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AUSFUHRUNG EINER LIC H TB O G E N SC H W E ISSU N G  IM H O C H B A U  MIT P R O B E BE LA ST U N G  
UND PRUFUNG DER SCHW EISSUNG IM LABORATORIUM .

Von Dipl.-Ing. Ii. Gerhart und Dipl.-Ing. II. Treimer, Miinchen.

O b e r s ic l i t :  Die Einzelheiten einer StumpfschweiBung mittels 
Lichtbogen werden unter Erliluterung durch Skizzen und Lichtbilder 
eingehend dargelegt. AuBerdem werden die Ergebnisse einer Labora- 
toriumsuntersuchung fiir eine unter den gleichen Umstanden durch- 
ge/iihrte ProbeschweiBung mitgeteilt.

Beim  N eubau der Studiengebaude des D eutschen M useum s 
in M iinchen, dessen R o h b a u 1 seit kurzem  fertiggeste llt ist, 
wurde nach A usfiihrung der Stahlskelettkonstru ktion, der AuBen- 
mauern und des groBten T eiles der Zw ischendecken eine A nderung 
in der R ąu m gestaltu n g des groBen KongreBsaales getroffen.

Schnitt a -b

Es w urde dadurch erforderlich, die D eckentrager in H ohe der Saal- 
galerie au f der N ordseite iiber die Stiitzen  hinaus zu verlan gem .

D ie vorhandetien D eckentrager I N P  45 w aren m it den Saulen 
bestehend aus 2 C 35 durch V erkeilun g biegungsfest verbunden 
und d ich t an den Saulen abgeschnitten. D ie  erforderliche 
V erlangerung der D eckentrager w ar daher m it H ilfe vo n  Ver- 
laschung n ich t oder w enigstens sehr schw er m óglich (s. A bb. 1). 
E s w urde deshalb vo n  dem  Ingenieurbiiro Streck und Zenns, 
das m it der statischen  B earbeitun g der gesam ten N eubauten 
betraut w ar, vorgeschlagen, an die D eckentrager I N P  45 durch

1 s. K . B a s s le r ,  Die Neubauten des Deutschen Museums in 
Miinchen, Stahlbau 1930, H eft 10.

Lichtbogenschw eiBung ein T ragerstiick  vom  gleichen P rofil 
m it der erforderlichen L an ge stu m p f anzuschlieBen. A n  der 
SchweiBstelie ergab sich hierbei aus dem K ragm om ent eine 
Biegebeanspruchung vo n  rund 850 kg/qcm .

Z u r Yorbereitun g fiir die SchweiBung w urden die vorhande- 
nen D eckentrager sowie die- A nschluBstiicke derart bearbeitet, 
daB an der A nschluBstelle fiir 
den Steg eine X -N a h t, fiir den 
oberen und auch fiir den unteren 
F lan sch eine nach oben offene 
V  - N a h t entstan d (s. A b b . 2).
D u rch  diese A nordnung der N ah te  
w urde eine einfache SchweiBung 

'erreich t und vo r allem  die schwie- 
rige A rb e it des sogenannten D ber- 
kopfschw eiBens verm ieden. D ic 
neuen T ragerstiicke  w urden als- 
dann au f einem  entsprechenden 
G eriist in ihre rich tige  L ag e  
gebracht, w obei an der A nschluB
stelle  zw ischen den P rofilen  eine 
L iicke  v o n  etw a  2 m m  freiblieb 
(s. A b b . 3). D ie E lektroden , die 
neben der Z u verlassigk eit des 
SchweiBers die H auptrolle  spielen, 
w urden vo n  der A rcos G e s .m .b .H . 
fiir Schw eiBtechnik in A ach en  in 
um hiillter F orm  geliefert. A u f der 
B austelle  stan d  W echselstrom  von 
380 Y o lt  zur Y erfiigu n g, der m it 
H ilfe  eines kleinen T ransform ators 
a u f die G ebrauchsspannung von 
etw a 25 V o lt  bei 110 A m perc 
geb rach t w urde.

Zu Beginn der SchweiBung 
w urden die ausgerichteten  T rager- 
stiicke zunachst geheftet, d. h. an 
einzelnen P u n k ten  leich t ange- 
schw eiBt, um  ein V erschieben bei 
der w eiteren A rb eit zu verh in dem .
AnsclilicBend w urden dann die 
N ah te  in m ehreren L agen  m it dcm  
E lek tro d en m aterial gefiillt. Infolge 
der groBen D ick e  der F lanschen, die 
durch V  -N a h te  verbunden wurden, 
w aren  b is zu 4 L agen  erforderlich 
(s. A b b . 4). W ich tig  ist hierbei, daB jede L age  nach dem A uf- 
brińgen durch H am m crn und A bbiirsten  gu t gereinigt w ird, um 
etw aige Schlackenbildung zu entfem en. F iir  die H erstellun g 
von  sieben derartigen SchweiBungen w urden vo n  einem .SchweiBer 
etw a  3 norm ale A rb eitsta ge  gebraucht.

N achdem  diese A rbeiten  zur vollsten  Zufriedcnheit der 
B au leitu n g (A rch itekt K . Bassler) ausgefallen w aren, w urden 
auch au f der gegeniiberliegenden Seite des Saales V erlangc- 
rungen der D eckentrager m ittels Anschw eiBung durchgefiihrt, 
um  die A uskragung der G alerie zu vergróBern. H ierbei w urde 
zur K o n tro lle  m it H ilfe  eines H ebels eine P robebelastun g aus
gefuhrt. A n  der Schw eiBstelie, die in der gleichen A rt  
w ie oben eingehend geschildert, ausgebildet w ar, traten

Droufsidit

Abb. 2. Konstruktion 
der SchweiBnaht.
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Abb. 5. Kaltbiegeprobe.

Abb. 4. Halbfertige SchweiBnaht.

und durch das E ntgegenkom m en vo n  H errn Professor F ópp l 
konnte dieses Probestiick  im  m echanisch-technischen L ab o ra 
torium  der T echnischen H ochschule M unchen eingehend unter- 
such t w erden. D ic P riifun g erstreckte  sich auf die E rm ittlu n g 
der Zu gfestigkeit, K a ltb icgefa h igk eit und auf die Feingefiige- 
untersuchung, dereń E rgebnisse im folgenden auf G rund des 
Priifungszeugnisses au fgefiih rt w erden:

I. P r i i f u n g  a u f  Z u g f e s t i g k e i t .

F iir  diese P riifun g w urden 2 Probesta.be hergestellt, die 
in der M itte  der Sch aftlan ge  die Schw eiBnaht trugen . D ie 
Bruchdehnung w urde auf eine M eBlange vo n  5.65 ■ V f  bezogen.

Nr.
Quers

B reite

chn itt

D ick e

Streck- 
grenze in 
kg/qcm

Zugfestig-J D ehnung

^  111 : in Pro z.
kg/qcm  1

1
2

1,96
2,02

1,48

L 54

2760
2580

1
4270 19,0 
3810 21,2

B em erku n gen : D er B ru ch  der beiden S tab e  erfolgte  e tw a  40 mm 
auBerhalb der Schw eiBstelle, w obei diese n ich t angerissen w urde. 
N orm aler F luBeisenbruch.

D ie  F estigk eitsw erte  sind au f den B lech ąu ersch n itt 
und n ich t a u f den Q uerschn itt der Schw eiB naht bezogen. D ie 
D icke der Schw eiBnaht betrug e tw a  2,1 cm , sie w ar also um  
etw a  0,5 cm  groBer ais jene des B leches.

I I . K a l t b i e g e p r o b e  (s. A b b . 5).

F iir  diese P riifun g w urde ein Streifen  vo n  2,5 cm  B reite, 
der in d er M itte  die Schw eiB naht tru g, verw endet. B e i einem 
B iegew in kel vo n  90° zeigten sich a u f der Zugseite kleine Anrisse.

Abb. 3. Trager vor der SchweiBung.

hierbei B iegebeansprucliungen bis 1850 kg/qcm auf. Irgend- 
w elche D eform ationserscheinungen oder dergl. konnten 
an der Schw eiBnaht n ich t b eobachtet werden, trotzd em  die 
L a s t  iiber 24 Stun den  aufgebracht blieb. E in e M essung der D u rch
biegung erfolgte n icht, da der T rager das G lied einer kom pli- 
ziertćn  Rahm enform  w ar und daher infolge der D eform ation  
des gesam ten System s die M essung sehr schw ierig gewesen w are 
bzw . unbrauchbare Ergebnisse geliefert hatte.

G leichzeitig m it dieser SchweiBung wurden a u f der B a u 
stelle  m it den gleichen E lektroden  und vo n  dem selben SchweiBer
2 P la tten stiick e  vo n  120 m m  B reite  und 15 m m  Starkę m ittels 
einer V -N a h t  zw ecks P riifun g im  L aboratorium  zusam m enge- 
schw eiBt. D urch Y e rm ittlu n g  von  H erm  Professor K apsch
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D er B iegew in kel beim  p lótzlichen D urchbrechen betrug 120°. 
Bruchaussehen gu t.

H ierzu w ird  bem crkt, daB die D eutsche R eichsbahn und 
der FachausschuB fiir Schw eiBtechnik fiir elektrische L ich t- 
bogenschweiBung einen M indestbiegew inkel von 6o° und fiir die 
G asschm elzschw eiBung einen solchen vo n  120° verlan gt.

I I I .  G e f t i g e u n t e r s u c h u n g  (s. A b b  6).

H ierfiir w iirde ein F ein schiiff in iiblicher W eise hergestellt 
und m it  alkoholischer Salpetersaure geatzt. D ie  B esichtigun g 
m it bloBem  A u g e  ergab einige kleine L ócher in der Schw eiBnaht, 
d ie in V -F o r m  hergestellt w ar.

D ie  m ikroskopische U ntersuchung ergab einen K ohlen stoff
g eh a lt des B leches von etw a o ,x % . D as B leclifeingefiige ist 
in der H au p tsach e gleichm afiig rein, zeigt etw as Zeilen struktur 
und einige kleine sulfitische Schlackeneinschliisse. D as Gefiige 
en tsp rich t dem nach norm alen FluBeisen. D er K o h len sto ff
g e h a lt der Schw eiBnaht is t kleiner ais o,1 % , die SchweiBstelle 
ze ig t  gleichm afiig kleine K rista lle , kein  tJberhitzungsgefuge, 
jedoch einige groBere o xyd isch e Schlackeneinschliisse und kleine 
Poren. D er U bergan g von  Schw eiBgut zu Blech ist sehr gut, 
an einzelnen Stellen im  B lech is t unbedeutende K rista llver- 
groBerung zu bem erken.

E s ze ig t sich also, daB die vorliegende SchweiBung, die im 
R ahm en eines norm alen B austellen betricbes erfolgte, vollkom m en 
einw andfrei w ar. W enn  nun auch das SchweiBen fiir groBere 
G csanitkonstruktionen erst im  Stadium  des Versuches steh t 
und noch m anche V o rarb eit iiber zw eckm afiige W ahl der K on- 
struktionsglieder und der K notenausbildungen geleistet werden

mufi, so h ilft  in einzelnen F allen  die Schw eiBung schon heute 
iiber Schw ierigkeiten  hinw eg, die m it den bisherigen M itteln  
der Y ern ietun g und Y erschraubun g n ich t oder nur auBerst um- 
standlich  b ew altig t werden kónnen. D ie  Probebelastun g sowie

Abb.6. Feinschiiff der ProbeschweiBung.

die L aboratorium spriifung h a t in diesem F alle  bewiesen, daB 
m an zur F estigk eit der Schw eiBnaht bei einw andfreier Aus- 
ftihrung volles Y ertrau en  haben kann, und es ist nur zu wiinschen, 
daB die w eitere rasche E in fiih run g der L ichtbogenschw eifiung 
nicht durch allzu enge und vorsichtige behórdliche Yorschriften  
gehem m t w ird.

FESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN DER S C H W A R ZW A LD H Ó LZE R .

Von Prof. Dr.-Ing. E. Gaber, Karlsruhe.

E s w urden in der Y ersu ch san sta lt fiir H olz, Stein, Eisen 
an der' Technischen H o ch sch ule—K a rlsru h e je  drei Staninie 
Tannen-, F icliten - und R otbuch en holz aus dem  B adischen 
Schw arzw ald un tersu cht m it dem Z w ecke:

1. brauchbare M ittelw erte  fiir die F estigkeitseigenschaften  
dieser H olzer zu finden,

2. den E influB des A lters a u f diese Festigkeitseigenschaften  
zu untersuchen.

D ie F irm a H im m elsbach A .G . in F reiburg h atte  aus den 
neun Stśimmen, deren A lte r  und S tan d ort genau bekan n t war, 
die Y ersuch skórper an gefertigt. D ie  Stam m e w aren im A u gu st 
und Septem ber g efa llt und im D ezem ber zersagt worden. D ie 
V ersuchskórper lagerten  dann einige M onate im  Priifraum , bis 
die Y ersuch e durchgefiihrt w urden , Y o n  jeder H o lzart w aren 
drei im  A lte r  e tw a  gleich w eit auseinander liegende Stam m e ge
w ahlt w orden. L eider stam m ten  sie aber n ich t vom  gleichen 
Standorte, so daB neben dem  A lte r  sich  au ch  dic U nterscliiede 
in den W achstum sbedingun gen  bem erkbar m achen konnten.

T a n n e  F i c  h t e  R o t  b u  c h e

S tan d ort A lte r  S ta n d o rt A lte r  S tan dort A lte r

Bleibach 38 Jahre E lzach  32 Jahre W ehr 40 Jahre
U tzenfeld  59 ,, „  ,
Donau- F reiburg 56 „  W yh len  55 „

eschingen 73 ,, B ritzingen  70 ,, Schónau 78 ,,

A u s jedem  dieser neun Stam m e w urden im allgem einen je  
drei Versuchskórper fiir den ZerreiB-, ftir den D ruck-, fiir den 
Biege- und fiir den Schubversuch an gefertigt, so daB die einzelnen 
Festigkeitszahlen  eines Stam m es ais M ittel aus drei E in zelver- 
suchen gefunden wurden.

D ie  G estalt der Versuchskórper ze igt B la tt  1 a.

In  der folgenden L istę  sind die allgem einen Angaben iiber die 
einzelnen H olzkórper zusam m engestellt.

T an n e F ich te B uche

F eu ch tigk eit in % 13.5 12,5 12,7 I 5.5 12,0 12,6 13.5 13.2 13.3

D arrgew ich t
in t/1113 . . . o ,44 °,45 0,40 0,36 o ,37 °-39 0,61 o,Go 0,63

F riih holzbreite
des Jahresrin-
ges in 111111 . . 1 .3 2 1,88 2,01 1,84 2,31 2,14 1,64 1,29 1,56

Spath olzbreite  in
m m ................... 0,81 L23 1,14 1,01 1,06 L03 o.39 °,33  o ,33

A n teil des S p at
holzes in %  . 43 40 37 35 34 32 20 20 17

A lte r des Stam 
mes in Jahren . 38 59 73 32 70 40 55 78

B ei allen drei H olzarten  n im m t im grofien ganzen der Feuch- 
tigk e itsgelia lt des zim m ergelagerten H olzes m it dem A lte r  ab.

M it Ausnahm e der T anne scheint das D arrgew ich t m it zu- 
nehm endem  A lte r  gróBer zu werden.

F ich te  und B uch e haben im zim m ergelagerten Zu stand den 
gem ittelten  gleichen F eu ch tigk eitsgeh alt von  13 ,3 % , wali ren d 
die T an n e etw as weniger, nam lich nur 12 ,9%  im  M ittel, 
aufw eist.

D as D arrgew ich t w ach st in der R eihenfolge T an n e, F ich te , 
B uche in den M ittelw erten an von  0,33 au f 0,37 auf 0,61.

D er prozentuale A n teil des Spatholzes w ach st aber in der 
Reihenfolge Buche, F ich te , T an n e von  19 a u f 32 a u f 40%  an.

D ie  B r u c h f e s t i g k e i t e n .

A is jew eiliger M ittelw ert aus drei E inzelversuchen bei lang- 
śam  bis zum  B ru ch  ansteigender B elastun g ergaben sich fiir 
die drei verschieden alten  Stam m e der drei H olzarten  bei 
B iegun g sowie D ruck, Z u g und Schub p arallel zur F aser fo l
gende W erte:



F/ch/e

(j231%<1250%
Q26S%

'Zug
'Druck

Bruchspannuny: 
Zug 560 >'9/cmi 

Dmch WO «

7\Q2S5%

^'Ztjg
'DrucA

Bruc/ispannung. 
Zug 600/y/cm* 

Druc/rVW "

Brucfrsponnung 
Zug TTSOty/cm1 

DrucA svo »

Oehnung m

ąs20%
Bieguna

Bruc/ispannung 
*56 ty/cm*

qr/6%

Bruchspannung
teotycm *

3  W Ag/cm1

o ą i ąr qe qs 
Durchb/egung in cm

o Q2 ąr ą6 qs 
Durchbiegung /h cm

Abb. 1.
Durchbiegung in cm
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A l ter . . 
Zug . . 
D ru ck  . 
B iegung 
Schub .

T a n n e  F i c h t e  B u c h e
B ruchfestigkeiten  in kg/cm 2

38 59 73 32 56 7°  40 55 78
625 440 610 600 620 570 1090 1170 1310
44° 490 500 4 9 0 - 4 1 0 — 430 527 576 528
437 54°  39°  4^° 49°  420 920 980 930

4457 48 44 47 49 88 92 92

Y erh altn is  der einzelnen F estigk eiten  zueinander

D ruck/Zug . 0,70 1 ,11  0,82 0,82 0,66 0,75 0,48 0,49 0,40
Biegung/Zug 0,70 1,23 0,64 0,77 0,79 0,74 0,84 0,84 0,71
B iegu n g/D ru cki,o 2  1,10  0,78 0,94 1,20 ‘0,98 1,74 1,70 1,76 
Schub/Bieg. . 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,10 0,09 0,10
Schub/Zug . 0,09 0 ,11 0,07 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07

A ndere F orscher haben fiir T an n e und F ich te  folgende Ver- 
haltniszahlen  gefunden:

D ruck/Zug Biegung/Zug Schub/Biegung 
T an n e 0,85 0,82 (

B a u  m a n n
F ich te  0,75 o ,7 4  I

0,14 T e t m a j e r

A us unseren Zahlen kan n  m an folgende M ittelw erte  er- 
rechn en :

T anne 0,88 0,86 0,12
G a b e r F ich te o ,74 °>77 0,10

B uch e 0,46 0,80 0,10

D e r  E in f l u B  d e s  A lte i^ s a u f  d ie  B r u c h f e s t i g k e i t e n .

E s  laBt sich ein A nw achsen der F estigk eiten  m it zunehmen- 
dem  Stam m alter nur feststellen

an der Tanne, und hier auch n ur beim  D ruck, 

bei der Buche, und hier auch nur beim  Zug.

D ie besonderen U m stande, unter denen ein Stam m  ge- 
w achsen ist, sowie die Verschiedenheiten im  lio lz e  cin und des 
gleichen Stam m es haben einen w eit groBeren E influB auf die ver- 
schiedencn B ruchfestigkeiten  ais das A ltcr.

D ie  A b h a n g i g k e i t  d e r  B r u c h f e s t i g k e i t e n  
v o m  S p a t h o l z a n t e i l .

B e i den verhaltnism aBig engen Jahresringen der drei Buchen- 
stam m c h a tte  das Spath olz den geringsten prozcntualen  A n teil. 
Sein A n teil w ar am  gróBten bei der T anne. W enn m an bei den 
in der N a tu r der Sache liegenden groBen U ńsicherheiten iiber- 
h au p t vo n  einer G esetzm aBigkeit reden darf, so kann man 
vie lleich t folgern, daB die B ruchfestigkeiten  m it dem  prozen- 
tualen  A n te il an  Sp ath olz w achseo. D ieser F olgerung wider- 
sprechen n ur die D ruckfestigkeitszah len  bei der T anne und die 
Zugfestigkeitszahlen  bei der B uch e. B ekan n tlich  is t  dic F estig
k e it des reinen Spatholzes rund doppelt so groB ais die des 
reinen F riihholzes. B aum ann  folgcrte  aus der K u geld ru ck h arte  
h ierfiir bei bosnischer F ich te  die W erte  1300 und 500 kg/cm 2. 
B eim  N adelholz ist das Sp ath olz auch bei verschieden w eiten

A m  gleichm aBigsten verhielten  sich die drei Buchenstam m e 
beim  D ruckversuch. So w urde bei der 78 jahrigen B uch e ge
funden ais D ru ck festigkeit 6x6 —  607 —  613 kg/cm 2. Beim  
Zug m it 1320, 1210 und 1400 kg/cm 2 und bei der B iegung 
m it 930, 1030 und 830 kg/cm 2 w aren auch hier die A bw eichun- 
gen w ieder groBer. D ie  groBe Streuun g der E in zelw erte  bei 
F estigkeitsversuchen  an H olz is t bedingt durch Zufalligkeiten, 
wie w echselnde B reite  der Jahresringe, schrager V erlau f der 
F asern, kleine A ste  u. dgl., und tr it t  beim  Zug- und B iegever- 
such besonders auf.

