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DIE FINANZIERUNG DES DEUTSCHEN STRASSENBAUES.

Von Prof. Knipping, Darmstadt.

Besprechung der Denkschrift der Studien-Gcsellschaft unter- Hinzufiigung ełgener Ansichten und Anregungeil.

Unter diesem Namen hat die Studien-Gesellschaft fiir die 
Finanzierung des Deutschen StraBenbaues kiirzlich eine Denk
schrift herausgegeben, welche gerade rechtzeitig erscheint, um 
fur die beabsichtigten MaBnahmen des Reiches zur Arbeitsbe
schaffung auf dem Gebiete des StraBenbaues eine \yertvolle 
Unterlage abzugeben. Mehrfach betont die Denkschrift, daB 
sie bei ilircu Aufstellungen und Berechnungen auf Schatzungcn 
angewiesen ist, daB einwandfreie und sichere Feststellungen nicht 
vorliegen. Der Grund hierfiir liegt darin, daB wir in Deutschland 
eine Zentralstelle fur den StraBenbau nicht haben, die deutschen 
StraBen vielmehr fiir die Verwaltung und Unterhaltung auf 
64 000 Stellen verteilt sind. Dabei handelt es sich aber lediglich 
um die LandstraBen in einer Gesamtlange von 214 000 km, zu 
denen nur rd. 6000 km StadtstraBen hinzutreten, welche eine 
Bedeutung fiir den Durchgangsverkehr haben.

Im ersten Teil beschaftigt sich die Denkschrift mit der Ent
wicklung des Kraftwagenverkehrs und dem Ausbau des StraBen- 
netzes. In Deutschland haben wir — kennzeichnend fiir die 
wirtschaftliche Lage — J uli 1929 neben . 577 000 Kraftwagen 
606 400 Kraftrader. Es entfallt zwar auf 53 Einwohner ein Kraft- 
fahrzeug, jedoch erst auf 96 Einwohner ein Kraftwagen. Die 
Gesamtjahresleisturtg auf den 214 000 km LandstraBen wird auf 
10,4 Milliarden Pers.-km (1/6—x/4 der 47,6 Milliarden Pers.-km 
der Reichsbahn) und 9,9 Milliarden tkm netto ('/»—1/a der 
78,7 Milliarden tkm der Reichsbahn) geschatzt. Das in der ge
samten deutschen StraBenverkehrswirtschaft investierte An- 
lagekapital wird zu rd. 21 Milliarden RM berechnet, von denen 
aber durch Entwertung nur noch stark -j3 vorhanden sind, also 
rd. 15 Milliarden • RM.

An den eingangs genannten fiir den Durchgangsverkehr 
wichtigen 214 000 km LandstraBen und 6000 km StadtstraBen 
sind 34 groBe Verwaltungen (Lander und Provinzen), 678 Kreis- 
und Bezirksverwaltungen, iiber 60 000 Gemeinde- und 3385 
Stadtverwaltungen beteiligt. Wahrend von den letzteren beiden 
Verwaltungen im Durchschnitt auf jede unter 2 km StraBenlange 
entfallt, kommt auf den Durchschnitt einer Kreis- oder Bezirks- 
verwaltung immerhin eine StraBenstrecke von 165 km und bei 
den Landem und Provinzen eine solche von 1800 km. Jedem, 
der diese Zahlen auf sich wirken laBt, drangt sich die Frage auf, 
ob eine derartige Zersplitterung des ftir den Durchgangsverkehr 
in Frage kommenden deutschen StraBennetzes auf so zahlreiche 
selbstandigc Einheiten richtig und zweckmaBig ist. Das Min- 
deste, was notwendig erscheint, ist die sachliche Vereinheit- 
lichung durch eingehende Vorschriften oder Richtlinien fiir den 
Bau und die Unterhaltung der dem Durchgangsverkehr dienenden 
StraBen und fiir den Betrieb auf denselben. Ob dariiber hinaus 
auch eine Zusammenlegung hinsichtlich der Verwaltung wiin- 
schenswert oder notwendig ist, bedarf emstlicher Priifung.

Ftir den Zweck der Denkschrift besonders wertvoll sind die 
Berechnungen und Sch&tzungen der finanziellen Seite. Dieselben 
gehen aus von den tatsachlichen Aufwendungen der letzten 
Jahre, berucksichtigen den Ausbau und wurdigen die Dauer- 
belastung. Mit kleinen Abrundungen zeigt sich folgendes Bild.

Die Unterhaltungskosten des deutschen LandstraBennetzes 
in der Vorkriegszeit werden zu 150 Millionen Mark angenommen. 
Auch in anderen Veróffentlichungen wird diese Zahl genannt. 
Sie laBt sich auch begriinden, wenn man daran denkt, daB bei 
rd 200 000 km LandstraBen von knapp 5 m Breite rd 1 Milliarde

Quadratmeter Fahrbahnflachc zu untcrhalten war. . Bei einem 
Durchschnittssatze von 0,10 bis 0,20 Mark je m2 errechnet sich 
der Gesamtbetrag zu 100 bis 200 Millionen Mark im Jahr. Fiir 
die letzten Jahre haben sich die tatsachlichen jahrlichen Auf
wendungen auf rd 300 Millionen RM ftir die Unterhaltung, 
250 Millioęien RM fiir den Umbau und 125 bis 150 Millionen RM 
fiir den Neubau belaufen, insgesamt also auf 650 bis 700 Millionen 
Reichsmark. Hiervon sind 450 bis 500 Millionen RM aus laufenden 
Mitteln und knapp 200 Millionen RM aus Anleihen entnommen.

