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■DIE BESCH LE U N IG U N G  DER STOLLEN VORTRIEBE.
Yon Dipl.-Ing. Fritz Becker, Miinchen.

O b e r s ic h t:  Obgleich die bei allen raschen Stollenvortrieben
der letzten Jahrzehnte ycrwendetcn Maschinen raumlich auf das 
ŁuBerstc zusammengepreBt waren, muBte doch der Vortriebs- 
querschnitt zur Aufnahme dieser Hilfsmittel ziemi ich groB gelialten 
werden. Der Kubikmeter Vortrieb kostet aber das Doppelte bis 
Vierfache des Vollausbruches. Der Gesamtauśbruch (Vortrieb und 
Vollausbruch) wird somit durch diese Maschinen zwar beschleunigt, 
infolge des groBen Querschnittes teilweise aber auch wieder ver- 
langsamt, auf alle Falle auBerordentlich verteuert. Ist der ein- 
geschlagene Weg unter solchen Umstanden uberhaupt noch der 
richtige ?

Bis x86o blieb die Handarbeit des Hauers im Stolienvortrieb 
yorherrschend mit einer Hochstleistung von ungefahr 0,4 m/Tag; 
der schnellste Vortrieb war damals gleichzeitig der billigste. 
Mit der ersten GrcBbohrmaschirie aber ging der Schnellvortrieb 
an diese uber (um einen allerdings ungewóhnlicli hohen Preis, 
s. A.); der billige Vortricb yerblieb der Handarbeit.

In den siebziger Jahren stieg unter Zuhilfenahme ver- 
besserter ‘GroBbohrmaschinen die Tagesleistung im Monats- 
mittel auf 5% m, (Gottliard-Siidseite, Juli und August 1878); 
der erste groCe Aufsćhwung der Vortriebsleistung war damit 
beendet; der Arlberg brach te anfangs der achtziger Jahre nur 
noch geringe Mehrleistung (mas. 6,16 m/Tag), der Simplon 
(20 Jahre spater) dariiber weg nur 14 cm/Tag mehr, der Albula 
nur 60 cm, der Lotschberg (30 Jahre spater) allerdings 350 cm 
und der Hauenstein (40 Jahre spater) sogar 530 cm mehr, mit
11,45 m/Tag im Jahre 1913. Hier wurde auch (nach Randzio) 
„der bis dahin unerreichte Tagesfortschritt von 14,7 m bei 9 
Angriffen am 17. Mai 1913 erreicht". Eine zweite Periode der 
Beschleunigung setzt also zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
ein und reicht ungefahr bis Weltkriegsbeginn.

Der handgefiihrte Bohrhammer (ohne Traggestell und 
Spannsaiile) blieb dabei lange Zeit im Hintertreffen; die neuesten 
mit ihm erzielten Leistungen aber sind uberraschend. Dic oben- 
genannten Zahlen fiir Bohrmaschinen und eingespannte, also 
nicht handgefiihrte Bohrhammertypen geben ja — das darf 
nicht vergessen werden — Tages- bzw. Monatsspitzen- 
leistungen; die durchschnittlichen Leistungen der Gesamt- 
bauten liegen tiefer und betragen nur etwa % dieser Spitzen- 
leistungen. Dem gegeniiber sind die neuen Leistungen mit hand- 
gefiihrteń Bohrhannnern — und zwar Dauerleistungen in nicht 
leicht bohrbarem Gebirge! — 6—7 m/24 Stunden; der urspriing- 
lich gewaltige Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem 
schnelleren und teueren Maschinenvortrieb und dem erst lang- 
samen, dann aber immer billigeren, handgefiihrten Vortrieb 
ist also auf ein MindestmaB gesunken; der Preisunterschied der 
beiden Vortriebsarten dagegen ist zwar nicht mehr so absurd 
wie in den Anfangsjahren, aber immer noch auffallend groB. 
Es ist unzweifelhaft, daB die Maschinen bzw. die Spannsaulen

A n m e rk u n g : Mont-Cennis-Tunnel: 1S61 m it 0,8 m/Tag; 1862 
„schon" mit 1,25 m/Tag. Maschineneffekt 20% ; Bedienungsmann- 
schaft einer Schicht im Stollen: 1 Werkftihrer, 3 Schlosser, 2 Hauer, 
(J Arbeiter zum Bohrerfiihren, 9 Arbeiter zum Maschinen fuhren (Wasser 
und Luit), 5 Mildchen fur Bewegung einzelner Teile und zum Schmieren,
S Arbeiter zum Bedienen der Bohrmaschinen —  insgesamt 37 Personen 
(je Schicht). R z ih a  schreibt 1867: Ein Blick auf die Maschine, ein 
Gedanke an den engen Stollen (9 m2) und eine Erinnerung an die 
yersonenzahl geniigt, um die unsaglichen Scliwierigkciten zum Aus- 
uruck zu bringen, m it denen diese Riesenarbeit begleitet sein muB.

nur noch in seltenen Ausnahmefallen zur Anwendung kommen 
werden, sofern der Zwang zur billigsten Arbeit, der heute die 
gesamtei> Arbeitsweisen beherrscht, in gleicher Strenge weiterliin 
maBgebend bleibt, wie bislang. Und das wrird er bestimmt.

Woher kommt dieser ungewóhnliche Aufsćhwung der Arbeit 
mit handgefiihrten Hammern abgesehen von der Verbesserung 
des Hammers selbst ? Mit zunehmender Steigerung der Bohr- 
leistung und damit des Vortriebes wurde die Ladebeschleuni- 
gung derart zum eigentlichen Problem, daB der Vortrieb groBer 
Stollenquerschnitte an und fiir sich den raschesten Vortrieb aus- 
schlieBen muBte so, wie er bei kleineren giinstigercn Querschnitten 
moglich war. Bohrmaschinen, Spannsaulen und Ladema- 
schinen aber verlangen, ganz abgesehen von sonstwie hin- 
dernden Eigenschaften, einen Mindestvortriebquerschnitt, der 
fast durchwegs betrachtlich anders und auf alle Falle groBer 
ist ais der giinstigste. Die dadurch sehr umfangreich abfallenden 
Schuttermassen sollen nun allerneuestens durch Lademaschinen 
doch noch rechtzeitig weggezwungen werden; aber man treibt 
dabei den Teufel mit dem Beelzebub aus. Denn das maschinelle 
Laden vermehrt die an sich schon vielseitigen Schwierigkeiten 
vor Ort und es ist auch — vielleicht nur vorlaufig — gegenuber 
den neuesten Hochleistungsbohrhammern in bezug auf Betriebs- 
sicherheit und Durchhalten noch sehr im Hintertreffen, vor 
allem verteuert es den Vortrieb; anderśeits vcrsagt die Hand- 
forderung bei groBenQuerschnitten auf alleFalle; sie kommt nicht 
mehr mit, auch bei gróBtem Arbeitseifer entstehen Verzugs- 
pausen durch riickstandige Fórderung. Es verbleibt also: Ver- 
zicht auf Hochstleistung oder Querschnittsverringerung. Tat
sachlich ist letztere schon eingetreten (Mont-Cenis 9 qin, 
Arlberg 7 qm, Gotthard 0,5 qm, Simplon 5,9  qm).

Der Brustq\ierschnitt diirfte bei schwerschieBbarem Ge
stein, das einen Einbruch in Brustmitte mit mindestens 40 Grad 
Winkel zwischen den einzelnen Einbruchloclicrn erfordert, 
allerdings kaum unter ^y2ąm ( 2,2 x  2 , 5 )  sinken, da sonst die 
Absclilagsteufe leidet, bei mittelschwer schieBbarem Gebirge 
aber auf 5 qm ( 2,2  x  2 , 2)  und bei leicht schieBbarem Gebirge 
sich (besonders bei Anwendung des italienischen Einbruches) auf
4 qm verringern. Die Festlegung eines bestimmten Vortriebs- 
querschnittes ist also bei nachfolgendem Vollausbruch durchaus 
falsch. Er ist vielmehr entsprechend der Gesteinsharte immer so 
klein ais moglich zu halten.

Dieser nur beim handgefiihrten Hammer mógliche Vortrieb 
mit standigem Mindestquerschnitt bringt, abgesehen von dem 
finanziellen Vorteil des schnellen Vortriebes, einen weiteren 
Ausschlaggebenden dadurch, daB mogłichst viel Querschnitt- 
flaclie auf den billigen Yollausbruch entfallt. Haufig kann dar- 
iiber hinaus der kleinstmogliche Vortrieb auch ohne Zwischen- 
zimmerung verbleiben wie das bei einem groBeren Vortriebs- 
querschnitt schon nicht mehr moglich ware. Selbstredend 
darf der Yortriebsquerschnitt nie zu klein werden, daB (etwa 
durch Arbeiten in standig gebiickter Stellung, durch zu schlechte 
Liiftung, Fórderungsbehinderung usw.) der ganze Arbeits- 
vorgang verzogert wird.

Obgleich die neuen Hochleistungshammer ganz bedeutende 
Beschleunigung des Bohrbetriebes gebracht haben, muB eine 
weitere betrachtliche Leistungssteigerung dieser Hammer folgen
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und sie kann das auch. D ie neuen H ochleistungsham m er schaffen  
zw a r —  b e trach tet m an sam tliche Y o rtrieb e  der letzten  20 Jahre 
allgem ein —  in den verschiedensten  G esteinsarten 1 m Bohrloch 
in : 10 M inuten und w eniger in  4 %  aller Falle, 20 u. w. in 2 0 % , 30
u. w. in 2 4 % , 40 u. w. in 1 2 % , 50 u.w. in 14 % , 60 u. w. in  1 0 % ,n o  
bis 60 in 10 % , tiber i i d  in  6 %  —  ganz bestim m t ein betrach tliclier 
F o rtsch ritt, verg lich en  m it fruheren Ergebnissen (G otthard 
53 M inuten, A rlb erg  und Sim plon je  43 d u rchsch n ittlich); dabei 
liegen die neuesten Zahlen noch tiefer u. zw. um  ein Be- 
trachtliches.

