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DIE UBERWACHUNG DES BETONBAUES BEI DER DEUTSCHEN REICHSBAHN.

Fon Reichsbahnrat Foc/eler, Berlin

t) b e r  s i e h t :  O r g a n is a t io n  der Bauuberwachung; Anwei
sung fiir Mortel und Beton (AMB), Merkblatt fiir Betonbauten, Beton- 
Merkbuch, Baustellenpriifgerat, Baustoffprufstellen, Unterweisung der 
Baubeamten. Bisheriger E r fo lg  der Bauuberwachung. Fortsetzung 
der Organisation und E rg iin z u n g  durch: Vorl&ufige Anweisung fiir 
Abdichtung von Ingenieurbauwerken (A1B).

D ie Versuchsausftihrungen w urden darum  ebenfalls im  Tele- 
gram m stil abgefaB t und ais „A n h a n g : B au stellen versu ch e" 
m it dem  M erk b la tt zu der 2. F orm  des A uszu ges aus der A M B  
zu einem T asch en buch im  D in fo rm at B  6 verein igt. E s  erhielt 
die zusam m enfassende B ezeichn un g B e t o n - M e r k b u c h 5.

In  den vergangenen Jahren ist die N o tw en d igkeit der B a u 
uberw achung des B eton s v ie le  M ałe behandelt w orden. In- 
zw ischen ist aber auch die Z e it gekom m en, iiber p raktisch e E r 
gebnisse de*r B au u berw ach u n g zu berichten. D azu  soli im 
folgenden ein B ild  entw orfen werden, w elche O r g a n i s a t i o n  die 
D eutsche R eichsbahn -G esellschaft fiir die H ebun g der G ute 
der B eton au sfiih run g getroffen  hat, und w elche E r f o l g e  bisher 
zu verzeichn en  sind.

Im  Septem ber 1928 setzte  die R eichsbahn  zunachst ihre 
bekan n te  A n w e i s u n g  f i i r  M o r t e l  u n d  B e t o n  (AM B) in 
K ra ft. Im  bew uBten G egen satz zu den nur die órtliclie  B a u 
uberw achun g behandelnden „V o rlau fig en  L eitsatzen  fiir die 
B aukon trolle  im E isen b eto n b au '' des D eutschen B eton-V ereins 
w urde hier ein vo llstan d iges L eh rh e ft iiber a lle  grundlegenden 
F ragen  des B eton bau es geschaffen. D ieses soli die bei dem  groBen 
B eam ten kórp er naturgem aB vorhandenen starken  W issensunter- 
schiede ausgleichen.

D ie A M B  b ehan delt2 in  den beiden ersten K a p ite ln  „D ie  
B esta n d te ile  vo n  M ortel und B e to n "  und „M ortel und B e to n "  
das theoretische W issen  fiir einen Betoningenieur, und zw ar unter 
B each tu n g aller w ertvorleti E rken n tn isse im  B eton bau . D ie 
D arstellu ng is t m óglichst einfach gehalten. D as 3. K a p ite l en th alt 
die A nw eisun gen  fiir eine n euzeitliche „B a u u b erw a ch u n g ". 
E s  ist die P arallele  zu den L eitsatzen  des D eutschen B eton - 
Vereins, allerdings in ausfuhrlicherer Form .

D as W e rk  ist auch auBerhalb der R eichsbahn sehr gu t 
aufgenom m en w orden. D eutsche Baubehórden, V erban de und 
Einzelunternehm ungen und sogar m anche Stellen  des A uslandes 
haben die A M B  m ehr oder w eniger zur G rundlage ihrer B eton - 
bautech nik  gem ach t3. D ie óffen tlich e K r itik  bezeichn et das 
W erk  u. a. ais: m ilitarisch  ku rz, alle  F ragen  ohne unnótige L an ge 
behandelnd, iibersichtlich , p raktisch .

U m  aber n ichts zu versaum en, w as der G u te  der Beton- 
ausfiihrung n iitzen  konnte, sind auch noch A u sziige  aus der A M B  
ge fertig t w orden. E in en  besonderen A nstoB zu den je tz t  vor- 
liegenden F orm en dieser A u sziige  gab  A n fan g 1929 eine A n- 
regung im S ch rifttu m 4.

M itte  1929 w urde zu n ach st eine A ush an gtafel, das M e r k 
b l a t t  f i i r  B e t o n b a u t e n  herausgegeben. D ieses M erk b la tt 
besteh t aus 2 T afeln , D in fo rm at A  2, und b rin g t in kiirzester 
F assu n g u. a. die w esentlichsten  G esichtsp un kte iiber B augrun d, 
B au stoffe , Schalun g, E isen, B eto n zu bereitu n g und -giitepriifung 
und B au w erk sch u tz.

D ie  T afe ln  bean tw orten  eine F tille  v o n  F ragen  au f engem  
R aum e. D er D eu tsch e B eto n -V erein  h a t das M erkb la tt fiir seine 
M itglieder erw orben.

A u f dem  M erk b la tt sind keine „B au ste lle n ve rsu ch e" be- 
schrieben. E s  bestan d  aber der W unsch, auch dereń D urch- 
fiihrungsw eise au f dem  B a u p la tz  stets  nachlesen zu kónnen.

1 Teihyeise Wiedergabe eines Vortrages auf der 33. Haupt
yersammlung des Deutschen Beton-Vereins.

2 Naheres s. Der Bauingenieur 1928, Nr. 43, S. 802.
3 Beton u. Eisen 1928, Nr. 18, S. 360.
4 Beton u. Eisen 1929, Nr. 8 u. 23.

Abb. 1. Ger&tc zur Ausrustung A.

In dem A n h an ge sind alle  B austellen versu ch e geschildert, 
die B ezu g  haben au f P riifu n g vo n  B oden, W asser, B in dem ittel, 
Zuschlagstoff, E isen, Zu bereitun g und G u te  des B eton s.

A lle  bisher genannten D rucksch riften  sind fur D ritte  im  Ver- 
lage vo n  W ilh elm  E rn st &  Sohn, Berlin , erschienen.

Abb. 2. Ausrustung A  verpackt.

Die O rgan isation  der B auuberw ach un g erstreckt sich ferner 
au f die A usrustun g der B austellen  und der zentralen  Priifstellen  
m it dem  notw endigen G erat.

D ie  A u s r u s t u n g  d e r  B a u s t e l l e n  m it  P r i i f g e r a t  
erfo lgt nach der T afe l P  der A M B  (A bb. 3).

D an ach  w erden die Z iffern  3 bis 24, die G erate  und H ilfsstoffe  
fiir die U ntersuchungen an den B in dem itteln , Zuschlagstoffen  
und am  frischen Betongem enge zu einer „B au ste llen au sriistu n g 
A "  zusam m engefaflt (A bb. 1 u. 2).

E s  folgen m it Z iffer 25 die „B au ste llen au sriistu n g B " ,  die die 
G erate  fiir den W iirfelversuch um faBt und m it Z iffer 26 die

5 Der Bauingenieur 1930, Nr. 20, S. 358.
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Tafel P

zu §§ 18, 
20, 2T, 22

Ger;i te und H ilfs s to ffe  
fiir B auste llen  versuche

§18 A § iSB §20A| §20B §2.1 A §21 Bl §21 Bi §2lBlj§2lB2

' b/5c a<D 3
-ts <  o a 
«  & W

as
se

r-
pr

tt
fu

ng

A
bb

in
de

-
ye

rs
uc

h
Ra

um
-

be
st
an

di
g-

ke
its

ve
rs

uc
h

R
ei

nh
ei

t 
de

s 
Z
us

ch
la

g-
 

st
of

fe
s

R
au

m
-

g
ew

ic
ht

- 
--
--
-
--
--
--
-
 

--
-

sp
ez

if
is

ch
es

G
ew

ic
ht

H
o
h
lr
au

m

bo ̂
l i  
■■P S
Ł g
E & 0 .a
x a

Von der 
Chemischen 
Versuchs- 

anstalt 
yorzuhalten

i Weithalsige 2-Liter-Glas- oder -Korkstopfenflasche 
(Anlage xA)

1

2 3-, 0,5- und i-Liter-Glasstopfenfiasche (Anlage 1B) + 2
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3 Mefizylinder far 100 cm3 + + + + 3

4 Mefizylinder ftir 350 cm3 mit GlasStopfen + 4

5 Mefizylinder fttr 1000 cm3 + + + 5

6 2 Becherglaser ftir je 500 cm3 + 6

7 Glasscheiben etwa 15x15 cm + + 7

8 Stabthermometer mit Teilung fttr y2°C + + 8

9 Zimmerthermometer + 9

10 Normenmesser (krSftiges Messer mit breiter Klingę) + 10

u Vicat-Normalnadelapparat + u

12 JO-Liter-Normengefiifi + + 12

13 Emaillierter Topf (12 bis 15 cm 0, 10 bis 12 cm tief) + + 13

M Wassertopf oder Kanne + + + + 14

.15 Kochkessel mit Deckel (18 bis 20 cm tief) + 15

16 Drei fu fi mit Gas-, Petroleum-, Benzol-, Spiritus- 
brenner oder elektr. Heizplatte + 16

i?
Zinkblechkasten, Deckel mit innerem Filzbelag (auch 

Topf und Deckel mit Filz) + + 17

18

19

Kleine Schaufel (etwa 10 cm lang)
---- i

-f + + + + + + 18

Abstreichlineal aus Eisen + + 19

20 Trockenblech + + 20

21 Waage mit Schale und Gewichtssatz von 15 kg + + + " + +

+

21

22 Siebsatz (mindestens Siebe von 1, 7, 30, 70 mm Loch- 
durchmesser; vollst;indiger Siebsatz s. § 21C) 22

23
3%ige AtznatronlOsung;

10% „ BariumchloridlOsung und Salzsiiure + 23

24 Setzgeriit und Rfltteltisch (Tafel N) fttr den Setz- und Ausbreitversuch § 22A 24

pa 25 Normen-Wttrfelformen nebst Zubehor (Anlage 2A) „ „ Wilrfelversuch §22B 25

o 26 Balkenprttfmaschine (Anlage 2B) „ „ Balkenyersuch § 22 C 26

Abb. 3. BausteUenausriistungcn A, B und C.
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„Baustellenausriistung C" mit dem Gerat fiir den Balken- 
versuch (Abb. 4 u. 5).

Je nach dem órtlich vorliegenden Bediirfnis werden alle 
oder nur einzelne Ausriistungen zur Baustelle gebracht. Die 
Kosten einer Gesamtausfuhrung betragen etwa 1500 RM.

Die Baustoffpriifstellen der Reichsbahndirektionen, 
die Bezirksmittelpunkte der mechanischen Priifung der 
Baustoffe, haben sich aus einfachen Zementnormenpriifstellen 
entwickelt. Sie haben heute umfangreiche Aufgaben zu 
versehen, dic in einer ,,Dienstvorschrift fur Baustoffpriifstellen" 
niedergelegt sind.

Diese Vorschrift enthalt u. a. Ausfflhrungcn iiber Wirkungs
bereich, Personal, Einrichtungen fiir Priifungen der Binde-

Abb. 4. Gerate zu den Ausriistungen B nnd C.

mittel, Zuschlagstoffe, des Mortels und Betons, der Abdichtungs- 
stoffe und Bausteine.

Es ist in Aussicht genommen, derartige Priifungsarbeiten 
auch fiir Dritte, z. B. fiir andere Behorden, zu ubernehmen, 
um auch die Priifstellen der Reichsbahn wie ahnliclie behordliche, 
z. B. stadtische Anstalten?^ in den Dienst der Allgemeinheit 
zu stellen. Diese MaBnahme wird sicher dazu beitragen, dic 
Uberwachung des Betonbaues schneller zum Allgemeingut 
werden zu lassen. Nach dcm bisherigen Stand der Entwicklung 
besteht wohl kein Zweifel dariiber, daB dieses Ziel nur durch 
eine starkę Dezentralisation, durch individuelle, moglichst 
in der Nahe des Bauortes gelegene, billige Priifungs- und Be- 
ratungstatigkeit7 erreicht werden kann.

Die Ausriistung einer Priifstelle mit den fiir die genannten 
Aufgaben notwendigen Apparaten und Maschinen erfordert je 
nach den gestellten Anspriichen etwa 20 bis 30 000 RM.

Die Leitung einer solchen Anstalt obliegt einem besonders 
vorgebildeten bautechnischen mittleren Beamten, der nach 
Bedarf von 1 bis 3 Arbeitern unterstiitzt wird.

Abb. 6 zeigt den GrundriB einer groBeren Priifstelle. Oben 
in voller Lange des Gebaudes, im Bilde nur angedeutet, be- 
findet sich eine Lagerlialle fiir Sande, Kiese u. dgl. Rechts liegt 
der Raum fiir alle Zubereitungsarbeiten zu den Normenpriifungen, 
Zuschlagstoff- und Betonpriifungen, u. a. mit Steinbriick- 
Schmelzer-Mischer, Hammerapparat und Betonmischer ausge- 
riistet (Abb. 7).

Oben links erreicht man den Luft- und Wasserlagerraum 
der Normen-Zug- und -Druckkorper sowie der Mortel- und 
Betonproben, in dem auch ein Wasserdurchlassigkeitsprtifer auf
gestellt ist (Abb. 8).

In der Mitte unten liegt der Priifmaschinenraum, der 
im allgemeinen mindestens mit einem Friihlings-ZerreiB- 
apparat, einer Normenprobenpresse von 30, 50 oder 60 t 
und einer Betonpresse von 300 oder 500 t Leistung ausge- 
rustet ist (Abb. 9).