Ftir den kunftigen Bedarf tiber dic laufende Unterhaltung 
hinaus benutzt die Denkschrift eine Schatzung von Dr. Hey- 
mann vom Deutschen Landkreistag. Zu ahnlichen Ergebnissen 
kommen aber auch andere Schatzungen, z. B. diejenigen von 
Dr. Rappaport oder Dr. Wienecke, von denen ersterer einen 
etwas hoheren, letzterer einen etwas niedrigeren Bedarf er
rechnet. Dr. Heymann ermittelt den Bedarf zu rd 5 Milliarden 
Reichsmark, zu welchem Betrage noch eine weitere Milliarde 
fiir die StadtstraBen hinzutritt. LaBt man die letzteren auBer 
Betracht und beriicksichtigt, daB inzwischen fiir eine halbe 
Milliarde Ausftihrungen an den LandstraBen geschehen sein 
werden und fiir eine weitere Milliarde Ausftihrungen von gerin- 
gerer ais 20-jahriger Lebensdauer in Frage kommen, so verbleiben 
fiir langfristiges Kapitał schlieBlich 3,5 Milliarden RM. Ver- 
teilt man die Gesamtaufwendungen auf 8 Jahre, beriicksichtigt 
die Jahreskosten der laufenden Unterhaltung mit 300 Millionen 
Reichsmark, die Aufwendungen fiir kurzlebige Verbesserungen 
mit 125 Millionen RM (l/8 vón 1000 Millionen RM), ftigt schlieB
lich die Lasten aus der Verzinsung und Tilgung der Anleihe vón
3,5 Milliarden RM bei Verbrauch derselben in 8 gleichen 
Jahresraten (je 437,5 Millionen RM) hinzu, so ergibt sich eine 
Jahresbelastung des ordentlichen Wegeetats bei einer Verzinsung 
der Anleihe von 7% ,und der Tilgung derselben in 20 Jahren, 
welche von 464 Millionen im ersten Jahr auf 753 Millionen im 
letzten Jahr steigt. Die Denkschrift enthalt genaue Tabellen 
ftir andere Zinssatze und auch fiir eine groBere Reihe von Jahren, 
auf welche sich die Umbauzeit erstreckt.

Wtirdigt man diese Zahlen kritisch, so erscheint es berech
tigt, daB die Wegeunterhaltungspflichtigen aus eigenen laufenden 
Mitteln die Unkosten fiir die StraBen tragen, welche sich gegen- 
iiber der Vorkriegszeit aus der allgemeinen Verteuerung und der 
Verstarkung des Verkehrs herleiten. Dagegen wird die andere 
Deckungsmoglichkeit der Kraftfahrzeugsteuer fiir die Mehr- 
kosten eintreten miissen, welche sich aus der Yeranderung der 
Verkehrsart (Ubergang zum Kraftwagen) ergeben. Folgt man 
diesen Gedankengangen, so gelangt man von den 150 Millionen 
Unterhaltungskosten der Vorkriegszeit durch Multiplikation 
mit dem Index von 1,75 zu etwa 260 bis 265 Millionen heute. 
Die gewaltige Steigerung des StraBenverkehrs (ohne Anderung 
seiner Art) bedingt eine weitere Steigerung der laufenden Kosten, 
welche wohl mit 25 bis 30% in Anschlag gebracht werden darf. 
Man kanie so zu etwa 350 Millionen RM jahrlichen Ausgaben, 
ausgehend von 150 Millionen Mark in der Ybrkriegszeit. Ftir 
diesen Betrag von etwa 350 Millionen RM muBte das deutsche 
LandstraBennetz nach seinem Umbau und Ausbau erhalten 
werden konnen, wenn man von der Anderung des Charakters des 
StraBenverkehrs absieht. Die vorher erwahnten 1 Milliarde m2 
Fahrbahnflachc -werden sich durch den Ausbau (Verbreiterung, 
Umgehung, Neubau) auf etwa 1,2 Milliarden m2 vermehrt haben.
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so  daB a n  U n te rh a ltu n g sk o ste n  a u f  den  Q u a d ra tm e te r  F a h rb a h n - 
fla c h ę  rd  0,30 R M  im  J a h re  k o m m e n  w u rd e n . D e m g e g e n iib e r 
m iissen  h e u te  d o ch  w o h l 0,50 b is  0,60, v ie lle ic h t so g a r  0,70 R M /m 2 
u n d  J a h r ge re ch n et w erd en . E s  s te h t a b e r  w o h l zu e rw a rte n , 
daB d ieser S a tz  sich  n ach  A u fh o le n  a lle r  R iic k sta n d e  u n d  n ach  
V e re in fa c h u n g  u n d  V e rb illig u n g  d e r  B a u m e th o d e n  w e ite r  er- 
m aO igen  la B t u n d  sich  so  dem  crrech rieten  S a tz e  v o n  0,30 R M  
n a h ern  w ird .

F re ilic h  sin d  d a n eb en  d ie  B e tra g e  fiir  k u rz le b ig e  V erb esse- 
ru n gen  (v ie lle ich t 100 b is  125 M illion en  fiir  eine t)b e rg a n g s ze it  
v o n  8 Jah ren ) u n d  d ie  A n n u ita te n  d e r A n le ih e  a u fzu b rin gen , 
w e lch e  b e i e in em  Z in ss a tz  v o n  7 %  n ach  8 Jah ren  a u f 330 M il- 
iio n en  R M  an ste igen , z u n a c h st a b e r  m it  e tw a  40 M illion en  R M  
e in setzen . In  d iesen  U n k o ste n  fu r  k u rz le b ig e  u n d  la n g leb ig e  
V erb esscru n ge n  ste ck e n  d ie  A n fo rd e ru n g e n  d u rch  d ie  A n d e ru n g  
d es C h a ra k te rs  d es S tra B e n v e rk e h rs  d u rch  d a s A u fk o m m e n  des 
K r a ftw a g e n s . In sg e sa m t erre ch n e t sich  d ie  B e la s tu n g  des W eg e- 
e ta ts  a u f  d iesem  W e g e  zu  350 +  100 +  40 zu  e tw a  500 M illion en  
R e ich sm a rk  im  A n fa n g  u n d  n ah ezu  700 M illion en  R M  n ach
8 J a h re n , d a  d an n  d ie  100 M illion en  fiir  d ie  k u rz le b ig e n  In v e s ti-  
tio n en  in  F o r t fa ll  k o m m en  k ón n en .