B em erkensw ert ist, daB fast durchw eg bei allen neun 
Stam m en die Z u gfestigkeit erheblich groBer ais die D ruck- 
und die B iegefestigkeit w ar. D ie Sch ubfestigkeit b e trag t im  
groBen D u rch sch n itt n ur 8%  der Zug- und 10 %  der B ie g e 
festigkeit.

Jahresringen nahezu gleich breit. D araus fo lgt, daB sein pro- 
zen tualer A n te il und die H olzfestigke it im  allgem einen um  so 
gróBer ist, je  d ichter die Jahresringe sind (W eber).

D ie  F e s t i g k e i t  in  A b h a n g i g k e i t  v o m  D a r r g e w i c h t .

E s  scheint, daB bei F ich ten  und B uchen  das D arrgew ich t 
bei alteren Stam m en gróBer ist ais bei jun gen ; m an kann aber 
n ich t unbedingt folgern, daB ein hoheres D arrgew ich t in  der 
gleichen H o lzart auch hohere F estigk eitsw erte  verb iirgt. E s 
zeigt sich aber zweifellos, daB H olzarten  m it hohem  D arrgew icht, 
w ie z. B . die Buche, w esentlich groBere F estigk eiten  haben a is ' 
H olzarten  m it geringem  D arrgew ich t w ie  F ich te  und Tanne. 
R u d e l o f f  und W e b e r - M i k o l a s c h e k  freilich  glauben bei ihren 
Versuchen gefunden zu haben, daB auch bei der gleichen H o lz
a rt die F estigk eit m it dem D arrgew ich t steigt.
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In folgender Listę sind unabhangig vom Alter gemittelte 
Zahlen gebildet.

Zugfestigkeit

Biegefestigkeit
Schubfestigkeit

kg/cm2

Fichte Tanne Buche

0.37 o,43 0,61 t/m3
600 560 1190 kg/cm2
440 480 54° lcg/cm2
456 460 940 kg/cm2
47 49 91 kg/cm2

a

200

100

kg/cm2

cr/E \\
Zuq
Drui
Bieg

•k-
mg -\\i

a
300

200

100

Mittel aus neun Einzellinien dar. Bei den einzelnen Holzarten 
wichen die er/E- Linien teils sehr stark von einander ab. Bei allen 
drei Holzarten und allen drei Beanspruchungsarten nehmen die 
E-Werte mit zunehmender Spannung ab, also die Dehnungen 
rascher zu ais die Spannungen. Die Abnahme von E ist bei 
Tanne und Fichte viel starker ais bei Buche.

Bei allen drei Holzarten ist ferner der aus dem Biegeversueh 
gefundene E-Wert kleiner ais der aus dem Zug- oder Druckver-

<r/£

ZUQ—’
Bruck-
Biegun 1— V

Abb. 2. Buche.
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Abb. 3. Tanne.
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Abb. 4. Fichte.

Das Darrgewicht der Buche betragt das 1,65 fache von dem 
der Fichte und das 1,42 fache von dem der Tanne. Ihre Zug- 
und Biegefestigkeit aber betragt tiber das 2 fache von dem der 
Fichte und der Tanne. Nur die Druckfestigkeit bleibt hinter 
der Zunahme des Darrgewichtes zuriick und steigt nur auf das 
1,2- oder 1,1 fache der Fichte oder Tanne. Aus diesen kleinen 
Yersuchsreihen kann man daher mit allem Vorbehalt dic Fol- 
gerung ziehen, daB bei den drei verschiedenen Holzarten Tanne, 
Fichte, Buche die Druckfestigkeit zwar mit dem Darrgewicht 
wachst, aber in viel langsamerem MaBc ais dieses.

Die Tanne hat ein um rund 10% hóheres Darrgewicht ais 
die Fichte und eine um den gleichen Betrag hohere Druckfestig
keit; auch die Schub- und Biegefestigkeit ist hóher; nur bei der 
Zugfestigkeit macht sich das hohere Darrgewicht nicht giinstig 
bemerkbar.

Das elastische Verhalten der drei Holzarten bei 
einmaliger Belastung.

Die a/e- und o-//-Ivurven auf Abb. 1 wcichen nicht allzu stark 
von der Geraden ab. Bei kleineren Spannungen sind sowohl bei 
der Tanne wie bei der Fichte die Formanderungen durch Zug 
etwas gróBer ais durch Druck. Nur die Buche verha.lt sich 
gegeniiber Zug und Druck ungefahr gleich. Bei allen drei Holz
arten und bei allen drei Beanspruchungsarten wachsen die 
Dehnungen etwas rascher ais dic Spannungen. Das beweisen 
auch die drei Abb. 2, 3 und 4, wo fiir die verschiedenen Span
nungen das Verlialtnis E =  aj e, also nicht dic Tangente 
d a
—, sondern der Sehnenwinkel aufgetragen wurde.

Nach den Regeln der Festigkeitslehre wurde ferner beim 
Biegeversuch aus dem bekannten Moment und der gemessenen 
Durchbiegung der jeweilige E-Wert berechnet. So konnte der 
hier kurz, wenn auch nicht ganz richtig „Elastizitatsmodul E“ 
genannte Wert in Abhangigkeit von der Spannung aufgetragen 
und konnten die a/E-Linien fiir Zug, Druck und Biegung ge- 
zeichnet werden (Abb. 2, 3 u. 4). Jede einzelne Linie stellt das

'/g/cm1 
katem2 

‘Buche ą  - inbkg/cm!

such gefundene. Auch hier sind die Unterschiede bei Tanne und 
Fichte wieder wesentlich gróBer ais bei Buche. Die Buche 
entspricht am besten den 
Annahmen der Festigkeits- 
lęhre, die Fichte aber am 
wenigsten.

Auf Abb. 5 sind die 
Spannungsdehnungslinien fiir 
Zug, Druck und Biegung des 
59-. 56-, 55jalirigen Tannen-,
Fichte-, Buche-Stammes so 
zusammengezeichnet, daB das 
verschiedene Verhalten der 
drei Holzarten leicht erkannt 
werden kann. Sowohl bei 
Biegung wie bei Druck ist 
die Reihen folgę der Giite 
Buche — Tanne — Fichte.
Nur beim Zug andert sie sich 
in Buche — Fichtc — Tanne.

DaB die ,,Festigkeit" mit 
zunehmender Belastungsge- 
schwindigkeit wachst, beweist 
ein Druckversuch mit der 
55jahrigen Buchc aus Wyh- 
len, welche binnen 55Sekunden 
zerdruckt 643, aber ganz lang- 
sam zerdruckt nur 558 kg/cm2, 
also nur die 0,86 fache Druck
festigkeit ergab.

anne aa - ISO kg/cm! 
-Fichte Og-mo - 
Buche ą -  576- -

300,
cr

fVćW

0,2 0,3
Dehrtungin

01E

V
,  d - n

'̂ ybnne ae 
 ̂ZSf/ch/e 
; ''Buche o. -

0,2 0,1 06 
BurM/egung m cm
59 j&Hrige Tanne 
56jahrigc Fichte 
55jahrigc Buche

Abb. 5.
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Der EinfluB des Alters auf das elastische Yerhalten.
Fiir die drei Spannungen von 100, 200 und 300 kg/cm2 wur

den dic beini Zug-, Druck- und Biegeversuch gefundenen E- 
Werte in nebenstehender Listę fiir die verschieden alten Holz- 
stamme zusammengcstellt. Alle Zahlen sind in kg/cm2 aus- 
gedriickt.

Alter in Jahren . . 

Zug in kg/cm2 . . .

Druck in kg/cm2 . .

Biegung in kg/cm 2 .

T anne F ic h te B uche

38 59 73 32 56 70 40 55 78
100 122 000 110 000 143 000 125 000 154 000 129 000 135 000 161 000 164 000
200 123 000 106 000 126 000 121 000 147 000 129 000 133 000 154 000 170 000
300 122 000 103 000 117 000 119 000 143 000 130 000 133 000 150 000 161 000

100 114 000 158 000 145 000 190 000 100 000 140 000 133 000 197 000 204 000
200 114 000 140 000 136 000 171 000 96 000 125 000 148 000 189 000 196 000
300 n i  000 128 000 126 ooó 158 000 76 000 119 000 155 000 180 000 191 000

100 n6 000 122 000 107 000 108 000 98 000 99 000 162 000 148 000 133 000
200 107 000 113 000 99 000 101 000 91 000 93 000 161 000 143 000 119 000
300 — 107 000 95 000 — — — 157 000 142 000 123 000
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N u r bei den beiden H olzarten  T an n e und B uche und hier 
w iederum  nur bei D ru ck  w erden m it dem  A lte r die E -W erte  
gróBer, also die D ehnungen kleiner. B ei Zugbeanspruclning 
nehm en die D ehnungen m it zunehm endem  A lte r  des Holz- 
stam m es n u r noch bei der B u ch e ab. B ei der B iegung m acht 
sich bei keiner der drei H olzarten  das gróBere A lte r durch Yer- 
ringerung der D urchbiegungen bem erkbar.

D a s bekan n te A bnehm en der E -W erte  bei starkerer B ean 
spruchung p ra g t sich auch in folgender L istę  aus, in w elcher die 
un abh an gig vom  verschiedenen A lte r der drei Stam m e gebildeten 
E -M ittelw erte  aus jew eils neun Versuchen zusam m engeschrieben 
wurden.

Spannung T an n e F iclite  B uche

kg/cm 2
io o  124 000 135 000 152 000

Zug in kg/cm 2 . . 200 118 000 131 000 15 10 0 0
300 113 000 130000 147000

100 139000 144000 180000
D ruck in kg/cm 2 . 200 130000 133000 176000

300 120000 118 000 175000

100 116  000 102000 145000
B iegung in kg/cm 2 200 107 000 95 000 138 000

300 102 000 —  138 000

R u n d ę  M i t t c l w e r t e  v o n  E  f u r  S p a n n u n g e n  u n t e r
100 kg/cm 2.

T anne F iclite  Buche
Z u g ................................. 125000 135000 150000 kg/cm 2
D r u c k ............................  140 000 145 000 180 000 ,,
B i e g u n g .......................  115  000 100 000 150000

D a s  e l a s t i s c h e  Y e r h a l t e n  d e r  d r e i  H o l z a r t e n  b e i 
w ie d e r h o l t e : ;  B e l ą s t u n g .

E s  w urde an einem  D ruckkórp er m it Zuhilfenahm e des 
M artens-Spiegelapparates die A bh an gigkeit zwischen Spannung 
und D ehnung festgestellt

1. bei der erstm aligen D ruckbelastung,
2. bei der d arau f folgenden E n tlastung,
3. nachdem  der K orp er w eitere 20m ai in rascher F olgę 

a u f 100 kg/cm a ged ru ckt und auf o en tlastet worden war.

B ei der T an n e und B uche bilden die o/e-Linien (A bb. 6, 7, 8) 
bei der ersten B eląstun g und E n tlastu n g die bekannte Schleife. 
N u r bei der F ich te  nehm en im Y erla iif der E n tla stu n g  die Deh-

Form anderung au f w ie bei der ersten B eląstun g. B e i der Buche 
hingegen sind je tz t  die Form anderungen nach w iederholter 
B eląstun g n icht unerheblich kleiner ais bei der ersten B eląstung, 
wie sich aus folgender L istę  ergibt, w elche die Form anderungen 
fiir 100 kg/cm 2 D ruckspannung angibt.

T anne F ich te B uche
D ehnung

bei 1. B eląstun g . , 0,0640 0,0965 0,0657 %
bei 21. B eląstung 0,0643 0,0965 0,0580 %

Bruchspannung (Druck) 436 399 521 kg/cm 2

B ei der B uch e geht also die Zusam m endriickung a u f das 
0,88 fache der Form anderung bei der ersten B eląstu n g zuriick 
und der E lastizitatsm o d u l w ird  durch w iederholte B eląstun g 
vergróBert.

A n  den drei B uchenstam m en w urde w eiter noch festzustellen 
versuclit, ob die B ruchfestigkeiten  abhan gig von  der A n zah l der 
B elastungen sind. E s  w urde die D ru ck festig ke it bei einm aliger, 
aber schneller Lastzunahm e, also wenn der B ruch  etw a binnen 
50 Sekunden herbeigefiihrt w urde, und dann n ach  21 m aliger 
D ruckbelastun g au f 100 kg/cm 2 erm ittelt.

A lte r  D ru ck festigkeit bei ein
m aliger B eląstun g 

40 Jahre 518
55 .. 643
73 „  533

bei w iederholter 
B eląstun g 

536 kg/cm 2 
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Abb. 6. Tanne. 
Wiederholte Beląstung.

Abb. 7. Fichte. 
Wiederholte Beląstung.

nungen rascher ab, ais sie bei der B eląstun g zunalim en. N ach 
2om aliger B eląstun g a u f 100 kg/cm 2 zeigen sich bei Tanne, 
F ichte, B uch e bleibende Form anderungen vo n  0,0011, 0,0020, 
0 ,0021% . B ei der 21. B eląstun g tr itt  bei T an n e und F ich te  un
gefah r w ieder die gleiche A bh an gigkeit zwischen Spannung und

B ei beiden alteren B uchenstam m en nim m t also die B ruchfestig- 
k e it durch w iederholte B eląstun g ab.

L a g e  d e r  P r o p o r t i o n a l i t a t s g r e n z e .

N ach  vorigem  und ausw eislich A b b . 1, 6, 7, 8 herrscht auch 
bei den iiblichen Spannungen un ter 100 kg/cm 2 keine strenge 
P roportion alit& t zwischen Spannung und D ehnung. D aran an d ert 
auch w iederholte B eląstu n g nichts. N u r die B uch e zeigt ziem- 
lich gu te  lineare A bh an gigkeit. M it dieser E in schrankun g kann 
m an aber aus A b b . 1 doch feststellen, daB sow ohl fiir Zug, 
D ruck w ie auch B iegun g die „P ro p o rtio n alita tsgren ze" bei allen 
drei H olzarten  uber 200 kg/cm 2 liegt.

A u f A b b . 9 sind die Spannungsdehnungslinien fu r D ru ck  bei 
erstm aliger B eląstun g, und zw ar fiir a lle  drei Tannenstam m e, 
alle  drei F ichtenstam m e und alle  drei B uchen stam m e im  Achsen- 
kreuz zusam m engetragen. A is d icke Lin ie  ist un abhangig vo n  dem

A lte r  jew eils die gem ittelte  
Spannungsdehnungslinie einer 
H o lzart eingetragen. GroBe 
Streuungen treten  hier nur 
bei der F ich te  auf, w o der 
32jahrige, also jiin gste  Stam m  
die kleinsten D ehnungen auf- 
w eist.

M an kann m it aller Vor- 
sich t sagen, daB die P ro 
p ortionalitatsgren ze b eiT an n e 
und F ich te  rd. bei 300 kg/cm 2, 
bei B uch e aber bei 450 kg/cm 2 
liegt.

B eim  H olz kann m an auch 
nur m it geringer B erechtigung 
von einer E lastiz ita tsgren ze  
sprechen, da hier die A r t  der 
D urchfiihrung des Y ersuches 
von  ausschlaggebender B e 
d eutun g ist.

H iernach scheinen E la stiz ita ts- und Proportion alitatsgrenze 
m indestens bei 0,75 der B ruclispan nun g zu liegen. D ie  W ah l der 
zulassigen Spannungen brau ch t also au f P roportion alitats- und 
E la stizita tsgren ze  keine R iick sich t zu nehm en, d a  diese auch 
bei nur zw eifacher Sich erh eit bestim m t dariiber liegen.
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Abb. 8. Buche. 
Wiederholte Beląstung.
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qsj% V e r g l e i c h  d e r  b i s h e r i g e n  E r g e b n i s s e  m i t  d e n  F e s t i g -  
k e i t e n  a n d e r e r  H ó l z e r .

Z u m  V e rg le ic h  w e rd e n  d ie  A rb e ite n  v o n  B a u m a n n -S tu ttg a r t ,  
L a n g -H a n n o v e r , W e b e r-M ik o la sc h e k  u n d  d ie  V e r6 ffe n tlic h u n g  
v o n  M o n ro y , V .d .I .,  h e ran ge zo g en . M an  m u B  d a b e i v o rs ic h tig  
sein , d a  d ie  v e rsch ie d e n en  H ó lze r  n ic h t  n u r  im  F e u c h tig k e its -  
g e h a lt  s ta r k  a b w e ich e n , so n d ern  a u c h  b a ld  a b so lu t e in w an d fre ie s, 
ge ra d fase rige s, a stfre ie s  H o lz , b a ld  a b e r  gew o h n lic lies , sc h ra g - 
faseriges H o lz  m it  A s te n  u n te r su c h t w o rd e n  is t.

£ In  n a c h fo lg e n d e r L is tę  w e rd en  u n sere  M itte lza h le n  fiir  d ic
B r u c h fe it ig k e ite n , w e lch e  u n a b h a n g ig  v o m  A lte r  fiir  d ie  d re i 
H o lza r te n  T a n n e , F ic h te , B u c h e  g e b ild e t  w u rd e n , d ie sen  fre m - 
d en  M itte lw e rtc n  g e g e n u b e r g e ste llt .

B ru c h fe stig k e itcn .
W e b e r

G a b e r  (M ik o la- L a n g  V D I  B a u - 
sc liek ) m an n

D ru c k  p a ra lle l zu r  F a se r.
T a n n e .........................  480 3 15  —  —  470

c  F ic h te  ....................  440 300 430 245 500
B u c h e .........................  540 375 Goo 320 620

Z u g  p a ra lle l zu r F a se r.
T a n n e .........................  560 73 7  —  —  860
F ic h te  ....................  600 278 637 750  1180
B u c h e ......................... i k j o  386 ' —  1340 1340

B ie g u n g .
T a n n e .........................  460 432 —  —  go o
F ic h te  ....................  456 466 (460) 420 goo
B u c h e .........................  940 630 -  670

S c h u b  p a ra lle l z u r  F ase r.
T a n n e .........................  4 g  38 —  —  —
F ic h te  ....................  47 5 9  90 40
B u c h e  . . . . . .  91  91 165 85

7£/eibach js J  
2U/zen/k/c/ 5 9 J 
3Donauesch7j J .

0-g-% 7h9/cm2

Fich/e

7F/zoch JzJ. 
Z Freiburg SSj. 
3Br/izfogen 70J.

•6Z3k9/cm2

Bucfie

iWe/ir w J .
ZWyfi/en S5J. 
J  Scfiónau 7 S J

ila d ia lscfw itf 0 - 0  
S/f

fiadia/schnitt b~b 
.¥79_______

B ieg eF e sfig k e it 
in  k g /cm 2

mittlere BiegeFesfigkeit■ 136kg/cm3 mifttere BiegeFesfigkeit--mifttere BiegeFesf/gkeit ■ 133 kg/cmt
W8_ _ m  an, ą36 . . .

BiegeFesfigkeit BiegeFesfigkeitftodiotsetwitt cRad/a/schni/t a . Rodia/schnitt c i-d

Stellen 12" 13 n  fi is

Wosserge/ia/fWassergehalt
M M  >1X 3 % Mittel: 25, s  %

Z oh! der Jahres ringe v, 3 y  Zafit der Jatiresr/hge
__ ouflcm des Sfammrfurctimessers

V
Abs fand c/er Jahresringe in mm

Abb. 10. Abb. 11.
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D ie  Z a h le n  von  B a u m a n n  b le ib e n  b e im  fo lg e n d e n  V e rg le ic h  
u n b c r iic k s ic h tig t , d a  sie , a n  g a n z  s o rg fa lt ig  a u sg e su ch te m  H o lz  
ge fu n d en , a u c h  g e g e n iib e r  d e n  A n g a b e n  v o n  L a n g , W e b e r  u n d  
V D I  u n g e w o h n lic h  h o ch  sin d . N a c h  d ieser B e s c h ra n k u n g  e rg ib t 
s ich  n u n  f iir  d ie  h ie r  u n te rsu c h te n  d rei H o lz a r te n  d es B a d . 
S c h w a rz w a ld e s  fo lg e n d e s B ild :

1 .  D ie  S c h w a r z w a ld  ta n n e  sc h e in t b e im  D r u c k  p a ra lle l zu r 
F a s e r  u n d  b e i d er B ic g u n g  d en  a n d ern  T a n n e n h ó lze rn  iib erleg en  
zu  sein .

2. D ie  S c h w a r z w a ld fic h te  sc h e in t b e im  D r u c k  p a ra lle l zu r  
F a s e r  d e n  a n d ern  F ich te n h ó lz e rn  iib e rleg en  zu  sein .

3. D ie  S c h w a r z w a ld b u c h e  sc h e in t b e i d e rB ie g u n g  den  a n d ern  
B u c h e n h ó lze rn  n ic h t  u n e rh e b lich  iib e rleg en  zu  sein .

