer Zeit, ais die G . m . b. H . die ersten 
G rundstiicke erwarb, d. h. zu dem  Z eitp u nkt, an dem der Grund- 
besitz G esellschaftseigentum  geworden is t und d am it der A n te il 
d ie Sacheigenschaft eines G eschaftsanteils an einer G rundstiicks- 
G . m. b. H . erliielt.

D ie  G rundlage fu r die W ertbem cssung eines solchen A n teils 
kann w iederum  nur entnom m en werden aus dem  W ert des Gesellschafts- 
verm ógens zu der Z eit, ais die G. m. b. H . zur G rundstiicks-G . m. b. H . 
geworden w ar. D a  nun nach dem bisherigen S ach verh alt feststeht, 
daB d ie  G. m. b. H j  nachdem  sie G rundstiicks-G . m. b. H . geworden, 
ais allein  w esentliches Verm ogen nur ein G rundstiick besali, so w ird 
ais der fur eine B ew ertun g des G esellschaftsverm ogens einzustellende 
G rundstiicksw ert dessen A nschaffungspreis zu gelten  haben.

Die schuldhafte Nichtbeachtung der bindenden U nfallverhiitungs- 
vorschriften, von denen der Unternehm er sich Kenntnis verschaffen 
und die er ausfiihren muB, hat die H aftbarkeit des U ntem ehm ers gemaB 
§ 903 R. V. O. gegeniiber der Berufsgenossenschaft zur Folgę. (U rteil 
des R eichsgerichts, V I. Z iv ilsen at, vom  25. M arz 1929 —  V I  425/28.)

N ach  dem  festgestellten  S ach verh alt w ar ein grober VerstoB 
gegen § 120 der m aBgebenden U n fallverh iitungsvorschriften  darin 
zu erblicken, daB das von  der M aschinenbauanstalt vorschriftsm aB ig 
m itgelieferte, aus sieben Staben  bestehende S ch u tzg itter durch E n t

fernung von  Staben derart verklein ert w orden ist, daB der die Teig- 
m aschine bedienende A rb eiter m iihelos m it den Fingern  bis zu dem 
W alzen ein griff gelangen konnte. D er E in tr itt  des U nfalls is t jedenfalls 
durch die V erstiim m elung des S ch u tzgitters begiin stigt worden, bei un- 
versehrtem  S ch u tzgitter ware crliochstw ahrscheinlich ven n ied en  worden.

W enn auch n icht p o sitiv  festgestellt werden konnte, daB die 
beiden G eschaftsftihrer des U nternehm ens M ., in dessen B etrie b  der 
U nfall sich ereignet hat, von  der V eranderung des Sch utzgitters 
K en ntnis h atten  oder sie gar veranlaB t haben, so fa llt  ihnen Fahrlassig- 
k e it  zur L ast. Sie h a tten  die an der T eigw alze  vorgenom m enen 
Yeranderungen bem erken, zum  m indesten h a tte  ihnen auffallen  miissen, 
daB die S ch utzvo rrich tun g den an  sie zu stellenden Anforderungen 
n ich t geniigte. D er fiir den Sch utz seiner A rb eiter verantw ortliche 
U nternehm er muB seinen B etrieb  so genau kennen, daB ihm  derart ige 
im m erhin nicht unwesentliche V eranderungen auffallen . A n  die 
Sorgfa ltsp flic lit der U nternehm er miissen in  dieser H in sicht strenge 
A nforderungen ge ste llt werden.