W e n n  d ie  W e g cu n te rh a ltu n g sp flic lit ig e n  n ic h t s ta r k e r  b e 
la s te t  w erd en  so llen , a is  d ies g e g e n u b er d er V o rk rie g s z e it  d u rch  
d ie  a llgem ein e  V e rte u e ru n g  u n d  d ie  Y e rs ta rk u n g  des S traB en - 
v e rk e h rs , a b e r  oh n e A n d e ru n g  sein es C h a ra k te rs  b e d in g t ist, so 
m iissen  j e t z t  u nd in  Z u k u n ft  d ie  iib e r  e tw a  350 M illion en  R M  hin - 
a u sge lien d en  A u fw e n d u n g e n  au s d e r K r a ftfa h rz e u g s te u e r  ih re  
D e ck u n g  fin d en . E s  sin d  dies a lso  zu n a c h st e tw a  150 M illion en  
R e ich sm a rk , im  B e h a rru n g szu sta n d e  e tw a  350 M illion en  R M . 
D a  d ic  K r a ftfa h rz e u g s te u e r  im  la u fen d e n  J a h re  e tw a  240 M il
lio n en  R M  e rb rin gen  w ird  u n d  ih re  w e ite re  S te ig e ru n g  d u rch  d ie  
V erm eh ritn g  d e r A n z a h l d e r  K r a ftw a g e n  m it  S ich e rh e it e rw a rte t  
w erd en  d a rf, so d iir fte  a u ch  oh n e  E rh ó h u n g  d e r  S a tz e  d e r K r a ft -  
fa h rz e u g ste u e r  d ie  R e ch n u n g  a u fge h e n .

Im  zw e ite n  H a u p tte il b e s c h a ftig t  sich  d ie  D e n k s c h r ift  m it 
d e r  D u rch fiih ru n g  d e r  A n le ih e fin a n zie ru n g .

B e i der Z e rs p littc ru n g  d er W e g e u n te r h a ltu n g  u n d  d es W eg e- 
b a u e s  a u f  d ie  e rw a h n te  V ie lz a h l.v o n  b e te ilig te n  B eh ó rd e n  k a n n  
n u r a n  eine ze n tra le  B e s c h a ffu n g  d e r A n le ih e  au s dem  A u sla n d e  
g e d a c h t w erd en , d a  T nlan dsgeld  n ich t, je d e n fa lls  n ic h t gen iigen d , 
zu r  Y e r f iig u n g  ste h t. D ie  D e n k s c h rift  sieh t einen  fre iw illige n  
Z u sam m en sch lu B  d erjen igen  W e g e b a u p flic h tig e n  v o r , w e lch e  ein 
In teresse  a n  d e r A n le ih e  h a b e n , w e lch e  au s d e r A n le ih e  T e ilb e- 
tr a g e  en tn elim en  u n d  fiir  ih ren  W eg eb a u  v erw en d en  w o llen .

F iir  d iese Z e n tra ls te lle  w ird  d ie  R e ch ts fo rm  e in er A k tie n -  
g e se lls ch a ft m it  d er B e ze ic h n u n g  „ D e u ts c h e  S tra B e n b a u -K rc d it-  
A k tie n g e s e lls c h a ft“  v o rg e sch la g e n . H a u p ta k tio n a re  d ieser G e 
se lls c h a ft  m iiB ten  d ie  e rw a h n te n  W e g e b a u p flic h tig e n  sein . N eb en  
ih n en  w u rd en  sich  a b e r  —  so w ird  g e w iin sc h t —  so n stig e  S traB en - 
b a u in teresse n te n , in sb eson d ere  d ie  O rg a n isa tio n en  d e r  W eg e- 
b e n u tze r , a n  d er A k tie n g e se llsc h a ft  v o n  v o rn h ere in  b e te ilig e n . 
A u fg a b e  d e r  D e u tsch e n  S tra B e n b a u -K re d it-A k tie n g e se llsc h a ft  
w iird e  n a ch  d e r D e n k s c h rift  d ie  A u fn a h m e , V e rte ilu n g  u n d  S ich er- 
s te llu n g  der A n le ih e  sein . D ie  le tz te r e  so li in  e in er H a ftu n g  d er 
W e g e b a u p flic h tig e n  g e fu n d e n  w erd en , u n d  z w a r  je w e ils  fiir  d ie 
je n ig e n  B e tra g e , d ie  sie  a u s d e r  A n le ih e  b ea n sp ru ch en . D ie  un- 
m it te lb a re  H e ra n z ieh u n g  d er K r a ftfa h rz e u g ste u e r , e tw a  d u rch  
Y e rp fa n d u n g  d erse lb en  a n  den A n le ih e g la u b ig e r , w ird  z w a r  an

sich  fiir  e in e  V e re in fa ch u n g , a b e r  in  R iic k s ic h t  a u f  d ie  U n sicher- 
h e it  d er A r t  u n d  H o h e  e in er ste u e rlich e n  B e la s tu n g  d e r  K r a ft-  
fa h rze u g e  fiir  n ic h t d u rc h fiih rb a r  ge h a lte n .

S o  w e it  d ie  D e n k s c h rift. V ie lle ic h t lie g t  ih re  S ch w a c h e  in 
dem  le tz tg e n a n n te n  V o rsch la g e , d a riib e r  h in a u s a b e r  a u c h  darin , 
daB sie sich b e w u B t le d ig lich  m it d em  P ro b lem  d e r F in a n zie ru n g , 
a b e r  d u rc h a u s  n ic h t m it  d e r tech n isch e n  S e ite  b efassen  w ill. In 
d e r  g a n ze n  F r a g e  k o n n te  d a s V o rg e h en  d es A u s la n d e s  einen 
F in g e rz e ig  b ie te n , w elch es d a n k en sw erte rw e ise  in  dem  A n h a n g  
zu m  1. H a u p tte il  d e r  D e n k s c h r ift  k u rz  d a rg e le g t w ird . S o w o h l in 
E n g la n d  w ie  in  d en  V e re in ig te n  S ta a te n  A m e rik a s  w e rd en  den 
W e g e b a u p flic h tig e n  erh eb lich e  B e itra g e  d es S ta a te s  b zw . B u n d e s 
f iir  den  A u sb a u  d es S tra B e n n e tz es z u r  Y e r f iig u n g  g e ste llt, je d o ch  
u n te r  d e r  —  sp a te r  a u ch  k o n tro llie rte n  —  V o ra u sse tzu n g , daB 
die a u fg e ste llte n  R ic h tlin ie n  fu r  d en  A u s b a u  e in g eh alten  w erd en . 
S o  is t  es z. B . in  d em  u n geh eu eren  G e b ie t  d e r  V e re in ig te n  S ta a te n  
ge lu n g en , t r o tz  d er v o llk o m m e n e n  Z u sta n d ig k e it  d er E in ze l- 
s ta a te n  a u f  d em  G e b ie te  des S tra B e n b a u e s eine w e itg e h e n d e  E in - 
h e it lic h k e it  im  g a n zen  B u n d e sg e b ie te  zu  erreich en . W a s  d o rt 
m o glich  gew esen  is t, so llte  in  dem  k le in e re n  D e u ts ch ła n d  auch  
m o glich  g e m a ch t w e rd en  k ón n en . N ic h t  d u rch  v e rw a ltu n g s - 
m aB ige  E in g r iffe , so n d ern  rein  a u f w ir tsc lia ftlich e m  G e b ie te  du rch  
B e d in g u n g e n  g e le g e n tlich  d e r  G e w a h ru n g  v o n  g e ld lich en  B ei- 
liilfen  la B t sich  z w e ck m a B ig  h ie r  in g le ic h e r  W eise  w ie  in  A m e rik a  
d ie  d o ch  sich erlich  n o tw en d ig e  V e re in h e itlic h u n g  d u rclifiih ren .