A b er d ie P ra x is  g ib t hier ja  selbst d ieM ittel fiir weitere Steige- 
rungen an  die H an d : Jeder B au leiter weiB um  den K a m p f gegen 
die unzulaśsige, aber im m er w ieder versu chte D rucksteigerun g 
am  K om pressor bei A k k o rd v o rtr ie b ; 1— 2 at. M ehrdruck steigern 
den V o rtr ie b  auBerordentlich, der B etriebstoffverbrauch  ist 
dabei ein nur gan z unw esentlich verm ehrter —  jedoch die Ein- 
richtun g geh t (vorlaufig  noch) sehr rasch in verbesserungs- 
bediirftigen  Z u stan d  iiber. MuB sie das? MuB deshalb der B a u 
leiter strenge V erb o te  erlassen ? H a t n icht eigentlic.li die A kltord- 
kolonne R ech t und ist n icht eigentlich die erzeugcnde M aschinen- 
fabrik  so etw as wie im  Unrecht, d a  sie doch m it geringen M itteln, 
kleinen V erstarku n gen  und Yerbesserungen fiir D rucksteigerung, 
vortriebsbeschleunigung w irken kon n te? Ih r E inw urf, daB 
D rucksteigerungen den P reflluftbetrieb  verteuern, ist ja  nur 
richtig fiir die M aschinenanlage an sich; im Stollen vortrieb  
spielt diese V erteu eru n g keine R olle gegeniiber dem V orteil des 
raschen V ortriebes. U nd auch der U m stand, daB die vo n  F abriken  
m it viel E rfo lg  angestrebte Druckvereinheitlic.hung fiir H am m er 
v ielseitigsterV erw endun gsart durch eine solche A usnahm e wieder 
durclibrochen w ird, d arf gerade hier au f keinen F a li ausschlag- 
gebend sein.

D er ungewóhnliche V o rte il des handgefiihrten  H am m era liegt 
eben darin, daB er auch im  W asser und D reck ein verhaltnism aBig 
sehr sicheres, wendiges in allen L agen  und Stellungen rasch und 
unschw ierig ansetzbares, leichtes und doch energisch wirlcendes 
W erk zeu g gew orden ist, das schon h eute ein tatsachliches W under- 
w erk  einer p raktisch  arbeitenden T echnik darstellt. D ie leichte 
und ungezw ungene A rb eit m it ihm  erlaubt ein feines und rasches 
R eagieren  au f G esteinseigenschaften und Schichtungseigen- 
tiim lichkeiten  aller A rt. wie sie bei A nw en dun g der Spannsaule 
oder bei der B ohrm aschine auch n ich t annahernd denkbar ist. 
L etztere  arbeiten  dagegen, da der H auer zum  M aschinisten ge
w orden ist in  roher und gew alttatiger W eise und ohne jedes 
Eingehen auf gegebene M óglichkeiten allein  durch Zertriim m ern, 
ein viel zu  hoher, o ft doppelter und dreifacher K ra ft-  und Spreng- 
stoffbed arf is t die fiihlbare, unzw eideutige, aber heute n icht m ehr 
angangige Q u ittu n g hierfiir.

D ie im  H andel kauflichen Bohrstahlsorten  weisen bei voll- 
kom m en sachgem aBer B ehan dlun g im  sehr harten  Stein  einen 
Yerbrauc.h vo n  x mm auf 2— 3 cm  B ohrloch aus; die B ohrer sind 
nach durchschnittlich  10— 15 cm B ohrłochtiefe  stum pf. E in  
zehn bis zw ólfm aliger W echsel je  B ohrloch bedeutet einen be- 
trachtlichen  Z eitverlu st selbst dann, w enn das G estein dem Aus- 
ziehen und N eueinbringen keinen W iderstand durch Yerklem m ung 
entgegensetzt. F erner: Je haufigeres U m setzen, desto gróBere 
A nfangsschneidbreiten, desto m ehr ccm  L och, desto langsam eres 
Bohren. U nd schlieBlich sollte es auch nicht notw endig sein, 
daB auslandischcr Stah l im m er wieder, in nicht unbetracht- 
lichen M engen bezogen wird. E s  m ag dahingestellt sein, ob er 
tatsachlich  w esentlich oder tiberhaupt besser ist —  auf alle  Falle  
beweisen diese andauernden und intensiven  Versuche, daB der 
augenblicklich  kaufliche deutsche im  Schnellvortrieb n icht ge
niigend befriedigt und auch hier miissen deshalb Verbesserungen 
angestrebt werden.

D agegen sind die zur Y erfiigu ng stehenden Sprengstoffe fiir 
den handgefiihrten  Bohrham m erbetrieb durchaus zureichend, 
obgleich der H andbetrieb durchschnittlich  kleinere B ohrkaliber 
aufw eist, wie der Spannsaulen- und M aschinenbetrieb. Fliissige 
L u ft  w are ein idealer Sprengstoff, wenn er im kleinen billig  her- 
stellb ar und h a ltb ar w are —  es ist aber auf absehbare Z eit m it 
der E rfu llu n g  dieser W unsche n icht zu rechnen. Selbst bei 
m ittelgroBen A nlagen ist, genaue R echn un g vorausgesetzt, die

angeblich  gróBere B illig k e it infolge der groBeren N ebenkosten 
noch keineswegs erwiesen,

A bgesehen vo n  der liindernden W irku n g w eichm assenge- 
fiillter Lassen und yo n , durch vorgegangen e N achbarschiisse 
abgerissener L ad u n g ist es heute auf jeden  F a li m óglich, m it 
einem  Bohrlochlan gen w irkun gsgrad v o n  95— 100%  zu rechnen, 
sofern die groBte B ohrlochteufe n ich t m ehr ais F : (2,8 bis 3,0) b e 
tra g t (F  qm  =  B rustąuerschn itt). E s  is t v o r  a llem  falsch e 
Sparsam keit, im  H artgestein  den E in bruch  anders ais m it hoch- 
brisanten  Sprengstoffen, ais-) anders ais m it Sprenggelatin e 
(im m itte lh a rten  G estein m it D yn am it) zu schieBen. D ie  hin- 
tersten  P atron en  eines jed en  Bohrloches sollen bei B olirlóchern  m it 
besonders starker V orgabe oder im  starken  Z w an g gleiclifalls 
aus dem Sp ren gsto ff des E in bruch es bestehen, die vorderen  %  
sind, je  nach dem  direkt anstehenden G ebirge, o ft auch n ur m it 
A m m ongelatinc bzw. A m m on it besetzbar. W ird  nach dieser 
einfachen R egel gearbeitet, so g ib t es bei rich tig  angesetzten 
Schtissen m it A usnahm e der bereits erw ahnten Lassen  und 
A brisse w eder Fehlschtisśe noch Biichsen. E in  ordentlicher 
B esatz ais A bschluB nach V om en  is t dabei ais selbstvcrstan dlich  
angenom m en. E sch bach zeitziin d u n g verrin gert die L u ftv er- 
schlechterung betrach tlich .

D ie  V ersandbedingungen der R eichsbahn  verh indern  aber 
leider im m er noch die stiickgu tw eise Versendung v o n  Sp ren g
gelatine und D yn am it. In  75 %  a ller M ittel- und K lein sto llen  
bed eu tet dieses V erb o t B iichsen und dam it V ortriebsverschlech- 
terun g vo n  20— 2 5% , da diese B austellen  gew óhnlich  n ich t in der 
L age  sind, ganze W aggonladungen vo n  Sprengelatine zu  beziehen. 
E ine A nderung m ittels geeigneter V erp ack u n g  und bei ent- 
sprechenden V orsichtsm aBnahm cn ist im w irtsch aftlich en  In ter
esse dringend notw endig (wo b le ib t das sonst im m er so ungem ein 
tatenfroh e R eichsw irtschaftsku ratorium  ?).

D a s L ad en  der S ch u tteru n g w ird  bei der N o tw en d igkeit, 
die B o h rarb eit m oglichst sofort nach dem  Sprengen und Sichern 
beginnen zu lassen, im m er am  besten  H an d arb eit verbleiben
u. zw ., das L ad en  und nur dieses. D as F o rd e m  nach riickw arts 
kann un ter U m standen  m it einem  1 :5  ansteigenden gum m i- 
iiberzogenen, Co cm  breiten  F órderp latten ban d geschehen, 
das nach dem  A n stieg  aber m indestens iiber 6— 8 H u n de weg- 
laufen  muB, so daB ohne jedes R angieren  4— 6 qm  loses G ebirge 
verladen w erden konnen. B e i dieser V orrichtun g, die bei ihrer 
geringen B reite  auch an schw ierigen Stollenstellen verw en d bar 
ist, kann das lose G ebirge so w eggenom m en werden, daB die auf 
ihm sofort nach dem le tzten  A bsch lag  neu bohrendem  H auer 
nicht behindert werden, w as bei Schaufetm aschinen au sge
schlossen ist. In  vielen  F allen  w ird  m an aber beim  reinen H and- 
laden bleiben und bei Q uerschnitten un ter 5 qm  auch  im  raschesten 
Y o rtrieb  dam it auskom m en.

E s darf wohl ais selbstverstan dlich  b etrach tet w erden, daB 
bei Schnellvortrieben irgend w elches Sparen bei L iiftu n g , B e 
leuchtun g oder W erkzeug nur verteuern  w ird; ebenso, w ie das 
F ehlen eines Telefons zwischen B rust- und M undloch.

D ie  w ertvo llste  M aschine des Sch nellvortriebes ist w ieder der 
H auer geworden. Seine Intelligen z und sein W ille  um som ehr, 
je  einfacher und hoch en tw ickelter der H am m er in sein er-H an d 
ist. D ie  A rb e it vo r O rt allerdings w ar, ist und w ird  im  Schnell- 
betrieb  m it und ohne M aschine eine zerm tirbende bleiben (die 
haufigen Zusam m enbriiche und der im m er etw as zu E xzessen 
neigende C h arakter des M ineurs sind bekannterm aBen typ isch  
u n d erfordern ihre besondere Behandlung).

Seit jenem  grotesken E rstbeginn in M ont-Cenis ist die 
M aschine au f 1/20 ihres U m fanges zu einem ,, II and w erk "  zu- 
sam m engeschrum pft; sie selbst aber ist zw anzigm al zuverlassiger 
geworden und der V ortrieb  m it ihm  a u f das Z w an zigfach e ge- 
stiegen.

D ie K osten frage  h at ohne jede V erm inderung der groBen 
D urch sch nittsvortriebsgeschw indigkeit den W ettb ew erb  zwischen 
G roBm aschine und H andham m er schon im  gutstehenden und 
hindernisfreien G ebirge nahezu vol!stan dig zugu nsten  des 
H am m ers entschieden; um  w ieviel m ehr beim  A nfahren  un- 
giinstiger Gebirgszonen, darin M aschinen p lótzlich  zum  ver- 
fluchten  H indernis werden kónnen.
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BEMERKENSWERTE BETO N - UND EISENBETONBAUTEN AUF DEM H O C H O F E N W E R K  
DER FRIED. KRUPP A.-G. IN ESSEN -BO RBECK.

Yon Dr.-Ing. e. li. Franz Schlilter, Dortmund.

Abb. 1. Lageplan.