Insbesondere muB sich der U nternehm er von den U nfallver- 
hiitungsvorschriften, w elche ais der von  der zustandigen  Behorde 
k ra ft óffen tliclier G ew alt festgesetzte  N iedersclilag der in  dem  be- 
treffenden G ewerbe gem achten B etriebserfahrungcn fiir den U n ter
nehm er bindend sind, K en n tn is verschaffen  und sie ausfiihren. Sie 
zieleń v ielfach  n icht auf die ganzliche B eseitigu ng der G efahr ab, 
w eil das n ich t zu erreichen ist, sondern nur a u f eine Erhohung. des 
Schutzcs. Ih r Sinn und Z w cck  ais der eines Inbegriffs von  Normen, 
durch dereń B efolgun g m oglichste E inschrankung von Betriebsunfallen  
erw irkt w erden soli, fiih rt zu der A nnahm e, daB d ic  Zuw iderhandlung 
gegen solche V orsch riften  B etriebsu n falle  zu verursachen geeign et ist 
und daB der Zuw iderhandelnde gerade durch die N ichtbefolgung 
der Vorschriften  eine B ed ingun g des U nfallerfolges gesetzt hat. Ihre 
schuldhafte A uB erachtlassung begriindet daher in der R egel die H a ft
b arkeit des Unternehm ers gegeniiber der Berufsgenossenschaft ftir die 
E rstattu n g  der A ufw endungen infolge des U nfalls gemaB § 903 R . V . O.

Z um  B egriff des Arbeitnehm ers in § 65 A ufw ertungsgesetz. (Urteil 
des R eichsgerichts, V I I . Z ivilsen at, vom  5. M arz 19 2 9 — V I I  370/28.)

D urch § 65 A ufw .-G es. w erden A nspruche aus einem  K onto- 
korrent oder einer andern laufenden R echnung von  der A ufw ertung 
ausgeschlossen, es sei denn, daB es sich um eine E in lage des A rb eit
nehmers b e i seinem  A rb eitgeber handelt.

In  dem  zur E n tscheidung stehenden F ali w ar stre itig , ob Gut- 
haben eines A ufsiclitsratm itgliedes bei seiner A ktiengesellschaft, 
hcrriihrend aus T antiem en und andern Einzahlungen, ais Einlagen 
des Arbeitnehm ers bei seinem A rbeitgeber anzusehen und daher auf- 
w ertbar sind.

D as R cich sgerich t h a t die Frage bejah t. E s m iB billigt d ie Auf- 
fassung, daB unter die Ausnahm e vom  A u fw ertun gsverb ot im wesent- 
lichen nur Arbeitnehm er fielen, die D ienste niederer A r t  leisteten, 
sowie daB das B estehen eines ,,A rb eitsvertrag es"  vorau sgesctzt sei. 
E inm al gehóren nach standiger R echtsprechung des R eichsgerichts 
auch die V ertreter juristischer Personen zu den A rbeitnehm ern im 
Sinne von  § 65 A ufw .-G es. Im  iibrigen is t der B eg riff des A rbeitnehm ers 
nach § 65 A ufw .-G es. ahn licli dem jcnigen, den das Einkom m ensteuer- 
gesetz clam it verbin det, w o zwischen selbstandiger B eru fstatigk eit 
und nichtselbstandiger A rb eit unterschieden w ird. Entscheidend ist 
nach § 65 A ufw .-G es. im m er nur, ob der T a tig k e it  des Betreffenden 
ein D ienstvertrag zugrunde liegt. D ies is t aber auch der F a li bei einem 
M itglied des A ufsich tsrats, das auf Tan tiem e an geste llt ist. Gegenstand 
der Vertragsleistungen des A u fsich tsrats sind D ienste, die der Gesell- 
sclia ft zu leisten  sind. F u r die D ienste w ird  E n tg e lt in  Form  von 
T an tiem e gew ahrt. U nerheblich ist, ob das A ufsichtsratsm itglied, im 
G egensatz zum  V orstandsm itglied, in keinem  A bh an gigkeitsverhaltn is 
zur G esellschaft steht. D ienstherr oder A rb eitgeb er is t im m er die 
G esellschaft. D er rech tlich  entscheidende G esichtspunkt ist allem al, 
ob ein D ien stvertrag  besteht.

Die Baupolizei kann  nach der Berliner Bauordnung die Beseitigung 
von Putzm angeln an  Hausern yerlangen. (U rteil des PreuB. Ober- 
verw altun gsgerichts, 4. Senat, vom  15. N o v. 1928 —  IV . B  23/27.)