F re ilic h  m uB es sich  d a n n  u m  B eih ilfe n  h an d eln , w e lch e  fiir 
den  e in zeln en  W e g e b a u p flic h tig e n  e rs tre b e n sw e rt sin d . D ieser 
C h a ra k te r  k a n n  ż. B .  a u ch  b e i A n le ih e b e tra g e n  d u rch  V e rb illig u n g  
des Z in sfu B cs g e sch a ffe n  w erd en . W e n n  m an  au s d e r  K r a f t 
fa h rz e u g ste u e r  o d e r e in er e tw a  in  Z u k u n ft  a n  ih re  S te lle  treten d en  
Z w e c k ste u e r  a u f  d en  K r a ftfa h r z e u g v e r k e h r  v o n  vorn h erein  
d ie jen ig en  B e tra g e  a b zw e ig te , w e lch e  zu  e in e r V e rb illig u n g  des 
A n le ih e zin ssa tze s  f iir  d en  e in zeln en  W e g e b a u p flic h tig e n  a u f  5 oder 
g a r  4 %  n o tw e n d ig  sind , so  h a tte  m an  d ie  v o rh e r  ge sch ild e rte  
M o g lich k e it gew o n n en . M an  k o n n te  a u ch  m it  S ich erh e it er
re ich en , daB d ie  A n le ih e m itte l w irk lich  d em  Z w e c k  d e r  V er- 
b esseru n g  o d e r des A u s b a u e s  w ic h tig e r  D u rch g a n g sstra B e n  
d ie n stb a r  g e m a ch t w u rd en .

G eg e n iib e r  den  V o rsch la g e n  der .D e n k sc h rift  w iird e  sich  n ich t 
a llz u v ie l an d ern . Ih re  A u fg a b e  w iird e  sich  d u rch  F e stle g u n g  
d e r  tech n isch e n  B e d in g u n g e n  fiir  d ie  G e w a h ru n g  d er A n leih en  
m it b illig e m  Z in ss a tz  erw eitern . V o ra rb e ite n  sin d  h ierfu r  in  den 
S tra B e n b a u v e rw a ltu n g e n  d e r  L a n d e r  u n d  d u rch  d ie  S tu d ien ge- 
se llsch a ft f iir  A u to m o b ilstra B e n b a u  w e itg e h e n d  g e le iste t. O b  auch 
d as R e ic h  a is  V e r tr e te r  d e r  E in h eitsin te re sse n  zw e c k m a B ig  ais 
B e te ilig te r  a n  d er A k tie n g e se llsc h a ft a u fzu n e h m e n  w a re , b e 
d a r f  e rn stlich er  E rw a g u n g . W en n  j e t z t  im  In teresse  d e r dar- 
n ied erliegen d en  W ir ts c h a ft  u n d  d e r  Y e rb e s se ru n g  u n d  E r le ich 
te ru n g  d e s V e rk e h rs  e rh eb lich e  B e tr a g e  im  A u s la n d e  fiir  den 
d eu tsch en  S tra B e n b a u  a u fgen o m m en  w e rd en  so llen , d a n n  er- 
sch e in t es r ic h tig , V o rso rg e  d a fiir  zu  tre ffe n , daB  m it  diesen 
M itte ln  a u c h  ta ts a c h lic h  d e r  h ó c h ste  N u tz e f fe k t  e rre ic h t w ird . 
D ie s  k a n n  gesch eh en  o h n e  B e e in tra c h tig u n g  d e r  S e lb sta n d ig k e it 
d e r  W e g e b a u p flic h tig e n  d u rch  e in h e itlich e  F e stle g u n g e n  und 
R ic h tlin ie n , w e lch e  f iir  d ie  H e rg a b e  v e r b ill ig tc r  A n le ih e b e tra g e  
g e s te llt  w e rd en  u n d  —  n a ch  dem  M u ste r  d e r  E ise n b a h n e n  —  das 
Z ie l e in er V e re in h e itlic h u n g  d e r  w ic h tig e n  B a u e le m e n te  ver- 
fo lgen .
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D ie  G a s v e ra rb e itu n g sg e s e llsc h a ft in  H e m e -S o d in g e n  be- 
n ó tig te  im  J a h re  1928 fiir  ih re  A n la g e  1 b e i d e r  Z e ch e  M o n t C enis 
e in en  cisern en  B e h a lte r  z u r  L a g e ru n g  v o n  2000 t  k o n ze n trie rte r  
S ch w e fe lsa u re . B e i einem  sp ezifisch en  G e w ic h t v o n  1,65 e n t
sp r ic h t d ies e inem  R a u m in h a lt  v o n  1200 m 3. E s  w u rd e  g e fó rd ert, 
d en  B e h a lte r  h o ch zu ste lle n  u n d  u n te r  ih m  d as E ise n b a h n p ro fil

fre iz u h a lte n , u m  die  S au re  d ir e k t in  W a g g o n s  v e r la d e n  zu kón n en. 
D a  d e r  B e h a lte r  d ic h t a n  d em  v o n  H e rn e  n a c h  H en rich en b u rg  
fiih re n d e n  K a n a ł  in  e in em  S u m p fg e la n d e  e rr ic h te t  w erd en  sollte, 
m u B ten  v o r  A u ftr a g s e r te ilu n g  e in g eh en d e  U n te rsu ch u n g en  iib e r die 
A r t  d e r  F  u n d ieru  ng a n g e s te llt  w erd en . H in sic h tlich  der F o rm g e b u  ng 
en tsch ied  m an  sich  ftir e ine v o n  d er E isen - u n d  H iitte n w e rk e  A .-G .,
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BEITRAG ZUR BERECHNUNG VON SCH WEISS VERBINDUNGEN.