Unten links folgt der Biiroraum mit Sammlungen und An- 
scliauungsstiicken.

8 Der Bauingenieur 1929, Nr. 37, S. 648.
7 Der Bauingenieur 1930, Nr. 3, S. 53/54.
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Die GrundriBgroBe dieser Priifstelle betragt ohne Lager- 
halle rund 170 m2, was ais retchlich zu bezeichncn ist8.

Ais letzte OrganisationsmaBnahme ist der Unterricht zu 
nennen, der im Winter 1928 zu 1929 an ro 000 Baubeamte 
erteilt wurde. Vortrage und, wo angangig, auch praktische 
Ubungen der Baustellenversuche wurden abgehalten. An aus- 
gelegten Bindemittelkuchen, Schnellbindern, Treibern, Abbinde- 
kurven, Siebkurven, an Betonproben, Wasserdurclilassigkeits- 
priifungen, Wiirfel- und Balkenproben (Abb. ro) wurde das Ver- 
standnis fiir die Giite der Ausfuhrung geweckt.

Fiir die Ausschreibungen sollte dort, wo noch Geratemangel 
hcrrschte, in den Vertragen das Vorlialten bostimmter Geriite 
durch den Unternehmer vorgesehen werden. Ebenso soliten die 
U bcrw ach un gsarbeiten, soweit sie dem Unternehmer obliegen, 
vertraglich festgelegt werden.

So geriistet ging es in das 1. Jahr der Bauiiberwachung, 
iiber dessen bislierige Erfolge nunmehr zu berichten ist. -

Im Sommer 1929 sind 23 Baustellen besichtigt worden, 
um einen U b erb lick  zu gewinnen, wieweit die 'Bauiiberwachung 
auf der Baustelle FuB gefaBt hat. In der Abb. 11 ist das Ergebnis 
zusammengefaBt. Es stehen dort gegeniiber: rund 300 -j-Zeichen 
zu 100 —Zeichen. Da die -J-Zeichen eine erfolgreiche Arbeit an- 
geben, besagt das mit anderen Worten: an den bcsichtigtcn Bau
stellen wurde an den Besichtigungstagen rund 75% der órtlich 
notwendigen Bauiiberwachung ausgefiihrt.

Von den vorgeselicnen Priifungen fand die Kornpriifung 
und Verbesserung des Zuschlagstoffes den meisten Anklang, 
entsprechend der Fórderung der AMB, danach zu streben, das 
Verhaltnis von Sand : Grobem moglichst auf 1 : 1 zu bringen. 
Nach den Spalten 13 und 14 wurden durch Hinzufiigen von 
Splitt zum Naturkiessande beachtenswerte Yeranderungen an 
der natiirlichen Kornung Y o rgen o m m en . So wurden die Anteile 
des Groben yenindert: 0,4 in 1,5, o,6 in 1,2, 0,25 in 1 und 2,
0,46 in  1,5, 0,38 in 1,1, 0,56 in 1, 0,35 in 1,5 und o.i in 1,3.

Soweit das Grobe nicht auf die Zahl 1 gebracht wurde, 
liegen technische und wirtschaftliche Griinde vor, sich mit 
einem Anteil an Grobem < 1 zu begniigen. Es ware hier 
iibertrieben gewesen, fiir statisch sehr gering beanspruchte 
Bauteile und ohne Yorliegen von betongefahrdenden Um
standen hohe Aufwendungen fiir „theoretischen" Zuschlagstoff 
zu machen.

Abb. 5. Ausriistungen B und C verpackt.

AuBer der Kornpriifung haben sich gut eingefiihrt: das Vor- 
halten von WassermeBgefaBen (Spaltc 17), die Ausfuhrung von 
We- und Wh-Wiirfeln (Spalten 20 und 23), die Nachbehandlung 
des Betons (Spalte 25) und die Zusammenarbeit der Baustellen 
mit den Baustoffpriifstellen (Spalte 29).

Dagegen haben die Lagerung, Bezeichnung und die Vor- 
priifung der Bindemittel durch Abbinde- und Kochversucli 
auf der Baustelle (Spalten 5 bis 9), ferner die Steifepriifung 
(Spalten 21 und 22) sowie im Eisenbetonbau die Giitepriifung

8 Dr.-Ing. Cantz, Erfahrungen mit der Baukontrolle usw., 
Verlag v. Wilhelm Ernst & Solin, Berlin 1930; Priifstelle von 75 mJ 
Nutzfl&che.
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durch Probebalken (Spalte 24) noch wenig oder gar keinen An- 
klang gefunden, das gilt im besonderen von dem Balkenversuch.

Die Teilnalime der Unternehmer an der Bauuberwachung 
war vereinzelt erfreulich, zumeist allerdings beschranltte sie 
sich auf das Vorhalten von mehr oder weniger gutem Gerat oder 
nur einer Baubude. In diesen Fallen fehlte, wie leider nicht

verschwiegen werden kann, die personliche Anteilnahme des 
Unternehmerpersonals. Dieser Umstand fiihrt leicht zu einer 
Lahmung auch des allerbesten Willens des beamteten Bau- 
stellenpersonals. Das gilt besonders, wenn unbedachte AuBe- 
rungen iiber die Bemiihungen der Beamten fallen. Es sei an dieser 
Stelle die Gelegenheit benutzt, die dringende Bitte auszu- 

sprechen, an einem griindlichen Wandel in dieser Be
ziehung allgemein mitzuwirken.

Die nachsten Bilder mogen ebenfalls erlautern, 
welche Erfolge die Beobachtung von Anweisungen, 
wie die der AMB, zu bringen vermag.

Abb. 12 zeigt links einen Beton aus der Zeit vor 
der AMB in ganz ungleicher Kórnung, ir.it groBen 
Hohlraumen und rechts — von der gleichen Baustelle
— einen wesentlich besseren, gleichmaBig zusammenge- 
setzten Beton nach Einfuhrung der AMB.

In Abb. 13 ist oben ein wasserdurchlassiger 
Beton in der Mischung 1 : „4" zu sehen,_ dessen Zu- 
schlagstoff fast nur sandiges Korn enthalt mit dem 
Verhaltnis von S : Gr = 1 : o,or. Dieser „Sandbeton" 
wurde vom Unternehmer angeboten. Da aber un- 
bedingt wasserdichter Beton geschaffen werden muBte, 
so wurde mit einem schon von Natur etwas besseren 
Zuschlagstoffe mit dem Yerhaltnis von S : Gr =  1 : 0,33,

Lagerholle fiir  Sondę, Kiese u. dgl. ca.8,0*ztl,0m

ISugelmuh/e fu r Bettungs
stoFormen

A b b . 6. G run driO  e in er B a u s to ffp r iifs te lle .

A b b . 7. T e il d es A rb citsrau m es.

A b b . 9. P riifm a sch in e n rau m .

Abb. 8. Teil des Lagerraumes. Abb. 10. Anschauungsunterricht.
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Abb. 12. Schlechtes und gutes Betongefiige.

der B austoffpriifstellen  und neue L ehrgange fiir die B aubeam ten  
wurden abgehalten, B austellcn prufgerat w urde b esch afft und die 
B austoffpriifstellen  w urden w eiter ausgebaut. So ist zu erhoffen, 
daB die U berw achun g des B eton bau es in 2 bis 3 Jahren eine 
selbstverstan dliclic G ew olinheit geworden sein w ird.

D ie  geschilderten M aCnahm en fiir die Besserung der „ G iite  
des B eto n s" erhalten  schlieBlich noch eine E r g & n z u n g  durch 
ein L ehrheft, das der Verbesserung der „ G iite  der A b d ich tu n g" 
der B auw erke gew idm et ist. D ic sachgem aBe und dauerhafte 
H erstellung einer A bd ich tu n g geh órt zu den schw ierigsten A r- 
beiten an einem  B auw erk.

H ier soli in Z u ku n ft die z. Zt. in V orbereitu ng befindliche 
V o r l a u f i g e  A n w e i s u n g  f i i r  A b d i c h t u n g  v o n  I n g e n ie u r -  
b a u w e r k e n  (A IB ) helfen.

In  dieser A nw eisung sind in einem T eil I  ais A bdichtungs- 
arten  vorgesehen: D ichtungsaufstriche, D ichtungsbahnen, Ober- 
flachentrankung, P u tz, K lin kerum kleidun g und sog. V olle  B au-

8 Vgl. Die Bautechnik 1930, Nr, 23, S. 3.12/43.

Abb. 13. Wasscrdurchlassiger und -undurchlassiger Beton.

dichtungsstoffe  g e p riift: A u fstrich m ittel, D ichtungsbahnen,
T rankstoffe, B eton zu satzstoffe, K lin k er und P reB platten.

A u ch  dieses L eh rh eft uber ein T eilgeb iet der B austoffku nde 
und B auausfiihrung w ird schon nach dem  bisherigen  A nschein  in 
der F ach  w eit leb h aft begrUBt w erden, zum al iiber dieses G ebiet im 
Sch rifttu m  noch w enig zu  finden ist.

D ie sam tlichen hier aufgefiihrten  A rbeiten  fiir den M assivbaii 
konnen ais G egenstiick zu den anerkannten V o rsch riften  und 
Anw eisungen der R eichsbahn  auf dem G ebiete des E isen - und 
Stahlbaues angesprochen werden. U nd w enn au ch  bei diesen 
A rbeiten  fiir den B eton bau schon vie lfach  óffen tlich e Aner- 
kennung zu bem erken ist, so w ird  die R eichsbahn  gern der Ge- 
m einschaft m it den vie len  Berufenen10 gedenken, die es er- 
m óglichte, diese ,,zuverlassigen G rundlagen bautechnischen Ge- 
schehens"3 zu schaffen. Zu diesen Berufenen gehórte  m it an  erster 
Stelle der D e u t s c h e  B e t o n - Y e r e i n ,  dessen w ertvo ller M it- 
arb eit besonderer D a n k  gebiihrt.

10 Der Bauingenieur 1928, Nr. 43, S. 80G.

durch w eitere Verbesserung m it Sp litt, durch geeignete W ah l der 
B in dem ittel und des W asserzusatzes der unten w iedergegebene 
B eton  gefertigt, D essen M ischung vo n  1 P ortlan dzem ent +
0,5 TraB : 2,6 K iessand +  2,0 S p litt, m it dem G esam tverhaltnis 
vo n  S : G r = i : i , 3  halt einem W asserdruck vo n  10 a t stan d 8.

In  system atischer F o rtsetzu n g  der A rb eit w urde im  W in ter 
1929/30 der B ausom m er 1930 vorbereitet. K u rsę  fiir die L eiter

kórperdichtung. Im  T eile I I  w ird die A n w en dun g der A b- 
dichtungsarten  gezeigt an Fundam enten, W iderlagern, S tiitz- 
m auern, Pfeilern, gew ólbten Briicken, B alken briicken , eisernen 
Briicken und Tunneln. N ach dem  II I . T eile  w erden die A b-

UBER DIE LEBENSDAUER EINER UFERW AND 
AUS SPUNDWANDEISEN LARSSEN IN TROPISCHEM  MEERWASSER.

Koji D ip l.-In g . G . P eter, D ortm u n d .

t) bu r s i c h t : Die Untersuchungen an einer vor 17 J ahren errichteten 
Kaiwand aus Spundwandeisen Larssen zeigen, daB eine geniigend hohe 
Lebensdauer die Yerwendung dieses Eisens zu bleibenden Bauten auch 
in t r o p is c h e m  M e e r w a s s e r  rcchtfertigt.

Im  Jah re 1913 w urde auf der kleinen A ntillen-Insel S t. 
Thom as fiir die W e st Indian  C om pany ein 800 m langer 
K a i aus Spundw andeisen Larssen errich tet. Insgesam t w urden 
verw en d et 2400 t  P ro fil I I I  in L an gen  vo n  14— 18 in. D ie  Ufer- 
w an d w urde in der dam als iiblichen W eise ausgefiih rt. U n m ittelbar 
iiber der W asserlinie lieg t ein A n k ergu rt, besteheiul aus 2 C- 
Eisen beiderseits der W an d, daruber is t  eine starkę  R eibholz- 
ko n stru k tio n  angeordnet (vgl. A b b . 1).

D er derzeitige Z u stand  der W an d  w ird  wie fo lgt geschildert: 
D ie  R eibholzkonstru ktion  w urde stellenw eise beschadigt 

durch zu rasches oder falsches M anovrieren vo n  anlegenden 
Schiffen. D ie  L arssenw and selbst jedoch h a t sich sehr gu t er- Abb. 1. Kai auf St. Thomas, Westindien.



. halten. In diesem Zusammenhang diirfte es interessieren, daB 
ein Stiick einer Bohle in Hohe des wechselnden Wasserstandes 
vor 4 Jahren herausgeschnitten und untersucht und dabei 
vollstandig gesund und guterhalten gefunden wurde.

Einiger Rostansatz hat sich gezeigt zwischen der Wasserlinie 
und der Wandoberkante. Dieser wurde in der Hauptsache 
hervorgerufen durch Regenwasser, das iiber den Holm und' 
dann an der Spundwand herunterfloB. Das Wasser war vermischt 
mit Kohlenabwassern und Kohlenstaub, worin unserer Ansicht 
nach die Hauptursache der Korrosion zu sehen ist. Die starlcsten 
Einfressungen sind nur 4 mm tief, und zwar auch nur an wenigen 
Stellen. In der Wasserlinie selbst hat kaum ein Rostangriff 
stattgefunden.