D as preuBische W ohngesetz vom  28. M arz 1918 (Ges. S. 23) 
h a t die B efugnisse der Polizei dahin erw eitert, daB sie bei ihrem 
Einschreiten  auf baupolizeilichem  G eb iet n ich t lediglich  auf Falle 
der G efahr besclirankt ist. Insbesondere ist in A rt. 4, § 1, Ziff. 4, 
bestim m t, daB durch B auordnungen der V e rp u tz  und A n strich  der 
vornehm lich W ohnzw ccken dienenden G ebaude und aller von StraBen 
usw. sichtbaren  B au ten  geregelt w erden kann.

D ic  B auordnung fur B erlin  vom  3. N ov. 1925/21. Ju li 1926 hat 
daher in  § 24, Z iff. 2, rech tsgiiltig  bestim m t, daB ohne Einschrankung, 
a lso n ich t nur in den F allen  der G efahr, die von  StraBen aus sicht
baren auBeren U m fassungsw ande und alle  U m fassungsw ande und 
D acher von vornehm lich zu  W ohnzw ecken dieDenden G ebauden in 
dauernd gutem  Zustand zu erhalten sind.

D ie Um fassungsm auer eines H auses, w elche P u tzm an gel auf- 
w eist, befind et sich zw eifellos n icht in  gutem  Zustand. D ie  Polizei 
konnte daher u nter B erufun g auf den oben angefuhrten  § 24, Z iffer 2, 
der B erliner B au ord n un g die B eseitigu n g der P u tzm an gel fordern. 
D em gegenuber kann sich  der B etroffen e n ich t darauf berufen, daB 
die abgeschlagenen losen P u tzste llen  n ich t u nasthetisch w irken, daB die 
Polizei auch lediglich beim  V orliegen einer G efahr einschreiten dOrfe.
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P A T EN TB ER IC H T .
Wegen der Yorbem erkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. H eft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

KI.

KI.

B e k a n n t g e m a c l i t e  A n m e ld u n g e n .  
B ekan n tgem ach t im  P a te n tb la tt N r. 2 vom  9. Jan uar 1930.

5 c, Gr. 9. B  130 246. P a u l B óttger, A rnsberg i. W ., E ichholz- 
straBe 39. H ólzerner A usbau von  Schllchten und Strecken.
8. I I I .  27.

5 c, Gr. 10. T  36 879. A lfred Thiem ann, D ortm und, B randen-
burger Str. 13. F uB stutze fiir eisernen G ruben ausbau ;
Zus. z. A nm . T  36 491. 1. V . 29.

KI. 19 a, Gr. 26. C  37 642. A ktien gesellscliaft fiir  alum inotlierinische
und elektrische ScliweiBungen (Prof. Dr. H ans G oldschm idt- 
Ingw er B łock), B erlin  W  62, W ichm annstr. 19. Verfahren 
und V orrich tun g zum  Verbinden von  Schionen m ittels des 
elektrischen Lich tbogens durch A n tragen  des verfliissigten 
E lektroden m etalls an die Schienenflachen innerhalb einer 
gróBeren StoBfuge. 16. X I I .  25.

KI. 19 a, G r. 31. Sch 88 986. P a u l Schm idt, K oln  a. R li., Grafen- 
werthstraBe 31. SchienenstoBfrasm aschine. 15. 1. 29.

KI. 19 c, Gr. 5. Sch 85 678. Phillip  Scherb, Bensheim  a. d. Berg- 
straBe. Zw eiteilige B elagp latte . 2. I I I .  28.

KI. 19 c, Gr. 9, P  57 955. A lb ert Pfliiger, Panoram astr. 12 a, u.
K o n rad  H aage, T urm str. 8, EBlingen a. N . D urch eine 
V erpuffun gskraftm aschin e betriebene R am m e. 13. V I . 28.

KI. 20 i, G r. 3. V  25 869. V ereinigte Eisenbahn-Signalw erke G . m.
b. H ., Berlin-Siem ensstadt. A n trieb  fiir Signale m it drei 
S ignalbildern. 17. X . 29.

KI. 20 i, Gr. 4. E  49 205. M artin  E ichelgriin  & Co., F ran k fu rt a. M., 
P la tz  der R ep ub lik  58. K letterw eich e. 4. V . 29.