Yon Dr.-Ing. Max Pi/gram, Studienrat in  Dortmund.

W e ite rh in  is t  v o ra u szu se tze n , dafl d ie  Z u g sp a n n u n g e n  im  
Q u e rsc h n itt  a c  g le ich m a B ig  v e r te i lt  sin d  und im  Q u e rsc h n itt  b d  
des F la c h e ise n s  versch\vinden.

i .  D e r S ta b  is t  re c h tw in k lig  zu m  K n o te n b le c h  angeschlossien. 
I n  den b e id en  N a h te n  a b  u n d  c d  tr e te n  m it  R iic k s ic h t  

a u f  d ie  S ta r r h e it  des K n o te n b lc c h s  k e in e rle i M a ter ia l- 
v ersch ie b u n g en  a u f, w a h ren d  im  iib r ig e n  im  F la c h e ise n  Y e r 
sch ieb u n g e n  v  ersch ein en , d ie  u n te r  V e rn a ch la s s ig u n g  d e r  Q u er- 
d e b n u n g en  s ich  im  w e se n tlich e n  in  d e r  y -R ic h tu n g  bew egen  u n d  
ais  F u n k tio n  v o n  x  u n d  y  a u fzu fa sse n  sin d  {A b b. 2).

U n te r  d iesen  V o ra u sse tzu n g e n  lassen  sich  d ie  F o rm - 
a n d eru n ge n  u n d  S p a n n u n g e n  d u rch  e in e  p a r tie lle  D iffe re n tia l
g le ic h u n g  a u sd riick en , zu  d ereń  e in d e u tig e r  L ó su n g  d ie  g e 
g eb en en  G ren zb ed in g u n g e n  au sreich en .

A n  ein em  V o lu m e le m e n t d x  d y  d z  (A b b . 3) tre te n  d ie  in  
d e r  y -R ic h tu n g  w irk en d e n  S p a n n u n g e n  ay u n d  t  a u f, w o b e i 
a u f  G ru n d  d e r a x ia le n  V e rś c h ie b u n g  v  oh n e R iic k s ic h t  a u f  
F orm a n d eru n gen . im  h o riz o n ta le n  S in n e :

(I) <fY —  E ,
dw

d y

(a) OK

D a s  G le ic h g e w ich t e rfo rd e rt

(3)

B o ch u m , v o rg e sch la g e n e , 
dem  b e k a n n te n  B a rc k -  
h a u se n -B e h a lte r  a h n lich e  
A n o rd n u n g, sieh e A b b . 1.

In  A b a n d e ru n g  d er 
iib lich en  G ró B e n v erh a lt- 
nisse w u rd e  a u f  b eson d eren  
W u n sch  des A u ftr a g g e b e rs  
die H ó h e  d er zy lin d r isc h e n  
W a n d u n g  n ic h t g le ich  1/3, 
son dern  g le ic h  2/3 d e s K u g e l- 
du rch m essers g e w a h lt. U m  
bei e tw a ig e m  S ch ra g ste lle n  
der 2,5 m  iib e r  d ie  F u B - 
p u n k te  d e r K o n s tr u k tio n  
a u sk rag en d en  F u n d a in e n t-  
p la tte  ein  N a c h h e b e n  der 
S au len  zu  erm ó glich en , 
w u rd e d ie  G e s a m tk o n s tru k - 
tio n  in  2 T e ile n  a u sg e fiih rt. 
D e r z y lin d r isc h e  T e il  des 
B e h a lte rs  is t  m it  d em  a u s
k ra gen d en  K o n so le n rin g  
und d ie  ra h m en fó rm ig e  
eiserne U n te rk o n s tru k tio n
m it dem  v o llw a n d ig e n  T ra g - 
ring fe s t  v e rb u n d e n . D e r 
K o n so le n rin g  ru h t lose a u f  
dem  T ra g rin g . Wrie a u s d e r  Abb. 1.
A b b . 2 e rs ich tlic li, g lie d e rt
diese A n o rd n u n g  d ie  h o h e  a u fste ig e n d e  W a n d u n g  des Z y lin d e rs  
seh r v o r te ilh a ft .  A u B e rd e m  is t  d a d u rc h  d ie  M ó g lich k e it geb o ten , 
den T ra g r in g  in  so lch em  A b s ta n d  v o m  B e h a lte r  a n zu o rd n en , daB 
die d a h in te r lieg en d e  A u B e n w a n d u n g  des K u g e lte ile s  s te ts  zu ga n g -

Abb. 2.

lich  b le ib t. W en n  a u c h  d ieser B e h a lte r  d u rc h w e g  v o n  innen v e r-  
s te m m t w u rd e , so b ie te t  d ie  M ó g lich k e it ein er R e y is io n  des 
B e h a lte rs  a n  a llen  S te lle n  sein er A u B e n w a n d u n g  einen  n ich t zu 
u n tersch a tze n d e n  Yor.teil g e g e n iib e r an d eren  B a u a rte n .

t ) b e r s i c h t :  E s wird ein G esetz abgeleitet fiir die Verteilung 
der Schubspannungen iiber die IJingsn&hte eines gerade oder schief 
an ein starres B lech angeschlossenen flachen Stabes.

E in  F la c h e is e n  sei d u rch  zw e i L a n g sn & h te  an  ein  K n o te n 
blech a n g esch lossen . E s  so li u n te rsu c h t w erd en , n ach  w elch em

G esetz s ich  d ie  S ch u b sp a n n u n g en  im  ge fa h rlic h e n  Q u e rsc h n itt  s 
verte ilen  (A b b . 1).