F riih e r  w u rd e  sch o n  n a ch g ew iesen , daB  d ie  S p a n n u n g s- 
d e h n u n g slin ie  a m  H o lz  v o n  d e r  G e ra d e n  a b w e ic h t. D ie  B e s t im 
m u n g  d es E la s tiz it& ts m o d u ls  is t  d a h e r n ic h t  e in d e u tig  u n d  w ird  
v e rsc h ie d e n e  W e r te  geb en , je  n a c h d e m  m a n  f iir  E  d as V e rh a ltn is  
cr/e, a lso  d e n  S eh n en  w in k e l, o d e r d en  T a n g e n te n w in k e l d  a/d e 
a n g ib t. B e id e  W in k e l a n d ern  sich  m it  d e r  S p a n n u n g  er. N e b e n  
d iesen  g ru n d s a tz lic h e n  E in fliiss e n  s p ie lt  d er je w e ilig e  F e u c h tig -  
k e its g e h a lt , d ie  G e s c h w in d ig k e it  u n d  H a u f ig k e it  d e r  B e la s tu n g  
b e im  V e rs u c h e  e in e  R o lle . S o  is t  es zw e ck lo s , d ie  in  d e r  L ite r a tu r  
n ied erg e sc lirie b e n en  A b so lu tśv e rte  m ite in a n d e r  zu  v erg le ich e n . 
E s  sei n u r d ie  e in e  T a ts a c h e  fe s tg e s te llt , daB  n a c h  u n sern  V c r-  
su ch en  f iir  a lle  d re i H o lz a r te n  d e r  E la s t iz ita ts m o d u l a n w a c lis t  
in  d e r  R e ih e n fo lg e  B ie g u n g  —  Z u g  —  D ru c k . D ie se  F e s ts te llu n g  
d e c k t  s ich  m it  den  ' F o rsch u n g se rg eb n isse n  v o n  W e b e r- 
M ik o la sc h e k  u n d  B a u m a n n .

E in e  w e ite re  U b e re in st im m u n g  m it  d en  w e rtv o lle n  A rb e ite n  
v o n  T e tm a je r  u n d  B a u m a n n  b e s te h t d a rin , daB  d ie  E -W e rte  
f iir  T a n n e  u n d  F ic h te  u n g e fa h r  b e ie in a n d e r liegen , w a h ren d  
d e r  E - W e r t  f iir  B u c h e  e rh eb lich  gró B er is t. N a c h  u n sern  F e s t 
ste llu n g e n  is t  d a s E  f iir  B u c h e  e tw a  4/3 d es E  f iir  T a n n e  od er 
F ic h te .

D i e  V e r t e i l u n g  d e r  F e s t i g k e i t  i i b e r  d e n  
S t a m m ą u e r s c h n i t t  b e i m  F i c h t e n h o l z .

A n  zw e i F ic h te n sta m m e n  a u s  d em  siid lich e n  u n d  einem  
F ic h te n sta m m  a u s  d em  n ó rd lic h e n  S c h w a r z w a ld  w u rd e  d ie  V e r-  
te ilu n g  d e r  B ie g e fe s t ig k e it  iib e r  d en  S ta m m ą u e rs c h n it t  d a d u rc h  
fe s tg e s te llt , daB  je d e s  R u n d h o lz  n a c h  d en  A b b . 10  u n d  11  
in  B ie g e b a lk e n  v o n  ą u a d ra tis c h e m  Q u c r s c h n itt  v o n  ru n d
4,4 cm  S e ite n la n g e  z e rs a g t w u rd e . D e r  F e u c h tig k e its g e h a lt  der 
e in zeln en  B ie g e b a lk e n  w u rd e  s o fo r t  n a ch  d em  B ie g e v e rsu c h  
e rm itte lt .  D ie  g e p riifte n  S ta n im a b s c h n itte  w a re n  120 c m  la n g  
u n d  h a tte n  D u rch m e sse r  v o n  32, 35 u n d  36 cm . D ie  S p a n n 
w e ite  d e r B ie g e b a lk e n  w a r  e in h e itlic h  50 cm , o b w o h l d ie  
B ie g e b a lk e n  s e lb s t  7 5 — 90 cm  la n g  w a re n . D a d u r c h  k o n n te  
v e rm ie d e n  w erd en , daB  A s te  in  o d e r n a h e  d e r  S p a n n w eite- 
M itte  zu  lie g e n  k a m en . D e r  B a lk e n  w u rd e  d u rch  e in e  E in z e lla s t  
in  S p a n n w c ite m ittc  a u f  B ie g u n g  b e a n sp ru ch t. D ie  B e la s tu n g s - 
g e sc h w in d ig k e it  b e tr u g  5 k g / cm 2 in  d e r  S ek u n d e . B e i a llen  drei 
S ta m m e n  e rg a b  sich  e in h e itlic h  fo lg e n d e s:

1. D e r  A b s ta n d  d er J a h re srin g e  w ird  n ach  d em  S ta m m in n ern  
zu  im m er groB er, a lso  d ie  A n z a h l d e r  Ja h resrin ge , w e lc h e  a u f 
1 cn i D u rch m e sser  e n tfa lle n , im m e r k le in er.

2. D ie  F e u c lit ig k e it  d e s  a n  d e r  L u f t  g e la g e rte n  H o lzes  
is t  im  S ta m m in n e rn  groB er a is  a m  S ta m m u m fa n g .

3. D ie  B ie g e fe s t ig k e it  n im m t g e se tz m a B ig  n a c h  d cm  S ta m m 
in n ern  zu  a b . D e r  S p a n n u n g s a b fa ll b e tr a g t  b e i d em  e in en  S ta m m
1 1 0  u nd 140, b e im  zw e ite n  S ta m m  45, b e im  d r itte n  S ta m m  63 
u n d  73 k g / cm 2 od er, in  P ro z e n tc n  a u s g e d riic k t, b eim  e rste n  S ta m m
24 u n d  2 9 % , b e im  z w e ite n  S ta m m  d a g e g e n  n u r 1 0 % , b e im  d ritte n  
S ta m m  n u r  16  u n d  1 4 % . A h n lic h e s  h a t  a u c h  B a u sc h in g e r  
fe s tg e s te llt .

D ic  g e m itte lte n  E r g e b n iss e  d e r  U n te rsu c h u n g  d ie ser drei 
S ta n im c  e n th a lt  fo lg e n d e  L is tę .

S ta m m  T j  T s L

F e u c h t i g k e i t s g e h a l t ....................  2S 21 2 6 %
R a u m g e w ń c h t...................................  0,44 0,42 0,44 t/m 3
B ie g e b ru c h sp a n n u n g  . . . .  436 433 484 k g / cm 2

E r m i t t l u n g  d e r  S c h u b f e s t i g l c e i t  d e s  F i c h t e n -  
h o l z e s  b e i m  k u r z e ń ,  g e d r u n g e n e n  B i e g e b a l k e n .

Z w e i a u s e in em  F ic h te n sta m m  a b g e sc h n itte n e  V ersu c lis- 
k ó rp e r  v o n  21 u n d  19  cm  D u rch m e sser w u rd e n  a is B ie g e 
b a lk e n  m it  e in e r S tu tz w e ite  v o n  n u r 80 cm , a lso  m it  e inem
1<  5 d  a u f  e in e r 5 0 -t-P resse  z e rs tó r t. D ie  Z e rs tó ru n g  t r a t
d u rc h  A b s ch ie b e n  la n g s  e in e r ra d ia le n  E b e n e  e in . D ie  d a b e i
e rz ie lte n  S ch u b sp a n n u n g en  b e tru g e n  38 u n d  45 k g/cm 2 b ei 
e in em  F e u c h tig k e its g e h a lt  v o n  1 5 % , w a h re n d  fr iih e re  S ch u b - 
v e rsu ch e  m it  den  h ie r  iib lich en  S c lm b k ó rp e rn  d en  M itte lw e rt  
v o n  47 k g / cm 2 ergeb en  h a tte n . D ie s  is t  e in  B e w e is  d a fiir , daB 
d ie  in  K a r ls ru h e  iib lich en  n eu e n  S c h u b -V e rs u c h s k ó rp e r  b ra u ch - 
b a re  E rg e b n isse  lie fern .

Z u s a i j i m e n f a s s u n g .

Z u sa m m e n fa sse n d  h a t  d ie  U n te rsu c h u n g  d es v e rsch ie d e n - 
a ltr ig e n  T a n n en -, F ic h te n -  u n d  R o tb u c h e n h o lz e s  a u s dem  
b a d is ch e n  S c h w a rz w a ld  fo lg e n d e s E r g e b n is :

i a )  A is  M itte lw e rte  fa n d e n  sich

F ic h te  T a n n e  B u c h e
D a r rg e w ic h t . . . .  0 ,37 0,43 0,61 t/m 3
S p a th o lz a n te il . . . .  0 ,37 0,33 0 ,6 1 %
Z u g fe s tig k e it  . . . .  600 560 1 190 k g/cm 2
D ru c k fe s tig k e it  . . . 440 480 540 k g/cm 2
B ie g e fe s t ig k e it .  . . .  456 460 940 k g/cm 2
S ch u b fe stig lc e it  . . .  47 49 9 1  k g/cm 2
P ro p o rtio n a lita ts g r e n z e  330 330 480 k g / cm 2

E  f iir  I Z llg  - ‘ ‘ I 3 5 000 12 5 0 0 0  15 0 0 0 0  k g / cm 2
< D r u c k  . . 145 000 140 000 180 000 ker/cm2a =  100
l B ie g u n g  . 100 000 1 1 5  000 15 0 0 0 0  k g / cm 2

i b )  B e i a llen  d re i H o lz a r te n  w a c h s t  d ie  F e s t ig k e it  in der 
R e ih e n fo lg e  S c h u b  —  D r u c k  — - B ie g u n g  —  Z u g .

D ie  V e rh a ltn is z a h le n  sind

D r u c k  zu  Z u g  B ie g u n g  zu  Z u g  S c h u b  zu  B ie g u n g  
T a n n e  . . . .  0,88 0,86 0 ,12
F ic h te  . . . .  0 ,74 0 ,77 0 ,10
B u c h e  . . . .  0,46 0,80 0 ,10

2. N u r  d ie  B u c h e  m it  ih rem  h o h en  D a r r g e w ic h t  h a t  w e se n t
lic h  groB ere  F e s t ig k e it  a is  T a n n e  u n d  F ic h te ;  a h n lich  g iin stig  
v e r h a lt  sich  d ic  T a n n e  g e g e n iib e r  d e r  F ic h te .

3. B e i  a llen  d re i H o lz a r te n  n eh m e n  d ie  D e h n u n g e n  ra sc lic r  
zu  a is  d ie  S p a n n u n g e n  u n d  is t  E  f iir  B ie g u n g  k le in e r  a is  E  fiir  
Z u g  u n d  D ru c k . B e i  d er B u c h e  w e ic h t d ie  a/e-L in ie  a m  w e n ig sten , 
b e i d er F ic h te  a m  m e is te n  v o n  d e r  G erad e n  a b .

D e r  E la s t iz ita ts m o d u l w ird  b e i a llen  d re i H o lz a r te n  groB er 
in d e r  R e ih e n fo lg e  B ie g u n g  —  Z u g  -—  D ru c k . T a n n e  u n d  F ic h te  
h a b e n  n a h e  E -W e rte , B u c h e  a b e r  w e se n tlic h , e tw a  u m  1/3, h ó h erc .

4. W ic d e rh o lte  B e la s tu n g  v e r iin d e rt  b e i T a n n e  u n d  F ic h te
E  n ich t, v e rg ro B e rt  ih n  a b e r  e tw a s  b e i d e r  B u c h e , v e r r in g e rt
a b e r  b e i a lle n  d reien  d ie  D ru c k fe s t ig k e it .

5. D ie  G ren zen  d e r  E la s t iz i ta t  u n d  P r o p o rtio n a lita t ,  in n e r
h a lb  d e re r d ie  g e w ó h n lic h e  F e s tig k e its le h r e  g ilt , liegen  e tw a  
b e i dem  o ,7 5 fa ch e n  d e r  B ru c h sp a n n u n g e n .

6. B e i F ic h te  u n d  B u c h e  b r in g t  h ó h eres A lte r  a u c h  h ó h eres 
D a rrg e w ic h t. In  d e r g le ich e n  H o lz a r t  b e w ir k t  a b e r  h o h eres 
D a r rg e w ic h t  n ic h t  u n b e d in g t groB ere  F e s t ig k e it .  H ó h e re s A lte r  
la B t b e i T a n n e  u n d  B u c h e  a u c h  E  f iir  D r u c k  a n w a ch sen .

D a s  A lte r  h a t  h ie r  n u r g u n stig e n  E in flu B  an  d e r  T a n n e
b eim  D ru c k , an  d er B u c h e  b e im  Z u g, s p ie lt  a lso  im  groB en
g a n zen  k e in e  R o lle .

G roB er p ro z e n tu a le r  S p a th o lz a n te il e rh o h t d ie  F e s t ig k e it .
7 . A n  d e r  L u f t  g e la g e r te s  H o lz  is t  im  S ta m m in n e rn  fe u c h te r  

a is  in  U m fa n g s n a h e , h a t  d o r t  w e ite re  J a h re sr in g e  u n d  u m  10 
b is  3 0 %  k le in e re  F e s t ig k e it .

8. Im  Y e rg le ic li  zu  T a n n e n -, F ic lite n - , B u c h e n h ó lze rn  
a n d erer H e r k u n ft  k a n n  m a n  m it  d em  n ó tig e n  V o rb e h a ltc  
sagen , daB  d ie  S ch w a r z w a ld ta n n e  ih n en  in  D r u c k  u n d  B ie g u n g  
iib erleg en , d ie  S c h w a r z w a ld fic h te  ih n en  im  D r u c k  iib erleg en , 
d ie  S c h w a rz w a ld b u c h e  ih n en  in  d e r  B ie g u n g  iib e rleg en  ist.
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s ta n d  d er U m s ta n d  e n tge ge n , daB die h ierzu  erford erlich cn  
u m fa n g re ich e n  B a g g e r u n g e n  die S ta n d sic h e rh e it d er a n g ren zen d en  
F u n d a m e n tc  u n d  U fe rw a n d e  g e fa h rd e t h a tte n .

E in e  b eso n d ere  F u n k tio n  w a r  b e i d en  S ch leu se n h a u p tern  
Y m u id e n  d e r  26,0 m  la n g en  S p u n d w a n d  z u g e d a c h t (A b b . 2). F iir  d ie 
G ru n d u n g  dieses g e w a ltig e n  B a u w e rk e s  b e i d em  a llgem ein en  
sc h lech ten  B a u g ru n d  in  H o lla n d  m u flte n  u m fa sse n d e  G ru n d - 
w a ssera b se n k u n g e n  v o rg eseh e n  w e rd en . D ie se  b e d u rfte n  be- 
so n d erer V o rs ich tsm a B n a h m e n , d a  d as G ru n d w a sse r  d u rch  zw e i 
K le isc h ic h te n  in  18,0 u n d  40,0 m  T ie fe  in  e in e  SiiB- u n d  S a lz- 
w a ssersch ich t g e tr e n n t w u rd e . D ie  S p u n d w a n d  w u rd e  n a c h  
A u s h e b u n g  e in er B a u g ru b e  v o n  ~  13,0  m  T ie fe  a u s d u rch  b e id e  
K le isc h ic h te n  g e ra m m t u n d  h a t t e  d ie  A u fg a b e , den  G leich - 
g e w ic lits zu s ta n d  d es G ru n d w a sse rs  zu  g e w a h rle is te n . D a s  S iiB - 
w a sser  d ie n t z u r  T rin k w a s se rv e rs o rg u n g  u n d  w a re  oh n e  diese 
Y o rk e h ru n g  in fo lg e  d er v e ra n d e rte n  D ru c k v e rh a ltn is s e  m it  dem  
S al z w a sser in  B e r iih ru n g  gek o m m en . D ie  w asserab sc lilie B e n d e  
v e r t ik a le  V e rb in d u n g  d e r  b e id e n  K le is c h ic h te n  e rm ó g lic h te  
die erfo rd erlich e  G n m d w a ss e ra b sc n k u n g  der B a u g ru b e , oh n e 
den  G le ic h g e w ich tsz u s ta n d  d es v e rsc h ie d e n a rt ig e n  G ru n d 
w assers zu  stó ren . In  e in em  an d eren  B a u a b s c h n itt  w u rd e n  
14 %  m  la n g e  S p u n d w a n d e  m itte ls  e in er 10  m -J u n g fe r  9,0 m 
u n te r  W a sse rsp ieg e l g e sch la g e n . D ie  S ch leu se n k a m m e rw a n d e  
v o n  Y m u id e n  sin d  d a ge ge n  in  E is e n b e to n k o n s tru k tio n  a is P fa h l
ro s t  m it  v o rn e - 
lie g e n d e r E ise n - 
b e to n sp u n d w a n d  

a u sg e b ild e t.
In  d iesem  Z u - 

sa m m en h a n g  m a g  
a u ch  d ie  M arien - 

to rsch leu se  in 
D u is b u rg  E r w a h -  
n u n g  fin d en , deren  

B a u g ru b e n u m - 
sp u n d u n g  ein  A r 
b e ite n  im  T ro k -  
k en en  b e i 14,0  m 
W a s se riib e rd ru ck  
g e s ta t te te .

E in e r  d e rw ich - 
tig s te n  G ęsich ts- 
p u n k te  zu r  A n 
ord n u n g  v o n  s ta h 
lern en  S p u n d w a n - 
den  is t  d ie  A u s -  
d c h n u n g s m ó g -  
l i c h k e i t  v o n  in- 
d u strie lle n  W er- 
k e n  b e i sch lech ten  

B o d e n v e rh a lt-  
n issen . O ftw e rd e n  
e m p fin d lich e  A n - 
la g e n , w ie  K o h le n - 
w a sc h e n , S ieb e- 
re ien , T u rn ie  u n d  

B u n k e r a n la g e n  
iib e r  F lieB  a u f  
e in er P la t t e  fun- Abb. 2.

d ie rt, o h n e  daB
d ie  G e w a h r  v o r lie g t , daB  b e i e in em  sp a te re n , b e n a c h b a r- 
te n  t ie fe r  g e fiih rte n  B a u p r o je k t  d er F lieB  a n g e s ch n itte n  w ird . 
S e lb s t  w en n  d ie  sp a te re  B a u g ru b e  v o llig  fach gem a B  u m sp u n d e t 
w ird , is t  im m erh in  d ie  M o g lic h k e it  v o rh a n d e n , daB  a u s irg en d - 
w e lc lien  G riin d e n  d ie  n eu e  B a u g ru b e  e in stiirz t, u n d  d ie  a lte n  
G e b a u d e  d u rc h  e in en  F lie B e in b ru c li in  d ie  G ru b e  g e fa h rd e t 
w erd en .

t) b e r  d a s v o r lie g e n d e  T h e m a  fin d en  sich  za h llo se  H in w eise  
in  d er gesa m ten  F a c h lite ra tu r , es k a n n  d a h e r n u r A u fg a b e  d ieser 
Z eilen  sein , a u f  d ie  a llg e m e in e n  G e s ich ts p u n k te  h in zu w eisen , 
w elch e  f iir  e in e  k o m b in ie rte  B a u w e ise  v o n  B e to n -  u n d  E is e n 
b e to n  m it  sta h le rn en  S p u n d w a n d e n  sp rech en . Z u n a c h s t m ó ge 
ih re Y e rw e n d u n g  fiir  a lle  A rte n  v o n  B a u g ru b e n  b e h a n d e lt

Abb. 1

werden."^Die a llge m e in e n  Y o r z iig e  g e g e n iib e r  a n d ern  S p u n d u n g en  
bediirfen  k a u m  e in er b eso n d eren  E rw a h n u n g . H a n d e lt  es sich  
um  groB e R a m m tie fe n  o d e r u m  d ie  t)b e rw in d u n g  v o n  fest- 
ge lagerten , za h en , to n ig e n  L a g e ru n g e n  b z w . v o n  d ich ten , gro b en  
G ero llsch ich ten , is t  d ie  V e rw e n d u n g  v o n  S ta lli  sch on  m it 
R iic k s ic h t a u f  d ie  m e h rfa ch e  W ie d e r v e rw e n d b a r k e it  v o n  se lb st 
geboten . Im  e in zeln en  sin d  es g a n z  v e rsc h ie d e n a rtig e  G riin de, 
w elch e b e i d en  le tz t  a u sg e fiih rte n  B a u te n  d ie  W a h l d ieser S p u n - 
d u n g sa rt b e d in g te n .