Das Ilochofenwerk der Fried.
Krupp A.-G. in Essen-Borbeck ver- 
dankt seine Entstehung den Vortei- 
ien, die die unmittelbarc Verbindung 
einer Hochofenanlage mit den Stahl- 
und Waizwerken der GuBstahlfabrik 
in Essen mit sich bringt. Schon 
Alfred Krupp hatte sich mit dem 
Gedanken der Errichtung eines solchen 
Werkes getragen, aber die fiir seine 
Ver\virklichung ausschlaggebende Vor- 
bedingung, namlich der billige Massen- 
transport auf dem Wasserwege, wurde 
erst im Jahre 19ri mit dem Bau des 
Rhein-Herne-Kanals gegeben. Schon 
damals wurde im Norden der GuB
stahlfabrik ein an dem neu erbauten 
Kanał gelegenes, fiir den Bau des 
neuen Hiittenwerks geniigend groBes 
Gelande erworben, auf Grund—der 
vom Technischen Biiro der GuBstahl
fabrik aufgestellten Entwiirfe. Da 
brach der Krieg aus und verhinderte 
die Inangriffnahme des neu geplanten 
Werkes.

(Abb. 1.) Im Kriegsjahre 1917 
muBte die Stahlerzeugung der GuB
stahlfabrik ganz auBerordentlich ge- 
steigert werden; die Folgę war der 
Zwang, mit dem Bau des Hiitten- 
werks zu beginnen, aber nicht mit 
der Herstellung der Hochofenlage, 
sondern zunachst mit dem Bau' 
eines groBen Stahlwerks, des Martin- 
werks 7. Gleichzeitig wurde die 
Hafenbahn zur Verbindung von 
GuBstahlfabrik und Hiittengelande 
und zu dessen AnschluB an den Reichs- 
bahnhof Essen - Vogelheini angelegt.

Im Jahre 1920 wurde am Kanał 
zunachst ein Hafeneinschnitt ais An
fang des geplanten Hiittenhafeńs und 
im Jahre 1922/23 ein groBes neuzeit- 
liches Walz werk parallel zum Martin- 
werk 7 zur Verwalzung des aus 
diesem flieBenden Stahles angelegt.

Die organisch am Anfang stehende Hochofenanlage 
wurde infolge Zwanges der Verhaltnisse jetzt erst zum Schlusse 
in den Jahren 1927/29 mit vorerst zwei 80 m von einander 
entfernt stehenden Hochófen von je 670 m3 Inhalt ausgefiihrt, 
der eine fiir Stahleisen mit etwa 600—650 t, der andere fiir 
Hamatiteisen mit etwa 400—450 t Tagesleistung.

Das Hiittenwerk ist von Norden nach S ii den entwickelt. 
Die Gleise werden an die einzelnen Betriebsanlagen von Westen

Krupphafen begrenzt, der zur Schaffung von Liege- 
platzen fur eine groBere Zahl von Schiffen mit 60 m Breite aus
gefuhrt ist. Der bereits im Jahre 1920 erbaute Hafeneinschnitt 
wurde so erweitert, daB ein beąuemes Wenden der Schiffe 
moglich ist. Die Lange des in der Richtung Ost—West laufenden 
Hafens betragt an der nordlichen Uferseite 400 m, an der siid- 
lichen aber 700 m, um hier spater bei der Erweiterung des Werkes 
noch weitere Lagerplatze schaffen zu konnen. Der Ausbau des

O b e r s ic h t :  Nachstehcnde Ausfuhrungen geben auszugsweise 
einen Vortrag wieder, der in Berlin auf der Hauptversammlung des 
Deutschen Beton-Vereins im Marz d. J. gelialten wurde. Es wird 
versuclit, dem Leser den W eg der zur Roheisenbercitung erforder- 
lichen Rohstoffe von der Ankunft im Hafen bis zum fertigen Malb- 
zeug zu beschreiben und hierbei alle 
Bauwerke, die fiir die. ganze Anlage 
erforderlich waren, wahrend der Aus- 
fiihrung und nach der Vollendung durch 
Wort und Bild verstandlich zu machen.
Leider muBten aus Raummangel viele 
Zeichnungen und Bilder fortgelassen 
werden.

herangefiihrt, dabei wird aber der Fórderung, sie spater nach 
Osten durchzufiihren und zu einem Ringgleis zusammen- 
zuschlieBen, Rechnung getragen.

Im Norden wird die Anlage durch den neu geschaffenen
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Abb. 4. Hafenmauer.

Abb. 3. Plafenbecken mit Ufermauer.

Hafenmauer.

$ivb/OC* A

Abb. 2. Kaim auer und Hafenbecken vor der Fiillung.

IIafenbeckensvon et
wa 250000 m* wurde 
zur Anschiittung des 
Hiittengelandes ver- 
wendet, das wegen 
des hohen Grund- 
wasserspiegels etwa
5.00 m iiber den ge- 
wachsenen Boden ge- 
legt werden muBte.

Der Aushub er
folgte mit 2 Dernag- 
Lóffelbaggern von je
2.00 m3 Inhalt.
Zwischen dem friilie- 
ren Hafeneinschnitt 
und dem neu aus-' 
zuhebenden Becken 
blieb ein Schutz- 
damm stehen, der 
nach Fiillung des 
Beckens mit einem 
NaCbagger abgetra- 
gen wurde.

Kaimauer und 
Hafenbecken vor der Fiillung sind aus Abb. 2 zu ersehen.

(Abb. 3.) Hafenbecken mit Ufermauer.

Angaben iiber die konstruktive Ausbildung der Ufermauern 
gehen aus Abb. 4 hervor. Die Ufermauer erstreckt sich an 
der Siidseite des Hafens, voni Westrande beginnend, auf 230 m Lange. 
Sie ist in Beton aus 1 Teil Hochofenzement der Firma Krupp- 
Friedrich-Alfred-Hiitte Rheinhausen, 6 Teilen gewaschenem Rhein- 
kies mit 70 kg Nettetaler TraBzusatz hergestełlt. Da sie im Bergbau- 
senkungsgebiet liegt, sind ihre Abmessungen so gewahlt, daB sie 
spater um 2,00 ni erhoht werden kann. Zur Herabniinderung der 
Bodenpressungen und zur Erhohung der Gleitsicherheit ist sie in 
+ 33>5 mit einem 2,2 m auskragenden Sporn versehen; auBerdem 
sind Aussparungen vorhanden, um bei der spateren Erhohung einen 
zweiten Sporn einbauen zu konnen. Die Griindung der Mauer 
erfolgte 1,5 ni unter Hafensohle zwischen Spundwanden. Die An
ordnung der Dehnungsfugen und alle Einzelheiten sind aus 
der Abbildung zu ersehen.

(Abb. 5.) Abb. 5 zeigt den Stand der Arbeiten Ende 
Februar 1928.

(Abb. 6.) Parallel zum Hafen laufen zwei elektrisch be- 
triebene fahrbare Loschbriicken fiir Greiferbetrieb von 39,00 m

Stutzweite und 21,5 111 wasserseitiger Ausladung, die 
das Ausladen der Schiffe besorgen. Sie iiberspannen 
drei Regelspurgleise und zwei Erztróge zur Aufnahme 
von Erz und Kalk.

Das’ Erz kommt zum gróBten Teil auf dem 
Wasserwege an und gelangt durch die Lóschkrane 
in die Erztróge. Der Kalk wird in Kastencisen- 
balinwagen bis zu 20 t Tragkraft angefahren, die 
von einem elektrisch betriebenen, am Rande des 
nórdlichen Erztroges laufenden Wagenkipper in die 
Erztróge entleert werden.

(Abb. 7.) Haferiseitig werden die Erztróge von 
einer einfachen Stiitzmauer, hochofenseitig aber von 
einer zweiteiligen Mauer begrenzt, auf der die Fahr- 
schienen fiir die Loschbriicken und die groBe Verlade- 
briicke liegen. Die mittlere Trennungsmauer von 120 m 
Lange tragt ein Regelspurgleis; an ihren beiden Enden 
schlieBen sich Eisenbeton-Balkenbriicken auf Stampf- 
betonpfeilern an, so daB sich eine Gesamtgleisliinge 
von 238 m ergibt.

(Abb. 8.) Zum Betonieren der Lóschtrogmauern 
diente' eine aus Holz nach Art eines fahrbaren 
Kranes hergestellte Betonierbriicke, die die ganze 
Lange von 238 111 bestrich. Ihre Knotenpunkte wurden

ohne Yerzapfungen 
mit Stahlgelenken 
ausgebildet.

Die Lóschtróge 
sind ahnlich dem 
Schutzpflasterin den 
Schleusenbauten mit 
Prismenpflaster aus 
Beton M. V. 1:4 
50 cm hoch ausge- 
lcleidet.

(Abb. 9.) Die 
Erztróge . fassen et
wa 20 000 t und 
dienen zurZwischen- 
lagerung von Erz und 
Kalk, um das Aus- 
ląden der Schiffe und 
Eisenbahnwagen un- 
abhangig und ohne 
Riicksicht auf den 
ubrigen Betrieb zu 
ermoglichen. An die 
Erztróge schlieBen 
sich im Siiden bis

: M BL';_Jb.wa



Abb. 5. Ufermauer von der Wasserseite,

Litehtrog

Abb. 7. Loschtroge.
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Abb. 8. Betonierbrucke.
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zurHochbunkeranlagc der Lagerplatz fiir Erz und Kalk von 
70 m Breite und 230 m Lange; er wird von einer eicktrisch betrie- 
benen fahrbaren Verladebriicke (Abb. 16) von 70 m Spannweite 
und 20,3 bzw. 18,0 m Ausladung iiberspannt; diese Briicke ver- 
sorgt sowohl den Lagerplatz aus den Erztrogen ais auch die

Abb. 9. Erz- und Kalklager.

Abb. 10. Ansicht von der Hafcnseite.

Hochbunker aus den Trógen oder vom Lagerplatz mit Erz und 
Kalk; ihre Katze besitzt Einrichtungen fiir Greifer- und Stiick - 
gutbetrieb. Um bei ihrem groBen Eigengewicht móglichst das 
Langsfahren zu vermeiden, sind auf den Hoclibunkern zwei elek
trisch betriebene schnellfahrende Verteilwagen vorgesehen, die 

Erz und Kalk von der Verladebriicke aufnelimen und den 
entsprechenden Behaltern der Hochbunker zufiihren.

(Abb. 10.) Ein Gesamtbild von der Hafenseite 
ans, auf dem rechts im Hintergrund die beiden Lósch- 
briicken, in der Mitte die groBe Verladebriicke zu er- 
blicken sind, zeigt Abb. 10.

Der Schrott wird in Eisenbahnwagen angefahren 
und auf dem in der Yerlangerung der Hochbunker 
liegenden Schrottplatz gelagert; der 2000 t Schrott 
fassende Platz ist mit einem elektrisch betriebenen 
Laufkran ausgestattet, der den Schrott aus den Eisen
bahnwagen entweder auf den Lagerplatz oder aber in 
einen in der Yerlangerung des Hochbunkers liegenden 
zweiteiligen Schrottbunker aus Eisenkonstruktion 
bringt.