Nach dem heutigen Aussehen der Wand zu urteilen, ist 
anzunehmen, daB sie mit Leichtigkeit noch viele Jahre stand- 
sicher sein wird, bevor der iiber Wasser befindliche Teil erneuert 
werden muB. Die unter Wasser stehende Konstruktion hat 
selbstverstandlich eine gróBere Lebensdauer.

Hóhere Anforderungen bcziigl. der Lebensdauer wird man 
wohl seiten stellen, da die meisten Hafenanlagen bereits nach 
40—50 Jahren veraltet sind und deshalb umgebaut werden 
miissen.

Durch entsprechende konstruktivc Ausbildung laBt sich die 
Dauerhaftigkeit einer Eisenwand jedoch noch weiter erhóhen.

Der Ankergurt kann hinter die Spundwand gelegt und 
damit aus der gefahrdeten Zone herausgenommen werden. 
Hierdurch wird die Lebensdauer dieses wichtigen Konstruktions- 
teiles wesentlich vergrófiert. Wichtig ist es dann jedoch, daB 
dic Spundwand nicht mittels verhaltnismaBig diinner, leicht
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durchrostender Schrauben sondern SchmUA-A 
durch kraftige Bolzen am Gurt auf- 
gehangt'wird (vgl. Abb. 2).

Stark das Rosten fordernde 
Wasser sind, bevor sie die Spund
wand erreichen, nach Móglichkeit zu 
fassen und an unschadliche Stellen 
abzuleiten. Dies gilt vor allem fiir 
Kohlenlagerplatze, da in dem Kohlen
staub stets schweflige Bestandteile 
enthalten sind, die durch den Regen 
ausgewaschen werden.

t)ber die Erhohung der Rost- 
sicherheit durch Verwendung kupfer- 
haltigen Stahls sind an anderen 
Stellen ausfiihrliche Untersuchungen 
veroffentlicht.

Zusammenfassend kann gesagt 
werden, daB die von Oberbaurat 
Kolie in dem Aufsatz „Rostgefahr und 
Lebensdauer eisemer Spundwande"
(Zentr. d. Bauv. 1925, Nr. 45) fiir 
unsere normalen Falle angegebene 
Lebensdauer von 80— 120 Jahren 
auch in tropischem Salzwąsser 
immer noch etwa 60 bis 100 Jahre 
bei den Eisenteilen iiber bzw. unter 
der Wasserlinie betragen wird.

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

i
u 3»-

Abb. 2. Befestigung einer 
Larssenwand am Gurt
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KURZE TECH N ISCH E BERICHTE.

fiir die Sch&fte sind sam t der Bewehrung auf dem Bauhof der Unter- 
nehmung, 80 km oberhalb der Baustelle, zusammengebaut und den 
ColumbiafluB liinabgeflóBt worden. Die Seitenóffnungen (ebenso 
die Zufahrtsóffnungen) h at man auf Standgeriisten (Abb. 2), die Mittel- 
óffnung frei vorkragend (Abb. 2) zusammengebaut. Zum Einpassen 
des Mittelstiickes dienten 450-t-Wasserdruckpressen im Ober- und 
im Untergurt. Die H auptteile der Briicke bestehen aus Siliziumstahl 
mit 1700 kg/cm2 Zugbeanspruchung. (Nach C. E . Paine, Yizepr&sident 
der iiberwachenden lngenieurvereinigung in Chicago. Engineering 
News-Record 1930, I. TIj., S. 804— 806 mit 1 Zeichnung und 3 Licht
bildern.) N.

Abhangigkeit einer Hangebriickenplanung  
von den Schwierigkeiten der Heranfórderung der 

Bauteiie zur Baustelle.
Die alte H&ngebriicke iiber den ColoradofluB im Grand-Canyon- 

National-Park erforderte wegen ihrer geringen TragfShigkeit (ein Maul- 
tier mit Reiter) und ihrer starken Schwingungen, die sie bei den dort 
haufigen, starken Winden ungangbar machten, einen Neufcau. Die 
neue Hangebriicke (Abb. 1) ist zwischen den Stiitzen 150 m, der Ycr-

Die langste Auslegerbriicke der Vereinigten Staaten.
Uber den ColumbiafluB bei Longview in Washington ist am

29. Marz 1930 die langste Auslegerbrucke der Vcreinigten Staaten 
dem Verkehr ubergeben worden. Sie hat (Abb. 1) eine 366 m weite 
Mitteloffnung, je  232 m weite Seitenóffnungen, 8,2 m Fahrbahn-,

2 Xo,9 m FuBwegbreite und 60 m lichte Hóhe in der Mitte aber Niedrig- 
wasser. Die Hauptpfeiler (Abb. 1) bestehen teils aus zwei, teils aus 
vier Eisenbetonschaften, die durch starkę Zwischenwande und Kopf- 
schwellen verbunden und reichlich bewelirt sind und zu zweien mittels 
einer Grundplatte auf 9 m langen Holzpfahlen ruhen. Die Riistungen

315mAnfahrf A ufri/3

^Bruckenochse

G r u n c / r i/ 3

51M 
352mAnfahrf

-----g - g ----- 3 -

Abb. 1.

Abb. 2.
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steifungstr&ger 132 m lang, dic Breite ist auf 1,5 m beschrankt 
(Abb. 2), um die Tragtiere vom Umkehren auf der Brucke abzu- 
halten. Der Berechnung ist eine Vcrkehrslast von 150 kg/m (eine

decke auf den Fahrbahntragern und einer 5 cm starken Kalt- 
asphaltbetondecke daruber. Der Fachwerk-Versteifungstrager muBte 
wegen der Beforderuugsschwierigkeiten in Stiicke unter 3 m Lange 

und go kg Gewicht zerlegt werden. Die 
Heranschaffung aller Bauteile hat drei 
Monate gedauert und 42 Tragtiere er
fordert, ist aber trotz der miBlichen Weg- 
verhaltnisse ohne Verluste durchgefiihrt 
worden. Das Bohren der Sprenglocher fur 
dic Widerlager und der Verankerungen fiir 
die Windverspannungskabel erforderte das 
Abseilen der Bohrarbeiter bis 40 m tief 
an den steilen Felswanden hinunter. Die 
Zugange zur Brucke (Abb. 3) sind durch 
einen 32 m langen Stollen von 1,8 X 3 m 
Querschnitt auf der Siidseite und einen 
Kehrtunnel auf der Nordseite verbessert 
worden. Die Gesamtbaukosten der Brucke 
(ohne die Zugange) betrugen 31 780 Dollar. 
(Nach F. A. Kittredge, Chefingenieur der 
Nationalparkverwaltung. Engineering News- 
Record 1930, I. Hj., S. 56— 59 m it 2 Zeich
nungen und 4 Lichtbildern.) N.

Abb. 1. Abb. 2.

Abb. 3.

Reihc beladener Tragtiere) mit 40% StoBzuschlag und eine standige 
Last von 420 kg/m zugrundegelegt worden. Dies hatte bei 3,5facher 
Sicherheit 7,5 cm starkę Drahtseiltrag- 
kabel erfordert, die sich wegen ihres Ge- 
wichts und ihrer Steifheit iiber den 12 km 
langen und steilen Saumweg mit vielen 
scharfen Wendungen nicht nach der 
Baustelle hatten bringen lassen; sie sind 
deshalb durch je 4 Kabel von 4 cm Durch- 
messer mit je 6 Litzen aus 7 Drahten 
um eine Drahtseele ersetzt worden; jedes 
dieser Kabel wiegt nur rd. 900 kg und 
ist von 42 indianischen Tragern in zwei 
Tagen (Hin- und Riickmarsch) an die 
Baustelle gebracht worden. Die starken 
Windę in der uberbruckten Schlucht 
machten die Verspannung durch vier 
Windkabel, je 4 cm stark, nach oben 
und unten (Abb. 3) nótig. Diese Kabel 
sind, jedes auf eine Trommel gewickelt,
auf Schlittenkarren von Pferden iiber den Saumpfad gezogen worden. 
Die Fahrbahn besteht aus einer 6 mm starken flachen Stahlblech-

am unteren Ende. 
sich um drei Meter.

Rahmen-Faschinensinkstucke 
am Mississippi.

Am unteren Mississippi, insbesondere 
im Bezirk von New Orleans, sind Faschinen- 
sinkstucke infolge der billigen Baustoffe, 
der leichten Herstollbarkeit und der Ver- 
wendbarkeit auch bei groBen Wassertiefen 
immer noch wirtschaftlich, obwohl alle 
Arbeiten bei der Herstellung, mit Aus- 
nahme der Anfuhr, Handarbeit sind. Die 
Sinkstucke erhalten ais RegelmaB 30 X45 m, 
werden in der Nahe der Weidengewinnungs- 
platze an einer flachen Uferstelle (Boschung 
1:7 ) hergestellt und bis zu 150 km weit 
nach den Verwendungsstellen geschleppt. 
Der Unterbau fiir die Sinkstucke besteht 
aus den bis ins Wasser reichenden Ab- 
laufbalken, darauf kommen die 24 tiber 
die Breite von 30 m reichenden Rahmen 
und iiber diese kreuzweise in drei I.agen, 
zusammengepreBt 60 cm stark, die Weiden, 
breitastige und schlanke gemischt (sielie 
Abbildung), endlich ais Querverband ge- 
schalte Stangen (siehe Abbildung). Die 
auBersten Rahmen sind durch Drahtseile 
verstarkt. Die Weiden w-erden frisch 
vcrwendet, da sie beim Lagern iiber 
go Tage briichig werden. Das Zusammen- 
pressen der Weidenlagen geschieht mittels 
Schraubenwinden. Zum Versenken vcr- 
bindet man die erforderliche Anzahl von 
Sinkstiicken langsseits durch Zimmerwerk 
und Draht miteinander und beschwert 
sie (45 kg/m2) m it Steinen von 10 bis 
30 kg Gewicht, wozu nach dcm Versenken 
noch eine Belastung durch Steine von 
35 kg/m2 kommt. Das Versenken, wo
bei die Sinkstiickc mit der Langseitc 
in der Stromrichtung liegen, beginnt 

Die aufeinanderfolgenden Lagen ubergreifen 
(Nach Engineering - News - Record ig30,

erstes Halbjalir, Seiten 720— 724, mit vier Zeichnungen und 
elf Lichtbildern.) N.
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Die Pendelschiitzen des Wellandkanals.
Fiir alle 72 Verscliliisso der Schleusenumlaufe des W elland

kanals (Kanada) sind Pendelschiitzen yerwendet worden. Der Haupt- 
grund hierfur war der geringe Raumbedarf, was sich besonders wert- 
voll bei den Mittelmauern der Zwillingsschleusen auswirkte, weiter 
aber auch der geringere und glcichmafiige Kraftbedarf, der Wcgfall

fehiaaiAiTffirin m f r - ^  ,

Oberwassei

reibender Teile unter Wasser, die Sicherheit gegen Abnutzung durch 
Geschiebe, die Vermeidung von Schwingungen, eine klare Krafte- 
wirkung und damit einfachc Bauart und Gegengewiclitanordnung, 
cndlich der geringe Preis. Diesen 
Vorteilen gegenuber spielen die
groBeren Wasserverluste an / h l
den Pendelschiitzen keine be- /  J
deutende Rolle, besonders da , A ©'. ■ ■ ■ /TUPjl
der ZufluB aus dem Eriesee sie ■ l' / li
reichlich deckt. • \ ' / ! i \j!

gemiscli erst 5 Minuten vor der Ankunft auf der Baustelle mit dcm 
abgemessenen Anmachwasser versetzt und vom Fahrzeugmotor aus 
mit 10 Umdrehungen in der Minutę (bei 32 km Fahrgeschwindigkeit 
in der Stunde) gemischt. Die Mischmaschine hat einen solchen 
Antrieb, daB sie auch wiihrend des Auskippens der Misch-

tromme! (4 m3 Inhalt) weiter- 
... — — n - j n — — -p- lauft und dadurch das Ent-
• | , S M ' * ' leeren befordert. Die leere

/  jjT- 1 | • |  V: Trommel wird mittels mitge-
/ W  \  A---P'• / • fuhrten Wassers ausgespult.

/ _y  ■111 l FI .• (Nach Engineering, 1930, I. Hj.,
/ / S & Ł  I I '  • S. 631 mit 1 Lichtbild.) N.

p |i Personalnachrichten.
J j Die Technische Hochschule 

Abk 4 Aui c in Charlottenburg hat Herrn
Dr. phil. Paul de G r u y t e r ,  In-

48 von den 72 Pendelschiitzen (Abb. 1) sind 2,1 m, 24 1,8 m 
breit und alle 4.5 m hoch. Sie sind aus Strebenwerk zusammen- 
genietet, reichlich verkreuzt und ausgesteift. An der Sohle stutzen 
sie sich gegen eine Leistenplatte (Abb. 2), im Scheitel gegen ein Form- 
stuck (Abb. 3) m it einer 7 cm starken stahlernen Dichtungswalze 
(Abb. 4), an den Seitenwanden greift eine Fiihrungsplatte in die Rille 
einer kreisfórmig gebogenen StraBenbahnschiene (Abb. 5). Die Gegen- 
gewichte (Abb. 1) bestehen aus hohlen Eisenbetonblócken mit Stahl- 
abfallfullung zum Gewichtsausgleich. Die elektrische Antriebs- 
maschine jedes Schutzen (Abb. 1) hebt ihn mittels einer Zahnstange 
mit Querhaupt und Gabelosen in 45 Sekunden auf die volle Hohe. 
(Nach Engineering 1930, 1. H j., S. 592— 595 und Taf. 46-—47. zus. 
mit 27 Zeichnungen, 6 Lichtbildern und 1 Żahlentafel.) N.

haber der belcannten Eisenbau- 
firma Breest & Co., Berlin N 20, in Anerkennung seiner persónlichen 
Verdienste um die Entwicklung der seit iiber 50 Jaliren bestehenden 
Firma und damit des deutschen Stahlbaues, insbesondere in a s t lic t i-  
scher Beziehung, zum Dr.-Ing. elirenhalber emannt.