H a u fig  is t  d ie  F ó rd e ru n g  n a c h  u n b e d in g te r  D i c h t i g k e i t  
au ssclilag geb en d . S o  w u rd e  d e r  P fe ile r  d er K ó n ig in b r iic k c  in 
R o tte rd a m  a is E is e n b e to n tr o g  a u f  E is e n b e to n p fa h le n  a u s g e 
b ild et, w e lc h e r  z u r  U n te rb r in g u n g  d e r  M asch in en a n la g e n  fiir  
die K la p p b r iic k e  d ie n t (A b b . 1). D ie  sc h w ier ig e n  B o d en verh altn is .sc  
u nd d ie  d u rc h  d e n  B e tr ie b  h e rv o rg e ru fc n e n  d a u ern d en  B e- 
la stu n g sa n d e ru n g en  b e d in g te n  eine b eson d ers s o rg fa ltig e  u n d  
sichere G ru n d u n g . U m  fern e r d ie  v o llk o m m e n e  W a s se rd ic h tig k e it  
des T ro g e s  m it  R iic k s ic h t  a u f  d ie  e m p fin d lich e  M a sch in en a n la ge  
zu  g e w a h rleiste n , m u B ten  d ie  G riin d u n g sa rb e ite n  m o g łich st 
u n b eh in d e rt in  tro c k e n e r  B a u g ru b e  a u s g e fiih rt w e rd en . D ieses 
w u rd e d u rch  U m sp u n d u n g  m it  H ilfe  v o n  22 m  la n g en  stah lern en  
B oh len  se lb st b e i e in em  m a x im a le n  W a s se riib e rd ru ck  v o n  12 m 
erreicht. M an  h a tte  a u c h  a n d ere  G riin d u n g sm ó g lich k e ite n  
ge p riift. In sb eso n d ere  l ia tte  m an  d u rch  iib e rsch la g lich e  K o ste n -  
v ergle ich e  fe s tg e s te llt , daB ein e  D ru c ld u ftg r iin d u n g  e tw a  3 5 %  
teu rer w u rd e  a is  eine P fa h lg ru n d u n g . B e i e in er B ru n n e n g riin d u n g  
w u rden  u n g leich m aB ige  S e tzu n g e n  b e fiirc lite t, z u m a l iib er die 
hier in  F r a g e  k o m m e n d e n  A b m essu n g e n  k e in e  E rfa h ru n g e n  
vo rlagen . D e r  so n st in  R o tte rd a m  iib lich en  S en k k a ste n g ru n d u n g
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A is  B e is p ie l e in e r B a u g ru b e , w e lch e  u n m itte lb a r  n eb en  
le b e n sw ic h tig e n  B a u w e rk e n  au sge h o b e n  w erd en  m u B te, se i e ine 
K o k s ló sc h g ru b e  a u f  d e r  Z ech e  V ik to r  3/4 in  R a u x e l i.W . g e n an n t, 
f iir  w e lch e  e in e  e tw a  11  m  tie fe  A u s sc h a c h tu n g  in n u r 2 m  A b s ta n d  
v o n  e in em  1 1 5  n i h o h en  S ch o rn ste in  a u szu fiih ren  w a r, und 
w e lc h e  in fo lg e d e ssen  d u rc h  sta h le rn e  S p u n d w a n d e  g e sich ert 
w e rd en  m u C te. D ic  B a u g ru b e  (siehc 
A b b ild u n g  3) m u B te  seh r so rg fa lt ig  aus- 
g e s te if t  w erd en . T r o tz  d es a u ftre tc n d e n  
G ru n d w a ssc rs  k o n n te  e in e  k le in e  P u m p e  
v o r  B e g in n  d e r S c h ic h t d a s sich  in 
e inem  S c h a c h t a n sam m e ln d e  S ick w a sse r 
b e w a ltig cn

A h n lic h  lie g e n  d ie  Y e rh a ltn is se  b e i 
d e n  V e rs ta rk u n g e n  d e r  b esteh en d en  
E is e n b a h n b riic k e n , w e lch e  d u rch  d ie  
n eu ere  G e w ic h tszu n a h m e  d e r  L a s te n z iig e  
b e d in g t w u rd e n . B e i d e r erfo rd erlich en  
F u n d a m c n tv e r b re ite ru n g  d a rf  d e r B a h n - 
b e tr ie b  m o g lic h st w e n ig  g e s tó r t  w erd en .
Y o n  den  v e rsc h ie d e n e n  A u sfiih ru n g s- 
b e isp ie len  m o gę d er U m b a u  iib e r  den 
F la a k e n k a n a l in n e rh a lb  d e r  B a h n m e is te -  
re i E r k n e r  b e i B e r lin  e rw a h n t w erd en , 
w o  a u c h  d a s E is e n b e to n -F u n d a m e n t in 
e in e r d u rch  S ta h lsp u n d w a n d e  ge sich erte n  
B a u g r u b e  a u s g e fu h rt  w u rd e . A h n lic h e s  
la B t  s ic h  v o n  d en  m e iste n  E ise n b a h n - 
b r iick e n n e u b a u te n  sageń , w e lch e  w a h re n d  
d es B e tr ie b e s  c in g e b a u t w erd en  m iis se n .
E b e n s o  liegen  d ie  Y e rh a ltn is se  b e i U n te r- 
g ru n d b a h n b a u te n , w e lch e  s ich  zu m e is t  
in u n m itte lb a re r  N a h e  v o n  sta d tisch en  
H o ch - u n d  B r iic k e n b a u te n  befin d en .
D ie  za h lre ich e n  B e isp ie le  v o m  B a u
der B e r lin e r  U n te rg ru n d b a h n  m it  ih ren  U n te rw a sse rk rc u zu n g e n  
d iir fte n  b e k a n n t sein. A b b . 4 z e ig t  e in en  Q u e rsc h n itt  d e r U n te r
g ru n d b a h n  in T o k io .

E in  g iin stig e s  A n w e n d u n g s g e b ie t d e r E ise n b e to n b a u w e ise  
in  u m sp u n d c te r  B a u g ru b e  s te llt  a u c h  d e r  o b e rste  A u s b a u  bei 
S c h a c h t  a  b t e u f  u n  g e n  dar. B e re its  a u f  v ersch ie d e n en  A n la g e n  
sin d  d ie  e rsten  15 — 20 m  z u e r s t  u m sp u n d e t u n d  d a n n  m it fo rt-

A u s  dem  G e b ie t  des B r i i c k e n b a u e s  so llen  zw e i A n - 
w en d u n g sb e isp ie le  fo lgen , w e lch e  w e n ig e r  b e k a n n t se in  d iir fte n .
B e i zw e i B ru c k e n  in H a m b u rg  la g  d e r  tr a g fa h ig e  B a u g ru n d  in
so lch e r T ie fe , daB  m an  sich  e n tsch lo B , einen  sta h le rn en  S p u n d - 
w a n d k a ste n  h e rzu ste llen , iib e r w elch em  e in e  B e to n k a p p e n d e c k e  
zw isch e n  T -T ra g e r n  a u s g e b ild e t w u rd e , u n d  w e lc h c r  so m it d ie  

g a n z e  v e r t ik a le  L a s t  des W id e rla g e rs  
a u fn a h m . D ie  S p u n d w a n d  d ie n t a lso  
n ich t n u r w ie  iib lich  zu r  V e rh in d e ru n g  
e in es se it lich e n  B o d e n au sw eich e n s, 
so n d ern  a is  k n ick s ich e re , tra g e n d e  
W a n d . B e i d e r  M o s e l-B r u c k e  E lle r  
h a n d e lte  es sich  d a ru m , daB die

Abb. 5.

sc h re ite n d em  B o d e n a u sh u b  in e tw a  30 cm  s ta r k e r  E ise n b e to n - 
w a n d u n g  a u s g e b a u t. D ie se s  h a t  g e g e n u b er d cm  G cfrie rv e rfa h re n  
d en  V o r z u g  g ro B er W ir ts c h a ft lic h k e it  u n d  k a n n  b e i r ic h tig e r  
A u s fu h ru n g  a is  eben so  z u v e r la ss ig  ge lte n . B e im  B a u  v o n  E m - 
sch erb ru n n e n  u n d  a h n lich e n  T ie fb a u te n  le is te te  d e r  S ta h l dem  
E is e n b e to n  a h n lich e  D ie n ste .

Abb. 3.

h o lzern en  S tie lc  d e s  L e h rg e iiis te s  n ich t in den  h a rte n  S ch iefer- 
fe ls  h in e in g e sch la g e n  w erd en  k o n n te n . S t a t t  dessen  ra m m te  m an 
je  zw e i S p u n d b o h len  d e ra rt, daB  m a n  den  h o lzern en  S tie l n ach- 
tra g lic h  in  d em  H o h lra u m  zw isch e n  den. beiden  B o h le n  iib er 
W a sse r  b e fes tig e n  k o n n te  ( A b b .5). A is  H ilfsg lie d  f iir  d a s  L e h rg e - 
r iis t w u rd en  bei d er R h e in b riic k e  K ó ln -M iih lh e im  g e sp u n d e te  
Z w isch e n p fe ilcr  fiir d ic  G eriiste  g e b ra u ch t, u n d  h ierd u rch  k iin st- 
lich e  Inseln  gesch a ffe n . D a s  g le ich e  lieBe sich  a u c h  bei d e n  L ch r- 
g e ru ste n  f iir  E is c n b e to n b r ilc k e n  v o r te i lh a ft  a n w en d en .

B e i a llen  A r-  
te n  v o n  reinen 
W a s s e r b a u  t e n  

t r i t t  d ie  s ta h le rn e  
S p u n d w a n d  ais 
b le ib en d e r.tra g en - 
d er B a u te il  in 
E rsc h e in u n g . D em  
B e stre b e n , n ur 
B e to n  a is  e in h e it- 
lic h e s  M a te r ia ł zu 
v crw e n d c n , w ird  
m e is t  v o n  se lb st 
d u rc h  d ie B e s c h a f-  
fe n h e it d e s  B o d e n s 
o d e r d es W asse rs  
b zw . d u rch  d ie  er- 
fo rd e r lich e R a m m - 
tie fc  ein  n atiir- 

Abb. 6. lich e s Z ie l g e se tz t.
D ie  gro B ere  L e-

b e n sd a u cr b eim  A n g r if f  v o n  S a lze n , M oo rw asser u s w .z w in g t  h a u  fig  
zu  sta h le rn e r  U m sp u n d u n g. S o  e rh ie lt  d e r M itte lla n d k a n a lh a fe n  
M a g d e b u rg  e in e  sta h le rn e  S p u n d w a n d  w egen  d e r  sch w efe lsa u ren  
S a lz e  im  G ru n d w asse r, o b g le ic h  f iir  e in e  M a ssiv b a u w e ise  d ie  w ir t
sc h a ftlic h e n  V e rh a ltn isse  g iin s tig  lagen . A b b . 6 ze ig t e in en  S ch iffs- 
d a lb e n  z u rS ic h e r u n g  des P fe ilers  e in er S ch w e b e b a h n  b e iX a n te n  am
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KURZE TECHNISCHE BERICHTE.
EinfluB von Schwingungen auf Fundam ente 

und M auerwerk.
N ach „E n gin eerin g N ew s R ecord" No. 22, Jg. 1930 

Die durch das Erdreich von  einem Schwingungszentrum  sich 
fortpflanzenden Schwingungen besitzen sowohl eine yertikale ais 
auch horizontale Kom ponento, von  denen die letztere gewóhnlich 
zwei- bis dreim al so groB w ie  die erstere ist. In einem Gebaude werden 
Schwingungen m it einer Am plitudę von 0,0025 cm und einer Periode 
von 0,1 Sekunde bereits ais starkę StoBe empfunden. Das bisher 
starkste Erdbebcn h atte  eine A m plitudę von ungefa.hr 6,35 cm und eine 
Periode von 1 Sekunde. E s erhebt sich die Frage, in welchem MaBe 
auch die relativ  kleinen Schwingungen infolge StraBenverkehr und 
Maschinen schadliche W irkungen auBern konnen.

D urch den F ali eines 4 t  schweren G ew ichtes auf festen K alkstein  
aus einer H ohe von  14 m entstanden Schwingungen von 0,00076 011 
in einer Entfernung von 137 m. Eine R am m e m it einem 4 t  B ar, 
dic a u f sandigem  Boden arbeitete, erzeugte Schwingungen von  0,00305 
cm  in 46 m Entfernung. Schwere Sprengungen ergaben nraxim ale 
Schwingungen von 0,0254 cm UI'd  einer Periode von 0,1 Sekunden auf 
457 m Entfernung. E in Eisenbahnzug erzeugte Schwingungen von 
ungefahr 0,0127 cm ’ n 7.6 m Entfernung. D ie Inten sitat verringerte 
sich m it der D istanz und wurde praktisch gleich N uli in 46 m E n tfe r
nung. Diese Schwingungen bewirkten ein leichtes Setzen von  be- 
lasteten Pfahlen in 7,6 m Entfernung. StraBenfahrzeuge erzeugten 
Schwingungen, die etw a halb so grofl waren. D iese Schwingungen w u r
den an der O berflache verm ittels eines Schwingungsm essers gemessen, 
der auf eisernen Staben, die in der E rde steckten, angebracht war.

R h ein . D ie se  S p u n d w a n d -D a lb e n k o n stru k tio n  w ird  in  B e to n  
a u sg e sta m p ft. D ic  h erau sra gen d en  W an d e ise n  so llen  die sp a te r 
h e rau fzu b rin g en d e n  H o lzd a lb e n  b efestigen , so  daB  ein  A n leg en  
der S ch iffe  in  e in w a n d fre ie r F o rm  erfo lgen  k a n n . E b e n so  w ie  der 
E isen b eto n b a u  sich  d u rch  b eson dere  Z e m e n ta rte n  v o r  chem isch en  
Z ersto ru n gen  s c h iitz t, w ird  d ie  R o s tg e fa h r  d er sta h le rn en  B o h len  
du rch  e in en  K u p fe r z u s a tz  h e ra b g em in d e rt, oh n e  d ie  F e s t ig k e it  
zu b e e in tra ch tig e n . I m  Z e n tr a lb la tt  d e r  B a u v e rw a ltu n g  1929, 
H e ft  30, is t  eine U fe rw a n d  au s K u p fe rs ta h l im  Q u e rsc h n itt  
v e ró ffe n tlich t. D iese  d ie n t a is  „ V o r s e tz c “  fiir  d ie  A n la g e  des 
H a m b u rg er  S eegren z- 
sch lach th o fes. A b b . 7 
ze ig t d ie  A n s ic h t 

der Y e rb u n d k o n - 
s tru k tio n ; diese be- j 
s te h t a u s  e in er u n te r  

i  m o  g e n e ig te n  
S p u n d w a n d , ein er 
R e ih e  E is e n b e to n -  
A n k e rp fa h le , d ie  g e 
nau a n  d er K ro n e  
u n ter  e in e r N e ig u n g  
1 :3  en d en , so w ie  au s 
einem  E ise n b e to n - 
holm  z u r  fe s te n  V c r-  
b in d u n g  u n d  zu r 
O b e rtra g u n g  d e r ho- 
rizon ta len  K r a fte .  A n  
einer S te lle  r u h t  
g le ic lize itig  e in E ise n - 
b e to n p o rta l d es K r a -  
nes a u f  dem  H o lm  
der U fe rw a n d .

In  A b b . 8 und 9 
is t e in e  U fe rm a u e r 
fiir  d ie  K ie sg ese ll-  
sc h a ft m . b. I i .  in  Abb. 7.

W esel d a rg este llt. A u f  -— ’~
dem  ob eren  H o lm , der a u s E ise n b eto n  h e rg e s te llt  ist, la u ft 
ein P o rta lk ra n , w e lch e r  d ie  K ie sk iih n e  m itte ls  G re ife r b e la d et. 
D ie g e sa m te  K o n s tr u k tio n  d e r F u n d a m e n te  u n d  K ie sb u n k e r  
is t in  E ise n b e to n  a u s g e fu h rt. In  A b b . 9 s ie h t m an die A n k er- 
v erb in d u n g  d e r  S p u n d w a n d  m it  d e r S o h le  d er w e ite r  zu riick - 
liegenden K ie sb u n k e r .

S ta t isc h  ergeb en  sich  h a u fig  re c h t g iin stig e  L o su n ge n , 
wenn ein h o ch lie g e n d e r E is e n b e to n ro st v o rn e  m it  e in er stah lern en  
S p u n d w a n d  b e g re n z t w ird , d a  so w o h l d u rch  d ie  R o s tp la t te  ais 
au ch  d u rch  d ie  ein zeln en  E is e n b e to n p fa h le  d ie  E r d d ru c k b e la s tu n g  
der S p u n d w a n d  seh r w e se n tlich  erm aO igt w ird .

D u rch  d ie  E r fin d u n g  d es U n te rw a ssersch n e id g e ra te s  is t 
das A n w e n d u n g s g e b ie t  d er sta h le rn en  S p u n d b o h len  n och er- 
w e ite rt w o rd en . D ie  B o h len , d ie  e in m al zu m  S c h u tz  d er B a u 
gru b e gegen  W a s se r  g e d ie n t h ab en , k ó n n en  d an n  g le ic h ze itig  
nach A b sch n e id e n  ge g e n  U n te rsp u lu n g  v o n  F u n d a m e n te n  o d er 
zum  A b sch lu B  v o n  G ru n d w asse rs ick e ru n g e n  b e i W eh r- u n d  
S ch leu sen b a u ten  b e n u tz t  w erd en . D ie  S p u n d w a n d  e r f iillt  a lso  
in d iesen  F a lle n  einen  d o p p elte n  Z w e ck . A u c h  k a n n  m an ,

um  d a s U n te rw a ssersch n e id e n  zu v ern ie id e n , d ie  S la h lw a n d  
d u rch  A u fju n g fe rn  tie fe r  ra m m en  u n d  so m it eine groB ere  S ich e rh e it 
gegen  W asse rstró m u n g en  erreichen , w a s a llerd in g s p ra k tis c h  n u r 
be i le ich te m  B o d e n  a u sfiih rb a r sein  w ird .

Abb. 8.

A b b /9.

U m  d en  g e fa h rlic h e n  S c h w i n g u n g e n  v o n  T u rb in en - 
fu n d a m e n ten  a u f  p la stisch e m  B o d en  zu  b e g e g n e n , w u rd en  m ehr- 
fa c h  m it  E r fo lg  V e rb u n d k o n stru k tio n e n  a n g e w a n d t. D ie  F u n d a 
m e n tp la tte  w u rd e  a u f e in em  g e ra m m te n  S p u n d w a n d k a ste n  
b e to n iert, um  d u rch  den  e in gesch lossen en  E r d k ó rp e r  d ie  sch w in - 
g en d en  M assen  zu v erm e h re n . D e r  g le ich e  G ru n d sa tz  is t  b e i 
erd b eb en sich eren  G riin d e n  in  J a p a n  a n g e w a n d t.

B e i a llen  T ie fb a u p r o je k te n  w ird  m an  d ie  F ra g e  zu  p riifen  
h a b en , in w ie w e it d ie  S ta h lsp u n d w a n d  a is  1 li lfs m itte l f iir  den 
E ise n b e to n b a u  w ir ts c h a ftlic h  is t. B eto n  u n d  S ta h lsp u n d w a n d  
sin d  k e in e  sich  w id ersp rech en d en , so n d ern  e in a n d er erga n zen d en  
K o n s tru k tio n sg lie d e r .



60 6 KURZE TECHNISCHE BERICHTE.
DER BAUINGENIEUR

1030 HEFT 35.

DaB solche Schwingungen sich m it der E n tfern un g verringern 
und zu letzt verschwinden, ist bekannt, aber ihre A bh an gigkeit von 
der Inten sitat des Im pulses und von der B odcnbeschaffenheit ist noch 
wenig erforscht. AuBerdem  ist uber die Tiefenausdehnung dieser 
Schwingungen nichts bekannt. B ei U ntersuchungen auf der U niver- 
s ita t in Jow a w-urde beobachtet, daB das MaB der R estitu tion  w esent
lich geringer w ar ais das MaB der Verlagerung des Impulses. Diese 
Erscheinung, welche auf den H ysteresis-E ffekt bei der Zusammen- 
pressung des B odens zuruckgefuhrt werden kann, erklart auch die 
T atsache, warum  an der W and hangende B ild er sich schief stellen 
und GefaBe sich allm ahlich auf dem R egal yerschieben. D er Im puls 
ist schnell genug, um  zu bcw irken, daB die T ragheitskraft die R eibung 
Oberwindet, aber die R estitu tion  ist hierzu n icht genugend schnell, 
daher bew egt sich das R egal u nter dem GefaB in einer R ichtung, 
aber n icht in der anderen und im  R esu lta t tr it t  eine akkum ulative 
W irkun g auf. E s  w urde beobachtet, daB schw er beladene L astk raft- 
wagen T onkrlige, die sich auf R egalen  befanden, in Schwingungen 
von o .o o i cm  versetzten. D ie durch norm alen StraBenverkehr hervor- 
gerufenen Schwingungen w aren nicht meBbar. D ieser unausgeglichene 
C harakter der durch das Erdreich iibertragenen Schw ingungen ist 
w ichtig  in  bezug auf Fundierungen, weil die Bewegungen Tendenz zur 
A kkum ulation  zeigen.

D ie GróBe der Schwingungen, die ein B au w erk ausfuhrt, han gt 
von der A rt  desselben ab. Prof. H a l l  von  der California U n iversitat 
fflhrto in einem in Eisenbeton ausgefiihrten. unterirdisch gelegenen 
K raftw erk  Sch wingungsmessu ngen durch. E s zeigte sich, daB die 
durch den StraBenverkehr erzeugten Schwingungen gróBer waren 
ais die v o n  den Maschinen erzeugten. A u f einem in 15 m E ntfernung 
befindlichen B alkon  konnten vertikale  Schwingungen von  0,0005 cm 
m it einer Frequenz von  8,6 pro Sekunde gemessen werden. D ie horizon
talen Schwingungen des G ebaudes betrugen 0,00127 cm  hci einer 
Freąuenz von 1,9 pro Sekunde. D er StraBenverkehr erzeugte Schw in
gungen von o,oor5 cm und einer Freąuenz von 5 pro Sekunde. E in 
schwerbeladenes Fahrzeug auf S teinp flaster erzeugte Schwingungen 
von 0,0036 cm , also etw a siebenm al gróBere ais diejenigen infolge 
der M aschinen.