Z u  d iesem  Z w e c k  sei an gen om m en , daB d a s F la c h e ise n  m it 
seinen b e id en  S ch m a lse ite n  m it  d em  a is  s ta r r  v o ra u s g e se tz te n  
K n o ten b lec h  v e rb u n d e n  is t. D ie  in  d en  L a n g s sc h n itte n  a b  
und cd  a u ftre te n d e n  S ch u b sp a n n u n g en  (A b b . 2) k ó n n en  dan n  
ais F u n k tio n  v o n  y  a u fg e fa B t u n d  e r m itte lt  w e rd en  u n d  es er- 
sch ein t zu lassig , d ieses G esetz  a u c h  a u f  d en  g e fa h rlic h e n  L a n g s - 
sch n itt s zu  iib e rtra g e n . M an  e rh a lt  h ierb e i s ich er  zu  un- 
g iin stige  E rg e b n isse , d a  b e i einem  e la stisch en  K n o te n b le c h  m it  
einem  A u s g le ic h  d e r  S ch u b sp a n n u n g en  zu  rech n en  ist.

u
dz

y fy

^ O F

Abb. 1.
— > 

Abb. 3.Abb. 2.



688 P1LGRAM. BEITRAG ZUR BERECHNUNG VON SCHWE1SSYERB1NDUNGEN.
[IKR BAUINGENIEUR

1830 HEFT 40.

W ir  lósen  d ie  G leich u n g  d u rch  d en  A n s a tz

(4) v - a  2 - - ( y *  —  x 2} +  A  +  2  B k cos k  y  Goj n x ,

w o rin  A  u n d  B k b e lie b ig e  K o n s ta n tę , d a gegen

(5 )

d a n n  fin d e t m an

(6) ay —  a  y ---- E  B k k  sin  k  y  £t>( n x ;

D a  d ie  S p a n n u n g  im  D urch sch n it.t

n
F

2 -  k 2, 
G

so e rh a lt  m an

(14)

1 2 1 ’

CO
1 X '  c o  g i i

, r  - «—
( e v

Z a h l e n t a f  e l.

(7)

d ie  G re n zb ed in g u n g e n  v e r la n g e n  

ay =  o f iir  y  =  o ;

D a s  is t  a u ch  d e r F a li, w en n  w ir

(3)

: a f i ir  y  =  1.

y=  O
1

2

3 l

4

7 l
8

1 7  1

18
1

b  =  1
T

Tm
=  0,45 0,72 1 ,2 1 1.75 2,39 00

b  =  2 1
T

T,n
—  0,72 0,86 1 ,1 1 1 38 1,69 co

k  =  g  -- , sin  k  1 =  sin  g  n  =  o

I n  W ir k lic h k e it  w ird  am  R a n d e , y  =  1, d ic  S ch u b sp a n n u n g  r 
n a tiir lic h  n ic h t u n en d lich . S ie  m uB  j a  o ffe n b a r  u n m itte lb a r, 
n ach d em  y  >  1 gew o rd en  ist, w ie d e r N u li w erd en , u n d  dieser 
O b e rg a n g  n ach  N u li g e h t iib e r 
e inen  H ó c h stw e rt, d er m it  R iic k -

, ' , - / i .  . , ,  s ie h t a u f  d ie  N a c h g ie b ig k e it  des
an n eh m en  u nd g  a is  b e lie b ig e  g a n ze  Z a h l v o ra u sse tz e n . D a -  .. e . ,

^  ^  U  n r t f f t n h  o p h c  / l i r *  S r r r » r  r t r r p n  7 f »

gegen  m uB in  den  b e id en  N a h te n  x  =  ±  :

(9)

(  -  E  b 2  I  1 4- O  -  — — -  y -  —  — -1 +  A
2 E  1 \ G  4 /

+  ^ . B k cos k  y  S p j
n b

K n o te n b le c h s  d ie  S tre ck g re n z e  
schvvrerlich  erre ich en  d iir fte . U b ri- 
gen s sin d  ó r tlic h e  'O b ersch reitu n gen  
d er S tre ck g re n z e  n a m e n tlic h  d an n  
u n erh eb lich , w en n  es sich  n ic h t um  
W e c h s e ls ta b e  h a n d e lt.

2. D e r  S ta b  is t  sc h ie f  an g e- 
sch lossen . T h e o re tisc li w ird  a u c h

In  d ieser F o u rie rsch e n  R e ih e  d u rc lila u ft  g  n a ch e in a n d e r h ie r  d ie  S p a n n u n g  in  d en  P u n k te n  a  
. . .  . . .  , 1 • r- ■ 1 1 • i  ̂ T3 u n d d  u n en d lich . N u n  is t  z u r  D u rc li-

a lle  g a n zza h lig e n  W e rte , w o b e i lu r  je d e s  k  ein  zu g e o rd n etes  B . A .
® , ,-v. t- 1 i. -4. 1 • 1 • 1 fu h ru n g  d e r  R e ch n u n g  n ic h t  w o h l o h n e  d ie  A n n a h m e  a u szu -

p assen d  zu  b estim m en  is t. D ie  K o n s ta n tę  A  is t  h ierb e i oh n e  a  o j-  o i f  u i i x t u 4 . i i1 _  w . , . _ k om m en , daB d ie  S ch u b sp a n n u n g  in  d e r  k u rze ń  N a h t  cd  ais
n eresse. ir  er a  e n . M itte lw e rt  in  d ie  R e ch n u n g  e in g e s e tz t w e rd en  k a n n , sieh e  A b b . 4.

A is  In te g ra l der G l. (3) se tzen  w ir :(1

( 1 1 )

1

o )  / C 0 S k y T f r ( :2 E 1 G  4 /

2 a cos k  1

E  b 2 \ 1 -
I -f" B k —r Sof

n b

B  =  —
E l k2 «• t n b Sof - ~

2 («5)

A u s  G l. (7) f in d e t  sich  d a n n  ftir x  =  ±

-f- ^ ^ c o s  k  y  ( B  £pj n x - f  C  sin  n  x )  +  ;

b  _ X *  , n b
4- t  =  4- a — ----- G  > ,B ,.cos  k  y  n  to m -------

2 1  j— J 2
(12) ± t =  + ct~  —  G

D ie  R e ch n u n g e n  w erd en  seh r v e re in fa c h t, w e n n  w ir

h ierau s:

n b  n b
toin — ....- ~  £0

2 2

(lO ) o-j "  a - j  —  V , k  sin  k  y  • E  (B  SoJ n x  +  C  S iu  n  x );

(17 )  t  —  —  a - y - +  X ln c o s h y  • G  (B  S in  n x  +  C  Sof n x ) +  D .

se tzen  d iirfen , F iir  b > l  is t

n b  I / E  n  b

—  ^  / - G  • 1 ’  2  = = 2 > 5 :

( 13)

11 b
S a n g  =  0,987 == 1 .