Aus dcm einen Abteil des Schrottbunkers ent- 
nimmt der unter dem Hochbunker und dem Schrott
bunker laufende Erzzubringerwagen, auch Móller- 
wagen genannt, den Feinschrott, aus dem anderen 
Abteil wird der sperrige Schrott in Handgichtwagen abge- 
zogen, in einem unter Hiittenflur liegenden Kanał zu ei- 
nem neben Hochofen I stehenden Vertikalaufzug gescho- 
ben und durch diesen zur Gicht des Hochofens gebracht.

(Abb. 11.) Der Koks, etwa 1000 t je 
Tag fiir beide Hochofen, wird in Selbstent- 
ladern zugestellt und in einem zweireihigen, 
westlich vom Hochbunker liegenden Tief- 
bunker von 40 m Lange und etwa 17 m oberer 
Breite entleert; seine unter 30 Grad, geneigten 
Rutschflachen sind durch einen Stali lestrich 
mit Basaltsandzusatz geschiitzt. Der schriig- 
liegende Kanał ist durch Dilatationsfugen 
gegen schadliche Bodensenkungen gesichert.

Dic Brucken zur Anfulir der Eisenbahn
wagen sind aus Stahl hergestellt.

Aus dem Doppelbunker wird der Koks 
durch ein in einer schrag ansteigenden 
Briicke laufendes Gummitransportband von 
1100 111111 Breite auf den Hochbunker
in die beiden rechts und links vom Hoch- 
ofen-Schragaufzug liegenden Kokstaschen be- 
fordert.

(Abb. 12.) Die Schragbriicke ist in Eisenkonstruktion 
ausgefuhrt; der Boden ist in Eisenbeton zwischen I-Tragern 
hergestellt; Wandę und Dach sind mit Asbestzementschiefer- 
platten ihres geringen spezifischen Gewichtes wegen verkleidet, 
bzw. abgeschlossen.

(Abb. 13.) Rechts von der Briicke befindet sich das Gebaude 
der Gasrcinigung; links schlieBt sich der Bunkervorbau in Eisen
beton an, in dem sich die Antriebe des Transportbandes und die

Abb. 11. Koks-Tiefbunkcr. Abb. 12. Schragbriicke und Hochbunker.
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Abb 14. Hochbunker (Langsschnitt und GrundriB).

stellte Hochbunker hat eine Lange von i io m bei einem Fassungs- 
raum von rund io ooo ms. Er enthalt 24 Erz- und Kalk
taschen von 5,5 bzw. 6,75 m Lange, die durch Querwande aus 
Eisenbetęn getrennt sind. Fur dic statische Berechnung der 
Kalk- und Erztaschen wurde ein Fiillungsgewicht von 3 t/m3 
und fur dic Kokstaschen ein solches von 0,8 t/m3 eingesetzt; 
zugelassene Bodenpressung 2—2 y, kg/cm2.

Abb. 15. Hochbunker (Qucrschnitte).

sehienen sind durch Flacheisen zu Paketen vcreinigt und durch 
Schrauben mit Gegenplatten an den Wanden und Schragboden 
befestigt; alle Kanten sind durch starkę Winkeleisen geschiitzt. 
Bcmerkcnswert sind noch die weitausladenden Kragarme des 
Iiochbunkers zur Auflagcrung des Plattentransportbandes zwecks 
Befórderung des Kokses.

Aus Abb. 16 kann man dic Erz- und Kalktaschen

Schurren zur Verteilung des heraufgefórderten Kokses befinden. 
Sollte die groBc Verladebriicke irgęndwie eine Storung zeigen, 
so kann auch Erz und Kalk mit dieser Koksfordcranlage in den 
Hochbunker geschafft werden.

(Abb. 14.) Der in Eisenbeton aus vier nach auCen durch 
die Trennfugen gekennzeichneten Bauteilen I bis IV herge-

(Abb. 15.) In den Erztaschen sind Rippen vorgesehen, 
um jede Tasche im Bedarfsfalle nochmals voriibergehend oder 
dauernd untertcilen zu konnen. Die Kokstaschen sind mit 
Stahlestrich ausgekleidet; ihre Boden haben eine Neigung 
von 40—45°. In den Kalktaschen sind Wandę und Boden 
mit Sehienen ausgekleidet. Die etwa 12 kg schweren Gruben-



Abb. 18. Gie!3halle und Hochofengeriistc.

A  u fgaberutschen der Sch ragaufziige  zu den H ochofen ab. D er 
K o k s w ird  aus den K okstasch en  abgezogen, griindlich gesiebt, 
in den neben den Schragaufziigen  liegenden MeBgef&Ben auf- 
bcw alirt, zur gegebenen Zeit an die K ip pkiibet der Schragauf- 
ziige abgegeben und zur G ich t befordert. A u f  dem  M óller
w agen befin det sich eine W a ge  m it i r  W iegebalken, durch die 
die zu verh utten den  E rze  und Zuschlage autom atisch gewogen 
und registriert werden. D ie  abzuziehenden Mengen werden

Abb. 19. Granulationsanlagc.

seiner verw ickelteń  K ragkon stru ktion  stark  bew ehrt. Der 
R inginnenrauih ist m it M agerbeton ausgefiiHt. A u f der Grund- 
p latte  stehen auch die v ier H au p tstiitzen  des U ochofcns aus 
Eisenbeton sowie zw ei Nebenstutz.cn fiir die T ragkon struktion  
der GieBbriicke.

(Abb. 18.) D ie S ta h lk o n stru k tio n  fiir die beiden Iioch - 
ófen w urde vo n  der F ried rich -A lfred -H iitte  geliefert. Im 
Yordergrund zeigt A b b . 18 die GieBhalle m it K ran en . Zwischen
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Abb. 16. Erz- und Kalktaschen walirend des Baues. Abb. 17. Hochofen-Unterbau.

der B auteile  II und II I  m it den A ussparungen fiir  die 
Befestigungsschrauben der Schienenpakete und W iedergabe 
des E isengeflechtes ersehen. D ie auszufiihrenden Quer\vande 
sind durch dic vertik alen  Eisen, die oben um gebogen und 
horizontal w eitergefiihrt werden, angedeutet.

vo rh er genau eingestellt. N ach der eingefiillten M enge werden 
die Bunkerverschliisse autom atisch  geschlossen. E in  derartiger 
M óllerwagen m it einer so hoch en tw ickelten  technischen Einrich- 
tu n g  h at vo r der A usfiih run g fiir B o rb eck  noch n icht bestanden.

Sam tliche Bu nkerversch I iisse w irken prazise und einw andfrei.

E rw ahn t sei noch, daB sich bei dem  B au des Iloch bun kers 
eine fahrbare M ischanlage und ein fah rbarer T urm drehkran 
sehr g u t bew ahrt haben.

Jeder Hochofen besitzt einen E r z z u b r i n g e r w a g ę n  oder 
M ó lle r w a g e n . D iese laufen m itteri u n ter dcm  I-Iochbunker in 
einen F ah rtun n el au f einem  Regelspurgleis. D ic  W agen nehm en 
E rz  und K a lk  aus d en T asch en  desH ochbun kers und ICleinschrott 
aus dem  Sch rottbu n ker au f und geben das M ateriał an die

(Abb, 17.) D ie  G r i in d u n g  d e r  H o c h o f e n  erfolgte 
durch eine e tw a  3,5 m starkę  B eto n p la tte  vo n  17 x  18 ni 
G rundriBflache; sie is t ebenso w ie der aufgehende R in g m it



Ali das Hochofenfundament schlieOt sich die GieBbriicke 
an, dereni Decke aus Stampfbeton zwischen I-Tragern besteht.

Die Schlacke wird in Schlackenwagen mit n-m3-Kubeln 
abgezogen und auf den Schlackengleisen nach Westen zur 
Granulationsanlage gefahren, wovon fur jeden Hochofen eine 
vorhanden ist.

(Abb. 19.) Um ein móglichst trockenes Granulat zu erhalten, 
wird sofort nach dem Untertauchen die noch heiCe, granulierte 
Schlacke mit einem elektrisch betriebenen Becherwerk von 
60 t Stundenleistung herausgeschópft und in einen dicht am 
Kamin stehenden Yorratsbunker von 200 m3 Inhalt gehoben; 
aus ihm wird das Granulat durch drei Segmentverschliisse in 
Eisenbahnwagen oder Fahrzeuge abgezogen.

Abb. 22. Kcssel- und Maschinenhaus,

SrmdnO

P O L E N S K Y  U. Z S L L N K R  
DORTMUND.

Abb. 20. Winderhitzer.
Abb. 23. Kiihlwasser- und Kabclkanal,

C h ku to tu w trk ,

Ausliu fhtuwtrk.

irtMECK* tu[nm mcHorawo* c s s c m -b o u s c c k  

rnicomaturr / l- z c s s z m - k .

den beiden Hochófen stehen dic Winderhitzer und der Beton- - —' ■
schornstein mit Wasserbehalter.
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Abb. 21. Eiscnbetouschornstein m it Wasserbehalter. Abb. 24. Ein- und Auslaufbauwerk.
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Abb. 26. Gasbeh&lter-Unterbau.

(Abb. 20.) D ic  W in derhitzer im  B au.
(Abb. 2 i.)  D er S c h o r n s t e i n  h a t 70 m H ohe bei 3,0 m 

oberein lichten  D urchm esser. E r  ru h t auf einer E isenbeton- 
p latte, die unter G rundw assersenkung hergestellt w urde. D er 
S ch aft is t aus segm cntfórm igen Betonhohlsteinen gebildet, 
die au f der B au stelle  selbst zu ebener E rd c  gestam p ft und m it 
R ing- und lotrechter A rm ierun g verschen w urden. O berhalb

Abb. 27. Beginn des eisernen Aufbaues fur den Gasbchaltcr.

D ie Fundam ente der M aschinen und T urbogcn eratoren  sind in 
E isenbeton zwischen L arssen-Spundw anden ausgefiihrt.

K essel- und M aschinenhaus w ahrend des B aues zeig t die 
A b b . 22.

D ic O berflachen-K ondensationsanlagcn  der dam pfgetriebenen 
M aschinen haben Pum pengruppen m it D oppelantrieb. Alle 
n icht aus E isenbeton hergestellten G ebaude sind in

D ie Becherw erksgruben und dic anschlieCenden W andę 
und B a lk en  sind bis e tw a  10,5 m iiber H iitten flur m it saure- 
festen K lin kern  ausgekleidet; die 45 m hohen Schlote sorgen 
fiir eine sichere A bfiih run g der Schwaden.