E r b erich tet uber einen anderen F ali m it einem horizontalen 
1000 k W  Turbo-G enerator, der auf einem Stahlrahm en m ontiert 
war, w elcher m it den Eisenbetonw anden der unterirdisćhcn K ra ft-  
station  verbunden w ar. E s  w urde festgestellt, daB in einem benach
barten neunstóckigen B urogebaude, dessen Fundam ente in Verbindung 
standen, die W andę von  oben bis unten in  Schwingungen versetzt 
wurden, wobei die groBten Schw ingungen unten auftraten, in etw a 
dreiviertel der Iló h e  sich ein K noten  m it einem  M inim um  der A m 
plitudę befand, und nach oben zu die A usschlage w ieder anwuchsen. 
In  der K raftstatio n  betrugen die vertikalen  Schwingungen etw a
0,005 cm  und die horizontalen 0,1 cm im  FuBboden nahe bei der 
T urbinę. Im  obersten GeschoB des N achbargebaudes betrug die 
Querschw ingung 0,01 cm  m it einer Frequenz von  15 pro Sekunde. 
Prof. H a l l  beobachtete auch Schwingungen von  0,0036 cm und einer 
Freąuenz von  ungefahr 2 pro Sekunde im dritten  GeschoB eines 
B acksteinbaues infolge StraBcnverkehr. In  dem Tim es-G ebaude 
in N ew  Y o rk  w urden infolge des Zugverkehrs der U ntergrundbahn 
m axim ale senkrechte Schwingungen von  o .01 cm  und einer Freąuenz 
von 15 bis 20 pro Sekunde beobachtet. B eobachtungen an B rucken- 
pfeilern und W iderlagern zeigten Schwingungen infolge Eisenbahn- 
verltehr, dereń A m plitudę etw a 0,0013 cm  his 0,013 cm  betrug. Prof. 
O m o r i  in Japan stellte ain K o p f eines 25 m hohen Pfeilers einer 60 m 
w eit gespannten E isenbahnbrucke m axim ale Schwingungen parallel 
zum G leis von 0,104 cm fest. bei B efahren der B riicke m it einem 
leichten Zug und einer G eschw indigkeit von  14,5 km  pro Stunde. 
D ie Querschw ingung w a r  etw a halb  so groB. B ei einer B ogcnbrucke 
m it aufgelóstem  F ahrbahnaufbau  in D anville/JU. wurden durch 
einen L astkraftw agen  vertilcale Schwingungen von  0,018 cm  erzeugt.

E s frag t sich nun, welche W irkungen diese Schwingungen auf 
dio Fundierung und das M auerwerk von G ebauden h aben  E s soli 
eine 30 cm  starkę Fundam entm auer aus B ackstein cn  von 3,35 m H óhe 
b etrach tet werden. U n ter der Voraussetzung, daB durch den FuBboden 
und die oberen Geschosse das obere Ende dieser W and festgehalten 
wird, wahrend das untere E n de sich um 0,015 cm verśchiebt, entsteht 
in der auBersten F aser des E inspannąuerschnittes eine Spannung von
0,14 kg/ącni. D iese Spannung ist zu gering, um der K onstruktion  
irgendwie gefahrlich ■werden zu kónnen. E s sei nun vorausgesetzt, 
daB die W an d senkrechten Schw ingungen von 0,0076 cm m it einer 
Periode von 0,1 Sekunden ausgesetzt wird, w^obei die D ruckspannung 
des M aterials 35 kg/qcm  betragen móge. D ie rechnerisch erm ittelte 
Zusatzspannung b etrag t dann 0,7 kg/qcm, d. h. die auftretende Span
nung schw ankt zwischen 34,3 kg/qcm  und 35,7 kg/qcm wahrend jeder 
Schwingungsperiode. A uch  hier sind keinerlei schadliche E in w ir
kungen auf die A rbeitsfestigkeit des M aterials zu erwarten.

Des wciteren w urden Laboratorium sversuchc m it B aclistein- 
pfeilem , die auf einem Schw ingungstisch aufgebracht waren, durch- 
gefflhrt. P feiler m it einem  Q uerschnitt 30 X 30 cm , 122 cm  hoch, 
die wahrend 24 bis 48 Stunden Schwingungen ausgesetzt waren, 
zeigten keine Abnahm e der D ru ckfestigkeit gegeniiber Vergleichs- 
kórpern. D a  die D ru ckfestigkeit von  Backsteinm auerw erk unabhangig 
von der Adhasion ist, so konnte dieses R esu lta t logischcrweise erw artet 
werden. Pfeiler, dereń M ortel noch ju n g w ar, zeigten sogar eine deut-

liche Zunahm e der D ruckfestigkeit, die augenscheinlich a u f die sattere 
E in b ettu n g im M ortel zuriickzufuhren ist.

K leine Versuchskórper, aus drei m it M ortel verbundenen Ziegel- 
steinen, m it aufgebrachten G ewicliten, wurden auf dieselbe W eise in 
Schwingungen versetzt. Sie wurden sodann auf Scherfestigkeit 
gepriift durch H erausdrucken des m ittleren B acksteins, wobei in einigen 
Fallen eine A bnahm e der Scherfestigkeit festgestellt werden konnte. 
Diese W irkun g konnte im M auerwerk iiber T ur- und Fensteróffnungen 
eintreten, w o die M órtelfugen Scher- und Zugspannungen erleiden 
kónnen.

Ferner w urde ein m it zusam m engepreBter E rde gefiillter K asten  
auf den Schw ingungstisch gesetzt. E in e kleine F lach ę wurde durch 
eine Ł agerp latte  belastet. N achdem  sich diese P la tte  gesetzt hatte, 
wurde der Tisch in Schw ingungen m it einer A m p litud ę von  0,0127 
cm und einer Periode von  0,1 Sekunde versetzt. In  allen Fallen konnten 
weitere Setzungen der P la tte  in A bh an gigkeit von  der B odenart 
beobachtet werden. E xzen trisch  belastete Scheiben kippten  weiter, 
wobei die GróBe der N eigung von  der B oden art abhing. M odelpfahle
25 cm  lang in 20 cm  E ntfernung wurden in den zusam m engepreBten 
B oden eingetrieben. A u ch  hier bew irkten die Schwingungen ein 
weiteres betrachtliches Sichsetzen der Pfahle. A us diesen U ntersuchun
gen geht hervor, daB die Setzungen besonders groB bei plastischen 
und sehr gering bei sandigen B odenarten  waren. O bgleich die B eo b ach 
tungen und U ntersuchungen nicht erschópfend sind, so kónnen dóch 
schon gewisse SchluBfolgerungen gem acht werden:

D ie T ragfa liigk eit von  M auerwerk in W anden und Pfeilern 
wird n icht w esentlich beeintrach tigt durch solche von  der E rde iiber- 
tragenen Schwingungen.

W enn B acksteinm auerw erk entlang der M órtelfugen durch 
Sclierspannungen beansprucht w ird, so ist anzunchm en, daB dic 
F estigkeit durch Schwingungen herabgesetzt wird.

A u f plastischem  B oden gegriindete B au ten, w ie die meisten 
B acksteinbauten  bis zu 4 Geschossen, werden sich w eiter setzen 
infolge der durch schweren StraBen- oder E isenbahnverkehr erzeugten 
Schwingungen. D ipl.-Ing. Rohde.

TorpedoschieBversuchsstelle in Fiume.
D ie TorpcdoschieBversuchsstelle der W hiteheadschen Torpedo- 

w'erke in Fium e ist bem erkensw ert durch die Verstrebungen und Land- 
verankerungen (Abb. 1) gegen die w aagrechte K r a ft  von 14 000 kg

____________ 'jJOO

beim  AbschieBen der Torpedos, die genaue Stellung der Eisenbeton- 
pfahle, dic die Fuhrungcn ftir den yerstellbaren  AbschuBboden tragen 
(Abb. 2), die Sichcrungen gegen Secwasserangriff, die groBe Steifigkeit 
gegen die dort auftretenden hohen W indbeanspm chungen und die 
planm aBige Fertigstellung im  W inter. Gegen den Secwasserangriff
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haben dic Pfah le  abgerundeten Q uerschnitt (Abb. i), Tonerdezem ent- 
beton und geringe Beanspruchung der E isenbew ehrung (650 kg/cm 2) 
zur V erh utun g von  R iB bildung erhalten. (Nach Ing. A . Agostini, 
Cemento arm ator vom  A p ril 1930, S. 39— 42, m it 3 Zeichnungen 
und 4 Lichtbildern.) N.

Eigenartige Bauart einer StraBenbriicke im Staate 
New York.

In W atertow n  (New Y ork) w a r eine eiserne StraBenbriicke 
durch eine Eisenbetonbogenbriicke zu ersetzen, dereń B ogen zw ar 
unter das eiserne T ragw erk  zu liegen kam , aber fiir dic A ufhangung 
an dieses zu schw er w ar. D a  ein Standgeriist wegen der H ochfiuten

Schraubmu/jen

und der F elsblocke im  F luB bett bedenklich erschien, errichtete man 
fiir jede der neuen B ogenrippen m ittels A ufhilngung an die Fahrbahn- 
trager der alten B riick e  zwei stahlerne F achw erktrager (Abb. 1 
und 2), die das G ew icht der Sclialungcn und die Bewehrungsbelastung

zu tragen hatten . 
U m  die H aftfestig- 
k e it des B etons 
an den Fachw erk- 
bogentragem  durch 
die w cchselnde B e 
lastung beim  fort- 
schreitenden E in 
bringen des B etons 
n icht zu gefahrden, 
ist schnellbindender 
Zem ent ver\vendet 
worden. Zur E rh o 
hung derB cton star- 
ke auBerhalb der 

Tragerflansclien,
Ł w om it auch das un-

---- schóne D urclischla-
1.2 oHangejranger/ gen cj cr ' f  ragerfarbe

vcrh in d ert wurde, 
und zur Erleich- 
teru n g  des B eton -

einbringens sind die G urtw inkel der T rager nach auBen gekehrt 
worden (Abbitdung 3). D ie  dam it verbundene Verm inderung des 
W iderstandsm om cnts w ar n ich t w esentlich. (Nach E . II. H arder von 
der E isenb eton -B au gesellsch aft in N ew  Y o rk . Engineering-N ew s- 
Record 1930, I. H j., S. 603— 605 m it 3 Zeichnungen und 3 L iclit- 
bildcrn.) N.

Die diesjahrige Hauptversammlung 
des Vereines Deutscher Ingenieure in Wien.

Der V erein D eutscher Ingenieure w ird seine diesjahrige H aupt- 
vcrsam m lung in W ien, die am 14. Septem ber stattfinden sollte, in 
Anbetracht der A uflósu ng des D eutschen R eichstages und der fiir 
diesen T a g  anbcraum ten N euw ahlen erst am 21. Septem ber abhalten. 
Der Ósterreichische V erein D eutscher Ingenieure tr ifft  bereits eifrigc 
Yorbereitungen zum E m pfan g der reichsdeutschen Fachgenossen.

Abb. 3.

W ie stets bei dieser bedeutsam en Jahrestagung des groBten 
Ingenieur-Vereins werden auch diesm al w i s s e n s c h a f t l i c h e  B c -  
r a t u n g e n  der H auptversam m lung vorangehen. Sie beginnen be
reits am 19. Septem ber m it einer F achsitzung ,,Verbrennungsm otoren“ , 
der sich am gleichen und am  folgenden T age Sitzungen auf den Ge
bieten „H o lztech n ik ", , ,Schw eiBtcchnik'' und ,,B etriebstechn ik“  an- 
sclilieBen. D en G ebieten „A usbildungsw esen" und „G eschichte  der 
T echn ik" werden besondere Fachveranstaltungen gewidm et sein. In 
V erbindung m it der letzteren wird in der A lbertina eine vom  Oster- 
reichischen V erein  D eutscher Ingenieure geschaffene A u s s t e l l u n g  
,,Ó s t e r r e i c h i s c h e  T e c h n i k  in  D o k u m e n t e n  d e r  Z e i t ”  durch 
H errn H ofrat Ing. L . E r h a r d  eroffnet.

D em  E m pfang des Vorstandes auf der D eutschen G esandt- 
sch aft am 19. Septem ber fo lg t am Abend des 
nachsten Tages die B e g r i i B u n g  der Teilnehm er 
durch den B iirgerm eister der S tad t W ien, 
H errn K a rl S e i t z ,  und den Vorsitzenden des 
ósterreichischen Vereins D eutscher Ingenieure, 
H errn H ofrat Ing. L . E r h a r d ,  im Rathaus.

D ie eigentliche H a u p t v e r s a m m ln n g  
wird am Sonntag um  10 U hr im  M usikvcreins- 
G ebaude durch die Eroffnungsansprache des 
Vorsitzenden des Ycreines D eutscher Inge
nieure, Generaldirektor D r.-Ing. E . h. C. K o t t -  
g e n , B erlin, eingeleitet werden. D en H aupt- 

vortrag  h a lt der Staatssekretar a, D ., Sektionschef Ing. D r. E n -  
d e r e s ,  W ien, iiber das Them a „D ie  StraBe". F iir den N achm ittag 
is t ein E m p f a n g  a l l e r  T e i ln e h m e r  durch den H errn Bundes- 
m inister fiir H andel und V erkchr in der neuen H ofburg und am Abend 
ein gem einsam er Besuch der Staatsoper vorgesehen.

D er letzte  Versam m lungstag w ird B e s i c h t i g u n g e n  des T ech
nischen Museums, von Lehrw erkstattcn  und Versuchsanstalten, von 
Stahlw erken und M aschinenfabriken, Gas- und E lektrizitatsw erken. 
von Betrieben der Lebensm ittelindustrie und verschiedenen anderen
technisch interessanten Anlagen vorbchalten  bleiben. A m  M ontag
abend wird der Ósterreichische V ercin  D eutscher Ingenieure seinen 
deutschen Gasten auf dem K obenzl einen A b t r u n k  reichen, und am 
D ienstag werden die deutschen Ingenieure einer Einladung des Ungar- 
landischen Verbandes und der K ónigl. Technischen H ochschule nach 
B u d a p e s t  Folgę leisten. AuBerdem findet eine Besichtigungsreise 
nach Kapfenberg, D onaw itz und G raz statt.

3. Internationaler KongreB fiir Photogrammetrie.
D er 3. I n t e r n a t i o n a l e  K o n g r e B  fiir P h o t o g r a m m e t r i e  

wird in der Z e it vom  5. bis 10. Septem ber 1930 in der Eidgenossischen 
Technischen H ochschule in Ziirich stattfinden, an den sich in der Zeit 
vom  10. bis 14. Septem ber der Internationale K ongreB der Geom eter 
anschlieBen wird.

Neben einigen offentlichen V ortragen sollen in Kom m issions- 
sitzungen vornehm lich folgende G ebiete eingehend erortert w erd en : 
Terrestrische Photogram m etrie, A rch itektur und K6rperverm essung, 
Luftbildw esen und Luftbildm essung (Entzerrung und Luftbildplan, 
Stercoskopische Luftbildm essung und Bildtriangulierung, W irtschaft- 
lichkeit), Instrum ente und photographisches M ateriał, B ildflugzeugc 
und N avigation , Ausbildungsfragen. M it dcm KongreB ist eine um - 
fangreichc A usstellung iiber das G esam tgebiet der Photogram m etrie 
vcrbunden, die durch D arstellung der neuesten G crate fiir die A u f
nahme und Ausw ertung, der entw ickelten Yerfahrcn  und ferner der 
Arbeitsergebnisse und ihrer Verw endung fiir w irtschaftliche, ver- 
m essungstechnische, wissenschaftliche und unterrichtliche Zwecke einen 
U berblick  iiber den licutigen Stand und dic B ed eu tu ng d crlP h o to - 
gram m etrie und insbesondere des Luftbildw esens geben wird.

D ie A usstellung w ird vom  4. bis 16. Septem ber geoffn et sein.
D r.-Ing. E w a ld .

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Der Deutsche AusschuB fiir wirtschaftliches Bauen 
tagt im Oktober 1930 in Koln!

D er D eutsche AusschuB fiir w irtschaftliches B auen w ird seine 
diesjahrige H au p ttagu n g auf E in ladung der S ta d t K o ln

i 11 d e r  Z e i t  v o m  3. b is  5. O k t o b e r  in  K o ln  
abhalten.

Die Vortragsthem en der T agung, die den Niederschlag der 
wissenschaftlichen A rbeiten  des Ausschusses im letzten  Jahre bringen, 
sind folgende:

1. „D e r  Stahlskelettbau  im W ohnungsbau", 2, „ D e r  B eton- 
skelettbau im W ohnungsbau", 3. „D e r  llo lzsk elettb au  im W ohnungs- 
bau", 4. „M assivdecken im W ohnungsbau", 5. „D ie  neuesten schall-

technischen Untersuchungsergebnisse im W ohnungsbau", 6. „D ic  
M óglichkeit und B edeutung der W interarbeit im B augew erbe".

A is Redner sind u. a. berufen: A rch itek t B . D . A . D r.-In g. Jobst 
S i e d l e r ,  a. o. Professor an der Technischen H ochschule Charlotten- 
burg, B erlin; P . S c h m i t t h c n n c r ,  o. Professor an der Technischen 
H ochschule S tu ttg a rt; D r. Friedrich S c h m id t ,  M inisterialrat im , 
Reichsarbeitsm inisterium , B erlin; D r. R e i h e r ,  Vorstand des Insti- 
tu tes fiir Schall- und W arm eforschung an der Technischen H ochschule 
S tu ttg a rt; Regierungsbaum eister G e r la c h ,  D irektor der Gemein- 
niitzigen A ktien -G esellschaft fur A ngestellten-H eim statten B erlin; 
R egierungsbaurat S t e g e m a n n ,  V orstand der L eipziger Baum esse 
G. m. b. H „  Leipzig.

Im  Zusam m enhang m it der T agu n g sollen Besichtigungen alter 
und neuer B auw erke in K oln  und seiner U m gebung stattfinden.
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Zur W irtschaftslage. D er B e r i c h t  d e r  D e u t s c h e n  B a u -  
u n d  B o d e n b a n k  A. G. f i i r  d a s  e r s t e  H a ] b ja l i r  1930 ist in diesen 
Tagen erschienen. W ie im m er zeichnct er sich durch eine besondere 
R eichhaltigkeit an Tabellen  und Zahlenm aterial aus, die auf den 
neusten Stand gebracht, ein recht instruktives B ild  iiber die derzeitige 
L age  der B au w irtschaft geben, w as in der gegenwilrtigen K risenzeit 
erhóhtes Interesse beansprucht.

Gewisse Storungen in der B au w irtschaft waren —  wie der B erich t 
ausfiihrt —  schon v o r  Beginn dieses Jahres in der B au w irtschaft zu 
verzeichnen ais Folgę der besonders raschen' Ausdehnung des B au- 
und Baunebengewerbes in der N achkriegszeit”. Im  1. I la lb ja h r 1930 
h at dann ein rascher R iickgang eingesetzt.

Insbesondere der W o h n u n g s b a u  ist nur sehr langsam  in G ang 
gekom men. N ach  anfanglichen Schwierigkeiten der K apitalbeschaffung 
waren in diesem Jahre allerdings 1. H ypotheken leichter zu beschaffen 
ais im Jahre 1929. E s scheint aber so, ais ob viele Stellen eine weitere

giinstige E n tw icklu n g des Pfandbriefm arktes abgew artet hatten. 
ffentliche M ittel standen dagegen im Vergleich zum  Vorjahre in er- 

heblich geringem U m fang zur Verfttgung, da  die H auszinssteuer 
vergebenden Stellen nur die B etrage bereiLstellen konnten, die nicht 
schon in ' frOheren Jahren durch V orgriff verbraucht worden sind. 
E s kam  hinzu, daB die. Bauunternehm ungen im Jahre 1929 groBere 
Teile ihrer flilssigen M ittel in die angefangenen B au ten  hineinstecken 
muBten, die erst langsam  w ieder frei gem acht werden konnten. Diese 
U m stande bewirkten eine fiihlbare Zuriickhaltung in der Inangriff- 
nahme neuer W ohnungsbauten.

Die Tendenz wurde dadurch verstArkt, daB der B ed arf an 
W ohnungen allgemein und ortlich nur schwer iibersehbar geworden 
ist. U nter dem D ruck der W irtschaftskrise verscharfte sich hier die 
E ntw icklung, die sich schon im  letzten Jahr abzuzeichnen begann. 
D ie N achfrage nach allen A rten  von Neubauwohnungen ist zuriick- 
gegangen. D ies g ilt n icht nur fiir die sogenannten Luxuswohnungen, 
dereń B edarf allm ahlich gedeckt zu sein scheint, sondern auch von 
W ohnungen, die m it H ilfe offentlicher M ittel erbaut wurden und dereń 
M iete dadurch verbilligt worden ist. W ahrend noch im letzten  Jahre 
fast alle A rten  von W ohnungen schon wahrend des Bauens verm ietet 
worden sind, sind je tz t auch die m it offentlichen M itteln erbauten 
W ohnungen etwas langsam er abgesetzt worden. Den H auptgrund 
der verringerten Nachfrage sieht der B erich t darin, daB auch die 
durch H ergabe offentlicher M ittel verbilligten Neubaum ieten vielfach 
nicht mehr im richtigen Verhaltnis zu dem  Einkom m en der breiten 
Masse der B evólkerung stehen. D ieser Zustand w ird durch un- 
gewohnlich hohe A rbeitslosigkeit noch verscharft. U ber H ohe der 
M iete und der Einkom m en bringt der-B ericht interessantes M ateriał.