KI. 20 i, G r. 35. B  140 204. D r.-In g. W olfgan g B ascler, W alhalla- 
straOe 21, u. D ipl.-Ing. F ritz  H ofm ann, M iinchner Str. 17, 
M iinchen. E in rich tun g zur optischen S ignaliibertragung 
m it punktfórm iger G eschw indigkeitsbegrenzung. g. X I . 28.

KI. 35 b, G r. 3. A  56 886. A T G  A llgem eine Transportanlagen- 
G esellschaft m. b. H ., L eip zig  W  32, Schónauer W eg. 
W ippkran . 16. II . 29.

KI. 35 b,

KI. 37 a, 

KI. 37 a, 

KI. 37 b,

KI. 37 c, 

KI. 37 d,

KI. 80 b,

KI. 80 b,

KI. 80 d,

KI. 80 d,

KI. S i e, 

KI. 84 a,

Gr. 6. B  143 302. B ergm ann E lektrizita ts-W erke A kt.-G es., 
B erlin  N  65, Seestr. 63— 67. E in rich tun g fiir das Anlassen 
von  m ehreren A synchronm otoren  insbes. bei Greifer- 
hubw erken. 26. IV . 29.
Gr. 4. D  51 718. D eutsche G lasbau-G esellschaft m. b. H ., 
Berlin-W eiBensee, Lehderstr. 43. W an d aus Glashohlsteinen. 
22. X I . 26.
Gr. 4. P  52 817. H erm ann P au ly, M erseburg, Seffnerstr. 2. 
H ohlw and aus m it S treckm etall bewehrten B eton p latten . 
22. IV . 26.
Gr. 3. F  62 291. D r.-Ing. Clem ens Findeisen, D resden-A., 
H elm holtzstr. 7. V erfahren  zu r H erstellung von  Form stab- 
verbindungen und Knotenpunktanschliissen  durch A n- und 
Verschw eiBen der Form stabe. 20. X . 26.
Gr. i .  W  71 041. E rn st W agner, Engelsdorf, B ez. Leipzig. 
B iberschw anzplatte. 19. X I . 25.
Gr. 6. V  23 532. V illero y & B och, K eram ische W erke A .-G ., 
F ab rik  D eutsch-Lissa, D eutsch-L issa b. Breslau. FuBboden 
oder W and belagplatte  m it F lachenm ustern. 7. I I . 28.
Gr. 1. K  106 245. K u nststein w erk  A uerbach i. V . vorm . 
G iinther & Co., A uerb ach  i. V . V erfahren  zu r H erstellung 
von  Putzm órtel. 23. I X . 27.
G r. 5. J 32 434. I. G. Farbenindustrie A k t.-G es., F ra n k 
fu rt a. M. Y erfahren  zur E rregu ng latentliydraulischer 
B indem ittel. 17. X . 27.
Gr. 9. J 36338. Ingersoll-R and C om pany, N ew  Y o rk ; 
V e r tr .: F . M effert u. D r. L . Sell, P a t.-A n w a lte , B erlin  SW 68. 
Gesteinsbohrer. 6. X I I . 28. V . St. A m erika  3. III . 28.
Gr. 11 . B  139 4 71. Jakob B ogner, H asiach, K in zigtal. 
Scharrierw erkzeug fiir O berflachenbearbeitung von  Steinen. 
22. I X . 28.
Gr. 114. H  114 8 3 2 . P e te r H offm ann, M annheim  S. 1. 5. 
V orrich tu n g zum  A ufnehm en von Erdm assen. 19. I. 2.8. 
G r .4 .  P  58 182. D r.-In g, E m il Probst, Schw arzw aldstr. 10,
u. D r.-Ing. F riedrich  T olke, D urlacher A llee 38, K a rls
ruhe i. B . A ufgelóste  T alsperre. 17. V I I . 28.