B eide H ochofen 
liefern tag lich  etw a
3,6 M illionen K u b ik - 
m eter G ichtgas; hier- 
von  benótigen die 
W in derhitzer etw a
0,95 M illionen K u - 
bikm eter, die E rzcu- 
gung des G eblasew in- 
des etw a  0,64 M illio
nen K u b ik m eter, die 
Beheizung der Ofen 
desM artinw erks 7 e t
wa 0,31 M illionen K u 
bikm eter, so daB 
noch etw a 1,7 M illi
onen K u b ik m eter fur 
die Strom erzeugung 
zur V erfiigun g ste- 
hen, m it denen 14000 
k W  erzeugt werden, 
die nach D eckung 
des E igenbedarfs der 
H ochofen und der 
ubrigen B etriebe  des 
H iitten w erkes zu ei
nem erheblichenTeile 
noch an die GuB- 
stah lfabrik  abgege- Abb- 25- Kabelkanal w
ben werden.

Z w i s c h e n  d e n  b e id e n  80 m v o n e i n a n d c r  e n t f e r n t e n  
H o c h o f e n  s t e h e n  d ie  W i n d e r h i t z e r  u n d  d e r  S c h o r n 
s t e in  a u s  B e t o n s t e i n e n  m it  W a s s e r b e h a l t e r .

D i e  W i n d e r h i t z e r  l i e g e n  l i n k s  u n d  r e c h t s  v o m  
S c h o r n s t e i n .

des Sockels b efin det sich eine eisenfreie H ebefuge, um  den 
Schornstein  bei Schiefstellung infolge des um gehenden Bergbaues 
w ieder gerad e richten zu kónnen, w ie denn uberh aup t bei dem 
ganzen H och ofenw erk auf eine m óglichste S icherung aller B auteile

gegen Bergschaden 
w eitgehende R iick- 
sicht genom m en 
ist. D er W asserbe
halter in Eisenkon- 
stru k tio n lieg tin  32 m 
H ohe uber H iitten- 
flur. E r  faB t 800 m 3 
und ist dam it der 
groBte Schornsteiń- 
bchiilter E uropas.

D ie K r a f t v e r -  
s o r g u n g  erfolgt 
durch D anipfturbi- 
nenbetrieb.

D as M a s c h i 
n e n h a u s  faB t bei
46,6 m L an ge und 
35,3 m B reite  3 Tur- 
bogeblase und 2 Tur- 
bogeneratoren sowie 
P la tz  f  ur einen dritten 
G en erator; an seiner 
Sudseite ist in einer 
B reite  von  12,5111 das 

zweigeschossige 
S c h a l t h a u s  ange- 
baut. A n  den W est- 

ahrend der Ausfuhrung. giebel schlieBt sich
un m ittelb ar das

Pum penhaus m it 20,0 m B re ite  und 11,55 111 L an ge und 
hieran das K e s s e l h a u s  m it 20 m B reite  und 57,2 111 Lange 
an, das P la tz  fiir 5 K essel b ietet.

D er U n terbau der K raftze n tra le  besteht aus Stam pfbeton, 
die aufgehenden G ebaude sind in E isen kon struktion  hergestellt.
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Abb. 28. Der fertige Gasbeliillter.

ihrem aufgchenden Stahlfachwerk mit Klinkerausmauerung 
erstellt.

(Abb. 23.) Das Kiihlwasser wird dem Hafen entnommen 
und durch einen geschlossenen Kuhl wasser kanał von etwa 
260 m Lange dem im Maschinenhaus unter Kcllerflur angeordneten 
Pumpęnsumpf zugefuhrt; das durch die Kondensatoren erwarmte 
Wasser wird dem Rhein-Herne-Kanal durch eine etwa 1000 m 
lange schmiedeeiscrne Leitung wieder zugefiihrt. Auf einer 
Lange von 120 ni ist auf dem Kiihlwasserkanal durch Stutzen 
der Kabel kanał aufgelagert.

Ein- und Auslaufbauwerk des Kiililwasserkanales kann aus 
Abb. 24 ersehen werden.

Die Eisenarmierung des Kabelkanales ist aus Abb. 25 gut 
zu erkennen.

(Abb. 26.) Endlich erfordert das Hochofenwerk noch die 
Anlage eińes Gasbehalters, der wasserlos mit 30000 m3 
Inhalt ausgefiihrt ist. Sein Fundament wurde ais Ringfundament 
aus 16 Stampfbetonpfeilern mit dazwischen liegenden Eisen- 
betonwanden ausgebildet. Im Innem liegt ein zweiter Ring mit
16 Eiścnbetonstiitzen, die durch einen oberen und unteren 
Kranzbalken miteinander verbunden sind. Um den Gasometer 
bei Bergsenkungen wieder in die richtige Lage bringen zu konnen, 
sind Pfeilervorspriinge zum Aufbringen hydraulischer Pressen 
vorgesehen. Dic Gasbehalterfirmen garantieren namlich im 
allgemeinen nur dann fiir den tadellosen Gang der Glocke oder 
Scheibe, wenn die groBte Senkung nicht mehr ais ein Tausendstel 
des Durchmessers betragt. Neben dem Fundament ist eine 
MeBstation angebaut, dereń Unterbau in Eisenbeton ausgefiihrt 
ist; sie steht mit einem Keller ini Gasometerfundament in Ver- 
bindung, der zum Unterbringen von Rohrleitungen und ais 
Schieberkammer dient.

Abb. 27 zeigt den Unterbau des Gasbehalters und den 
Beginn der Montage der Eisenkonstruktion.

(Abb. 28.) Die Hohe des fertigen Gasbehalters betragt ohne 
Unterbau rund 50 m.

Die fertige Gesamtanlage mit dem Hafen im Vordergrund 
zeigt die Abb. 29.

Nun noch einige Zahlen iiber die fiir das Werk geleistete 
Arbeit. Die Krupp-Fricdrich-Alfred-Hiitte, Rheinhausen, lieferte 
ohne die Krane 6200 t Stahlkonstruktion und 2200 t Blech-

konstruktion. An Beton und Eisenbeton wurden rund 50 000 m3 
eingebaut, die etwa 13 0001 Hochofenzement der Krupp-Friedrich- 
Alfred-Hiitte, Rheinhausen, 105 000 t Kies und 1550 t Rundeisen 
erforderten.

A n  der A usfuhrung  der Beton- und  E isenbetonbauten
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w aren in  logischer F olgę nach dcm  V ortragc beteiligt die F irm e n : 
Siem ens-Bauunion, A b t. Essen, F ran z Sch liiter A .-G ., D ortm und, 
P o len sk y & Zóllner, D ortm und, B eton - und M onierbau A .-G ., 
A b t. Essen, und fiir den B au des Schornsteins J. F erb eck  & Co., 
Essen.

D ie F irm a K ru p p  A .-G . h atte  die U nterteilun g des gesam ten 
B auw erkes in G ruppen dankensw erterw eise so Yorgenommen, 
daB die gleichzeitig auf der B au stelle  tatigen  U nternehm er 
einander n icht behinderten. D aher konnte die Baustellenein- 
richtun g m it verhaltnism aB ig einfachen M itteln  durchgefuhrt 
werden.

D er F irm a Fried. K ru p p  A .-G . sowie den ausfiihrenden 
Firm en sage ich  fiir die U berlassung der Zeichnungen und B e- 
schreibungen auch an dieser Stelle  gern verbindliclisten  D ank.

D ie Anlage, die in E ssen -B orbeck geschaffen w urde, verd ien t 
n ich t nur ais hervorragende Ingenieurleistung vollste  W iirdigung, 
sondern fiir uns vo r allem  auch wegen des friedliclien  Nebenein- 
anders der Stahl- und Betonbauw eise. Jlóge das W e rk  auch 
fiir die Z u k u n ft W egw eiser dahin sein, daB beide Bauw eisen 
einander n icht ais Feinde gegeniiberstehen, sondern jede fiir 
sich an ihrem  P la tze  in friedlichem  W ette ifer Hervorragendc.; 
zu gestalten  verńiag.

KURZE TECH NISCH E BERICHTE.

Personalnachrichten.
Rektor und Senat der Technischen Hochschule Darmstadt haben 

folgende Auszeichnungen verliehen:
Herrn Dr. A u g u s t  D y c k e r h o f f ,  Wiesbaden-Bieberich, Ge- 

schaftsfiihrer der Portlandcementfabrik Dyckerhoff & Sohne G. m. b. H. 
die Wiirde eines Doktor-Ingenieurs Ehrenhalber in Anerkenming 
seiner hervorragenden technisch-wissenschaftlichen Leistungen auf 
dem Gebiet der Zementerzeugung, insbesondere der Herstellung des 
hoehuertigen Zementes Dyckerhoff-Doppel und'der damit verbundenen 
Forderung der Industrie des Hessenlandes.

Herrn O tto  D y c k e r h o f f ,  Wiesbaden-Bieberich, Geschafts- 
fiihrer der Portlandcementfabrik Dyckerhoff & Sohne G. m. b. H.,

Ernennung zum Fhrensenator der Technischen Hochschule Darm
stadt in Anerkennung seiner Verdienste um die Einfiihrung neuzeit- 
licher wirtschaftlicher Methoden der Zementfabrikation.

Berichtigung.
In dem Aufsatz „Brucke und Fahrzeug" von D r.-Ing. 

R. B e r n h a r d  in Hoft 28 vom 11. Juli 1930 soli die Formel (1) auf 
Seite 4S3 richtig heiBen:

n =  71 1/W  A
2 r 5 <5

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
Zur Wirtschaftslage. (Aus dem Bericht der Reichsanstalt fiir 

Arbeitslosenversicherung.) Die zweite H alfte des Juli brachte eine 
fiihlbare Abschwachung des Beschaftigungsgrades. Auch in fruheren 
Jahren trat um diese Zeit ein gewisser Stillstand ein; die jetzige E n t
wicklung bedeutet jedoch unverkennbar eine weitere Verscharfung 
der Depression, dereń tiefster Stand noch immer nicht erreicht zu 
sein scheint.

Die Zahl der Unterstutzungsempfanger in der Arbeitslosenver- 
sicherung und Krisenunterstutzung ist in der zweiten Juli-I-Ialftc um 
iiber 50 000 gestiegen. Dam it hat die Belastung der beiden IJnter- 
stiitzungseinrichtungen mit zusammen iiber 1 900 000 Unterstiitzten 
einen Stand erreicht, der um mehr ais 1 000 000-iiber den des Vor- 
jahres liegt. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen bei den Arbeitsamtern 
erreichte mit einer Zunahme yon rund 42 000 dic Zahl von 2 757 000.

Das allgemeine Bild, das sich aus diesen Zahlen ergibt, wird er- 
ganzt und bestatigt durch Meldungen iiber weitere Zunahme von 
Feierschichten und Kurzarbeit, durch die Ankiindigung von Ent- 
lassungcn und durch Stillegungsantrage, sclilieBlich durch umfang- 
reiche Aussteuerungen von Arbeitslosen, dereń Unterstiitzungsan- 
spriiche erschopft sind.