D ie B au tatigk e it fiir o f f e n t l i c h e n  B a u  w ar in den ersten 
Monaten dieses Jahres, wenigstens sow eit offentlicher Hochbau in 
Frage kom m t, um fangreicher ais in der gleichen Z eit des Vorjahres. 
Abgesehen von diesem von der R eichsstatistik  erfaflten nur geringen 
T eil des offentlichen B auaufw ands sind aber die ubrigen B au au ftrage 
der offentlichen H and, insbesondere fiir T ief-, K anał-, StraBen- und 
B ruckenbauten, sow eit sich iibersehen laBt, sehr stark zuriickgegangen

D er Strukturw andel der deutschen W irtsch aft h a t in den letzten  
Jahren zu einer Um siedlung von Industrien geflihrt, die umfang- 
reiche g e w e r b l i c h e  N e u b a u t e n  zur Folgę hatte. Diese Bew egung 
ist unter W irkung der W irtschaftskrise fast ganz zum Stillstand ge
kommen.

D ie geringe B au tatigk e it fiihrte auch zu einer Schw achung des 
A bsatzes der B a u s t o f f i n d u s t r i e n .  D ie B austoffpreise sind im 
allgem einen n icht w esentlich zuriickgegangen, doch scheint sich a ll
m ahlich eine Preissenkung durchzusetzen.

A u f dem A r b e i t s m a r k t  h a t sich der R iickgang der B au tatig
keit besonders stark ausgew irkt. Die B auarbeiterlohne haben trotz der 
K iindigung des Lohnabkom m ens im B augew erbe keine Veranderung 
erfahren.

D ie F i n a n z i e r u n g  der N eubautatigkeit, insbesondere des 
W ohnungsbaues m it M itteln aus dcm freien K ap ita lm ark t ist im Ver- 
gleich zum V orjahr leichter gew orden. D er A bsatz von Pfandbriefen 
iiberschritt im 1. H albjahr 1930 den B etrag  von 1 M illiarde Reiclism ark.

D ie B a u s p a r k a s s e n  haben sich im allgem einen giinstig weiter 
cntw ickelt. D ie Zahl ihrer M itglieder, die Bausparsum m e, dic ein- 
gezahlten B etrage und die Zahl der zugeteilten Darlehen is t w eiter 
gewachsen.

Der B erich t schlieOt: ,,E s scheint ais ob im zweiten H alb jahr 
1930 eine gewisse B elebung der W ohnungsbautatigkeit sich durch- 
setzen wtlrde. D ic Reichsregierung h a t ein Arbeitsprogram m  in An- 
griff genommen, das Investierungen fur den W ohnungsbau, den 
StraBenbau und fiir T iefbauten  aller A rt  in der wertschaffenden 
Arbeitslosenfiirsorge vorsieht. E s ist zu erwarten, daB von  dieser 
Seite her der B au w irtschaft eine fiihlbare A nregung gegeben w ird ."

Preisabbau beim Zusatzprogram m  der Reichspost. H ieriiber sind 
zwei Erlasse des Reichspostm inisters vom  10. und iS . Ju li 1930 —
II 3252 O —  ergangen. D ie Oberpostdirektionen sollen ftir alle m it 
,,Z usatzauftragen “ in V erbindung stehenden Unternehm erleistungen 
einen PreisnachlaB zu erlangen suchen, der grundsatzlich n i c h t  
w e n ig e r  a is  10 vH  der bisher ais angemessen erachteten Preisc

betragen soli. Sie sollen hierbei ta tk raftig  vorgehen, um einen m oglichst 
hohen PreisnachlaB zu erreichen, sich unter U m standen auch nicht 
scheuen, A rbeiten aufzuschieben, wenn die U nternehm er zu Opfern 
nicht bereit sind. D er PreisnachlaB soli zunachst aber nur fttr „Z u satz- 
A u ftrag e" gefordert werden.

AuBerdem sollen sich die Firm en verpflichten, die Z usatzauftrage 
ohne Uberstunden auszufiihren, die A rbeitskrafte  von  den Arbeits- 
am tem  zu beziehen, soweit dies in bezug auf die A rt der A uftrage 
durchfiihrbar ist und die fiir die A rbeiten erforderlichen Spezialkrafte 
von offentlichen Arbeitsnachweisen erhaltlich sind.

Ferner sollen nur inlandische Stoffe verarbeitet werden und die 
Firm en sollen verp flichtet werden, A ngaben iiber die Zahl der A rb eits
krafte zu machen, die m it H ilfe der zusatzlichen A uftrage besch aftigt 
werden konnten und iiber die Z eit ihrer B eschaftigung. D am it soli 
das praktische Ergebnis der Arbeitsbeschaffungsm aBnahm en er- 
m itte lt werden.

Kom m unen und Arbeitslosigkeit. D er langsamen A bnahm e der 
Zahl der U nterstiitzten  in der Arbeitslosenversiclierung und Krisen- 
unterstiitzung wahrend der letzten M onate steh t ein standiges An- 
wachsen der den S tadten  zur L a st fallenden W ohlfahrtserw crbslosen 
gegeniiber.

Monatsende

U n terstiitzte  Arbeitslose 
In  Arbeitslosen- ! In der W olil- 

versicherung und 1 falirtspflegc der 
K risenunterstiitzung j S tadte

1930

Januar ................... 2 483 000 281 000
F eb ru ar.................. 2 656 000 308 000

2 347 000 324 000
2 081 000 33S 000

M a i ....................... 1 889 000 360 000
J u n i ....................... 1 835 000 388 000

D as Anwachsen der W ohlfalirtserwerbslosen ste llt eine neue 
starkę B elastung der Kom m unalfinanzen dar. Aus diesem Grunde 
h a t sich beispielsweise dic S tad t M iin c h e n  zu einer A ktion  der 
A rbeitszuw eisung an die W ohlfalirtserwerbslosen entschlossen, dic 
folgendes vorsicht:

1. D ie B eschaftigung m it voller B ezahlung bei stadtischen 
Regiearbeiten, bei Unternehm erfirm en der Stadt, beim W ohnungs
bau, der offentliche Zuschiisse erhalt, bei N otstandsarbeiten;

2. Arbeiten, die eigens fiir W ohlfahrtserwerbslo.se bereitgestellt 
werden; hier ist gedacht vo r allem  an StraBenbau und gartncrische 
Arbeiten, H errichtung von Sportplatzen, verstarkte R einigung in 
offentlichen G cbauden und Anlagen, K ulturarbeiten  usw.

D ie Finanzierung ist so geplant, daB das W oh lfahrtsam t der 
Arbeitslosenfiirsorge die tatsachlich ersparten W ohlfahrtsgclder iiber- 
weist. W er zur A rb eit nicht a n tritt oder sie dauernd yerweigert, 
wird von der Fiirsorge n icht mehr unterstiitzt. A hnliche Piane werden 
auch in anderen S tadten  erwogen.

Zulassung neuer Bauweisen. D er PreuBische M inister fiir Volks- 
wohlfahrt hat unter dem 4. Juli 1930 folgenden R u  n d e r la B  —  I I  6200 
31. 5. -—  ergehen lassen:

„N a c h  den Ausfiihrungen der Anlage zur Einheitsbauordnung 
zu § 13 soli der Einfiihrung neuer Bauweisen, wenn sie deę óffent- 
lichen Interessen des Feuerschutzes, der Standsicherheit und der 
Gesundheitspflege zugerechnet werden, kein W iderstand entgegen- 
gesetzt werden. E s h a t sich aber gezeigt, daB bei der Beurteilung 
neuer Bauweisen die Ansichten der ortlichen Stellen d e r a r t  w e i t  
a u s e i n a n d e r g e h e n , d a B  j e d e r  F o r t s c h r i t t  g e h e m m tw ir d  und 
eine Schadigung der deutschen B au w irtschaft zu befiirchten ist. Mein 
ErlaB vom  16. M ai 1929 —  II. C  1170 — , betreffend Zulassung neuer 
Bauweisen fiir ebene Steindecken, w ird daher auch auf die Zulassung 
sam tlicher neuer Bauw eisen fu r.W o h n u n g- und Industriebau, und 
zw ar in statischer, m aterialtechnischer und feuerpolizeilichcr Hinsicht, 
ausgedehnt.

Zu meinem vorgenannten ErlaB*) wird erlauternd und er- 
ganzend bem erkt:

D ie Zulassungsbescheinigung fiir eine neue B auw eise darf 
k u n ftig  nur von  der Staatlichen  Priifungsstelle fiir statische Berech
nungen in B erlin  auf Grund der eingereichten U nterlagen und der 
von ihr fiir erforderlich erachteten Versuche ausgestellt werden. 
D ie Versuche werden in einer am tlichen P riifungsanstalt angestellt 
werden. W enn órtliche B aupolizeiverw altungen glauben, Ein- 
wendungen oder Erganzungsvorschlage zu der Zulassungsbescheinigung 
der Staatlichen Priifungsstelle vorbringen zu sollen, so haben sie solche 
m it ausreichender Begrtindung an die S taatliche Priifungsstelle Berlin 
einzusenden und dereń Stellungnahm e abzuw arten. Bestelien auch 
dann noch solche M einungsverschiedenheiten, daB eine Einigung

*) Die W iedergabe dieses Erlasses ertibrigt sich, da die nun 
folgenden Ausfiihrungen m it diesem inhaltlich ubereinstimmen.
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ausgeschlossen crscheint, so ist meine Entscheidung auf dem Dienst- 
wege anzurufen.

Es bleibt den ortlichen Baupolizeibehórden unbenommen, iiber 
die Zulassungsbescheinigung hinausgehende Forderungen zu stellen, 
d ie  k e i n e  g r u n d s a t z l i c h e n  F r a g e n  b e t r e f f e n  und im Einzelfalle 
durch besondere órtliclie Verhaltnisse usw. bei dem jeweiligen B au- 
vorhaben geboten erscheinen, da die Verantw ortung fiir die Zulassung 
im einzelnen B auw erk grundsatzlich von der ortlichen Baupolizeibehórde 
getragen werden m uli.''

Verwendung deutscher Baum aterialien. D er PreuBische Finanz- 
minister h a t ani 26. Juli 1930 unter T gb. N r. I II  1 Nr. 221/Td. 8 
folgenden ErlaB an die Regierungsprasidenten gerichtet:

,,D ie  steigende w irtschaftliche N ot m acht es zur P flicht, m it 
besonderer Sorgfalt darauf zu achten, daB die Bestim m ung der Ver- 
dingungsordnung fiir B auleistungen, Din 1960 § 9 Ziffer 7, unter allen 
Umstanden eingehalten wird. Auslandische W erkstoffe und W aren, 
insbesondere aber auch auslandische Steine und H olzer, diirfen nur 
dann verw an dt werden, wenn die N ichtverw endung zu einem wesent
lichen, technischen, betrieblichen oder finanziellen N achteil fiihren 
wiirde."

Rechtsprechung.
Durch Festsetzung der Baufluchtlinie gemaB § § 8, 11 preuB. Flucht- 

liniengesetz wird das betroffene Grundstuck m it der D ienstbarkeit der 
Unbebaubarkeit zugunsten der Gemeinde belastet. Die hierin liegende 
Enteignung verpflichtet die Gemeinde, den Grundstuckseigentiimer fiir 
die dadurch einsetzende W ertm inderung zu entschadigen. (Art. 153 
Reichsverf.) (Entscheidung des Reichsgerichts, I II . Zivilsenat, vom
28. Februar 1930 —  I II  87/29.)

R . w ollte auf seinem G rundstuck m it d erF ron t nach der K.-StraBe 
in W . ein W ohnhaus erricliten. D as ani 19. Juni 1925 eingereichte 
Baugesuch w urde von der stadtischen B aupolizei des B ezirks Z. in B . 
ani 16. Juli 1925 abgelehnt, da das stiidtische B ezirksam t Z. die Z u 
stimmung auf Grund des in A usfuhrung von § 12 des preuB. Flucht- 
linienges. vom  2. Juli 1875 erlassenen Ortsgesetzes vom  30. A pril 1924 
versagte. D iese Ablehnung lieB R . unangefoclitcn. Gegen dic am
25. A ugust 1925 erfolgte w eitere A blehnung eines aberm aligen B au- 
gesuches rief er im Beschwerdewege den Oberprasidenten an. Dieser 
eróffnete ihm am 28. N ovem ber 1925, daB infolge der Zustim m ung der 
Stadtverordnetenversam m lung B . zu der Festsetzung des Flucht- 
linienplans der Gelandeteil des R . an der K .-straBe ais Freiflache 
ausgewiesen werde und fiir das B auvorhaben des R . eine Aus- 
nalime von dem ortsstatutarischen B au verb ot nicht zugelassen werden 
kónne. E in drittes B augesuch des R . vom  25. Juli 1927 wurde am
4. August 1927 unter H inweis auf die E rklarun g des G rundstucks zur 
Freiflache abgelehnt. Gegen diesen Bescheid h at R . K lage  im Verw al- 
tungswege erhoben. AuBerdem  h a t er gegen die S ta d t B . vor den 
ordentlichen G erichten auf Schadensersatz wegen A blehnung seiner 
Baugesuclie geklagt, w eil seiner A n sicht nach die E rklarun g des Grund- 
stilcks zur Freiflache rechtsw idrig ist, und der E in griff in sein Eigentum  
ais Enteignung eine Schadensersatzpflicht begrtindet. D as Orts- 
statut w ar seinerAuffassung nach n ich t anwendbar, da d ieK .-straB e ais 
historische StraBe dem B au verb ot gemaB § 12 preuB. Fluchtlinienges. 
Uberhaupt nicht unterlag.

D as R eichsgericlit m iBbilligt, daB die Vorinstanzen die K la ge  des 
R. deswegen abgewiesen habe, weil R . keine Verm ógenseinbuBe im 
Rechtssinne erlitten habe. A u f Grund von § 12, A bs. 1, preuB. Flucht- 
linienges. kann durch O rtsstatu t festgcsetzt werden, daB an StraBen 
oder StraBenteilen, die noch nicht gemaB den baupolizeilichen B e 
stimmungen des O rts ftir den óffentlichen V erkchr und den Anbau 
fertiggestellt sind, W ohngebaude, die nach diesen StraBen einen Aus- 
gang haben, n icht errichtet werden diirfen. D ies g ilt nicht ftir die bei 
ErlaB des ersten, gemaB § 12 preuB. Fluchtlinienges. ergehenden 
O rtsstatuts bereits bestehenden alteren StraBen. W ar eine StraBe be
reits bei Inkrafttreten  des O rtsstatu ts fiir den inneren V erkehr und den 
Anbau bestim m t, und in ihrer E n tw ickelung ais solche OrtsstraBe 
in allen wesentlichen Beziehungen zum AbschluB gelangt, so unterliegt 
sie dem ortsstatuarischen B au verb ot nicht. Zw ar konnen Chausseen, 
weil sie n icht O rtsstraBen sind, an sich n ich t historische StraBen in 
diesem Sinne sein. A ber eine durch einen O rt fiihrende Landstrafie 
kann zugleich eine historische StraBe sein, sofern sie infolge der E n t
w ickelung des A nbaus und des ihm  folgenden inneren Verkehrs m it 
Willen der Ortsgem einde zu einem  dem  ortlichen V erkehr und den órt- 
lichen Bedlirfnissen entsprechenden Glied des OrtsstraBennetzes ge
worden ist. Ob dies bei der K .-straB e zutrifft, bedarf noch der tat- 
sachliclien A ufklarung.

D em  E n tschadigungsanspruch des R . kann auch nicht unter 
Hinweis auf das O rtsstatu t gemaB § 12 preuB. Fluchtlinienges. ent- 
gegengesetzt werden, sein G rundstuck sei n icht eigentliches B auland, 
sondern nur m erkantiles B auland. E s ist zw ar wohl zu unterscheiden 
zwischen eigentlichem  B au lan d, das zur sofortigen B ebauung geeignet 
ist, w irklichcm  B austellenland, und m erkantilem  B auland, auf das 
sich nach der Verkehrsauffassung die B ebauung erst in absehbarer 
Zeit erstrecken wird, dessen erhoffte E ntw ickelung zum Bauland 
aber im  G rundstiicksverkelir bereits preiserhóhend erhoht. Jedoch 
trifft es n icht zu, daB der E igentum er auf diese W erterhóhung seines

Grundstiicks, die sich a u f die E rw artun g seiner in nicht allzu  ferner 
Z u k u n ft eintretenden B ebauungsfahigkeit grilndet, keinen Anspruch 
h at, und daB diese W erterhShung ihm  auf Grund der B estim m ungen 
des Fluchtliniengesetzes ohne Entschadigung entzogen werden kann. 
§ 12 des preuB. Fluchtlinienges. w ill nur das vorzeitige B auen an pro- 
jektierten  und zu projektierenden StraBen verhindern. E in  gemaB 
§ 12 preuB. F luchtlinienges. erlassenes ortsstatutarisches B au verb ot 
nim m t vorhandenem  B aulan d n ich t die E igen schaft ais solches, hindert 
auch die betroffenen G rundstucke nicht, B auland zu werden. E s 
verschiebt lediglich den Z eitp u n kt der Verw irklichung dieser E igen 
sch aft und ist auf die W ertbem essung des G rundstucks bei der E n t
eignung ohne EinfluB.

D as gemaB §12 preuB. Fluchtlinienges. erlassene ortsstatutarische 
B au verb ot ist eine A nderung des in der Gem einde geltenden óffentlichen 
B aurechts. E s  regelt den Inh alt des Eigentum s an allen betroffenen 
Grundstiicken. E s ist keine Enteignung. Im  G egensatz dazu tr itt  
m it der Offenlegung eines F luchtlinienplans gemaB §§ 8, 11 , preuB. 
Fluchtlinienges. dic B eschrankung des Grundeigentiim ers, daB Neu- 
bauten, Um- und A usbauten  iiber die F luchtlin ie hinaus versagt werden 
konnen, endgiiltig ein. D ie A uferlegung dieser B eschrankung is t —  
anders ais die nach § 12 durch O rtsstatu t erfolgende —  rechtlich eine 
Enteignung. Eine E ntschadigung ist in den B estim m ungen des preuB. 
Fluchtlinienges. in der Regel erst fur den F ali yorgesehen, daB die zu 
StraBen und' Platzen bestim m ten Flachen an die Gem einde auf deren 
V erlangen abgetreten w erden. D er G rundstilckseigentiim er selbst 
kann die A btretu n g in der R egel n icht verlangen. E r  ist daher insow eit 
wegen seines Entsch&digungsanspruchs vóllig  vom  Belieben der 
enteignenden Gemeinde, seines Schuldners, abhangig. Eine E n tschadi
gung aber, deren Zahlung vom  freien Erm essen des Schuldners ab- 
hangt, ist keine angemessene, w ie sie durch A rt. 153 Reichsverf. fiir 
den F ali der Enteignung gefórdert wird. D ie im  preuBischen F lu ch t
linienges. getroffene R egelung der Entschadigung yerstóB t demnach 
gegen die R eichsverfassung und ist unwirksam . Vielm ehr h a t die durch 
die Festsetzung der F luchtlinie eintretende B eschrankung der Be- 
baubarkeit eines G rundstucks zur Folgę, daB der G rundsttickseigen- 
tiim er sofort Entschadigung ftir die dam it verbundeneW ertm inderung 
yerlangen kann. K o m m t es spater zur A btretu n g des G rundstucks 
an die Gem einde, so erh alt der E igentiim er dann Entschadigung auf 
Grund des durch die U nbebaubarkeit gem inderten W ertes, da er fiir 
die Folgen der U n bebaubarkeit bereits friiher entschadigt war.

Bei Baugenehm igungen ist das zur Z e it der verwaltungsgericht- 
lichen U rteilsfallung geltende R echt maBgebend. Ein allgemeines 
Bauverbot auf Grund des Verunstaltungs- und Fluchtliniengesetzes ist 
unzulassig. Begriff der „óffentlichen FahrstraBe (Fahrw eg)'1. (Urteil 
des PreuBischen O berverw altungsgerichts vom  14. N oyem ber 1929 —  
IV  B  41/27.)

Zu U nrecht wird das angegriffene B au verb ot auf das O rtsstatu t 
gegen V erunstaltung gesttitzt, welches durch den M agistrat der 
Gem einde G. unter B erufung auf §§ 1— 5 des preuBischen Gesetzes 
vom  15. Juli 1907 (Gesetzsam m lung S.260) erlassen worden ist. D as 
ganzliche V crb ot der B ebauung, welches das O rtsstatu t ftir eine be- 
stim m te Gegend erlaBt, geht uber den zulassigen Rahm en der statu- 
tarischen Regelung hinaus, da eine solche w 'ohlbestim m te Anforderungen 
aus asthetischen Iłticksichten an die B ebauun g stellen, n icht aber bis 
zur vólligen U ntersagung der B ebauun g Uberhaupt gehen kann. E s 
kónnen nur solche MaBnahmen baulicher A rt  betroffen werden, die 
stórend auf das A uge wirken, eine vóllige U nterlassung der Bauaus- 
ftihrungen tiberhaupt kann n ich t angeordnet werden.