Herr Dr. de G ruyter gehort dem Vorstand des Reichsverbandes 
der deutschen Industrie an und ist stellw Vorsitzcnder des Deutschen 
Stahlbau-Yerbandes.

Der ordentliche Professor der Baustatik und des Eisenbaues an 
der Technischen Hochschule in Graz, R. L e i t z ,  ist in verhaltnismaBig 
jungen Jahren aus dem Leben geschieden. Leitz hat ein interessantes 
theoretischesWerk Uber,,dieBerechnung von Platten '‘ veróffentlicht und 
ist spater durch verschiedene theoretische Aufsatze bekannt geworder.
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Zur Wirtschaftslage. Die Yerordnung des Reichsprasidenten 
zur Behebung finanzicller, wirtschaftlicher und sozialcr Notstande 
vom 26. Juli d. J. auf Grund des Artikels 48 R . V. hat einen unerwartet 
groBen Umfang und bringt einschneidende Anderungen auf den ver- 
schiedensten Gebieten der Wirtschaft, soweit diese der gesetzlichen 
Regelung unterliegen. Auch die Bauwirtschaft wird durch die neuen 
Bestimmungen nach verschiedener Richtung hin unmittelbar beriilirt. 
Hier ist vor allem zu erwahnen die Reform der Arbeitslosenversiche- 
rung, dic Schaffung der Deutschen Gesellschaft fur offentliche Ar- 
beiten A. G.,, dic Bestimmungen tiber dic yerhiitung unwirtschaft- 
licher Preisbindungen. Durch die Notvcrordnung tibernimmt das Reich 
ferner die Zinsgarantie fiir 250 Millionen Reichsmark Reiclisbahn- 
schatzanweisuńgcn. Die R e ic h s b a h n  hat daraufhin Einzelheiten 
iiber ihre Arbeitsbeschaffungsplane bekanntgegeben. Yon den 250 Mil
lionen Schatzanweisungen sollen zunachst nur 150 Millionen begeben 
und durch Yorgriff auf die Mittel des Jahres 1931 eine zusatzliche 
Auftragssumme von insgesamt 272 Millionen Reichsmark noch fiir 
dieses Jahr geschaffen werden. Man schatzt, daB hiermit ein Mehr 
von 180000 Menschen wahrend der letzten Monate des Jahres 1930 
Bcschaftigung finden wird.

Die Lieferungen des Stahlwerkverbandes, die normalerweise 
65 000 t  monatlich betragen und in letzter Zeit bis auf 20 000 t  gesenkt 
worden sind, werden wieder auf 50000 t  monatlich erhóht werden.

Im tibrigen setzt sich das Programm wie folgt zusammen:
O b e r b a u s to ffe ................................................................80 Mili. RM
Bettungsstoffe und Lohn fur Durchfiihrung des

G le is u m b a u c s ............................................................20 ,, ,,
F ahrzeugbestellungen................................................... 80
Auffiillung der W erkstattenlager und Fórderung der

Sonderarbeiten an den Fahrzeugen ................. 30 ,, „
S ich eru n g san lag en .......................................................  2 ,, ,,
B r i i c k e n b a u t e n ....................................................... 50 ,,
N e u b a u t e n .................................................................... 10

272 Mili. RM
Hrfreulicherweise kann festgestellt werden, daB hiernach Bau- 

auftr&ge von der Reichsbahn noch in diesem Jahr in gróBerem Uni- 
fange vergeben werden, ais wir es zunachst vermuteten. (Vgl. B au
ingenieur Kr. 31 S. 548.)

Das veróffentlichte Programm der Reichsbahn hat weitgehend 
in der óffentlichen Diskussion Zustimmung gefunden, weil es sich 
hierbei um die Deckung eines betriebsnotwendigen und damit volks- 
wirtschaftlichen rcgularcn Bedarfes handelt und nicht um cin ad hoc 
erst geschaffenes, kiinstlich aufgeblahtes Zusatzprogramm.

Im tibrigen betont die Reichsbahn, daB sie sich der Regicrung 
gegeniiber verpflichtet habe, ihre Auftritge nur zu Preisen zu vergeben, 
ilie hinter den zur Zeit bestehenden erheblich zuriickbleiben.

Diese und die weiteren Fragen des Arbeitsbeschaffungspro- 
gramms sind Gegenstand von Besprechungen mit den zust&ndigen 
Stellen der Reichsregierung gewesen. Zunachst fand eine Sitzung 
beim Reichskanzler ani 4. August d. J. statt, die die A rt der auszu- 
fiihrenden Arbeiten und Preise im allgemeinen zum Gegenstand hatte. 
Ober die Preisbildung im Wohnungsbau verhandelte das Rcichs- 
arbeitsministerium in diesen Tagen mit den Bauverbanden. Zunachst 
wurden die Móglichkeiten einer Verbilligung erórtert und in einer 
weiteren Sitzung die Fragen der Richtigkeit der Zusammensctzung 
des Bauindexes, insbesondere des Anteils der Lóhne an diesem.

Reform der Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung.
Die Sozialvorlagen sind durch die Notverordnung im wesentlichen 
in der Form in K raft gesetzt worden, in welcher sie aus der zweiten 
Lesung des Reichstages hervorgegangen waren. Hierdurch werden 
mannigfaltige Veranderungen gegeniłber dem bisher bestehenden 
Zustand geschaffen. Hervorzuheben ist vor allem die E rh o h u n g  
d e r B e it r a g e  z u r  A r b e its lo s e n v e r s ic h e r u n g  vo n  3%  a u f 
4 /4 %  n'it  Wirkung ab 1. August, die wie bisher je zur Halfte von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tragen sind.

Eine fiir die Bauarbeiter wichtige Anderung ist, daB Arbeitslose 
der lióheren Lohnklasse klinftighin die vollen Unterstutzungssatze 
nur dann erhalten, wenn sie 52 W o ch en  u n u n te r b ro c h e n  tatig 
waren. Die bisherige Regelung der berufsublichen Arbeitslosigkeit 
wird hierdurch" nicht betroffen.

Ferner wird der Vorstand der Reichsanstalt ermachtigt, bei 
Betrieben und Betriebsgruppen, die in besonderem MaBe von der 
Arbeitslosigkeit erfaBt werden, d ie  A r b e itg e b e r  zu hóheren Bei- 
tragen ais den Regelbeitrag heranzuziehen. Bisher galt ais Regel, 
daB die gesamte von der Arbeitslosenversicherung erfaBte Wirtschaft 
eine einheitliche Gefahrengemeinschaft darstelle, dementsprechend 
war auch der Beitragssatz vóllig einheitlich. Dieser Grundsatz wird 
jetzt durchbrochen, was ohne Zweifel eine Gefahr gerade fiir das Bau
gewerbe darstellt.

Die Erhohung der Beitrage zur Arbeitslosenversicherung soli 
einen gewissen Ausgleich in der H e r a b s e tz u n g  d er K r a n k e n v e r -  
s ic l ie r u n g s b e it r a g e  finden. Die Krankenkassen sind verpflichtet, 
innerhalb drei Monaten ihre Beitrage neu festzusetzen unter Beriick

sichtigung der durch die Verordnung verfiigten Neuregelung, die ein
schneidende Anderung fiir das ganze Gebiet der Krankenversicherung 
und Ersparnisse von schatzungsweise 400 Millionen Reichsmark bringen 
soli. Hiervon ist besonders zu erwahnen die Einfiihrung einer 
Krankenscheingebiihr und eines Arzneikostenanteils von je RM 0,50 
fur den Versicherten, und die Regelung der Arztefrage (scharfe 
Betonung des Pflichtenkreises der Arzte bis zur Schadensersatzpflicht, 
Einfiihrung von Vertrauensarzten zur Kontrolle, Einschrankung 
der Zahl der Kassenarzte usw.). Auch eine verscharfte Aufsicht der 
Krankenkassenverwaltung (Erwerb von Grundstticken, Errichtung von 
Gebauden u. dergl., Ausgaben fiir Besuch von Versammlungen) wird 
durchgefiilirt werden.

Deutsche Gesellschaft fiir offentliche Arbeiten A. G. Nachdem 
durch die Notverordnung dic Reichsregierung ermachtigt worden ist, 
die Forderungen des Reiches aus der produktiven Arbeitslosenftlrsorge 
in eine Gesellschaft einzubringen und sie auf diese Weise zu mobili- 
sieren, ist diese Gesellschaft unter dem Namen „ D e u ts c h e  G e 
s e l ls c h a f t  fi ir  o f fe n t l ic h e  A r b e ite n  A. G ." am 1. August 1930 
in Berlin mit einem Aktienkapital von 150 Mili. RM und ausgewiesenen 
Reserven im Betrage von 105 Mili. RM gegrundet worden. Die Ge
sellschaft untersteht der Aufsicht des Reiches. Zum Aufsichtsrats- 
vorsitzenden wurde Reichsminister a. D. Dr. D e r n b u r g  gewahlt. 
Im Aufsichtsrat vertreten sind das Reichsfinanz-, Reichswirtschafts- 
und Reichsarbeitsministcrium, die Reichskreditgescllschaft sowie der 
Prasident der Reichsanstalt fiir Arbeitslosenversicherung, der zugleich 
das Stimmrecht der vom Reichsarbeitsministerium zu tibemehmenden 
samtlicheń Aktien ausiiben soli. Eine Erganzung des Aufsichts- 
rates durch Fiihrer aus dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerlager ist 
vorgesehen.

Einen besonderen Verwaltungsapparat wird die neue Gesellschaft 
nicht aufbauen, vielmehr werden die Geschafte von der Deutschen 
Bau- und Bodeubank A.-G. auftragsweise besorgt werden. Zweck der 
Gesellschaft ist, die Errichtung und den Ausbau wertschaffender An- 
lagen zu fórdcrn durch Aufnahme von Anleihen im In- und Auslande 
und Gcwahrung von Darlehen im Inlande an óffentlich-rechtliche und 
gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen.

Die Ausleihungen der Gesellschaft werden sich auf die Finan- 
zierung von Notstandsarbeiten beschranken. Neben den aufgenom- 
menen Krediten werden der Gesellschaft hierfiir aucli noch dic Zins- 
und Tilgungsgelder der eingebrachten Forderungen, soweit diese nicht 
zur Verzinsung und Abtragung der eigenen Schuld verwandt werden, 
iiberlassen. Bisher gingen die Ruckfliisse aus den Forderungen in die 
Reichskasse und waren damit fiir die Notstandsarbeiten yerloren bzw. 
muBten hierfiir immer wieder neu bewilligt werden. Insoweit werden 
also die Notstandsarbeiten kiinftig aus dem Reichsetat yersclwinden. 
Die Zuschiisse der Arbeitslosenversicherung zu den Notstandsarbeiten in 
Hohe der eingesparten Unterstutzungsgelder sollen wie bisher gewahrt 
werden. Die obersten Landesbehórden sind bereits aufgefordert wor
den, geniigend gepriifte und geeignete Projekte einzureichen, so daB 
noch Ende August mit der Inangriffnahme der Arbeiten begonnen 
werden kann.

D a in diesem Jahre die Notstandsarbeiten bisher auBerordentlich 
zuruckgegangen sind (im Mai 1930 35 000 Notstandsarbeiter gegeniiber 
100 000 im Mai 1929), kann erwartet werden, daB eine Anzahl fertiger 
Projekte bereits yorliegt. Es wird damit gerechnet, daB durch diese 
Neuregelung der Finanzierung eine bessere Kontinuitat der Not
standsarbeiten erreicht werden kann und im Jahresdurchschnitt 
etwa 70 000 Menschen mit Notstandsarbeiten beschaftigt werden 
konnen (im Sommer etwa 100 000, im W inter etwa 30000).

Ais Notstandsarbeiten sollen nur Tiefbauarbeiten in Frage 
kommen, da bei diesen die meisten Menschen beschaftigt werden 
konnen und auch die langste Beschaftigungsmóglichkeit, fast bis in 
den Winter hinein, gegeben sei.

10 000 tschechische Kachelofen sollen mit ausdriicklicher Ge- 
nehmigung der Wohnungsfursorgegesellschaft Berlin bei Wohnungs- 
neubauten (fast ausschlieBlich Hauszinssteuerneubauten) yerwendet 
worden sein. Diese Mitteilung hat Mitglieder des Wohnungsausschusses 
beim PrcuBischen Landtag veranlaBt, an das Staatsministerium die 
Anfrage zu richten, ob es bereit sei, derartige MaBnalimen amtlicher 
und lialbamtlicher Stellen, durch welche in uiwerantwortlicher Weise 
deutschen Arbeitern die Arbeit entzogen wurde, in Zukunft zu unter- 
binden.