B U C H ER B ES P R EC H U N G EN .
D e r  E i s e n b a u .  V o n  M artin  G r i i n i n g ,  o. Professor an der T ech 

nischen H ochschule zu H annover. E rster B an d : G rundlagen der 
K onstruktion , feste B riicken . (H andbibliotliek fiir  B auingenieure.
IV . T eil. 4. B and.) V I II ,  441 Seiten m it 360 T extabbildu ngen . B erlin  
1929, V erla g  von  Julius Springer. Preis geb. R M  48.— .

D as W erk  v erfo lgt nach dem Vor\vort des Verfassers in  der H aupt- 
sache den Zw eck, dem  Studierenden ais Leh rbuch zu dienen.

D er vorliegende erste B an d  beschrankt sich a u f die B ehandlung 
der G rundlagen des Stahlbaues und daran anschlieflend der festen 
Briicken. D er V erfasser g ib t  einleitend eine D arstellu n g der B au- 
stoffe, ihrer Zusam m ensetzung und ihres elastischen und plastischen 
V erhaltens. D iese B etrach tu n g erstreckt sich iiber die verschiedensten 
lieute gebrauch lichen S tahlsorten  u nter eingehender Ver\vertung 
neuester Forschungsergebnisse, insbesondere auch bei D auer- und 
W echselbeauspruchungen. E igen e U ntersuchungen des Verfassers 
iiber den B eg riff der K n ick fe stig k e it bilden  eine w ertvo lle  E rganzun g 
dieses ersten Teils. Besonders begriiBenswert is t d ie  D efin ition  der 
B egriffe  „S ic h e rh eit"  und „zu lassige  S p an n u n g", w obei auch die 
B edeutung der Streckgrenze und der Streckdehnungen in V erbindun g 
m it der bedeutsam en A rb eit des Verfassers tiber die T ra gfa h ig k eit 
statisch unbestim m ter T ragw erke aus S tah l hervorgehoben w ird. N ach 
einer knappen U bersich t uber die W alzw erkserzeugnisse fo lg t die 
B ehandlung der V erbindungsm ittel, der StóBe, der Fachw erksknoten, 
der G elenke und der biegungssteifen Stabw erksknotenpu n kte fiir 
Rahm en, die durch ausgezeichnete B eispiele erlautert wird.

In  dem zw eiten  T eil ist die B ehan dlun g der festen B riicken  
in logischer R eihenfolge, und zw ar der B riicken bahn , der H aupt- 
trager, der V erban de und der Lager, aufgebaut. H ervorzuheben 
sind hierbei die sorgsam  ausgew ahlten, sehr guten  B eispiele, insbe
sondere auch d ie  w crtvo llen  H inw eise iiber die Berechnungen, u. a . 
auch die ex a k te  Theorie der H angebriicken.

D ie G liederung des ganzen W erkes kann n ur a is  g u t und zw eck- 
maBig bezeichnet werden. E in ig e  theoretisclie K a p ite l stellen aller
dings an den D urchschnittsleser reichhch hohe A nforderungen. E r- 
wiinscht w aren bei einer N euauflage des W erkes E rganzun gen  iiber 
zweckdienliclie und w irtschaftliche W erk stattb earb eitu n g der ein- 
zelnen K onstruktion steile , da gerade bei der D urch bild un g der E le- 
mente diese Fragen  erfahrungsgem aB von Studierenden vielfach  
nicht genugend b ea ch tet werden. D as B u ch  b ild et eine w ertvolle 
Bereicherung des Schrifttum s. H ervorzuheben sind der ausgezeichnete 
D ruck und die auflerordentliche K la rh eit der D arstellungen bei den 
Abbildungen. D em  Studierenden w ird es ein  w illkom m cnes H ilfsm ittel 
sein, und auch der in  der P rax is ta tig e  Ingenieur w ird ihm  sowoh! bei 
seinen Berechnungen ais auch bei seiner k on stru k tiven  A rb eit m anche 
wertvolle A nregung entnehm en kónnen. R e in

D ie  D a u e r p r t i f u n g  d e r  W e r k s t o f f e  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  
S c h w i n g u n g s f e s t i g k e i t  u n d  D a m p f u n g s f a h i g k e i t .  Von 
Prof. D r.-In g. O. F ó p p l ,  D r.-In g. E . B e c k e r  und D ipl.-Ing. G. 
v . H e y d e k a m p f .  M it 103 A bbildungen im  T e x t. V , 124 Seiten. 
B erlin  1929, Julius Springer. P reis R M  9,50; geb. R M  10,75.