Die Arbeitslosigkeit im B a u g e w e r b e  hat bereits fast allgemein 
eine nicht unerhebliche Steigerung erfahren. Nur in wenigen Bezirken 
ist noch eine schwache Besserung der Bautatigkeit feststellbar. Viele 
Anzeichen deuten darauf hin, daB der saisonmaBige Hóhepunkt der 
Bautatigkeit, soweit in diesem Jahre hiervon iiberhaupt die Rede 
sein kann, schon iiberschrittcn ist, wenn nicht noch besondere MaB- 
nahmen wie das Arbeitsbeschaffungsprogramm Erleichterung lierbei- 
fiihren. Die Zahl der aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerten 
Bauarbeiter nimmt von Monat zu Monat zu.

Auch der Arbeitsmarkt der Baustoffindustrien steht entgegen 
der normalen Entwicklung in der zweiten Julihalfte in diesem Jahr 
bereits im Zeichen der Verschlechterung.

Preissenkung im Wohnungsbau. Zum 6. August hatte der Reichs- 
arbeitsminister die Unternehmerverbande des Bauhauptgewerbes, die 
sozialen Baubetriebe und Vertreter verschiedener Bauhcrrschaften 
zu einer Besprechung eingeladen. Auch die Reichsforschungsgesell
schaft war vertreten; dagegen waren die Baustoffindustrien, der Bau- 
stoffhandel, die Architektenschaft, die Baupolizei und die Gewerk
schaften nicht zugegen. Vom Reichsarbeitsministerium waren an- 
wesend: Ministerialdirektor Weigert, Ministerialrate Wóltz und 
Schmidt.

Die Tagesordnung wurde sofort von dem Vorsitzenden auf die 
Frage eingeschrankt: „W elche Yerbilligung des Wohnungsbaues
kann d e r U n te r n e h m e r  bieten?" Es hatte den Anschein, ais ob 
auf Regierungsseite iibertriebene Vorstellung von der Hohe des Unter- 
nelimergewinnes herrschte. Man begriiBte es ais ein Entgegenkommen 
der Unternehmer, daB diese sich bereit erklarten, fiir das Zusatz- 
wohnungsbauprogramm den Unternehmergewinn auf 5%  zu begrenzen, 
obwohł die Unternehmer betonten, daB auch im ubrigen dieser Prozent- 
satz nicht iiberstiegen wiirde, was auch von den Bauherren, wie 
den sozialen Baubetrieben unwidersprochen blieb.

Der Ansicht der Regierung, daB eine Verteuerung durch dic 
starkę Zunahme der Baubetriebe (gegeniiber 1913: 25000) bewirkt 
werde und eine besondere Gefahr in der gebundenen Preisbildung zu 
sehen sei, wurde entgcgengchalten, daB die Uberzahl der Betriebe in 
der Regel die Konkurrenz crhóhe und eine Yerbilligung herbeifilhre 
und daB auch Ringbildungen in Zeiten des Auftragsmangels nicht 
aufkommen oder zum mindestens keine Preisiiberhóhung verursachen 
konnten.

Zu einem positiven Ergebnis gelangte man nicht. Die Besprechung 
schloB mit der Bestimmung einer kleinen Kommission von 6 Herren, 
die demnachst dieses Thema weiter beraten sollen.

Baukostenindex. Auf den 8. August war vom Rcichsarbeits- 
minister eine Besprechung iiber den Baukostenindex angesetzt, bei 
welcher auch das Statistisclie Rcichsamt, das Institut fiir Konjunktur- 
forschung und die Gewerkschaften vertreten waren.

Ministerialrat W 61z, der den Vorsitz fiihrte, betonte, daB die 
Besprechung hauptsachlich die Frage zum Gegenstand haben soli, ob 
die Hóhe des Lohnanteils im Bauindex zutreffend sei, wobei jedoch 
nicht iiber eine Herabsetzung der Lohne selbst verhandclt werden 
sollte.

Die zum Teil sehr scharfe K ritik an dem Baukostenindex, die 
von Unternehmerscite und von den Gewerkschaften gleichmaBig 
erfolgte, vcranlaBte die Yertreter des Statistischen Reichsamtes, 
eingehend iiber Reformbestrebungen zu berichten. In nachster Zeit 
soli eine Denkschrift liieruber veróffentlicht werden. Mit Beginn des 
nachsten Jahres soli sodann der Baukostcnindex auf eine neue Basis 
gestellt werden.

Ais Reichskommissar fur das Sonderwohnungsbauprogramm der
Rcichsregierung ist Ministerialrat I m h o ff , der im Badischen Mini- 
sterium des Innern die Bau- und Wohnungsabteilung leitet, nach Berlin 
berufen worden. Er nalim an der erwahnten Besprechung vom 6. August 
teil und wird die Sitzung der dort erwahlten Kommission leiten.

Einfiihrung der V. O. B. Der P r o v in z ia l la n d  ta g  d e r R h e in -  
p r o v in z  hat sich mit der Frage der Einfiihrung der V. O. B . bei der 
Provinzialverwaltung in seiner letzten Sitzung im zustimmenden Sinne 
befaBt. Die notwendigen Vorbereitungen hierzu sind bereits eingelcitet, 
so daB bei den nachsten Aussclireibungcn die V. O. B . bereits zugrunde 
gelcgt werden wird.

Reichsforschungsgesellschaft. Der Venvaltungsrat wahlte zum 
Vorsitzenden Baurat Dr.-Ing. R ie p e r t  und zum stellvertretenden 
Yorsitzenden Frau Dr. M. E . L tłd e r s , M. d. R.

Der Haushaltsplan 1930/31 wurde genehmigt. Entgegen der 
friihercn Praxis der HFG. sollen Beihilfen zur F o r d e r u n g  v o n  
F o r s c h u n g s s ie d lu n g e n  nicht mehr gegeben werden, vielmehr 
sollen die zur Verfiigung stehenden Mittel lediglich Forschungszwccken 
dienen. Uber die Mittel fur Forschungsarbeiten verfugt der Vorstand 
allein.
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Im PreuBischen Landtag ist eine An frage eingebracht worden, die 
Aufklarung verlangt iiber die von der Reichsforschungsgesellschaft 
bisher verwendeten Gelder. Beanstandet wird insbesondere:

1. daB im Jahre 1928 fiir eine kommunale Bauplattenfabrik in 
Frankfurt a. M., dic inzwischen ihren Betrieb wieder eingestellt 
hat, 300000 Mark ,,verforscht'' worden sind, und

2. daB in Spandau-Haselhorst fiir den beabsichtigten Bau einer 
Forschungssiedlung fiir Gelandeerwerb 2 2S1 250 Mark veranschlagt, 
aber bereits 3 375 000 Mark verausgabt sind, ohne daB der Bau in 
Angriff genommen ist.

Die Genossenschaftsversammlung der Tiefbau-Berufsgenossen- 
schaft fand am 26. Juni 1930 in Frankfurt a. M. statt. Es waren 
70 Genosscnschaftmitglieder, die insgesamt 6078 Stimmen vertraten. 
anwesend. Die Geschaftsfiihrung berichtete u. a. eingehend iiber die 
zur Minderung der Verwaltungskosten eingeleitetcn MaBnahmen.

Der Riickgang des Beschaftigungsgrades im Tiefbaugewerbe habe 
bisher nicht zu einer entsprechenden Vermindcrung der Geschafte der 
Genossenschaft gefuhrt, weil, veranlaflt durch die schlechte Wirt- 
schaftslage, zahlreiche, insbesondere arbeitslose Versicherte versuchen, 
Entschadigung zu erlangen. So haben sich z. B . dic Unfallanzeigen 
gegeniiber dem Vorjahre um 3000 vermchrt. Der Riickgang des Be- 
schaftigungsgrades wird sich auf die von der Genossenschaft fiir die 
Krankenbehandlung, fiir Renten, Abfindungen und sonstige Entschadi- 
gungen aufzuwentlenden Betrage erst allmahlich auswirken. In der 
Aussprache wurde gefordert, daB sich die wirtschaftlichen Verbande 
und die Genossenschaft nachhaltig gegen jede weitere Erhohung der 
sozialen I.asten einsetzen. Insbesondere mfisse auf die Beseitigung der 
sogenannten kleinen Renten, die bei einer Berufsbehinderung unter 
25% zu gewahren sind und die Genossenschaft mit insgesamt 1,3 Mili. 
RM. belasten, hingewirkt werden. Da 60% aller Rentenenipfanger 
in diese Kategorie gehoren, wiirde ihr Wegfall auch zu einer starken 
Einschrankung der Verwaltungskosten fiihren.

Erfreulicherwcise glaubte der Vorsitzende des Genossenschafts- 
vorstandes in Aussicht stellen zu konnen, daB der in diesem Jahre (z. B. 
bei Erdarbeiten von 19,20 RM. auf 18 RM. pro 1000 RM. Lohnsumme) 
gesenkte Beitragssatz viclleicht auch im laufenden Jahre bcibehalten 
werden kann.

Die neuen U n fa l lv e r h iit u n g s v o r s c h .r ift e n  der Tiefbau- 
Berufsgenossenschaft wurden genehmigt.

Ferner wurde der dringende Wunsch ausgesprochen, daB die in 
§ 296 der neuen Unfallverhiitungsvorschriften erwahnten „B estim 
mungen des Verbandes Deutscher Elektrotechnik er", die sich auch auf 
die stationaren Anlagen beziehen und ein Druckwerk von etwa 7oSeiten 
darstellen, baldigst durch k iir z e r c  Errichtungsvorscliriften erganzt 
werden, die fiir den Baubetrieb bi-iHichbar und ftir jeden Monteur 
und Polier allgemein verstandlicli sind.

Auch ajtf die H a f t p f l ic h t - V e r s ic h e r u n g s a n s t a l t  d er 
T ie fb a u - B e r u fs g e n o s s e n s c h a f t  hat sich die wirtschaftlich 
schwierige Lage ungiinstig ausgewirkt. Im Jahre 1925 entfiel auf das 
einzelne Mitglied im Durchschnitt nur e in  Schadensfall. Seitdem hat 
sich deren Zahl verdoppelt. Der Anstaltsvorstand sah sich daher 
gezwungen, der Mitgliederyersammlung eine Erhohung des Grund- 
beitrags, (z. B. bei Tief-, Beton- und Ilochbauarbeiten, von 3 RM. auf
4 RM. pro 1000 RM. Lohnsumme bei einer Hochstentschadigung bis zu 
300 000 RM. bei Personenschaden und bis zu 30 000 RM. bei Sach- 
schaden) zu beantragen. Zur Deckung der Schadensfalle aus dem Jahre
1929 muBte ein Betrag von 318 000 RM. aus der allgemeinen Riicklage 
entnommen werden.