Unterbietung der Tariflóhne auf dem Lande? Die K raft der 
Tanfyertragę schwindet, wenn sich die Tariflóhne mit der tatsach- 
lichen Lage der W irtschaft nicht mehr in Einklang befinden. Dann 
hilft auch die Allgemeinyerbindlicherklarung nicht dariiber hinweg, 
daB Tariflóhne, die zu hoch sind, unterboten werden. Die gegenwartige 
Krise scheint diese Erfahrung zu bestatigen, wenigstens wird vereinzelt, 
besonders auf dem Lande, bereits offenes Unterbieten der nur noch auf 
dem Papier stehenden Bauarbeitertariflólme beobachtet. Die Gefahr 
nachtraglicher Einklagung der Lohndifferenz hat diese in einzelnen
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Orten allgemein gewordene ,, wilde" Lohnsenkung nicht verhindern 
konnen. Es kommt hinzu, daB die offentlichen Kórperschaften bei 
dem Anwachsen der Erwerbslosen mehr ais bisher bestrebt sind, unter 
Umgehung unseres Tarifes, nach eigenem Lohntarif, in eigener Regie 
zu bauen. DaC dam it die Unternehmerarbeit, z. B . der StraBenbau auf 
dem Lande, in Gefahr ist, brauchen w ir nicht zu betonen. Unter dem 
Drucke solcher Beobachtungen sind kiirzlich im Landkreis U e lze n  
unter Verm ittlung des Reichsarbeitsministeriums die Bauarbeiterlóhne 
um durchschnittlich 5 Pfennige gesenkt worden.

Rechtsprechung.

Die Steuerumgehung im Sinne von § 5 Reichsabgabenordnung 
wird nicht yermutet, sie muB vielmehr von der Steuerbehórde nach- 
gewiesen werden. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 13. Marz 1929 —
I A 174.)

„D urch MiBbrauch von Formen und Gestaltungsmóglichkeiten 
des biirgerlichcn Rechts kann die Steuerpflicht nicht umgangcn 
oder gemindert werden. Liegt ein MiBbrauch vor, so sind die ge- 
troffenenMaBnahmen ftir dieBesteuerung ohne Bedeutung" (§ 5 Reichs- 
abg.-Ordn.).

Es besteht keine vom Steuerpflichtigen zu widcrlegende Ver- 
mutung dafiir, daB die Rechtsform ,,G. m. b. H. & Co." ohne weiteres 
unter § 5 Reichsabg.-Ordn. falle. W ill die Steuerbehórde die Rechts
form ,,G. m. b. H. & Co." steuerlich nicht gelten lassen, so muB sie 
feststellen, welche konkreten Ziele der Steuerpflichtige mit der von 
ihm gewiihlten Gescllschaftsform verfolgt. Die Steuerbehórde muB 
auch nachweisen, daB zur Erreichung dieser Zwecke die Rechtsform 
,,G. m. b. H . & Co." nicht die gegebene Form war.

Strafbare Untreue gemaB § 2Ćrt, Abs. 1, Ziff. 2, RGStGB. 
und Unabdingbarkeit des Tarifrertrages. (Urteil des Reichsgerichts,
I. Strafsenat, vom 11. Januar 1929 —  I 1078/28.)

Wegen Untreue wird m it Gefiingnis bestraft, wer ais Bevoll- 
m&chtigter iiber Forderungen oder andere Vermógensstiicke des 
Auftraggebers absichtlich zum Nacliteil desselben vcrfugt.

Behauptet ein der Untreue gegen seinen Geschaftsherrn bc- 
schuldigter Angestellter, er habe iiber Vermógcnsstticke seines Geschafts
herrn verfiigt, um im Wege der Aufrechnung zu dem ihm nach dem 
Tarifvertrag zustehenden hoheren Gehalt zu kommen, so kann ihm 
nicht cntgegengehalten werden, daB das niedrigere Gehalt zwischen 
ihm und seinem Geschaftsherrn vereinbart worden sei.

Nach dem aus § 1 Tarifvertragsverordn. sich ergebenden Grund- 
satz der ,.Unabdingbarkeit" des Tarifvertrages ist eine dcm Arbeit- 
nehmer ungiinstigere Gehaltsvereinbarung unwirksam, ohne weiteres 
treten die Satze des Tarifvertrages ein. Allerdings kann der Arbeit- 
nehmer auf die ihm fiir die Vergangenheit zustehenden Gehaltsan- 
spruche ausdriicklich oder stillschweigend verzichten. Ob aber etwa 
schon in der widerspruclislosen Annahme des untertariflichen Gehalts 
ein solcher Verzicht gefunden werden kann, bedarf einer ganz besonders 
vorsichtigen Priifung, da unter Umstanden ein wirtschaftlicher Druck, 
unter dem der Arbeitnehmer steht, ftir sein Verlialten bestimmend 
sein wird, wahrend fiir den andern Teil erkennbar ein Wille, auf 
rechtlich begriindete Ansprilche zu verzichten, nicht vorliegt.

Soweit danach die Aufrechnung zulassig ist, kann móglicherweise 
eine Benachteiligung (Vermógensbeschadigung), des Geschaftsherrn 
ausgeschlossen sein, da dieser im Umfang der Aufrechnung von seiner 
Gehaltsschuld gegeniiber dem Angestellten befreit wird. Durch den 
irrigen Glauben des Angestellten aber, zur Verftigung und Aufrechnung 
berechtigt zu sein, kann móglicherweise das BcwuBtsein der Benach
teiligung ausgeschlossen werden.

§ 1042, Abs. 2, ZhrilprozeBordnung ist moglichst eng auszulegen 
Ein Hinwegsetzen iiber zwingende gesetzliche Vorschriften durch das 
Schiedsgericht ist nur im Sinne einer bewuBt vorsatzlichen Nicht- 
beachtung zu verstehen. Die Auslegungsvorschriften in §§  133, 
157 BGB. gehóren nicht zu den in § 1042, Abs. 2, ais unverzichtbar 
bezeichneten Vorschriften (Urteil des Bayer. Ob. Landesgerichts vom
20. Oktober 1928, Reg. I. Nr. 16 28.)

Der Schiedsrichter darf seinen Spruch zwar nicht nach W illklir 
fallen. Er ist aber auch andererseits nicht, wie der ordentliche Richter, 
an den gesamten Inhalt der Gesetze in allen Einzelheiten gebunden. 
In Ermangelung besonderer Anhaltspunkte im Schiedsvertrag selbst 
hat er d en  S t r e i t  d e r  P a r t e ie n  n a ch  R e c h t  u n d  B i l l ig -  
k e it , n ic h t  n a c h  dem  B u c h s ta b e n  d es G e s e tz e s , zu e n t-  
s ch e id e n .

Eine Grenze bildet § 1042, Abs. 2 ZPO. Das ordentliche Gericht 
darf den BeschluB, durch welchen der Schiedsspruch ftir vollstreckbar 
erklart wird, nicht erlassen, wenn sich der Spruch tiber eine gesetzliche 
Vorschrift hinweggesetzt hat, auf dereń Innehaltung dio Parteien 
rechtswirksam nicht hatten verzichten kónnen. Es diirfen also gc- 
setzliche Bestimmungen, die zur Wahrung staatlicher oder sonstiger 
allgemeiner Interessen erlassen sind, an dereń Beriicksichtigung 
daher ein offentliches Interesse besteht, nicht verletzt werden.

Zu solchen Vorschriften gehóren unter anderem die in § 313 B G B . 
fur Grundstiicksver3uBerungen vorgesehene gerichtliche oder notarielle 
Form, die Schriftform in § 766 B G B . ftir die Biirgschaftsverpflichtung, 
das Yerbot von Differenzgeschaften usw.

Nicht unter dic unverzichtbarcn Normen im Sinne von § 1042, 
Abs. 2 ZPO. fallen §§ 133, 157 B G B., welche dem Richter untersagen, 
am buchstablichen Sinn des Ausdrucks zu haften, und die Beachtung 
von Treu und Glauben im Verkehr gebieten. Trotz dieser Vorschriften 
werden Willenserklarungen und Vertrage von den Gerichten ganz 
verschicden ausgelegt. Die Feststellung, ob die eine oder andere 
Auslegung richtig ist, wird nach der Natur der Dinge schwer sein. 
Es wird immer die subjektive Auffassung des iiberpriifcnden Gerichts 
eine Rolle spielen. Dic sacliliche Nachprtifung durch das ordentliche 
Gericht im Rahmen von § 1042 Z P b . wtirde in eine dem Schieds
richter ausschlicBlich vorbehaltene Rechtssphare eingreifen und das 
ordentliche Gericht unzulassigerweise zum lievisionsgcricht iiber den 
sachlichen rechtlichen Inhalt des Scliiedsspruchs machen.

lin  Interesse der Rechtssicherheit ist § 1042, Abs. 2 ZPO. 
moglichst eng auszulegen und muB im Hinblick auf die gesamte 
Struktur des Schiedsgerichtsverfalirens auf die bewuBt vorsatzliche 
Nichtbeachtung zwingender Normen beschrankt bleiben. Haben die 
Schiedsrichter die §§ 133, 157 B G B ., die nicht zu diesen zwingenden 
Normen gehóren, unrichtig angewendet, so diirfte auBerstenfalls nur 
ein objektiver VerstoB vorliegen, der das Versagen der Vollstreck- 
barkeitserklarung gemaB § 1042, Abs. 2 ZPO. auf keinen Fali zu 
rechtfertigen vermag.

Ein Verband sozialer Baubetriebe, G. m. b. H., dessen Gesell- 
schafter freigewerkschaftliche Organisationen sind, ist keine wirt
schaftliche Vereinigung von Arbeitgebern im Sinne von § 15 R. V O.
(Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom S. Mai 1928 —  I B  
571/28.)

Vorschlage fur die W ahl der Mitglieder der Genossenschafts- 
vcrsammlung der Berufsgenossenschaft kónnen gemaB § 15 RVO. 
in der Fassung des Gesetzes vom 8. April 1927 (RG B1. 1, 95), nur 
van wirtschaftlichen Vereinigungen von Arbeitgebern oder von Ver- 
banden solcher Vereinigungen eingereicht werden.

Ein in Form einer G. m. b. H . errichteter ,,Verband sozialer 
Baubetriebe", dessen Gesellschafter freigewerkschaftliche —  also
Arbeitnehmer-----Organisationen sind, ist keine wirtschaftliche Ver-
einigung von Arbeitgebern im Sinne von § 15 RVO . Arbeitgeber 
sind allerdings die einzelnen sozialen Baubetriebe, die der Verban<3 
fórdert und untersttitzt. Diese Baubetriebe gehóren aber nicht dem 
Verband ais Mitglieder an, sie sind vielmelir lediglich Gegenstand einer 
Forderung. Es handelt sich dabei im allgemeinen um die kaufmannischc 
und technische Beratung der Betriebe. Aus der Tatsache, daB der 
Verband eine gewerkschaftliclie Grundung ist, und unter Berucksichti- 
gung der im Gcsellschaftsvcrtrag niedergelegten Richtlinien (Fórderung 
gemeinwirtschaftlicher, nicht auf privatkapitalistischcr Grundlage 
tatiger Baubetriebe) ergibt sich, daB die Uberwachung der Wahr- 
nehmung der wirtschaftlichen Belangc der Arbeitnehmer dienen 
soli. Daher ist der ,,Vcrband sozialer Baubetriebe" zur Einreichung 
einer Vorschlagsliste fiir die W ahl der Mitglieder zur Genossenschafts- 
versammlung der betreffenden Berufsgenossenschaft nicht berechtigt.

Zum Obergang der Schulden bei Obernahme eines Geschafts- 
betriebes. (Urteil des Reichsgerichts, V I. Zivilsenat, vom 7. November
1929 —  V I 55/29.)

Ubernimmt jemand samtliche Rechte und Verbindlichkeiten 
eines anderen mit der Wirkung, daB dieser andere vollstandig aus- 
scheidet, so liegt Rechtsnachfolge vor. Eine solche Rechtsnachfolge 
ist jedoch nicht schon m it der W citerfiihrung des Geschaftes eines 
anderen gegeben. Denn wenn lediglich der Geschaftsbctrieb m it allen 
Schulden und Verpflichtungen iibernommen wird, so bleibt nach 
§ 419 B G B . der frilhere Geschaftsinhaber nach wie vor den Glaubigern 
verpflichtet. Neben ihm liaftet der Ubernehmende, und zwar ais 
Gesamtscliuldner neben dem fruheren Inhaber. Ein gegen diesen 
ergangenes rechtskraftiges Urteil w irkt jedoch nur fOr und gegen ihn.

Auch die Schuldiibernahme an und fur sich begriindet keine 
Rechtsnachfolge, da der frtihere Inhaber nach wie vor ais Gesamt- 
schuldner mit dem Ubernehmcr dem Glaubiger verliaftet bleibt. 
Nur wenn dic Ubernahme durch Vertrag mit dem Glaubiger selbst 
erfolgt, so tritt  der Tjbernehmer an die Stelle des fruheren Inhabers, 
der selbst aus der Scliuldvcrpflichtung ausscheidet (§ 414 BG B.).

Ablehnung eines Schiedsrichters wegen Tatigkeit' ais Anwalt 
in einem Rechtsstreit iiber den gleichen Rechtsstoff. (BeschluB des 
Kammergerichts vom 1. Marz 1929 —  22 W  1379/29.)