M an  e rh a lt  a lso  in  den  N a h te n  d ie  S ch u b sp a n n u n g

b  , „  2 cr 'V '  cos k  1 
r  =  a +  G  — i 7 (- 2 — cos k  y  ■ n.

2 1 E l

A u s  der B e d in g u n g  v  =  o fu r  x  
o b e n :

e rh a lt  m an , wie

(18) B S o f
n b

F iir  x  ~  — - is t
2

t .  —  —  a - ^  n  cos k  y  * G  ( b  €>in -- - - +  C £ o | —  — ) +  D , 
_  2 1  4 \ 2 2 /
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S o li d iese  S p a n n u n g  den  in  A b b . 5 d a rg e ste llte n  V e r la u f  
nehm en, so  is t  z u n a c h st zu fo lg e  G l. (17)

e—\

/

K=->l
z}m

Abb. 5.

P

r b d y = - c r  -  + D 1 .  

2

a n d erse its

f r b d y  =  
J  2

=.r. f,

N u n m e h r e rg ib t  s ich  a u ch  fiir  x  = --------d ie  S cliu b sp a n -
n un g in  d er N a h t  lin k s z u fc lg e  G l. ( 1 7 ) :  1

x b — + 2 1 ^ J n COS ^  ’ G (— B ®'n n ^ +  C Sof n — j -f D

o d e r in  V e rb in d u n g  m it G l. (18) u n d  (19 ): 

a b , 2

' 2
T b = - r

a ^  „  cos k  1 , f
-  co s  k  y  • G — - 2------ h r

also d er M itte lw e rt  in d e r  N a h t  re c h ts :

( 1 9 ) Łb — 
2 m

F e rn e r is t  

1

r b d  y  oo s k  y  

2

1

1

/ 1 1 2 G (
„  n b  , „  , n b
B  w ili 4 - C  S o f ------

2 2

r b d  y  c o s  k  y  =  r b - s i n k f ;
- - in k

0

(20)
„  . n b  . n b  2 sin  k  f
Ji s i n --------- f- C  S o f -------=  — - r , ------------.

2 ^  1 2 1 _b m n k G
2

/ \ a b  V  g  n  y  1
( - 3 ) T b ~ ,----- h 0.4 » Z COS 8 n  C0S ~ 1 ........„  ' +

A n g e n o m m e n  b  =  1, i — , d a n n  is t  d ie  m ittle re  S p a n 
n u n g  re c h ts :

u n d  in  d e r N a h t  lin k s:

0,70 a

b  f
b = 0 r —  +  Tb

1 2 m

— a —  0,350 a

—  0,650 a .

E n d lic h  m ó ge n och  fe s tg e s e tz t  w erd en , daB  in  den  B ei g le ic h fó rm ig e r  V e rte ilu n g  iib e r  be id e  N a h te  m iiB te  
P u n k te n  b  u n d  c eine Y e rs c h ie b u n g  v  des F la c h e ise n s  n ic h t
s ta ttfin d e t . M an  e rh a lt  d an n  le ic h t a u s G l. (15) f iir  y  =  o 

b
und x  =  ±  —

2

(21) V  ^ r -  n  b  1 D  b 2 j .  C  S m  — -  +  G  =  o .

a b

Tm- i + f : 

Tm -  0 ,667 O

sein . M an  e rh a lt a lso  im  M itte l:

W ir  se tzen  w ie d e r:

_ n b  „  ,  n b
S in --- =  Sof — L

2 2

und fin d en  a u s G l. (18) u nd (20):

_ 2 sin  k  f 2 a c o s  k  1
2 C L -  T ,  H----

1 n k G  E l k 2

A n d e rse its  is t, G l. (21) u n d  (19 ):

y 2 c L =  f f b 2
f b

2 1 G

|-m =  —  i . o j  r m re c h ts ;

T_ b m =  0,98 Tm lin k s .

V o n  d e r  S ta b k r a ft  S  w erd en  a lso  v o n  d er N a h t  re ch ts  3 5 % ,  
lin k s  6 5 %  au fgen o m m en .

D ie  V e rte ilu n g  d e r  S p a n n u n g e n  iib e r d ie  N a h t  lin k s e rk e n n t 
m an  en d lich  a u s fo lgen d er

F iir

Z a h l e n t a f e l .  

b  =  l f :

D e m n ach  is t  d ie  m ittle re  S ch u b sp a n n u n g  in d e r  N a h t  
re c h ts :

4 ^  c o s g  71 b 2

a IC ji2 Z j  g 2 +  G  l2
T b “  "2 " ' ‘ ----ni -

y  =  °

0,522

1

2

0,760

3.1

4

1,18

1

OD

*2]/f 2 sing* ! y +
f  b 

O l 2

(22)

b 2
,2' - 0.135

- +  0.127  s in  g ń-

D e r A n te il, d en  e tw a  a n g eo rd n e te  S tirn n a h te  a u fn eh m en , 
so li in  e in er sp a te re n  U n te rsu c h u n g  b e h a n d e lt  w erd en .

D a s  b e re ch n e te  B e is p ie l sp r ic h t fiir  d ie A n n a h m e, bei der 
B erec h n u n g  d e r  e rfo rd erlich e n  L a n g e  d er L a n g s n a h te  b e im  
sch iefen  A n sch lu B  ein es F la c h e ise n s  d en  A n te il, d e n  be id e  
N a h te  v o n  d e r S ta b k r a ft  a u fn e h m en , ih rer L a n g e  p ro p o rtio n a l 
zu  se tzen .
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DIE SAULENVERSUCHE ANLASSLICH DES BAUES DES NEUEN VERKAUFSGEBAUDES 

DER SCHUHFABRIK BATA IN PRAG.

Yon Ingenieur K. Samol, Wien

D e r G ru n d riB  d es V e rk a u fsh a u se s , d a s  n a ch  v o lls ta n d ig e r  
N icd crreitiu n g  eines b e ste h e n d cn  a lte n  G eb au d e s in  d e r  Z e it  
v o m  S ep tem b e r 1928 b is A u g u s t  1929 e rr ic h te t  w u rd e , is t  16  m  
b r e it  u n d  27 m  tie f . B e i d e r fiir  d iesen  B a u  re c h t besch eid en en  
G ru n d fla ch e  w a r  e in e  b eson d ers sc h la n k c  A u s b ild u n g  d e r S au len  
v e r la n g t , u m  eine m ó g lich ste  A u s n u tzu n g  d e r v o rh a n d e n e n  
F la c h ę  zu erh alten .