B ereits  in den ach tziger Jahren  des vorigen  Jahrhunderts h a t 
W ó h le r  auf die B edeu tu ng der D au erfestigkeit ais einer besonderen 
W ^rkstoff eigenschaft hingewiesen und zahlreiche V ersuche durch- 
gefiihrt, um  das V erh alten  der W erkstoffe  gegen dynam ische B ean- 
spruchungen zu erforschen. W enn die B each tu n g und der Ausbau 
dieses Zweiges der M aterialprtifung dann zu n achst h in ter dem  sta t i
schen V ersuch stark  zurtickgetreten ist, so la g  das einm al an  den 
unzulanglichen M itteln, d ie  fiir d ie E rfiillun g der dynam ischen Ver- 
suchsbedingungen dam als zur V erfiigung standen, und andererseits 
daran, daB die D urchfuhrung solcher A rb eiten  einen w esentlich  erheb- 
licheren A u fw an d an  Z eit und K o sten  erheischte. E rst in  neuerer 
Z e it is t  es n ach und nach gelungen, geeignetere D auerprufm aschinen 
zu konstruieren, w elche uns eine genauere K en ntnis von Schw ingungs
festigk e it und D am pfungsfah igkeit verm itteln . D ie G riindung des 
W óh ler-Institu tes an  der Technischen H ochschule B raunschw eig, 
dessen V orstand  der H auptverfasser des vorliegenden B uches ist, h at 
zum  F o rtsch ritt auf diesem G eb iet auBerordentlich beigetragen, w ovon 
das B u ch  beredtes Zeugnis ablegt, das in  10 K a p ite ln  behandelt: d ie 
theoretischen G rundlagen (Einfiihrung), d ie  D auerprufung, Dauer- 
standversuche, D auerschlagversuche, Zug-D ruck-W echselversuche, 
B iegungsbeanspruchung im  um laufenden S tab , D auerbiegem aschinen 
m it schwingendem  Probestab, D rehschwingungsm aschinen, Aus- 
schwingm aschinen und eine Zusam m enfassung der D auerversuchs- 
ergebnisse. D arin  is t eine griindliche tfb ers ich t tiber die M ethoden der 
D auerfestigkeitspriifung enthalten, die um  so w ertvo ller ist, ais diese 
allem  A nschein nach n ich t nur im  M aschinen-, sondern ebenfalls im 
Eisenbau sehr rasch an B ed eu tu ng zunehm en wird. W enn es auch vor- 
laufig noch dahinsteht, welches von  den verschiedenen Verfahren so 
ausgebildet w ird, daB es auf verhaltnism aB ig leichte und einfache W eise 
einw andfreie W erte zu liefern verm ag, so diirfte es doch nur eine F rage 
kurzer Z e it sein, b is  neben oder an  Stelle von  Streckgrenze bzw . Zug- 
festigk e it und B ruchdehnung aus dem  statischen V ersuch ais B erech- 
nungsgrundlage und A bnahm ebedingung Schw ingungsfestigkeit und 
G renzdam pfung treten  werden. E s is t also zweckm aBig, sich bereits 
je tz t  m it diesen B egriffen, ihrer H erku n ft und ihren Zusam m enhangen 
v ertra u t zu m achen. A is gediegener W egw eiser hierzu kann das vor- 
liegende B uch , bei dem einige F liichtigkeiten  in  den A bbildungen  den 
gu ten  G esam teindruck n ich t zu stóren verm ógen, durchaus empfohlen 
werden.