Ein Schiedsrichter kann aus denselben Griinden und unter 
denselben Voraussetzungen abgelehnt werden, welche zur Ablehnung 
eines Richters berechtigen (§ 1032, I, ZPO.). Ein Richter kann 
in den Fallen, in denen er von der Austibung des Richteramts kraft Ge
setzes ausgeschlossen ist, also auch wegen Besorgnis der Befangenheit 
abgelehnt werden (§ 42, I, ZPO.). Zu den gesetzlichen Ausschlufi- 
griinden gehórt unter anderm die Mitwirkung bei der Erlassung einer 
angefochtenen Entscheidung in einer fruheren Instanz oder im schieds- 
richterlichcn Verfahren (§ 41, Ziff. 6, ZPO.).

H at ein von einer Partei zum Schiedsrichter ernannter Rechts- 
anwalt diese in einem Rechtsstreit tiber einen im wesentlichen gleichen 
Rechtsstoff —  nicht etwa in dem vom Schiedsgericht abzuurteilenden 
Streitfall —  vertreten, so kann die Gegenpartei den Rechtsanwalt 
ais Schiedsrichter ablehnen.
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KI. .(a, Gr. 46. Sch 88616. Fa. W. & J. Scheid, Limburg, Lalin. KI. 1 9 C ,

Tragbarer Leuchtenst&nder fiir StraBeninseln. 26. IV. 28.
KI. 4b, Gr. 11. H 122026. Dr. Otto Hubner, Berlin-Charlottenburg, KI. i9d, 

Mommsenstr. 27. Warnschild oder Signal. 8. V I. 29.
KI. 5a, Gr. 12. B  140 519. Franz Bade, Lehrte b. Hannovcr.

Regelvorrichtung fiir drehend wirkende Bohrvorrichtungen. KI. 201,
13. X I. 28.

KI. 5a, Gr. 12. S. 90032. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges.,
Berlin-Siemensstadt. Erdbohranlage, bei der der Drehtisch 
und das Ilubwerk unter Zwischenschaltung nachgiebiger j ĵ 37a> 
Mittel mit je einem Elektromotor gekuppelt sind. 18. II. 29.
V. St. Amerika 6. III. 2S.

KI. 5a, Gr. 14. S 87872. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges.,
Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zum Regeln des Bohrer- 
vorschubes bei Schlagbohrantrieben im Bohrlocli. 8. X . 26.

KI. 5a, Gr. 14. M 101 774. Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen. Um-
setzvorrichtung fur StoBbohrmaschinen und Bohrhammer.
20. X . 27.

KI. 5a, Gr. 16. L  73 020. Dipl.-Ing. Hansarnold von Lewiński,
St. Andreasberg, Oberharz, Danielstr. 143. Verfahren zur 
Verhinderung der Staubentwicklung beim Gesteinsbohren.
2. X . 28.

KI. 5b, Gr- 39- H 121 140. Albert Hamel, Meuselwitz, Thiir.,
Damaschkestr. 10C. Verfahren und Vorrichtung zur Ge-
winnung und Forderung von Braunkohlen und anderen 
Mineralien. 9. IV. 29. KI. 37 f,

KI. 5b, Gr. 41. L  64506. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Lubeck. Verfahren und Anordnung zum Abbau machtiger
oder mehrschichtiger Deckgebirge mittels Forderbrucken. KI. 37f,
14. X I. 25.

KI. 5b, Gr. 41. L  71 823. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Lubeck, Karlstr. 62. Verfahren zum Umlagern des Deck- 
gebirges im Tagebau. 2. V. 28. KI. 8ob,

KI. 5b, Gr. 41. L  74 702. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Liibeck, Karlstr. 62. Verfahren zum Aufschlufi und weiterem 
Betrieb von Tagebauen. 30. III. 29.

KI. 5 C ,  Gr. 9 .  K  9 6  9 5 0 .  Heinrich Hellhammer, Langendreer i. W ., KI. 8ob,
Umminger Str. 1 0 .  Verfahren zur Streckenauskleidung fiir 
Bergwerkc. 3 0 .  X I. 2 5 .

KI. 5 C ,  Gr. 1 0 .  A  5 1  4 3 5 .  Erhard Scholl, Herne i. W ., Bochumer KI. S-ja,
Str. 1 1 5 ,  u. Apparate-Bauanstalt Axmann & Co. G. m. b. H.,
Bochum, Neustr. 8. Kegelfórmiger Aufsatz fiir holzerne 
Grubenstempd. 8, V II. 27. KI. 84b,

KI. 5 C ,  Gr. 1 0 .  P. 5 2  9 6 9 .  Charles Lćonard Pelabon, Paris; V ertr.;
Dipl.-Ing. Dr. J. Oppenheimer, Pat.-Anw., Berlin W  15.
Eiserner Grubenstempel. 28. V . 26. Belgien 16. IV. 26.

KI. 7f, Gr. 10. D 59 694. Deutsche Rcichsbahn-Gesellschaft Reichs- KI. 84b,
bahnwerk Brandenburg-West, Kirchmoser a. d. H. Ein
richtung zum Aufarbeiten von Oberbauteilen, insbes. KI. 84c,
Schienenlaschen, nach Patent 471 536; Zus. z. Pat. 471 536.
14. X I. 29.

KI. I9a, Gr. 11. R  75632. M ax Riiping, Munchen, Ismaninger KI. S4d,
Str. 172. Verfahren zur Herstellung von Schienenbefesti- 
gungen. 4. IX . 28.

KI. ig a , Gr. 15. C 40089. Jean Gabriel Georges Coullie u. Jean KI. S4d,
Louis Cadis, Bordeaux; V ertr.: H. Nahler, Dipl.-Ing.
F. Seemann u. Dipl.-Ing. E. Vorwcrk, Pat.-Anwalte, Berlin
SW  11. Flachlasche mit kurzeń unteren Stiitzflaclien am KI. 84 d,
Ende der Lasche und einer kurzeń oberen Stutzflache in
der Mitte der Lasche. 7. V II. 27. Frankreich 9. V II. 26. KI. 85c,

KI. ig a , Gr. 21. O 16375. Gustav OeB, Essen, Ilufelandstr. 7.
StraBenbahngleis, bei welchem die Fahrschienen mit beider-
seits seitlich gestampften oder gegossenen Verstarkungen KI. 85c,
verankert sind. 19. III. 27.

KI. ig a , Gr. 2S. K . 112 359. Fa. Carl Kaelble, Backnang i. Wiirtt.
Zusatzgewichte fiir Gleisbettungsmotor- oder Dampfwalzen. KI. 85 c, 
4. X II. 28.

KI. 19 a, Gr. 31. W  83048. John Wattmann, Berlin-Lankwitz,
Lessingstr. 12 a. Luckenhobel zur Bearbeitung der Stirn- KI. 85d,
flachen verlegter aluminothermisch zu verschweiBender 
Gleise. 28. V I. 29.

un gen .
om 5. Juni 1930.
Gr. 7. M 106 908. Paul H. Mattern, Hamborn, Grillostr. 32. 
Spurstangenabdeckung fiir StraBenbahngleise. 9. X . 28. 
Gr. 5. D 52 900. Demag Akt.-Ges., Duisburg. Verschiebe- 
briicke fiir WasserstraBen, Hafen o. dgl.; Zus. z. Pat. 421128. 
29. IV . 27.
Gr. 35. B  140 205. Dr.-Ing. W olfgang Baseler, Walhalla- 
str. 21, u. Dipl.-Ing. Fritz Hofmann, Miincliener Str. 17, 
Munchcn. Vorrichtung zur Ausscheidung der Wirksamkeit 
fremden Lichtes bei optischen Signalubertragungen. 9. X I. 28. 
Gr. 2. L  73 899. Wilhelm Liidecke, Munchen, Destouches- 
str. 42. Decke aus fabrikmaBig hergestellten Eisenbeton- 
rippen und -platten mit 'Oberbetonschicht. 7. I. 29.
Gr. 2. P  60 728. Hans Pohlmann, W andsbek b. Hamburg, 
Ziegeleiweg 58. Verfahrcn zur Herstellung einer Betondecke 
mit Rahmenzellen zwischen eisernen Tragern. 8. V II. 29. 
Gr. 6. Sch 88 702. Hans Sclimuckler, Berlin N 20, Wollank- 
str. 54-56. Uber mehrere Stiitzen durchlaufende Shed- 
dachkonstruktion. 13. X II. 28.
Gr. 5. B  130 618. L. Bernhard & Co., Berlin N W  40, Dóbe- 
ritzer Str. 3. Verbindung von Wellblechtafeln. 31. III. 27. 
Gr. 32. G 70 267. Heinrich Gies, Berrenrath b. Koln. 
Verfahren zum Verputzen von Mauerwerk. 12. V. 27.
Gr. 12. K  112 007. Karl Kolb, Neustadt i. Schwarzwald. 
Vorrichtung zum Abstiitzen von Unterzugbalken. 12. X I. 2S. 
Gr. 5. S 82 671. Arthur Spring u. Otto Bretscher, Winter- 
thur, Schweiz; V ertr.: Dipl.-Ing. W . Stern, Pat.-Anw., 
Essen. Ummantelter Schornstein. 12. X I. 27.
Gr. 7. R  70 875. Wilhelm Wittmer, Frankfurt a. M., 
Uhlandstr. 42. Vorrichtung zum Warmeausgleich zwischen 
AuBen- und Innenwandung von Glasvorbauten; Zus. z. Pat. 
468 721. 13. IV . 27.
Gr. 1. H 115605. George Boole Hinton, Mexiko-City;
V ertr.: Dipl.-Ing. W . Schmitzdorff, Pat.-Anw., Berlin SW  61. 
Verfahren zur Herstellung einer steifen Schaummasse aus 
Zement. 7. III. 28.
Gr. 3. M 100 028. Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt 
a. M., Bockenheimer Anlage 45. Verfahren zur Herstellung 
gesinterter hydraulischer Bindemittel. 3. V I. 27.
Gr. 3. M 104 284. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 
A.-G., Niirnberg. Hebevorrichtung fiir Schiitze von groBer 
Hubhóhe. 7. IV . 28.
Gr. 1. R  76 165. Leopold Rothmund, Stuttgart, Alexander- 
str. 121 A. Schwimmender Schleusentrog mit einer oder 
mehreren Belastungskammern nach Patent 457466; Zus. 
z. Pat. 457466. 1. X I. 28.
Gr. 2. D 55 i i i . Demag Akt.-Ges., Duisburg. Hebewerk 
fiir Schiffe, Wagenziige o. dgl. 28. II. 28.
Gr. 2. M 94 306. Dipl.-Ing. Josef Meiser, Dortmund, Erz- 
bergerstr. 1. SchloB fur wellenformige Spundwande. 30. 
IV. 26.

Maschinenfabrik Buckau R. W olf Akt.- 
Schaufelrad fiir Bagger oder Absetzer.

Gr. 1. M 109 299 
Ges., Magdeburg. 
2i. III. 29.
Gr. 2. M 94 600. 
Ges., Magdeburg.

Maschinenfabrik Buckau R. W olf Akt.- 
Verbindung zwischen Eimcr und Eimer- 

kette fiir Bagger oder Absetzer. 20. V. 26.
Gr. 2. M 103 365. Maschinenfabrik Buckau R. W olf Akt.- 
Ges., Magdeburg. Eimer fiir Bagger oder Absetzer. 20. V. 26. 
Gr. 1. B  144 725. Heinrich Bruns, Rauxel i. W ., Balinhof- 
str. 10. Verfahren zur Nutzbarmachung von Abwasser; 
Zus. z. Pat. 4S1 306. 18. V II. 29.
Gr. 1. F  62 311. Peter Franke, Essen, Ruhr, Manfredstr. 14. 
Verfahren zur Entfernung von Phenol, Pyridin u. a. aus 
Fliissigkeiten, insbes. aus Abwassern. 21. X . 26.
Gr. 6. St. 45 342. Dipl.-Ing. K urt Stock, Essen-West, 
Kórnerstr. 4. Klarbehalter mit Schlammrinnen; Zus. z. Anm. 
St. 40 129. 26. I. 29.
Gr. 12. M 98 363. Wendelin Mayr, Stuttgart-Feuerbacli, 
Kalkofenstr. 25. Abstiitzvorrichtung fiir Unterflur-Wasser- 
pfosten. 15. II. 27.

BOCHERBESPRECHUNGEN.

D e m a g - N a c h r ic h te n , S o n d e r h e ft  z u r  z w e ite n  W e l t k r a f t 
k o n fe r e n z  Berlin, 16. bis 25. Juni.

Die Demag Aktiengesellschaft, Duisburg, welche achtmal im 
Jahre die bekannten Demag-Nachrichten herausgibt, hat anlaBlich der 
Weltkraftkonferenz ein besonders umfangreiches und reichhaltig aus- 
gestattetes Sonderheft zusammengestellt, welches die Aufgaben dieser

Konferenz unterstiitzen und mit dazu beitragen soli, durch internatio- 
nale Zusammenarbeit die Ausnutzung und Entwicklung der Kraft- 
quellen in wissenschaftlicher und industrieller Richtung zu fórdern. 
Die Demag verkórpert einen Teil der Geschichte des deutschen Ma- 
schinenbaues und diirfte daher zur Mitarbeit an dieser Aufgabe in 
bevorzugter Weise berufen sein.
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Nach einer kurzeń Beschreibung des Werdeganges der Firma 
und der im Laufe der Jahre angegliederten Werke werden in den ein
zelnen Abschnitten 11 verschiedene Maschinengattungen eingehend 
besprochen: Abschnitt I. KohlenfOrderanlagen groBer Elektrizitats- 
werke. Ausgefiihrte Krane, Fórder- und Stapelanlagen nebst den dafur 
vorgeschriebenen Fórderbedingungen und Platzverhaltnissen (Tief- 
stack-Hamburg, Buenos Aires, Klingenberg-Berlin usw.).