Reyisionsbefugnisse der baugewerblichen Berufsgenossenschaften.
Zwischen der Tiefbauberufsgenossenscttaft und den Baugewerksberufs- 
genossenschaften ist die Vereinbarung getroffen worden, dafi die Un- 
fallverhiitungsvorschriften der Baugewerksberufsgenossenschaften auch 
fiir die Mitglieder der Tiefbaubcrufsgenossenschaft gelten sollen, die 
sich voriibergehend mit Hochbau befassen und ebenso umgekelirt. 
Daraus folgt, daB in solchen Fallen auch die t e c h n is c h e n  Auf- 
sichtsbeamten einer Berufsgenossenschaft bei jenen Firmen, die zwar 
nicht bei ihr versichert sind, aber in ihr Gebiet fallende Arbeiten aus- 
fiiliren, Revisionen vornchmen und die zur Verhiitung von Unfallen 
erforderlichen Anordnungen treffen konnen. Dagegen ist der Arbeit
geber gegeniiber R e c h n u n g s b e a m te n  nur derjenigen Berufs
genossenschaft, bei welcher er versicliert ist, verpfliclitet, seine Biicher 
vorzulegen und Auskiinfte iiber die Betriebsverhaltnisse zu erteilen.

Bauarbeiter und Studenten feiern Richtfest. Ais die Heidelberger 
Studenten die beim Neubau der Universitat beschaftigten Bauarbeiter 
zu einem gemeinsamen Richtfest eingeladen hatten, gab die Arbeiter- 
presse die Parole aus: „K ein  Mann vom Bau darf an diesem Richtfest 
teilnehmen." Es kam aber anders. Die Belegschaft folgte trotzdem 
geschlossen der Einladung und es gab einen Kommers, Studenten und 
Arbeiter, wie ihn Heidelberg noch nicht erlebte. In yorgeriickter 
Stunde iiberreichten die Arbeiter dem StudentenausschuB den Richt- 
festkranz zur Erinnerung an die gemeinsame frohe Feier. Rasch bildet 
sieli ein gemeinsamer Festzug, der in mitternachtiger Stunde dic 
StraBen durchzieht, Um den Kranz zur Universitat zu bringen, wo er in 
den Raumen des Studentenausschusses seinen Ehrenplatz erhalt.

Rechtsprechung.
Akkordarbeit ist zulassig. Der Bauarbeitgeber kann mit den 

Arbeitern, die dazu bereit sind, jederzeit Einzelakkord yereinbaren. 
Die Gewerkschaften diirfen die Akkordarbeit nicht hindern. Einzelne 
bezirkliche Gewerkschaften hatten dies versucht. Das Haupttarifamt 
hat jedoch ausdriicklich festgestellt, daB weder fiir noch gegen den 
AbschluB eines Einzelakkordvertrages irgendwelcher Zwang ausgeiibt 
werden darf (Feststellung des Haupttarifamtes Nr. 37 vom 10. Sep
tember 1929). Ein Akkord ta r ify e rtra g  soli nach dem Reichstarifyęr- 
trag —  ,,Vereinbarung iiber Akkordarbeit" —  erst abgeschlossen wer
den, wenn die Akkordarbeit i ib lic h  geworden ist, d. h. wenn bereits 
mehr ais 50% der betreffenden Arbeitergruppe in einem Orte, Gebiete 
oder Bezirke tatsachlich im Akkord arbeiten. Schon daraus ergibt 
sich die Zulassigkeit der Akkordarbeit im Einzelfalle, auch wenn kein 
Akkordtarifyertrag besteht.

Eine Entlassungsentschadigung schlieBt spatere Lohnklagen aus
(Urteil des Reichsarbeitsgcrichts vom 16. April 1930, RAG . .(94/29). Ein 
Arbeitnehmer, der nach § 84 B R G . gegen seine Kiindigung Einspruch 
erhoben hat und dem daraufhin eine Entschadigung (Abkehrsumme) 
zugesprochcn wurde, ist m it dieser Entschadigung ftir a lle  A n 
s p r iic h e  aus seinem Arbeitsverhaltnis abgefunden. Er kann nach 
Zubilligung dieser Entscliadigung keine weiteren Lohnanspriiche im 
Wege der Lohnklage gegen den Arbeitgeber geltend machen.

Der Ferienanspruch der Lehrlinge ist n ic h t  an die Voraus- 
setzung einer ununterbrochenen Wartezeit von 36 Wochen gebunden
(Entscheidung des Tarifamtes Chemnitz vom 29. November 1929). 
In den Entscheidungsgriinden heiBt es u. a.:

Nach der Fassung des § 6 Abs. 1 RTV. findet § io  Ziffer 1 auf die 
Lehrlinge keine Anwendung.

Dasselbe gilt aber auch fiir den § 10 Ziffer 2, und zwar deshalb, 
weil in der Ziffer 2 nur der Ferienanspruch der Arbeiter, nicht aber der 
Lehrlinge erwahnt ist. In Ziffer 2 heiBt es ganz eindeutig:

„Ybraussetzung ftirden jahrlichenFerienanspruch nach Ziffer 1 . . "  
Hatten die Tarifparteien den in § 6 Ziffer 4 geregelten Ferienanspruch 
der Lehrlinge ebenfalls yon der Voraussetzung der W artezeit abhangig 
machen wollen, so wiirde das offenbar entweder in § 6 Ziffer 4 oder 
wenigstens in § 10 Ziffer 2 zum Ausdruck gebracht worden sein.

Keine Unterbrechung der Ferienwartezeit bei Wechsel des Ge- 
schaftsinhabers. Das Arbeitsgericht Mannheim hat in einer E n t
scheidung vom 120. Juni 1930 (2 AU, 110/30) festgestellt, daB nach 
dem Wortlaut und Sinn des § 10 RTV. die 3ówochige Wartezeit, 
welche die Voraussetzung ftir den Ferienanspruch bildet, bei Wechsel 
des Gcschaftsinhabers nicht neu zu laufen beginnt, sondern daB die 
Beschaftigungszeit beim friiheren Inhaber mit angerechnet wird. In 
den Entscheidungsgriinden heiBt es u. a.:

„In  allen Bestimmungen des § 10 des.Tarifyertrages iiber die 
Wartezeit ist immer die liede vom Unternehmen, nicht etwa voni 
Arbeitgeber. Schon der Gebrauch des Wortes Unternehmen bcweist, 
daB es nicht auf die Person des Gcschaftsinhabers, sondern auf den 
Betrieb ais solchen ankommt. Auch die weiteren Einzelheiten der 
Ferienregelung im Tarifyertrag sprechen fiir eine solche Auslegung.

Alle diese Bestimmungen lassen unzweideutig erkennen, daB ais 
Wartezeit fiir den Ferienanspruch die ganze Beschaftigungsdauer zu 
rechnen ist, die ein Arbeitnehmer in demselben Unternehmen zu- 
gebracht hat, vorausgesetzt, daB die Arbeitsunterbrechung nicht 
langer ais 30 Wochen dauerte. Die Person des Arbeitgebers spielt in 
dieser Richtung nach dem Tarifyertrag keine Rolle. Es ist daher fiir 
den Urlaubsanspruch rechtlich unbeachtlich, ob der Inhaber des 
Unternehmens wechselt."

Ober die Beitragspflicht der Lehrlinge zur Kranken-, Inyaliden- 
und Arbeitslosenversicherung wahrend der Aussetzzeit gehen die An- 
sichten auseinander. In Ubereinstimmung mit der Auffassung des 
Reichsarbeitsministeriums wird folgendes empfohlen:

I. K r a n k e n y e r s ic h e r u n g .
a) Ist der Grundlohn, den die Krankenkasse ais MaBstab fur Bei

trag und Leistung fiir den Kalendertag festgesetzt hat, ais Bruchteil 
des J a h r e s y e r d ie n s t e s  bereclinet, so muB wahrend der entscha- 
digungslosen Aussetzzeit der Krankenkassenbeitrag in  y o l le r  
H o h e  weiter entrichtet werden.

b) Ist dagegen der Grundlohn ais Bruchteil des W o c h e n v e r -  
d-ienstes w a h re n d  d e r Z e it  d e r V o l lb e s c h a f t ig u n g  be- 
rechnet und sind infolgcdessen Grundlohn und Beitrag wahrend der 
Zeit der Vollbeschaftigung hoher ais im Falle a, so ist wahrend einer 
entschadigungslosen Aussetzzeit nur der Beitrag zu zahlen, den die 
Krankenkasse nach § 494 RVO . fiir „Lehrlinge ohne E ntgclt" fest
gesetzt hat.

II. I n y a lid e n v e r s ic h e r u n g .
Voraussetzung ftir die Invalidcnversicherungspflicht ist eine „B e- 

schaftigung gegen Entgelt". Infolgedessen ruht wahrend einer ent
schadigungslosen Aussetzzeit die Beitragspflicht.

III: A r b e its lo s e n y e r s ic h e r u n g .
Lehrlinge sind nach § 74 des Gesetzes yersicherungsfrei; die Ver- 

sicherungsfreiheit erlischt 12 Monate vor Ablauf des Lehryerhaltnisses.
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Im  letzten Lehrjahre sind daher auch fur den Lehrling Beitrage zur 
Arbeitslosenversicherung zu entrichten. Da der Beitrag zur Arbeits- 
losenversicherung ais Zusclilag zum Krankenkassenbeitrag erhoben 
wird, gilt fur die Beitragspflicht wahrend der entschadigungslosen 
Aussetzzeit sinngemaB das gleiche wie fiir den Krankenkassenbeitrag.

Bewertung von Aufwertungshypotheken bei der Steuerveran- 
lagung. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 15. Januar 1929 —  
I Aa 842/28.)

Fur die Verm6gensbe\vertung ist im allgemeinen, soweit niclits 
anderes vorgeschrieben ist, der gemeine W ert der einzelnen Vermógens- 
stucke zugrunde zu legen. (§ 137 Reichsabg.-Ordn.) Der gemeine Wert 
wird durch den Preis bestimmt, der im gewóhnlichen Geschaftsverkehr 
nach der Bcschaffenhcit des Gegenstandes unter Beriicksichtigung 
aller den Preis beeinflussenden Umstande bei einer VerauBerung 
zu erzielen ware. (§ 138 Reichs-Abg.-Ordn.)

Fiir Aufwertungsfordcrungen ist in § 9 der Verordnung iiber 
Einbeitsbewertung und Vermógenssteuerveranlagung vom 14. Mai
1927 (Reichsges.-Bl. I, 119), bestimmt, daB diese ohne Rticksicht 
darauf, ob fiir die Aufwertung allgemein ein normaler Hochstsatz 
von 25% ihres Goldmarkbetrages vorgesehen ist oder nicht, m it ihrem 
tatsichlichen Barwert zu bewerten sind. Ais solclier ist derjenige 
Betrag anzusehen, der sich aus der im Feststellungszeitpunkt jeweils 
geltenden Verordnung des Reiclisjustizministers tiber die Berechnung 
des Zwischenzinses bei vorzeitiger Zahlung des Aufwertungsbetrages 
ergibt, d. h. fiir den 1. Januar 1927 87%, fiir den 1. Januar 1929
95.2°% , zur Zeit 97,92%.