F in d e is e n .
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Die Literatur-Registratur des Bauingenieurs.
W ic in jedem  B etrie b  oder B uro ist es auch bei B auun ter- 

nehm ungen oder B aubehórden erforderlicli, den B riefw echsel oder 
sonstige G eschaftsakten  geordnet in einer R egistratu r aufzubew ahren. 
An die M ehrzahl der Ingenieure treten  aber weniger Problem e kauf- 
m annischer und verw altungsm aG iger N atu r, sondern in erster Linie 
t e c h n i s c h e r  A rt  heran. T ro tz  der iiberragenden B edeutung der rein 
technischen A ufgaben find et man aber hóchst selten  eine derartige 
O rganisation w ie  die R egistratu r, die dem Ingenieur die Y errich tun g 
technischer A rb eit ebenso erleich tert, w ie die kaufm ilnnischer oder 
verw altungsm aBiger. W enn auch die m eisten U nternehm ungen die 
technischen A rbeiten  wie statisch e Bcrechnungen, Zeichnungen, 
M assenausztige und K alkulation en  aufbcw ahrcn, so ist dam it dem 
fortschrittlichen  G eiste des Ingenieurs bei w eitem  noch nicht gedient, 
denn eine solche Sam m lung sp iegelt w ohl das technische. Schaffen 
inncrhalb der eigenen U nternehm ung oder B ehórde wider, kann aber 
n icht die Erfahrungen enthaltcn , die von  anderen Ingenieuren gem acht 
w orden sind; diese sind in erster R eilie  im S ch rifttu m  enthalten.

D as Lesen von F aehzeitschriften  ist oft w egen Zeitm angels recht 
schwierig, undenkbar ist es jedoch, aus der F iille  der V croffentlichungen 
rein gcd!i.chtnisniaBig diejenigen auszuw&hlen, die fiir die Lósung 
eines auftretenden bautechnisclien Problem s geeignet erschcinen.

H ier muB eine Sam m lung der A u fsa tztitc l in Form  einer 
L i t e r a t u r k a r t e i  das Ged&chtnis des einzelnen ersetzen. Sie spielt 
im  technischen B uro die gleiche R olle  w ie die R egistratu r im  kauf- 
mannischen oder V erw altu n gsbctrieb. D ie N euaufstellung und U nter- 
haltung bedeutet eine nicht geringe A rb eit, die sich nur dann lohnt, 
wenn die L iteratu rk artei haufig genug b en u tzt wird. D ie auf- 
zuwendende A rb eit dadurch zu verringern, daB m an nur ein Spezial- 
gebiet fuhrt, hat w ieder den N achteil, daG die K a rte i dann sofort 
versagt, wenn ausnahm sweise A ufgaben  aus einem anderen G ebiet 
zu l&sen sind.

D ie L i t e r a t u r k a r t e i  der D e u t s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f u r  
B a u in g e n ie u r w - e s e n  besteh t ais einzige bauteclinische seit 1925 
und um faGt alle G ebiete des gesam ten Bauingenieurwesens. Sic wird 
seitdem  laufend erganzt. AuskU nfte an unsere M itglieder ertcilcn  wir 
k o s t e n l o s  gegen B eifligu ng des R uckportos. W ir haben ferner wieder- 
holt darauf hingewiesen, daG A ngeliórige anderer technisch-wissen- 
schaftlicher Vereine unsere K a rte i verm itte ls  des Literaturnachw eiscs 
technisch-w'issenschaftlicher Y ereine gleiclifalls benutzen  konnen. 
Die G eschaftstelle  der D . G . f. B . erhebt dann fur jede A uskun ft 
den B etrag  der erwachsenen Selbstkosten  von RM . 1,50 je Arbeits- 
stunde.

Um  einen tlb erb lick  iiber den A ufbau  unserer L iteratu rk artei 
zu geben, veróffentlichen w ir nachstehend ihre E in teilu n g in die ver- 
schiedenen F acligebiete  und U nterabteilungen.

M ogę diese V eroffentlichun g dazu beitragen, unseren M itgliedern 
und anderen Interessenten zu zeigen, w ie reiclihaltig  unsere K artei 
ist, und zu dereń haufiger B en utzun g anregen.
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Eindeckungen, E isen, F cuerfeste B austoffe, Glas, K a lk  und -Sandstein, 
Leiclitbau, M órtel, P la tte n  und Fliesen, R o st und R ostschu tz, Sand 
und Kies, Schiefer, Kunstschiefer, S ch lacke und Schlackensteine, 
Schw em m steine, Steine, Steinholz, T orf, TraG, V ersuche m it Bau- 
stoffen, Zem ent, Ziegel.