Abschnitt 2. Fiir die Herstellung nahtloser Rohre, die in Deutsch
land zu hoher Vollkommenheit ausgebildet ist, werden die einzelnen 
Verfahren und die erforderlichen Maschinenausriistungen angefuhrt: 
(a) Pilgerschritt, b) Schwcdisches Verfahren, c) Automatisches 
Verfahren, d) Kontinuierliclies Verfahren, e) RohrstoBbankverfahren,
f) Warmziehen und Reduzierwalzen).

Abschnitt 3. Neuzeitliche Kolbenverdichter mit Gasmascliinen- 
antrieb auf Hiitten und Zechen. Hier findet man gute zeichnerische 
Darstellungen von GroBgasmaschinen fiir Hochofen- und Stahlwerke.

Abschnitt 4 und 5. Ausgefiihrte Dampfkolbenpumpen fiir 
Wasserwerke und Rauchrohrabhitzekessel bis zu den groBten Ab- 
messungen.

Abschnitt 6. Elektrische Getriebe-Fórdermaschinen. Eine be
sonders gepflegte Spezialitat sind die Gcnauigkeitsgetriebe, die in 
ihren Amvendungen auf Fórdermaschinen fiir den Bergbau gebracht 
werden. Beriicksichtigt werden dabei die Wirkungsgrade und die 
neuere maschinentechnische Entwicklung der Trommeln usw.

Abschnitt 7. Montagekrane fiir Groflkraftwerke. Mehrere aus- 
gefiihrte Laufkrane von 60 bis 150 t  Tragkraft fiir Maschinenhallen 
von GroBkraftwerken werden in allen Einzelheiten unter Angabe der 
Fórdergeschwiridigkeiten erlautert. Fur kleinere Lasten wird in der 
Regel ein Hilfshub mit hoherer Hubgcschwindigkeit vorgesehen.

Abschnitt 8. Neuere Wassergasanlagen. Anwendbarkeit und 
Messungen bei Abnahme einer ausgefuhrten Anlage.

Abschnitt 9. Der Demag-Vulcaan-Greifer. Diese in holUindischen 
Hafen zum Umschlag von Massengiitern angew-andten Trimm-Greifer 
fiihren sich auch in Deutschland ein, denn es lassen sich damit be- 
deutende Ersparnisse an Arbeitslóhnen erzielen, die bei Verwendung 
normaler Greifer aufzuwenden w aren.

In den Abschnitten 10 und 11 werden: Neuzeitliche Walzwerks- 
getriebe und Elektroófen mit Korbbeschickung besprochen, beides 
Spezialerzeugnisse der Demag, die zu hoher Vollkommenheit ent- 
wickelt worden sind.

A uf den SchluBseiten des Heftcs sind noch die drei verschie- 
denen Konstruktionen nebst Abbildungen der Demag-Wippkrane zu 
erwahnen, die sich in den letzten Jahren m it steigendem Erfolge im 
Hafenbetriebe der meisten Kulturstaaten eingefuhrt haben.

Das vorliegende Sonderheft diirfte dem Maschinenfachmann, 
der sich m it den Fragen der Kraftgewinnung, Kraftverteilung und der 
damit zusamtnenhangenden maschinentechnischen Ausstattung von 
Kraftwerken beschaftigt, eine Fiille von Anregungen geben, die be
sonders deshalb wertvoll sind, weil die von der Demag an ausgefuhrten 
Anlagen gesammelten Konstruktions- und Betriebserfahrungen volle 
Beriicksichtigung gefunden haben.

Dr.-Ing. W. F r a n k e , Dresden.

B e ih e f t e  zum  G e s u n d h e its - I n g e n ie u r . 1. Graphische Kosten- 
vergleiche von Kanalisationsentwtirfen unter Zugrundelegung des 
Arbeitszeitbedarfs. Von Dipl.-Ing. Adolf H o lz a p fe l. 20 S., 14 Abb. 
4°. 1929. Brosch. RM 3.80. Vorzugspreis fiir den Bezieher des 
„Gesundheits-Ingenieur" RM 3.25.

Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, fiir vergleichende Kosten- 
berechnungen bei Kanalisationsentwiirfen eine einfache, brauchbare 
Grundlage zu schaffen, welche ohne groBen Arbeitsaufwand relative 
Vergleichswerte ergibt. E r wahlt daźu die Erdarbeiterstunde und 
nimmt diese ais Einheit fur alle bei der Verlegung von Kanalisations- 
leitungen vorkommenden Arbeiten, wobei er die Erfahrungssatze von 
Ausfulirungen im Ruhrgebiet zugrunde legt. Daraus ergibt sich eine 
Tafel der Grundkosten, welche bei Anderung der Forderw-eiten und der 
StraBenbefestigung in einfacher Weise einer Korrektur unterzogen wird.

An Hand eines Beispiels wird nachgewiesen, wie die Tafeln beim 
Vergleich von verschiedenen Hóhenprofilen, von verscliiedenen Quer- 
schnittsformen (Kreisprofil oder Eiprofil) und der verschiedenen Arten 
der Zusammenfiihrung der Abwasser zweckmaBige Anwendung finden 
konnen.

Die Methode ist geeignet, langwierige vergleichende Kosten- 
berechnungen zu vereinfachen.

2. Die Neutralisation saurehaltiger Abwasser durch Karbonatgesteine. 
Von Dipl.-Ing. Friedrich NO 11. 21 S., 3 Abb., zahlreiche Kur\ren 
und Zahłentafeln. 4°. 1929. Brosch. RM 4,— . Vorzugspreis fiir 
Bezieher des „Gesundheits-Ingenieur" RM 3,40.

Saurehaltige Abwasser fallen in erster Linie an bei allen Industrien, 
bei denen die zu verarbeitenden Metalle mit organischen Sauren gebeizt 
werden, wie Verzinkereien, Drahtziehereien, MessinggieBereien, Silber- 
fabriken usw. Ihre Unschadlichmachung durch Neutralisation ist not
wendig, um den Bestand der einzelnen Bauglieder der Kanalisations- 
anlagen nicht zu gefahrden und die W irkung der Klaranlage nicht zu 
beeintrachtigen.

Die in der Praxis am meisten vorkommende A rt der Neutralisation 
durch t)berleiten iiber Karbonatgestein bringt vielfach keine befriedi- 
gende Wirkung. Der Ursache dieser Erscheinung nachzuspiiren und 
Vorschlage fur richtige Ausgestaltung derartiger Anlagen zu machen, 
ist Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Verfasser untersucht die Neu
tralisation schwefelsaurer, salzsaurer und salpetersaurer Abwasser und 
Gemische solcher Abwasser und kommt auf Grund eingehender Ver- 
suchsreihen unter Verwendung von verschiedenem Gesteinsmaterial 
zu Ergebnissen, welche fiir die Ausgestaltung derartiger Anlagen von 
Bedeutung sein konnen.

3. Amerikanische Abwasserbeseitigungs- und Reinigungsanlagen. Von 
Baudirektor Fr. M ied er. 36 S., 53 Abb. 40. 1929. Broschiert
RM 6,80. Vorzugspreis fiir die Bezieher des „Gesundheits-Ingenieur" 
RM 5.80.

Das H eft enthalt einen Teilbericht iiber eine vom Verein fiir 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Berlin, veranstaltete Studienreise 
nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche um die Mitte 
des Jahres 1928 unternommen wurde. Besichtigt wurden die stadti
schen Abwasseranlagen in New' York, Baltimore, Indianapolis, Chikago, 
Milwaukee, Antigo und Cleveland.

Der Aufbau der Klaranlagen unterscheidet sich kaum von den in 
Deutschland ublichen. Sandfang, Grobrechen und eine mechanische 
Vorklarung durch Absitzbecken (meistens Imlioff tanks), neuerdings 
auch durch Sclieiben geben die Vorreinigung, welcher je  nach den 
ortlichen Verhaltnissen noch Anlagen zur biologischen Reinigung nach- 
geschaltet sind. Die letzteren bestehen entweder aus Tropfkórpern, 
welche auch heute noch bei Neuanlagen zur Anwendung kommen, oder 
auch Belebtschlamm-Anlagen. Diese zeichnen sich besonders durch 
ihre reichlichen Abmessungen aus. Der Schlammfrage wird in Nord
amerika besondere Beachtung geschenkt. Neben der Ausfaulung des 
UberschuBschlammes in dem Faulraum der Vorklaranlage sind be
sondere Anlagen, z. B . in Milwaukee, zur kiinstlichen Trocknung des 
Schlammes, der ais Diinger Absatz findet, in Betrieb.

Durch eine Reihe guter Aufnahmen und erlauternder Abbildungen 
wird der T ext in wertvoller Weise erganzt. Prof. G e iB le r , Dresden.

H o h e re  M a th e m a t ik  f i ir  M a th e m a t ik e r , P h y s ik e r  und 
In g e n ie u r e . Von Dr. Rudolf R o th e , o. Professor an der Tech- 
nischen Hochschule Berlin. 1. Teil. Dritte Auflage. B. G. Teubner, 
Leipzig und Berlin 1930. 189 Seiten mit 155 Figuren. Preis kar- 
toniert RM 6.— .

Von dem in drei Teile zerlegten Leitfaden der IlOheren Mathe
matik sind bis jetzt die beiden ersten Teile erschienen; der erste Teil
—  mit dem Untertitel Differentialrechnung und Grundformeln der 
Integralrechnung nebst Anwendungen —  liegt bereits in dritter A uf
lage vor. Abgesehen von mchreren Verbesserungen und Erganzungen 
unterscheidet sich die neue Auflage von der letzten darin, daB zwei 
kurze Abscluiitte iiber geometrische Momente von ebenen Flachen- 
stiicken und iiber Maxima und Minima m it Nebenbedingungen auf
genommen wurden.

Das auf Grund der Yorlesungen des Verfassers entstandene 
W erk ist von ihm ais Leitfaden fiir Studierende gedacht; seine Be- 
nutzung erfordert deshalb tiichtige eigene Mitarbeit beim Eindringen 
in den behandelten Stoff. Wegen der knappen Behandlung des Stoffes 
einerseits und der praktischen Einstellung anderseits kann der Leit
faden auch dem mit dem Studium fertigen Ingenieur ais Nachschlage- 
werk gute Dienste leisten. P. W e rk  m e is t  er.

A n a ly t is c h e  G e o m e tr ie . Von Dr. Ludwig B ie b e r b a c h , o. o. 
Professor an der Universitat Berlin. B . G. Teubner, Leipzig und 
Berlin 1930. 120 Seiten m it 39 Figuren. Preis kartoniert RM 6,60.

In diesem Leitfaden —  zusammen mit zwei anderen, die die 
projektive Geometrie behandeln bzw. eine Einleitung in die hOhere 
Geometrie geben sollen —  wird die Theorie der linearen und quadra- 
tischen Gebilde in der Ebene und im Raum behandelt; der in der Schule 
im allgemeinen zur Darstellung kommende Stoff wird ais bekannt 
vorausgesetzt. Der Verfasser legt das Ilauptgewicht auf die Methoden 
und nicht auf den Stoff; das Wichtigste ist ihm deshalb die Be
sprechung der Methoden, wobei das den Stoff Betreffende in den Bei- 
spielen behandelt wird. Durch das angewandte Yerfahren ist es 
móglich, die Behandlung nicht nach Ebene und Raum 7.u trennen. 
Der Leitfaden zerfallt insofern in zwei Teile, ais an die Spitze des 
einen die Vektorrechnung und an die des anderen der Matrizenkalkiil 
gesetzt wurde. P. W e r k m e is te r .

L e h r b u c h  d e r p r a k t is c h e n  P h y s ik .  Von F r ie d r ic h  K o h l-  
ra u s c h . Sechzehnte stark vermehrte Auflage m it 395 Abbildg. im 
Text. Verlag und Druck von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin. 
Preis RM 23,— , geb. RM 26,— .

Die sechzehnte Auflage weist gegen die yorhergehende keine 
wesentliche Veranderung auf. Am  meisten erweitert wurden die Ab- 
schnitte iiber die Wellenlangengebiete. Auch die Tabelle (23) der Licht- 
wellenlangen erfuhr eine betrachtliche Erweiterung; leider aber fehlt 
hier die Intensitatsangabe bei den einzelnen Spektrallinien.

W ie d  m ann .
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Nachtrage und Berichtigungen zum Mitgliederverzeichnis 
des Jahrbuches 1929 der Deutschen Gesellschaft fiir 

Bauingenieurwesen.

(Fortsetzung von Seite 512.)