A uf Grund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen kann nun 
aber eine Aufwertungsforderung sowohl hoher ais mit 25% , ais auch 
niedriger aufgewertet werden. AuBerdem liegt der Verkelirswert 
einer Aufwertungshypothek w eit unter dem amtlichen Umrechnungs- 
satz, und zwar selbst fiir erststellige Aufwertungshypotheken. Nach- 
stellige Hypotheken stehen noch w eit niedriger im Kursę. Bei dieser 
Saclilage werden die auf Grund der obengenannten Verordnung 
errechneten Zahlen den tatsiichlichen Yerlialtnissen nicht gerecht. 
Diese bestimmt zwar, daB, falls eine Aufwertung abweichend vom 
Normalsatz von 25%  vercinbart oder durch gerichtliehe Entscheidung 
angeordnet wird, der vereinbarte oder gerichtliche Satz zugrunde zu 
legen ist. Fiir den Fali, daB eine Einigung oder eine gerichtliche 
Entscheidung noch in der Schwebe ist, ist nichts bestimmt.

Bereits in seinem Urteil vom 14. August 1928 —  I A  470/28 —  
hatte der Reichsfinanzhof es miBbilligt, daB die Steuerbehorde auch 
in solchen Fallen ohne weiteres 25%  zugrunde legt. Vielmehr haben 
diese den gemeinen W ert der Aufwertungsforderung zu ermitteln, 
und zwar unter Beriicksichtigung aller Umstande des Einzelfalles 
durch Schatzung.

AuBerdem sind auch bei einem feststehenden Umreclinungssatz 
die tatsadilichen Yerhaltnisse zu beriicksichtigen, evtl. durch Ein- 
holung eines Sachverstandigengutachtens. Denn § 9 der Verordnung 
vom 14. Mai 1927 ist nur eine Anleitung fur die Bewertung im Rahmen 
von §§ 137, 13S, Reichsabg.-Ordn., hierbei kommt nur der Unterschied 
zwischen der gesetzlichen und iiblichen Verzinsung zum Ausdruck. 
Dem Steuerpfliclitigen bleibt der Nachweis unbenommen, daB der 
wirkliche W ert der Aufwertungsforderung geringer ist ais der Uni- 
rechnungswert nach der Yerordnung.
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KI. 4c. Gr. 35. 11 3430. Dr.-Ing. Hubert Hempel, Berlin-Charlotten- 
burg, Ebereschenallee 13-17. Dichtung fiir wasserlose Gas- 
behalter. 27. II. 30.

KI. 5C, Gr. 10. Q 1603. Hugo Queens, Gladbeck i. W., Bottroper 
Str. 350. Nachgiebiger Gleitschuh; Zus. z. Pat. 4S7 716.
4. IX . 28.

KI. 5C, Gr. 10. R  74 442. Friedrich Reidiger, Beuthen, O.-S., 
Parkstr. 17. Elastischer Metallgrubenstempel. 27. IV. 28.

KI. ig a , Gr. 1. A  49063. Dr.-Ing. Otto Ammann, Karlsruhe i. B ., 
Hertzstr. 4. Eisenbalinoberbau mit liickenlos verlegten 
Schienen. 27. X . 26.

KI. iga , Gr. 11. Y '23 233. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dilssel- 
dorf, Breite Str. Schraubenlose Schienenbefestigung auf 
eisernen Schwellen mit einer den SchienenfuB erfassenden 
Z-formigen Klemmplatte und einer aus der Schwellendecke 
ausgepreBten Briicke zur Fiihrung eines die Klemmplatte 
festhaltenden Keils. 24. X I. 27.

KI. iga , Gr. 15. K  n o  787, Kerb-Konus G. m. b. H., Dresden-N. 15, 
Planitzstr.-Industriegelande. Sicherung gegen Abschrauben 
von Schraubenmuttern. 16. V III. 28.

KI. ig a , Gr. 16. JI 102 767. Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg 
A. G., Niirnberg. Schienenspaltuberbriickung zwischen den 
Gleisen von Drehbriicken und ortsfesten AnschluBgleisen.
30. X II. 27.

KI. ig a , Gr. 26. R  73 739. Paul Riiggeberg, Berlin-Tempelhof, 
Friedrich-Wilhelm-Str. 83. Verfahren zum SchlieBen 
groBerer Liicken bei SchienenstoBen unter Anwendung des 
aluminothermischen SchmelzguBverfahrens. 17. II . 28.

KI. iga , Gr. 30. L  77 026. W alter Liicken, Herford i. W ., Auf der 
Freiheit 10, Gegen eine Bahnschwcllc abgestutzter Prefi- 
luftscliwellenstopfer. 17. X II. 29.

KI. ige , Gr. 2. H 115468. Karl Halbach, Dusseldorf, Hohenzollem- 
str. 36. Durch ein hydraulisclies Bindemittel gebundene 
MakadamstraBendecke. 29. II. 28.

KI. 2oi, Gr. 4. K  116759. Koch & SterzelA.-G ., Dresden, Zwickauer 
Str. 40-42. Yorrichtung zum elektrisclien Auftauen von 
vereisten metallischen Gegenstanden, insbes. von Weichen- 
zungen. 25. IX . 29.

KI. 201, Gr. 24. W  80 745. Gustav Wiesert, Saarbrucken 1, Kanal- 
str. 35. Gefahrenmelder, insbes. fur Notsignale in Eisen- 
bahnzttgen. 25. X . 28.

KI. 37b, Gr. 2. Sch 89 745. Bernhard Schneider, Ferlin NO 18, 
Schneidemiihler Str. 11. Bauplatte. 11. III. 29.

KI. 37b, Gr. 3. M 103 179. Mannesmannrohrenwerke, Dusseldorf.
Aus einem Rohr gezogener Mast, Kandelaber, Ladebaum
o. dgl. mit Absatzen verschiedenen Querschnitts. 28. I. 28,

KI. 37 b, Gr. 5. O 18 143. Dipl.-Ing. Rudolf Ohmstede, Stuttgart.
Albertstr. ib . Róhrfórmige Diibelhiilse aus Weichmetall
mit durchgehendem Langsschlitz. 27. IV. 29.

KI. 37C, Gr. 8. K  117580. Ernst KrUsche, GroBpostwitz, Sachsen. 
Kittlose Glasdachdeckung. 25. V II. 29.

KI. 370, Gr. 10. H 103 g78. Wilhelm Herbst, Wien; Vertr.: Dipl.- 
Ing. R. Fischer, Pat.-Anw., Dresden. Schalung fiir Beton- 
decken. 13. X . 25. Osterreich 23. V II. 25.

KI. 42C, Gr. 10. H 120 357. Josef Hake, Oberhausen, Rhld., Scheffel-
str. 32. Absteck- und MeBgcrat. 16. II. 2g.

KI. 42 c, Gr. 19. F  65444. O tto Fennel Sohne, Kassel, Konigstor 16.
Doppelbildentfernungsmesser m it MeBlatte am Ziel. 20. II. 
1928.

KI. 62a, Gr. 41. K 1 10 5 5 9 . Dr.-Ing. e. h. Otto Kroll, Berlin-Dahlem, 
Cronberger Str. 26. Vorrichtung zum Yerankern von Luft- 
schiffen auf Wasserflachen. 30. V II. 28.

KI. Ć2a, Gr. 41. R  68 461. Vincent Crane Richmond und George 
Herbert Scott, Gardington, Bedfordshire, England; V ertr.: 
Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Y or
richtung zur Yerankerung von Luftschiffen an einem Mast 
unter Verwendung seitlicher Leitseile. 14. V III. 26.

KI. Soa, Gr. 47. H 118379. Karl Herzog, Niederurnen,, Schweiz;
V ertr.: R. H. Korn, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Vorrichtung 
zum Entfernen der noch plastischen, durch Aufwickeln von 
Asbest-Zement-Platten gebildeten Rohren vom Wickeldorn. 
22. IX . 28. Schweiz 22. X I. 27.

KI. 8ob, Gr. 25. K m  675. Dr. Heinrich Kretzer, Koblenz, Mainzer 
Str. 76. Verfahren zur Herstellung wasseriger Bitumen- 
emulsionen; Zus. z. Anm. K  102 145. 13. X . 28.

KI. 81 e, Gr. 104. A 55 503. Anhaltische Kohlenwerke Halle a. d. S„ 
Prinzenstr. 16 u. Dipl.-Ing. Ernst Peters, Petsa, Post Rositz, 
Thilr. Vorrichtung zum restlichen Entleeren klebrigen 
Schtittgutes aus Kippwagenziigen. 26. IX . 28.

KI. 8re, Gr. 136. A  59732. A T G  Allgemeine Transportanlagen 
Ges. m. b. H., Leipzig W  32. Vorrichtung zum Entleeren 
von GroBraumbunkern mittels langs des Bunkerauslaufes 
bewegbarer Ausraumer, 25. X I. 29.

KI. S ie , Gr. 143. D 58071. Claus Dreyer, Berlin-Lichtenberg, 
Kielblockstr. 6. Ais Rohrbruchventil wirkendes AbschluB- 
ventil fiir Fliissigkeitsbehaltcr, z. B . Tanks. 28. III. 29.

KI. 843, Gr. 3. K  106431. Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., 
Magdeburg-Buckau. Antrieb fur ein Hubschutz mit Eis- 
klappe. 18. X . 27.

KI. S4d, Gr. 2. M 95 122. Maschinenfabrik Buckau R. W olf A.-G., 
Magdeburg. A uf Raupenketten laufender Bagger, der auf 
der einen Seite die Eimerleiter und auf der Gegenseite einen 
Ausleger mit Fórdereinrichtung tragt, 2. V I. 26.

KI. 85b, Gr. i. A 49365. Dr. Oskar Adler u. Dr. Rudolf Adler, 
Karlsbad, Tschechoslowakische Republik; V ertr.: Dipl.- 
Ing. L . Werner, Pat.-Anw., Berlin SW  11. Verfahren zur 
Reinigung von Wasser; Zus. z. Anm. A  46007, 29. X I. 26. 
Tschechoslowakische Republik. 14 V. 26.

Fiir tlie S ch rifllc itu n g  v era n lw o rilirh : P rof. Dr.-Ing. E . Probst, K arlsruhe i. li .:  fiir ..D ie Baunorm ung*': R egierungsbaum eister a. D . K . Sander, Berlin. 
\ erlag  von Julius S prin ger in B erlin  W .—  D ru ck von H. S. H erm ann G. m. b. H ., Berlin S W  19, BeulhstraOe 8.