Ebensowenig kann die Versagung der Bauerlaubnis durch das 
auf Grund von § 12 preuB. Fluchtlinienges. vom  2. Juli 1875 erlassene 
O rtsstatu t gerechtfertigt werden, welches die E rriclitu ng von  W ohn- 
hausern an noch nicht fertig gestellten StraBen verbietet. H iernach 
kann die geplante G cbaudeerrichtung lediglich bis zur H erstellung der 
geplanten StraBen, n icht aber auf die D auer und ohne R iicksicht auf 
die H erstellung der StraBe u ntersagt werden. Denn ein D auerverbot 
zie lt nicht, w ie im G egensatz dazu das zeitlich  begrenzte, auf eine im 
richtigen  Ausm aBe sich vollziehende A nlegung von  StraBen hin, sondern 
a u f die ganzliche U nterbindung der StraBenanlegung in einem móg- 
licherweise ganze S tad tvierte l ergreifenden Um fange. E in  auf die D auer 
berechnetes ganzliches B au verb o t kann begrifflich  n icht der A nlegung 
von StraBen dienen und w iirde dam it dem H auptzw eck des F lu ch t
liniengesetzes zuw ider laufen.

B ei N achprilfung der Versagung von Bauerlaubnissen h a t n icht 
das zur Z eit des Ergehens der Verfligung, sondern das zur Z eit der 
verw altungsgerichtlichen U rteilsfallung geltende R ech t in A nw endung 
zu kom m en. E s is t daher die inzwischen abgeanderte B aupolizei- 
yerordnung maBgebend, w onach n ur solche G rundstucke bebaut 
werden dtirfen, die u nm ittelbar an einen óffentlichen Fahrw eg (Fahr
straBe) grenzen. In  dieser H insicht gentigt die technische Befahr- 
b a rk e it des W eges, auf eine Fahrberechtigung der A llgem einheit kom m t 
es in keiner W eise an. E in  óffen tlicher W eg, dessen technische B e- 
falirbarkeit n icht von  der A llgem einheit, sondern nur von bestim m ten 
Interessenten, insbesondere den Anliegern, ausgenutzt werden darf, 
ist ein ,,óffentlicher Fahrw eg (FahrstraBe)", im Sinne von  § 6, S atz  t, 
der Pol.-V o. fiir die S tad te  des Regierungsbezirks F ran k fu rt a. O. vom  
20. Januar 1928 (§ (>, Abs. 1, Einheitsbauordnung).
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Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehm er die Kosten fiir die 
F ahrt zur Arbeitsstatte, so sind diese Betrage ais Dienstaufwandsent- 
schadigung steuerfrei und unterliegen nicht Steuerabzug. (Urteil des 
R eichsfinanzhofs vom  19. Juni 1929.)

N otw endige A usgaben eines S teuerpflichtigcn  du rch  Fahrten  
zwischen W ohnung und A rb eitsstatte  gehóren zu den W erbungskosten. 
(§ 16, A bs. 5; Nr. 4, Einkom m ensteuerges.) D ic  Priifu n g der N o t
w endigkeit h a t sich hierbei darauf zu beschranken, ob im  H in- 
b lick darauf, daB W ohnung und A rb eitssta tte  voneinander ge
trennt liegen die B en utzun g eines Beforderungsm ittels iiberhaupt 
notw endig war.

Sind die K osten  der Fahrten  aber ais W erbungskosten anzu- 
sehen, dann lieg t dann, w enn der A rbeitgeber sie bezahlt, D ienst- 
aufw andsentschadigung im Sinne von  § 36, A bs. 1, N r. 2, Einkom m en- 
steuerges. vor. Sie gehóren also n ich t zum  Arbeitslohn und unterliegen 
nicht dcm  Steuerabzug gemaB § 69 Einkom m ensteuerges.

D er R eichsfinanzhof le lin t die A uffassung des F inanzam ts ab, 
w onach die Fahrtkosten  durch den Pauschsatz von M 240 (§ 70, A bs. ib , 
Einkom m ensteuerges.) abgegolten seien. D ieser Pauschsatz w ird 
jedem  Steuerpflichtigcn  zugebilligt, ohne daB der N achw eis verlan gt 
wird, ob und in w elcher H ohe W erbungskosten entstanden sind. D ie 
sich im E inzelfall hieraus ergebenden U ngleichm aBigkeiten miissen 
ais im  W esen des kleinliche Bereclm ungen ausschlieBenden Pausch- 
satz.es liegend hingenom m en w'erden.

Z u r A ufw ertung von  W erklohnforderungen. (U rteil des R eich s
gerichts, V I I . C ivilscnat, vom  7. D ezem ber 1928 —  V II  251/28.)

W erden d ie  vom  B esteller auf eine W erklohnforderung in Papier- 
m ark geleisteten  T eilzahlungen zwecks A ufw ertun g nach verschiedenen 
M aflstaben um gerechnet, und u bersteigt der gesam te G oldm arkw ert 
den G oldm arkw ert des Vertragspreises, so kom m t eine A ufw ertung 
der W erklohnforderung nicht mehr in Frage.

PATENTBERICHT.

Wegen der Vorbemerkung (Erliiuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I łom  6. Januar ! 028. S. 18.

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

B ekann tgem acht im  P a te n tb la tt N r. 25 vom  19. Juni 1930.

KI. 5 a , Gr. 30. D  59006. E rn st D iebel, Lieberose, K r. Lubben. K I. 37a,
Yentilbohrer fiir Erdarbeiten. 9. V I II .  29.

KI. 5 b ,  Gr. 3 5 .  B  1 1 6 3 3 7 .  C urt Bunge, M ikolow, Polnisch Ober- K I. 3 8 C ,  

schlesien; V e r tr .: M. M intz, P at.-A n w ., B erlin  W  3 5 .  Spreng- 
verfahren. 3 0 .  X . 2 4 .  K I. 3 8 i,

KI. 5 C ,  Gr. 9 .  L  7 4  1 5 9 .  E w ald  Leveringhaus, Essen, G ieselastr. 5 .

N acligiebiger Turstocltausbau. 4. II . 29.
KI. 5C, Gr. 9. T  13.30. A lfred Thiem ann, D ortm und, Brandenburger

Str. 1 3 .  Verbindungssttick fiir die w inklig gegeneinander- KI. 45 f, 
stehenden A usbauteile des G rubenausbaus. 7. I I . 3 0 .

KI. 5C, Gr. 9. T  14.30. A lfred Thiem ann, D ortm und, B randen- K I. 68a, 
burger Str. 13. A u s einer schm iedeeisernenPlatte bestehender 
Knicschuh. 7. I I . 30.

KI. 5 C ,  Gr. 1 0 .  R  79 613. Johann Reim ann, B u er i. W ., B iilsestr. 5 1 .

D oppeltgekrópfter Plandungshaken. 2 5 .  X . 2 9 .  K I. 8 0 a,
KI. 5 d ,  Gr. 1 5 .  T  3 3  7 4 S .  T ork ret G esellschaft m. b. H ., Berlin 

SW  4 8 ,  H edem annstr. 1 3 .  K riim m er fa r  V ersatzrohr- 
leitungen, dessen auBere W ólbung m it auswechselbaren 
F uttcrstucken  besetzt ist. 7 .  V I I . 2 7 .  I ii. 8ob,

KI. 1 9 a, Gr. 1 5 .  V  2 1  8 2 5 .  K a rl VoBloh, Wrerdolil i. W . Schrauben- 
m uttersicherung fiir StoBlaschenverbindungsschrauben- 
bolzen. 8. X I . 1 9 2 6 .  KI. 8 0 b,

KI. ig a ,  Gr. 2 4 .  M 1 0 7  3 1 6 .  A lbin  M arscliner, N eurath b. Greven- 
broich, R hld. Schiencnbefestigung fa r  schwere B agger- 
gleise. 6 .  X I . 2 8 .  K I. 8ob,

KI. 1 9 C ,  Gr. 2 .  J 3 7 9 6 6 .  H einrich Jaclim ig, Solingen, B rah ler 
Str. 1 5 2 .  Verfahren zur H erstellung einer aus einzelnen, an 
O rt und Stelle gestam pften Steinen bestehenden B eton- 
straBe. 6 .  V . 2 9 .

KI. 2oi, Gr. 8. E  39741. E lektro-Th erm it G .m .b .H ., Berlin-Tem pel- KI. 8ob,
hof, C olditzstr. 37-39. StraBenbahnweiclie. 19. V I II .  1929.

KI. 2oi, Gr. 11. V  74.30. Vereinigte E isenbahn-Signalw erke Ges.
m. b. H ., B erlin-Siem en sstadt, B lockw erk. Schaltung far 
W eichenantriebe; Zus. z. P a t. 487 185. 19. II . 30. K I. 81 e,

KI. 20 i, G r. 28. V  60.30. V ereinigte Eisenbahnsignalw erke G .m .b .H .,
Berlin-Siem ensstadt, B lockw erk. E in rich tun g an B lock- 
feldern. 5. II. 30. KI. 81 e,

KI. 20i, Gr. 34. K  109300. H einrich K arl, Jersey C ity , N . J .;
V ertr.: F rieda W eigm ann, M unchen, Theresienstr. 130.
S elb sttatig  w irkende elektrische Zugsicherungsvorrichtung K I. 84 a,
unter Ver\vendung einer besonderen Zugeinheit (Vorlauf- 
w agen). 24. V I . 27.

KI. 2oi, Gr. 35. Sch 92 351. K a rl Schieck, F ran k fu rt a. M ., G uiollett- KI. 84a,
str. 45. Lam penanordnung fur optische Signalubertragungs- 
einrichtungcn. 27. X I . 29.

KI. 20i, G r. 39. V 24 858. Vereinigte Eisenbahn-Signalw erke
G . m. l>. H ., Berlin-Siem ensstadt. L ichtsignaleinrichtung m it KI. S4a,
R eservelam pe. 28. I. 29.

KI. 2oi, Gr. 41. V  24953. Vereinigte E isenbahn-Signalw erke
G. m. b. II., Berlin-Siem ensstadt, B lockw erk, M agnet- 
system , insbes. fur die F eststellung der A chsenzalil eines KI. 84 a,
Zuges. 23. II. 29.

KI. 2ok, Gr. 9. V  2 4  4 1 4 .  D ipl.-Ing. W alter Volkers, B erlin-Lankw itz, K I. S 4 C ,

Corneliusstr. 27. Streckentrenner fu r  Fahrleitungen elek
trischer Bahnen. 3. X . 28.

KI. 37a, Gr. 4. B  128 572. Bem is Industries Incorporated, Boston,
V . S t. A .;  V e rtr.: Fr. M effert u. D r. I -  Scll, P at.-A n w alte , KI. 85C,
B erlin  S W  60. B auw eise fa r  W ande aus Form stacken.
2 .  X I I . 2 6 .

G r. 6. Z 17 826. F a. C arl ZeiB, Jena. Pfettenloses Eisen- 
betoutonnendach; Zus. z. P a t. 431 629. 18. V II . 27.
Gr. 1. V  25003. M athias Varnhagen, Kóln-M allieim , 
A ckerstr. 24. E n tla fte te  Sperrholzw and. 5. H I. 29.
G r. 1. E  35464. W ilhelm  Engelinann, B ism arckstr. 3, und 
F ritz  H ildebrandt, Z allichauer Str. 19, Crossen a. d. Oder. 
M ittels H andgriffs am  W erk stack  entlangzufahrende Y o r
richtun g zum  E n trin den  von Baum stam m cn. 12. I I I .  27. 
G r. 9. M 1 1 0 2 9 9 . Joachim  M allensiefen, Bcrlin-Cliarlotten- 
burg, Schlaterstr. 77. Gewachs- oder T reibhaus. 27. V . 29. 
G r. 57. Sch 82 025. C arl E ugen Schm idt u. Johann Schena, 
Zurich, Schw eiz; V e r tr .: D ipl.-Ing. C. Clem ente, P at.-A n w ., 
B erlin  SW  61. SchloB fu r Garagenturen, M agazinturen
u. dgl. 14. I I I .  27. Schw eiz 15. I I I .  26.
G r. 7. J 35 327. G ebliard Jaeger, Colum bus, Ohio, V . S t. A .; 
V e r tr .: J. A p itz  u. F . Reinhold, P at.-A n w alte , B erlin  SW  11. 
Betonm ischm aschine m it drehbarer und kippbarer Misch- 
trom m el; Zus. z. P a t. 436656. 28. V I I I .  28.
G r. 1. D  54 291. T ork ret G esellschaft m. b. H ., B erlin  SW  48, 
H edem annstr. 13. V crfahrcn  zu r H erstellung feinporóser 
isolierender Zem en tstein e; Zus. z. P a t. 468 664. 10. X I . 27. 
Gr. 1. W 126.30. K asp . W inkler & Co. G. m. b. H ., Dur- 
mersheim, B aden. V erlahren  zur H erstellung von  lsolier- 
und Leichtbeton . 28. III . 30.
G r. 17. W  78 599. W aagtaler S yen it A sb est Schicferfabrik 
A k t.-G es., P uho-K ocskocz, Tschechoslow akische R epublik; 
V e rtr .: 14. H eim ann, P a t.-A n w ., B erlin  SW  61. Verfahren 
zur H erstellung gefarbter Asbcstzem entschieferplatten. 24.
I I .  2S.
Gr. 21. Sch 86699. K a rl Schneble, Zurich; V e r tr .: D ipl.- 
Ing. B . K ugelm ann, P a t.-A n w ., B erlin  SW  11. Verfahren 
zu r H erstellung eines FuBbodenbelages. 1. V I . 2S. Schweiz
26. I X . u. 6. X . 27.
Gr. 125. B  143 368. A dolf B leichert & Co. A k t.-G es., Leipzig 
N  22. Fórdereinrichtung fa r  Sch uttgiiter m ittels K abel- 
kranschaufler. 30. IV . 29.
Gr. 125. B  146 587. A d o lf B leichert & Co., A kt.-G es., 
L eip zig  N 22. Fórdereinrichtung fa r  S ch uttgu ter m ittels 
eines K abelkranschauflers. 5. X I . 29.
Gr. 3. V  22 927. V ereinigte S tah lw erke A k t.-G es., D assel- 
dorf. R ollschutz aus mehreren gegeneinander verschiebbaren 
Teilen. 1. I X . 27.
Gr. 3. 61 93 361. M aschinenfabrik A ugsburg-N urnberg
A .-G ., N arn berg 24. V orrich tun g zum  A ufrichtcn  und 
N iederlegen von  auf W alzenw ehren angeordneten K lappen. 
15. X I I .  26.
Gr. 6. A  50966. F a. Jonneret F ils  ainć, G enf; V e rtr .:
B . Bom born, P at.-A n w ., B erlin  S W  61. R echenputz- 
m aschine m it einer E inrichtung zum  selbsttatigen  Auskippen 
des Geschwem m sels. 20. V . 27.
Gr. 6. S 84 930. O tto  Saaler G . m . b. H ., F reiburg i. Br.. 
Friedrichstr. 16. M echanischer Rechenreiniger. 5. IV . 28, 
Gr. 2. S 87 847. Siem ens-Bauunion G . ra. b. H ., Kom m andit- 
gesellschaft, B erlin-Siem ensstadt. Verfahren zu r H erstellung 
von Griindungspfahlen in saure- oder-salzhaltigem  Erdreich.
9. X . 28.
G r. 6. D  58 192. H ans D orfm aller, M anchen, G rim m str. 4. 
E in rich tun g zur A usscheidung der Schw im m stoffe bei 
F rischw asserklarbecken; Zus. z. P a t. 481 250. 16. IV . 29.
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D a s  G e s e t z  d e s  G e s c h ie b e a b r ie b e s .  V o n  D r.-Ing. Ferdinand 
D u li ,  R egierungsbaurat. M it 2S T extabbildungen. V erlag von 
W ilhelm E rn st und Sohn. B erlin  1930. Preis geh. R M  8.40. F ur 
Bezieher der Zeitschrift „ D ie  B au tech n ik" i. J. 1930 geh. R M  7.50.

D er Verfasser is t durch die Erkenntnis, daB die ati sich wiin- 
schenswerte B eobachtung des Verhaltens einer Geschiebem enge im  
Klusse unm oglich ist, zum  Laboratorium sversuch geschritten, um 
das V erhalten des Einzelsteines zu erforschen. D as Ziel war, 
zunachst allgem ein giiltige U nterlagen fur den Zusam m enhang 
zwischen diesen Versuchen und dem  N aturvorgan g zu gewinnen. 
Die eingehende W urdigung der B estrebung friilierer Z eit fuh rt gu t 
in das zu erforschende G eb iet ein und g ib t m annigfache Fingerzeige 
zur B eurteilung der einzelnen N aturvorgilnge. A u ch  tra g t hierzu be
sonders der A bsch n itt iiber die „U rsach en  der G eschiebeverkleinerung" 
bei. D er Verfasser k la rt dort die B egriffe  A brieb , A bschliff, Zertrum - 
merung, Zerfall und V erw itterun g und kom m t zu dem  SchluB, daB 
eine genaue N achahm ung des N aturvorganges im  Versuch n icht 
moglich ist. D em entsprechend ergab sich die W ahl und Anordnung 
der Versuchseinrichtung, die im W esentlichen in einer sich um eine 
waagrechte A chse drehenden T rom m el bestand, in  der die Steine
111 gegenseitiger B eeinflussung zum  A brieb  gebracht wurden und 
bei der auf Grund von  N aturbeobachtungen fiir B asalt gesetzt werden 
konnte: 2 T rom m elkilom eter =  1 N aturkilom eter.

D ie Versuche sind m it zu W firfeln und Quadern geschnittenen 
Steinen aus Juram arm or nnd D onaukalkstein, die Geschiebegem ischen 
zugesetzt wurden, durchgefuhrt worden. D ie in um fangreichen Tabellen 
zusamm engestellten und durch Linienzuge anschaulich gem achten 
Messungsergebnisse sind eingehend beu rteilt und zur A ufstellung 
eines Abriebgesetzes verw ertet worden. H ierbei muBten unverm eidliche 
Annahm en gem acht, auch  sam tliche Einzelversuclisreihen zu einer 
Geśam treihe zusam m engezogen werden.

AnschlieBend an diese Versuchsergebnisse w ird der K anten- 
abrieb und Zerfall behandelt, auch w ird iiber Versuche m it naturliclien 
Geschiebesteinen berichtet.

A us der Zusam m enfassung durfte das Ergebnis bem erkensw ert 
sein, daB groBe Geschiebe mehr dem A brieb  unterliegen ais kleine. 
Auch kann der EinfluB  des FluBgefalles vernachlassigt werden. D age
gen is t groB der EinfluB, den das um gebende Geschiebe n?cli A rt  
und Menge auf einen betrachteten  Stein  hat. A us dem Einzelstein  
wird die Folgerung auf ein Geschiebegem isch gezogen.

D em  SchluBsatz des Verfassers, daB „w enigstens in einigen 
Punkten grófiere K la rh eit geschaffen worden is t"  durfte  durchaus 
beizustimmen sein. Iiierub er hinaus bildet die A rb eit aber zweifellos 
eine gute Grundlage fur w eitere Forschung. B e g c r ,  Breslau.

L e h r b u c h  d e r  t e c h n i s c h e n  M e c h a n ik  f i i r  I n g e n i e u r e  u n d  
P h y s i k e r .  Zum  G ebrauche fur Vorlesungen und zum  Selbststudium , 
Von D r. Ing. T h .P o s c h l ,  ord. Prof. an der Technischen H ochschule in 
Karlsruhe. 2., vollstan d ig  um gearbeitete A uflage. M it 249 T extab - 
bildungen. V I I I ,  318 Seiten. V e rla g v o n  Julius Springer, B erlin  1930. 
Preis geh. R M  17,50, geb. R M  19.— .

D as Lehrbuch, welches der V erfasser insbesondere fur Ingenieure 
und Ph ysiker bestim m t, h a t sich bereits in kurzer Z eit einen chren- 
vollen P la tz  errungen und neben zahlreichen alteren Lehrbiichern 
erfolgreich behauptet. D ie V orzuge des W erkes liegen in dem  klaren 
Aufbau und in der kurzeń, alles w esentliche um fassenden Behandlung 
derjenigen Problem e, w elche fu r den Ingenieur besonderes Interesse 
besitzen. D er Verfasser verzich tet dabei sehr zum  V orteil des W erkes 
auf vielleicht w issenschaftlich interessante, aber fiir den unm ittelbaren 
Zweck ais Lehrbuch unw esentliche Untersuchungen. D ie zweite 
Auflage h a t in dieser B eziehung erheblich gewonnen. Sie behandelt 
wiederum die M echanik in  3 A bschnitten, w elche der S tatik , der Kine- 
matik und der D ynam ik  der starren K órper gew idm et sind. D ie weit- 
gehende Verw endung der Vektorrechnung entspricht der Entw icklung 
und fórdert das Verstandnis. D as B u ch  h at auch in der allgemeinen 
Behandlung des Inhalts, in  der D arstellung der M ethode und in  der 
Auswalil der B eisp iele  gewonnen und kann in der vorliegenden Form  
den Studierenden der Technischen H ochschulen, ebenso aber auch 
allen Fachgenossen aufs beste em pfohlen werden, w elche eine klare 
und sichere E infuhrung in  die Technische M echanik suchen.