G e r s te n b e r g , Leopold, Dipl.-Ing., Hamburg, Hammerlandstr. 45 I.
G e r s t la u e r , Hans, Reg.-Bmstr., Yaihingeri (Enz)/Wttbg.
G ilb r in , Georg, Dr.-Ing., Ziviling., Mannheim, Brucknerstr. 2.
G o e r tz , Alwin, Dipl.-Ing., Mannheim, Rheingaustr. 28.
H a lt e n h o f f ,  Hartwig, Dipl.-Ing., Charlottenburg 1, Spreestr. 11.
H a r t ,  Siegmund, techn. Dir. d. Industriebau Hcld & Francke A.-G., 

Berlin-Wilmersdorf, Brienner Str. 12.
H iU e r , Rudolf, Reg.-Bmstr., Eislebcn, Bahnhofstr. 6 II.
H ir s c h , Alfred, Dipl.-Ing., Arbeitsgemeinschaft Ausbau d. Verdon- 

wasserkrafte Siidfrankreich, Castellane: Dep. Basses Alpes (Siid- 
frankreich).

H o ffm a n n , Franz Gustav, Reg.-Bmstr., Emschergcnossenschaft, 
Iiagen (Westf.), Badstr. 4.

J a n B en , Franz, Arch., Dir. d. Boswau & Knauer A.-G., Dusseldorf, 
Fiirstenwall 53.

K a m m u lle r , Karl, Dr.-Ing., Buchschlag (Kr. Offenbach/Main), 
Kirchweg 2.

K e n n e s , Werner, Dr.-Ing., Oberleutnant, Kiistriń.
K ló f f e l ,  Herm., Dipl.-Ing., Kóln-Kalk, Markt 17 II.
K r is t e n ,  Theodor, Dr.-Ing., Hannover-Dóhren, RoBkampstr. 9.
K ii s te r , Max, Obering., Frok. d. Kremer-Klarges. m. b. H,, Berlin- 

Wilmersdorf, Augustastr. 5.
K u n d t , Werner, Dipl.-Ing., Hindenburg O.-Scliles., Pfarrstr. 7.
L a p p e , Fritz, Dipl.-Ing., Frankfurt (Main)-Hóchst, Hostatorstr. 41.
L e n w e r d e r , Hans, Dipl.-Ing., Altona-Othmarschen.
L ie b s , Wilhelm, Dipl.-Ing., PreuB. Versuchsanstalt fiir Wasserbau 

und Schiffbau, Berlin-Wannsee, W althari-Str. 1 1 B .
L in s e r t ,  Wilhelm, Reg.-Bauf., Stralsund, Knieperdamm 9.
M a r g g r a ff , Joachim, Dipl.-Ing., Bogota (Columbien).
M a st, Paul, Dr.-Ing., Reg.-Bmstr., Breslau 16, Leerbeutelstr. 3.
M e ttk e , Felix, Dipl.-Ing., Berlin-Steglitz, Bergstr. 17.
M o r itz , Hugo, Dipl.-Ing., Dortmund, Chemnitzer Str. 94.
M o tsch , Richard, Dipl.-Ing., Bauleiter, Dresden, Albrcchtstr. 3C III.
N a u m a n n , Heinr., Reg.-Bmstr., Frankfurt (Main), Wingertstr. S.
N e m ć n y i, Paul, Dr.-Ing,, Berlin-Schmargendorf, Privatstr. B  an der 

Sylter Str. 7 II.
N e u h a u s , W alter, Dipl.-Ing., Aachen, Boxgraben.
O e le r t , Gustav, Dr. jur., Dir., Gesclulftsf., Berlin-Zelllendorf-West, 

Hohenlohestr. 6.
O tz e n , Robert, Gch. Reg.-Rat, o. Prof., Hannover, Nienburgstr. n .
P a p r o th , Erich, Dr.-Ing., Licpe (Finowkanal), Oderberger Str. 26.
P e te r s , Johannes, Dipl.-Ing., Reg.-Bmstr. a. D., Berlin-Friedenau, 

Bornstr. 6.
P e t s c h k e , Otto, Reg.-Bmstr .a. D., Eddersheim (Main), Mainufer 19.
P e t z o ld , Ludwig, Dr.-Ing., Dresden-A 24, Franklinstr. 17 II r.
P f le ts c h in g e r , K urt, Dr.-Ing., Munchen 2, Kaufingerstr. 23.
R e p e n n in g , W illy, Ing., Berlin-Zehlendorf-Mitte, Auguststr. 10.
R ie c k e , Wilhelm, Dipl.-Ing., Reg.-Bauf., Pptsdam, Hohenzollern- 

straBe 8 bei Albrecht.
R ó h r ig , Hans, Dipl.-Ing., Frankfurt (Main), Bockenheimer Anlage 21.
R o e n s p ie f l, Leo, Dipl.-Ing., Reg.-Bauf., Berlin-Wilmersdorf, Ko- 

blenzer Str. 2 IV.
v. R o s e n , Alexander, Dipl.-Ing., Arbeitsgemeinschaft Ausbau d. Ver- 

donwasserkrSfte Siidfrankreich, Castellane: Dep. Basses Alpes (Siid- 
frankreich).

S a b in s k i ,  Friedr., cand. ing., Charlottenburg 2, Studentenheim 13, 5.
S a c h s e , Erich, Reg.-Bmstr. a. D., Staatl. Priifstelle f. statische Be

rechnungen, Berlin W 30, Barbarossastr. 9 II.
S c h a a f ,  Kari, Obering., Berlin-Wilmersdorf, Berliner Str. 162 II.
S c h a e r ig ,  Theodor, Reg.-Bmstr., Liibben.
S c h e e r , Eduard, Dipl.-Ing., Werdcr (Havel), Hoher W eg 61.
S c h m id t , W ilh., Dr.-Ing., Magistratsoberbaur., Stcttin, Ilandelstr. 8.
S c lir ó d c r , Hans, Dipl.-Ing., Frankfurt (Main)-Schwanhcim, Silcher- 

straBe 37.
S c h u lt z ,  Friedrich W. A., Obering. a. D., Ziviling., Berlin-Wannsee, 

Lohengrinstr. 15/17. Fernspr. 5348.
S c h u s te r ,  Johannes, Dipl.-Ing., Reg.-Bmstr., Dusseldorf, Achenbach- 

straBe 70.
S e r v a e s , Roderich, Dipl.-Ing., Barmen-Langcrfeld, Dicckerhoff Str. 27
S ie m a n n , Kurt, Dipl.-Ing., Reichsbahnbauf., Charlottenburg 4, 

Fritschestr. 5S,
S t e in m e tz , Kurt, Dipl.-Ing., Essen-Steele, Gelsenkirchener Str. 19.
W a lt h e r , Gottfried, Dipl.-Ing., Reichsbbf., Berlin-Halensee, Schweid- 

nitzer Str. 7 III.
W a r g e n a u , Alfred, Reg.-Bmstr., Studienr., Konigsberg (Pr.), 

Ernst-Wichert-Str. 6.
W e iB , Johannes, Dipl.-Ing., (Grim & Bilfinger A.-G.), Mannheim, 

■ Em il-Heckel-Str. 4 III.

W e r n ic k e , Paul Hans, Dipl.-Ing., Berlin SW  61, Yorkstr. 84 II. 
v. W ic h d o r f f ,  Karl, Dipl.-Ing., Efringen (Baden).
W ie s e , Ernst, Dipl.-Ing., Berlin-Tempelhof, StraBe 76, Nr. 9. 
W ie B n e r, Otto, Dipl.-Ing., Nurnberg 34, Reichelsdorfer Keller 233. 
W i ld b r e t t ,  Emil, Dipl.-Ing., Dortmund, Calvin-Str. 30.
W o b b e , Hans, Dipl.-Ing., Berlin-Friedenau, MaBmann Str. 8 II. 
Z im m e rm a n n , Otto, Reg.-Bmstr. a. D., Erfurt, PreBburger Str. 81 I. 
Z in k , Otto A., Dipl.-Ing., Elizabeth N. Y . (U. S. A.) 439 Union Av. 
Z u c k , Hermann, Dr.-Ing., Obering., DOsseldorf, Grunerstr. 1 9 1.

D ie  n e u e  A n s c h r i f t  d e r  D e u ts c h e n  G e s e l ls c h a f t  fiir  
B a u in g e n ie u r w e s e n  Ortsgruppe Rheinland-Westfalen i s t :  E s s e n , 
S ie m e n s h a u s , Kruppstr. 16, Fernspr. Sammelnummer 50921.

Unbekannt verzogene Herren mit der letzten, 
der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen  

bekannten Anschrift.

W ir geben naclistehend die Anscliriften unbekannt verzogener 
Mitglieder mit Namen, Stand und uns zuletzt bekannten Adressen 
in alphabetischer Reihenfolge an.

W ir bitten unsere Mitglieder, uns dabei behilflich zu sein, die 
jetzt gultigen Anscliriften der betreffenden Herren zu ermitteln, damit 
wir diese far die Gemcinschaftsarbeit aller Bauingenieure wieder- 
gcwinnen konnen.
B e c k e r , Rudolf, Dipl.-Ing., Wiesbaden, Biebericher Str. 9. 
B e r g a n , Alf., Dipl.-Ing., Frankfurt a. M., Tornowstr. 75.
B l i c k ,  Wilhelm, Dipl.-Ing., Statiker der Gutehoffnungshutte, Sterk

rade (Rhld.), Inselstr. 15.
B ło c k ,  Carl, Regierungsbaumeister, Leer (Ostfriesland), Wilhelm- 

straBe 10S.
B lu m e n b e r g , Eduard, Reg.-Bauf., Potsdam, Tiirkstr. 8 I r. 
F ló r c h in g e r , Alois, Dipl.-Ing., Dortmund, Fuhrgabelstr. 5.
F lo r e n , Bernhard, cand.-ing., Charlottenburg 4, Weimarer Str. 13 I 1. 
v. G e r lć e , Victor, Dipl.-Ing., Berlin W  50, Marburger Str. 6. 
H a h n e l, Karl Hermann, cand.-ing., Dresden A  28, Herbertstr. 24. 
J a n s e n , Ludovicus, Bauingenieur, Paris V  e, Hotel de 1'Europe,

11 Rue Toullier.
K u h n , Gottlieb, Dipl.-Ing., Gottleuba, Bez. Dresden, Kónigstr. 2S. 
L u t z ,  August, Dr., Darm stadt, Rheinstr. 63.
M a r s c h a l, Camille, cand.-ing., Aachen, Liitticlier Str. 226. 
M o lie r , Edmund, Obering., Halle a. d. S., Schillerstr. 9. 
M u e lle r , Herbert, cand.-ing., Berlin-Cliarlottenburg 1, Spreestr. 3 I. 
N e u m a n n , Martin, Dipl.-Ing., Reg.-Bauf., Bremerhaven, Kaiser- 

straBe 22.
O p itz , Walter, Dipl.-Ing., Hirschberg i. Schles., Poststr. 6. 
P e t e r s ,  Johannes, Dipl.-Ing., Berlin-Lichterfelde W., Manteuffel- 

straBe 23 B.
R o e s m e r , Franz, Dipl.-Ing., Berlin-Lichtenberg, Móllendorfstr. 11. 
R o s e n b a u m , Friedrich, Maj. a. D., Dipl.-Ing., z. Zt. Bruch-Bisch- 

dorf, K r. Neumarkt i. Scliles., Gasthaus Linke.
S c h e r f f ,  August, Bauingenieur, Siegen, Goethestr. 83.
S ie m a n n , Kurt, Dipl.-Ing., Charlottenburg 2, Herderstr. 12 IV. 
S t e in e r ,  Otto, Dipl.-Ing., Berlin N W  21, A lt Moabit 84 B. 
T h ie m a n n , Wilhelm, Dipl.-Ing., Saalburg a. d. Saale.
V o s s , Joachim, Dipl.-Ing., Oberhausen (Rhld.), Falkensteinstr. 11. 
W ilh e lm i, Ferdinand, Dipl.-Ing., Berlin-Wilmersdorf, Neue Bis- 

marckstr. 31 a.
Z o lle s , Hans, Reg.-Baumeister, Berlin O 27, Magazinstr. 13 a.

Beitrag fiir 1 9 3 0 .
Haben Sie ais Mitglied der D. G. f. B . schon Ihren Beitrag fiir 

dieses Jahr bezahlt ? —  Falls Sie es noch nicht getan haben sollten, 
miSchten wir Sie bitten, dies jetzt umgehend zu erledigen, da das 
erste Halbjahr schon vergangen ist. Fur Einzahlungen wolle man bitte 
das Postscheckkonto Berlin Nr. 100 329 der Deutschen Gesellschaft 
fiir Bauingenieurwesen, Berlin N W  7, Ingenieurhaus, benutzen und 
auf dem Zahlkartenabschnitt auch die Mitgliednummer angeben, 
dam it Irrtiitner ausgeschlossen werden. Der Beitrag fur 1930 betragt 
RM 10,— . Fiir Mitglieder, die gleichzeitig dem Verein dcutsclier 
Ingenieure angehoren, betragt der Beitrag RM 7,50 und fiir Junioren 
RM 4,— .

Vortragsreihe iiber ,,Baubetrieb“ .
Der Berliner Bezirksverein Deutscher Ingenieure veranstaltet 

im Rahmen seines technisch-wissenschaftlichen Vorlesungswesens 
im nachsten Winter zusammen m it der Deutschen Gesellschaft fiir 
Bauingenieurwesen eine Vortragsreihe iiber „B aubetrieb", auf die 
wir bereits jetzt hinweisen.

Die Yeranstaltungen finden in der Technischen Hochschule 
Berlin-Charlottenburg statt. Nahere Bekanntmachungen folgen.

Fiir die Schriftleitung verant\vortlłch: Prof. Dr.-Ing. E. Probst, Karlsruhe i. B. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 
Druck von H. S. Hermann G; m. b. H., Berlin SW 19, Beuthstrafie 8.