IV . B a u u n f a i l e .
Allgem eines, U n falle  im B eton - und E isenbetonbau, im  Briicken- 

bau, im E isenbau, im Grund- und M auerw crkbau, im E rdbau, im 
H ochbau, im  H olzbau, im W asserbau, sonstige U nfalle.

V; B e r g -  u n d  T u n n e lb a u .
A llgem eines, B ergschaden und -sicherung, F órderbetrieb  im 

B ergbau, H och- und U bertagebauten, Sch achtbau , Sprengwesen, 
Steinbruchbetrieb, Stollenbau, Tunnelbau.

V I. B e t o n -  u n d  E i s e n b e t o n b a u .
Allgem eines, Bau-, W erk- und K u n stste in e  aus B eton , V cr- 

schiedene A rten  von B eton , D ecken in Eisenbeton, E infliisse auf 
B eton , Eiseneinlagen, GuGbeton, Schalung, Spritz- und PreGbeton 
(Torkret), U m bau, A bb ru ch  und W iederherstellung von E isenbeton- 
bauten, V erarbeiten  von  B eton , Y ersuche und B eobachtungen, V or- 
betonierte B eton bautcile , W ohnbauten  aus B eton , Zem entwaren.

V I I . B r i i c k e n b a u .
A llgem eines, B alken brucken , B ew egliche B rucken, Bogen- 

brucken, B riickenkanale und R ohrbriicken, Eisenbetonbrucken, Fahr- 
bahnen, G elander, G elenke, H angebrucken, H olzbrucken, Lager, 
Lelirgeriiste, Pfeiler, Schiffsbriicken, Steinerne B rucken, Verstarkungen, 
U m bauten, W iederherstellungen, W iderlager, W indverband 

V I II . E i s e n b a h n b a u  u n d  - b e t r ie b .
Allgem eines, AnschluGgleise, A uslandsbalinen, Bahnhofsanlagen,

B etrieb, Brem sen, Eisenbahnfahren, Schiffsfahren, E lektrisch e Bahnen,
Elektrisierung, Gleisbrem sen, H ochbauten, K lein- und Schm alspur-
bahnen, M aschinenwescn, O berbau, Schienen, Sclinee- und Strecken-
schutzanlagen, Schw cllen, Sicherungswesen und -anlagen, Triebw agen,
U m stellanlagen, W agen, W asservcrsorgung der Bahnhófe, W erk-
statten , W eichen T, ,  __ ,___IX . E is e n b a u .

Allgem eines, B auausfiihrungen, B earbeitung, W erkzeuge, 
Schneiden und SchweiGen.

X . E r d -  u n d  S t r a G e n b a u ,  S t i i t z -  u n d  F u t t e r m a u e r n ,  
S t r a G e n u n t e r h a l t u n g  u n d  - r e in ig u n g .

A sphalt-, Teer- und B itum enstraGen, A utom obilstraG en, Bau- 
gruben, BetonstraGen, B odenkunde, E rdarbciten , F u tter- und Stiitz- 
m auern, H olzpflasterstraG en, K raftw a gen  und StraBe, M aschinen fiir 
StraGenbau, R einigung der StraBen, ScliotterstraG en, Steinpflaster- 
und KlinkerstraGen, StraGenbau (W irtscliaft, S tatistik , E n tw u rf, 
B erechnung), StraBen, einzelne B au ten, U n terhaltung, Yersuche und 
V ersuchsstra Gen. X I  G r u n d b a u .

A llgem eines, A bdichtungen, Brunnengriindungen, D ru cklu ft- 
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anlagen, T iirm e, U m bau- und W iederherstellungsarbeiten, W ande, 
W arm eschutz, W ohngebaude

X I I I . H o lz b a u .
Allgem eines, B earbeitung, H och bauten  in H olz, K onservierung 
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