K . B e y e r .

D ru c  k s c h w a n k u n g e n  in  D r u c k r o l i r l e i t u n g e n .  V on  D r. techn. 
Ing. R . Ł o w y .  V , 162 Seiten. V erlag  von Julius Springer, W ien 1928. 
Preis R M  15.— .

D er Ausbau der W asserkr&fte und die A nlage von  Pum pspeicher- 
werken h a t in  der jun gsten  Vergangenheit zum  B au  zahlreicher groBer 
Rohrleitungen gefuhrt, dereń sachgem aBe A usgestaltung fiir  die W irt
schaf tlichkeit der A nlagen von  groBer B edeutung ist. Sie zeichnen sich 
gegenuber fruheren A usfiihrungen durch die GróBe der W asserfiihrung, 
also Durchm esser der R ohrleitung und G eschw indigkeit der Stróm ung, 
durch den in  der R ohrleitung herrschenden statischen D ru ck  und die 
erhebliche A bku rzu n g der SchlieC- und O ffnungszeiten der Schieber 
aus. D as Studium  der ungleichfórm igen W asserbewegung in der R ohr
leitung und der hieraus folgenden fu r die B eurteilung der F estigkeit 
wichtigen D ruckverhaltnisse h a t daher in  der G egenw art eine groBe

B ed eu tu n g erhalten. D iese h at auch zu der ausfuhrlichen A rb eit 
des Verfassers angeregt. S ie  behandelt d ic D ruckschw ankungen 
zunachst in  erster Annaherung bei starrem  R o h r und nicht zusammen- 
druckbarem  W asser, beriicksich tigt jedoch  auch ferner die E la stiz ita t 
der R ohrleitung und des W assers. D er Vcrfasser leitet d ic fiir diese 
Voraussetzungen m aBgebenden D ifferentialglcichungen der B ew egung 
ab und b ie te t dereń Losung in analytischen und graphischen Ansatzen. 
In  V erbindung hierm it w erden eine A nzahl fiir die B eurteilung von 
Striim ung und D ruckschivankung w ichtige F ragen erortert. D ie 
A rb eit is t eine w ertvolle, selbststandige E rganzung der L iteratur 
dieses Sondergebiets. Sie zeu gt von groBer Sachkenntnis nnd ver- 
d ien t die B each tu ng aller der Fachgenossen, w elche ihre Interessen dem 
B au  von W asserkraftanlagen und hydraulischen Problem en zuwenden.

K . B e y e r .

D ie  S t a t i k  d e r  B a u w e r k e .  V on  D r. Ing. K i r c h h o f f .  Zw eiter 
B and. Zw*eite neu bearbeitete und erw eiterte A uflage. B erlin  1930. 
V erlag  von  W . E rn st und Sohn. Preis geh. R M  25.— , geb. RM  27.— .

D er zw eite B an d des bekannten W erkes ist der Berechnung 
der Form anderungen statisch bestim m ter ebener Fachw erk- und 
Vollw andtrager und in  V erbindung hierm it der U ntersuchung statisch 
unbestim m ter Fachw erk- und Volhvandtrager gew idm et, w elche m it 
w enig iiberzahligen GroBen durchgefuhrt werden kann. A uch die 
zw eite A uflage h a t den C harakter eines ausfuhrlichen Lehrbuches 
beibehalten, welches zur UuterstUtzung des U nterrichts an technischen 
H ochschulen und zum  Selbststudium  gute D ienste leisten wird. D er 
V erfasscr behandelt in  diesem Sinne die verschiedenen A n satze  zur 
B estim m ung der Verschiebung von  F achw erkknoten  und zur gra
phischen und analytischen B erechnung der Bicgelin ien  von  Stabziigen 
und Stabketten . D ie Ergebnisse bilden die Grundlage fur die B erech
nung ein-, zwei- und dreifach statisch unbestim m ter System e, ins
besondere zur ausfiihrlichen E n tw icklu n g der EinfluBlinien der Schnitt- 
krafte. H ierbei treten diejenigen System e in  den Vordergrund, welche 
a is  T ragw erke des BrUcken- und H ochbaues B edeutung erlangt 
haben. Zahlreiche gute A bbildungen tragen wesentlich zum  Verstandnis 
der theoretischen Zusam m enliange bei. D as W erk  w ird sich ebenso 
w ie die erste A uflage ais Lehrbuch bald Freunde erwerben und w ird zum 
Studium  dieses Teilgebietes der B au sta tik  bestens empfohlen.

Iv. B e y e r .

W a s s e r k r a f t m a s c h i n e n .  E i n e  E i n f u h r u n g  in  W e s e n ,  B a u  
u n d  B e r e c h n u n g  v o n  W a s s e r k r a f t m a s c h i n e n  u n d  W a s s e r 
k r a f t a n l a g e n .  V on D ipl.-Ing. L . Q u a n t z ,  S tettin . 7., vollstandig 
um gearbeitete A ufl. V I I , 149 Seiten. V erlag von  Julius Springer, 
B erlin  1929. Preis R M  5,25.

V o r ach t Jahren die v ierte  A u flage: das kleine Bandchen h a t 
also rund alle 2 Jahre eine neue A uflage erlebt. D aria  dru ckt sich 
wohl am  besten die B elieb th cit aus, dereń es sich erfreut. U nter 
B eibeh altun g der elem entaren Behandlungsw eise der theoretischen 
Grundlagen sind in der vorliegenden A uflage doch die neuen Erkennt- 
nisse auf dem G ebiet der W asserstróm ung m it ihrer R iickw irkun g 
auf den B au  der Franzisturbinen berucksichtigt und besonders die im m er 
m ehr B oden gewinnenden Propellerturbinen entsprechend erw eitert 
behandelt worden. D ie aussterbenden W asserrader dagegen sind 
weggelassen worden. D ie  W asserkraftanlagen im  G esam taufbau 
sind verbessert und vertie ft worden, besonders hinsichtlich der Zubehór- 
teile w ie W ehre, Schiitzen, Rechen m it Reinigungsm aschinen. Sind 
diese rein baum aBigen T eile  auch fiir den B auingenieur n icht erschop- 
fend, so is t doch der M aschinenteil in  einer fiir ihn gunstigen, knappen 
W eise m ustergiltig geschrieben. D as W erkchen kann, w ie schon friiher, 
bestens empfohlen werden. R eichsbahnoberrat W e n t z e l .

D ic  G e s t a l t u n g  u n d  B e r e c h n u n g  v o n  R a u c l i g a s v o r w a r m e r n  
( E c o n o m is e r n ) .  Von D r.-Ing. L o th ar P o B n e r .  M it 1 17  T ex t- 
abbildungen, 20 Zahlentafeln  und zahlreichen Rechnungsbeispielen 
aus der P raxis. V , 152 Seiten. V erlag von  Julius Springer, Berlin
1929. Preis geh. R M  14,50, geb. R M  16.—

D as W erk  w ill n ich t nur Beschreibung von  Einbaum óglichkeiten 
geben, sondern B erechnung und E n tw urf in Gegen w irkung naherbrin-. 
gen. E s ist auch der Lu ftvorw arm er gegen den Speisewasservorwarm er 
abgewogen sowie die E in w irkun g eines Vorw arm ers auf die Zugver- 
haltnisse (Schornstein) eingehend behandelt. D ie  allgem einen warm e- 
technischen Grundlagen sind kurz und k lar im  A nhang gebracht und 
belasten so die allgem einen A bhandlungen n icht; ebenso enthalten die 
A nlagen die derzeit geltenden baulichen Anforderungen an die ver- 
schiedenen V orw arm erau sfiihruĄ en .

D as B uch  is t sehr tiefgriindig und w ird auch dem  Bauingenieur, 
sow eit er m it diesem S toff zu arbeiten hat, von  groBem N utzen  sein. 
A usstattu n g (viele Nom ogram m e) ist, w ie stets bei Springer, erst- 
klassig. Reichsbahnoberrat W e n t z e l .

E l e k t r o - W e r k z e u g e ,  K le in w re r k z e u g m a s c h i n e n  m it  E in -  
b a u m o t o r  u n d  b ie g s a m e  W e lle n .  V o n  D r.-Ing. H ans F e in ,  
S tu ttgart. V , 112 Seiten. V erlag  von  Julius Springer, B erlin  1929. 
Preis R M  6,90.

D as k leine H e ft von  110 Seiten gibt, u n terstiitzt von  164 A b  
bildungen, einen gu ten  U berblick iiber die Anpassung des E lek tro-
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motors an das W erkzeug. D ie A rb eit entspriclit dem  in gednlngterer 
Form  in der dritten  A uflage der B etriebsh u tte gebrachten A bsch n itt 
Uber denselben Inh alt, den der Y erfasser ebenfalls bearbeitet hat. 
I<onstruktiv sind W erkzeug und M otor heute so zusam m engearbeitet, 
daB beide eine E in h cit geworden sind, das E lektrow erkzeug, das m eist 
frei von  H and gehandhabt wird, m itunter auch, an ein S tativ  gebunden 
eine mehr oder m inder ortsfeste K leinm ascliine wird. D ie Anwendungs- 
gebiete sind auBerordentlich m annigfaltig gew orden; fiir Bohren, 
Schleifen, Polieren, Sagen, Frasen, H obeln sind Sonderbauarten aus
gearbeitet worden, m ittels der biegsam en W ellen is t der Verw endungs- 
bereich noch erw eitert worden a u f Fraser-Feilen, Schraubenzieher, 
Btirsten und sonstige W erkzeuge m it hin- und hergehender B e 
wegung, auf Kesselsteinreinigungswerkzeuge und andere. D ie E lektro- 
Schraubenrad-, Schleuder- und Kapselgebla.se sind behandelt und 
endlich durften  die Schlagw erkzeuge nicht fehlen, da der elektro- 
pneum atische „F ein h am m er" eine Losung darstellt, die sich groBe 
B eliebtheit erworben hat. D ie aufgefilhrte A usw ahl von Bauweisen 
und Anwendungsbeispielen ist, w ie  schon diese A ndeutungen zeigen, 
sehr groB.

D as B u ch  ist m ehr fiir den P rak tik er geschrieben, ohne zu starkes 
Eingehen auf Theorien. F u r das Charakteristische der A rbeitsweise sind 
aber genugende Erliluterungen in Schaubild oder Zahlentafeln  ge- 
geben. D ie Norm en und R egeln  des Verbandes D eutscher E lektro- 
techniker sind ausfiihrlich gebracht. E in  Sehrifttum sverzeichnis ge- 
w ah rt die M óglichkeit genauerer N achforscliung. Vielen Bauingenieuren, 
hauptsachlich denen, die groBere B au ten  zu iiberwachen haben, wird 
das reichhaltige und dabei sehr preiswiirdige Buchlein eine gute Stiitze  
sein. Ihnen besonders sei es bestens empfohlen.

R eichsbahnoberrat W e n t z e l .

F .r g e b n is  d e s  I d e e n w e t t b e w e r b e s  f i ir  d ie  d r e i  R h e in -  
b r i ic k e n  b e i  M a n n h e i m - L u d w i g s h a f e n ,  S p e y e r  u n d  
M a x a u .  V on  W ilhelm  W e y h e r ,  Reichsbahnbaum eister, Berlin. 
M it 114 A bbildungen. 40 Seiten. V erlag  J. Springer, B erlin  1929. 
Preis R M  3,60.

E s  liandelt sich im  vorliegenden F alle  um eine Zusam m enfassung 
der drei im „B auin gen ieu r" 1929, H efte  28— 33 erschienenen A u f
satze des obengenannten Verfassers. Jeder.B riicken bauer wird es dem 
V erlag zu besonderem D an k  wissen, daB er diese drei an Gedanken 
so auBerordentlich reichen W ettbew erbe in einem ausgezeichneten 
Sonderdruck zusam m engefaBt hat, der tro tz  seiner hervorragenden 
A usstattu ng und V ielseitigkeit fiir den recht geringen obengenannten 
Preis erhaltlich ist. Móge dcm  Sonderdruck einm al wegen seiner 
B edeutung und W ich tigkeit fiir den Eisenbriickenbau, zum  andern 
aber auch im H inblick auf das groBe Entgegenkom m en des Verlages 
w eiteste V erbreitu ng zuteil werden. D r. M. F o e r s t e r .

D ie  D y n a m ik  d e s  B a u m a r k t e s .  Preis R M  7,60.
A is Sonderheft 17 der Y ierteljahrshefte  zur K onjunkturforschung 

ist eine A rb eit von  D iplom volksw irt Dr. K u rt H u n s c h a , b etite lt „D ie  
D ynam ik  des B au m arktes" erschienen, welche die A ufm erksam keit 
aller am  Baugew erbe Interessierten verdient. E s w ird hier zum  ersten- 
ma) der Versuch gem acht, eine geschlośsene ausfuhrliche D arstellung 
der Zusam m enhange der K onjunkturbew egung des B aum arktes und 
der G esam tw irtschaft zu geben, wobei insbesondere die grundsatzliche 
Yersehiedenheit der konjunkturellen A bhan gigkeiten  der drei groBen

G ruppen: W ohnungsbau, gewerblicher B au  und óffentlicher B au  aufge- 
zeigt wird. D as dargebotene M ateriał, das sich allerdings auf die 
V orkriegszeit beschrankt, ist auBerordentlich vielseitig und aufschluB- 
reich. D er A usdehnung der U ntersuchung auf die G egenw art sowohl 
wie auch der unm ittelbaren U bertragung der Ergebnisse aus der V or- 
kriegszeit stehen selbstverstandlich groBe Schw ierigkeiten gegenuber, 
d a  der B au m ark t seit dem K riege unter dem  EinfluB einschneidender 
Strukturveranderungen stand, die auch gegenw artig noch n icht abge- 
schlossen sind. So konnte der Verfasser lediglich eine kurze, wenn 
auch n icht weniger interessante W ertun g der gewonnenen Ergebnisse 
ftir die G egenw art geben. D ie Neuerscheinung bietet bei dem Be- 
streben, die B au w irtschaft wieder in  das G efiige und den R h yth m us 
unserer G esam tw irtschaft voll einzuordnen, eine recht w ertvolle U n ter
lage, so daG w ir ihre A nschaffung em pfehlen m óchten. C. S.

W a s  i s t  G e w i c l i t ?  Von Dr. phil. h. c. D r. art. h. c. M. G r i i b l e r ,  
ord. Prof. i. R . d. Techn. H ochschule Dresden. Dresden und L eip zig  
1930, V erlag  von  Theodor Steinkopf. Preis geh. RM  1,60.

D er Verfasser w idm et diese A rb eit der K laru n g der w ichtigsten  
Grundbegriffe der M echanik: der K raft, der M asse und des G ew ichts 
eines Kórpers. Sprachgebraucli und G ew ohnheit haben in der F ach- 
literatu r ja  sogar in am tlichen Erlassen des R eiches zu bedenklicher 
Verw irrung gefiihrt, indem unter V erziclit auf die streng w issenschaft
liche V erw endung von Nam en Verw echslungen zwischen dem B egriff 
des G ew ichts m it jenem  der K ra ft begiinstigt werden. D er wissen
schaftliche K raftb egriff ist eine A bstraktion , das G ew icht ist das 
Ergebnis der W agu n g einer Masse. D er Verfasser erw irbt sich m it der 
ausfiilirlichen D arlegung dieser fiir das Verstandnis der M echanik 
w ichtigen Frage ein Verdienst, welches von  den groGen physikalisclien 
und technisch wissenschaftlichen G esellschaften anerkan nt und nacli- 
driicklich vertreten  werden sollte. K . B e y e r .

D a s  J a h r b u c h  d e s  V e r b a n d e s  D e u t s c h e r  A r c h i t e k t e n  u n d  
I n g e n i e u r - V e r e i n c  fiir das Jahr 1930 is t erschienen.

E s en thalt neben vielen A nzeigen von fachlichen Firm en die Mit- 
gliederverzeichnisse der dem  V erbande angeschlossenen Vereine und 
wird in diesem Sinne ais A nschriften-Sam m lung iiberall w ertvo ll sein. 
A usstattu ng un'd Zusam m enstellung einwandfrei. Dr. M. F o e r s t e r .

B e r i c h t  i ib e r  d ie  I I .  I n t e r n a t i o n a l e  T a g u n g  f i i r  B r i ic k e n -  
b a u  u n d  H o c h b a u . W ien, 24.— 28. IX . 1928. M it 597 T extabb. 
V I I , 790 Seiten. V erlag Julius Springer. W ien 1929. Preis geh. 
RM . 36,— .

Der offizielle B erich t iiber die oben genannte T agung, die vom  
24. bis 28. Septem ber 1928 in W ien stattfan d, liegt nunm ehr m it allen 
V ortragen, D iskussionen in glanzender A usstattu n g vor. E s is t dam it 
ein W erk von hoher W issenschaftlichkeit der A llgem einheit iibergeben, 
aus dem  fiir alle zeitgemaG w ichtigen Fragen des B riicken- und Hoch- 
baus der Fachm ann reiche B elehrung schópfen kann und sich iiber die 
A nsichten der in- und auslandischen fiihrenden W issenscliaftler und 
P rak tik er zu unterrichten verm ag. B ei dem, w as hier geboten wird, 
und den im T e x t eingefiigten fast 600 A bbildungen ist der Preis von 
RM . 36,—  ais durchaus angemessen zu bezeichnen. D as vorliegende 
W erk  g ib t bestens Zeugnis von dem  hohen wissenschaftlichen W ollen 
und Kónnen, das die zw eite internationale T agun g fiir Briickenbau 
und H ochbau in W ien beherrschte und leitete. Dr. M, F o e r s t e r  | .
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D e n k e n  S i e  b i t t e  d a r a n ,  j e t z t  d e n  M i t g 1 i e d b e i t r a g f i i r  1 9 3 0  e i n z u z a h l e n !

Besichtigungen.
A m  D i e n s t a g ,  d e n  9. S e p t e m b e r  1930, liachm . % 3 U h r , 

findet eine B c s i c h t i g u n g  d e s  S e e z e i c h e n v e r s u c h s f e l d e s  d e s  
R e l c h s y e r k e h r s m i n i s t e r i u m s  i 11 B e r l i n -  F r i e d r i c h  s l ia g e n  
statt. M it R iicksicht auf die gemeinsarne ju h r u n g  werden die Teil- 
nehmer gebeten, sich p iinktlich  um % 3  U hr am Versuchsfeld einzufinden.

V e r b i n d u n g :  Stadtbahn  bis Berlin-Friedrichshagen. Von dort 
m it StraGenbalin bis W asserwerk (ltichtung Iiahnsdorf), dann etw a
10 M inuten FuBweg. H ó c h s t t e i l n e h m e r z a h l : 40 Personen.

Im  AnschluB daran find et am gleichen T age eine B e s i c h t i g u n g  
d e r  P r e u B is c h e n  I .a n d e s a n s t a l t  f i i r  F i s c h e r e i  in  B e r l i n -  
F r i e d r i c h s h a g e n ,  n a c h ra . 16 U h r ,  statt. Die Fiihrung wird m it 
einem  einleitenden Lich tbildervortrag etw a 1 yt Std. in Anspruch 
nehmen. Von der PreuB. Landesanstalt w ird eine G ebiihr von RM  0,30 
je  Teilnehm er erhoben.

V e r b in d u n g :  D ie V erbindung ist die gleiche wie die oben
angegebene, da sich die Landesanstalt neben dem Versuchsfeld fiir 
Seezeichen befindet.

E s wird gebeten, sich nach M óglichkeit kurz schriftlich oder 
fernm iindlich bei der G eschaftstelle der Deutschen G esellschaft fiir 
Bauingenieurwesen, Berlin N W  7, F riedrich-E bert-Str. 27 (Fernruf: 
Zentrum  152 00, A p p arat 66) anzum elden.

Beitrag fiir 1930.
H aben Sie ais M itglied der D . G. f. B . schon Ihren B eitrag  fiir 

dieses Jahr bezah lt?  —  Falls Sie es noch n icht getan haben sollten, 
m óchten w ir Sie bitten, dies je tz t  umgehend zu erledigen, da das 
erste H albjahr schon vergangen ist. F iir E inzahlungen wolle m an bitte 
das Postscheckkonto B erlin  N r. 100 329 der D eutschen Gesellschaft 
fiir Bauingenieurwesen B erlin  N W  7, Ingenieurhaus, benutzen und 
a uf dem Zahlkarten abschn itt auch die M itgliednum m er angeben, 
d am it Irrtiim er ausgeschlossen werden. D er B eitrag  fiir 1930 betragt 
RM  10,— . F ur M itglieder, die gleichzeitig dem Verein deutscher 
Ingenieure angehoren, betragt der B eitrag  RAI 7,50 und fiir Junioren 
RM  4,— .

Fiir die Schrinieitung ver;uuwitnlu'h: Prof. Dr.-Ing. E. Probst, Karlsruhe 1. B. — Verlag yon Julius Springer in Berlin W. 
Druck von H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19, Be u tU str a ile 8.