D ie se s n e u ze itlic h e  V e rk a u fsg e b a u d e  is t ein  re in er E is e n 
b e to n b a u  u n d  b e s itz t  im  g a n ze n  10 G esch osse, u n d  zw a r  2 u n te r
h a lb  u n d  8 o b e rh a lb  d es S tra B c n n iv ca u s .

In  d en  2 K e llc rg e sc h o sscn  sin d  a  u Cer e in e r K e sse la n la g e
fiir  d ie  Z e n tra lh e izu n g , e in er L iiftu n g s a n la g e  u n d  eines K o h le n -

b e h a lte rs  f iir  200 m 3 K o h le , 
W a re n la g e r  u n te rg e b ra ch t.

D as E rd g esch o B , das 
e rs te  u n d  z w e ite  S to c k w e rk  
sin d  fu r  den  e ig e n tlich e n  
W a re n v e rk e h r  e in g erich te t. 
Im  d r itte n  S to c k w e rk  be- 
fin d en  sich  R a u m e  fiir
F u B -O rth o p a d ik , im  fo lg e n 
den  v ie r te n  u n d  fiin fte n
S to c k w e rk e  e b e n fa lls  V e r- 
k a u fssa le , im  sech sten  
B iiro ra u m e  u n d  e in e  F e rn - 
sp re ch zen  tra le .

S a m tlich e  B a t a - B e -  
tr ie b e d e rT s c h e c h o s lo w a k e i 
sin d  iib e r  diese /Centrale 
d u rch  ein  e igen es K a b e l 
m it  d e r F a b r ik  in  Z ly n  
und d a d u rc h  a u ch  a n  d ie  
a u slan d isch e n  F ilia le n  an- 
gesch lossen.

Im  s ieb en te n  u n d  
le tz te n  S to c k w e rk e  sind 
A n g e ste llten k ilch e n .S p eise - 
raum e, L e se stu b e n  u n d  
E rh o lu n g sra u m e  u n te rg e 
b ra c h t. A u f  d em  D a c h e  des 
H a u ses b e fin d en  sich  die 
M asch in cn an la ge n  fiir  P e r-  
son en - u n d  W are n a u fz itg c .

D a s  G eb a u d e  se lb st is t  
a ls P a s s a g e  a u sg e b ild e t. D en 
V e rk e h r  im  H a u se  se lb st 

Abb. 1. v e r m itte ln  zw ei T re p p en
u n d  C F a h rs tiih le , u n d  zw a r

3 fu r d en  P e rso n e n v e rk e h r u n d  3 f iir  den  \Y aren v erk eh r.
D ie  Z e n tra lh e izu n g  is t  f iir  D a m p f- u n d  H e iC lu ftb e tr ie b  

e in g e r ich te t. D e r  L u ftb e d a r f  f iir  H e izu n g s - u n d  L iiftu n g s-  
zw e c k e  b e tr a g t  p ro  S tu n d e  50 000 m®.

A b b . x z e ig t  d ie  G e b a u d e fro n t k n a p p  v o r  d er F e rtig s te llu n g  
d e s B a u e s . S ie  b e s te h t im  w e se n tlic h e n  a u s d u rch g eh en d en  
G la sstre ife n , w e lch e  re ic h lic h e  B e le u c h tu n g  d e r In n en rau m e 
s ich e m . In  d e r  N a c h t  sin d  n u r d ie  B riis tu n g s stre ife n  e rle u c h te t, 
w e lc h e  im  D u n k e ln  d ie  g e sa m te  K o n tu r  des H a u ses  a b ze ich n en . 
D e r  B a u  w u rd e  d u rch  d ie  P r a g e r  F irm a  D r .-In g . S k o rk o w s k y  
a u sg e fu h rt , u n d  zw a r  n ach  A n g a b e n  d er te ch n isch e n  A b te ilu n g  
d er B a ta -W e r k e  in Z ly n . D e r  E n tw u r f  u n d  die A u sfu h ru n g  
sta n d e n  u n te r  der L e itu n g  v o n  P ro f. D r, B e c h y n S  der tech n isch en  
H o ch sc h u le-P ra g .

D ie  e in zeln en  G esch o sse  s in d  g le ic h a rtig  a u sg e b ild e t. 
D ie  D e ck e n  w e rd en  d u rch  S au len  g e tra g e n , w e lch e  v o m  D a c h

T e ile  d ieser V e rsu c h ssa u le  sin d  d en  b a u m aB igen  Q u ersch n itts- 
a b m essu n gen  v o lls ta n d ig  g le ich  (A b b . 3 a  u n d  b). D ie  B eto n ieru n g  
w u rd e  im  P ru fu n g s sa a le  v o rg en o m m e n  u n d  b e re its  n a c h  i4 ta g ig e r  
E r h a rtu n g  d ie  S a u le  der P ro b e b e la stu n g  u n terzo g en .

D ie  B e la s tu n g  e rfo lg te  d u rc h  V e r m itt lu n g  e in es ab ge- 
d re h te n  S ta h lrin g e s  u n d  e in es zw isch e n  d ie  O b e r fla ch e  des 
G u B eisen roh res u n d  d e r  U n te rfla c h e  des S ta h lrin g e s  e in gelegten  
K u p fe rb le c h e s , u n d  zw a r d e ra rt, daB  n u r d ie  G uB eisen sau le 
d ir e k t g e d r u c k t w u rd e  (A b b . 30). D ie  B e la s tu n g  w u rd e  stu fen - 
w eise  v o n  50 zu 50 T o n n en  v o rg en o m m e n  u n d  h ie ra u f je w e ils  
b is  a u f  10 T o n n en  e rm a Ś ig t. D ie  G ru n d b e la s tu n g  b e tr u g  10 
T o n n en . A u f  diese A r t  w u rd e n  d ie  g e sa m ten , d ie  b le ib en d en  
und d ie  e lastisch en  D e h n u n g e n  fe s tg e s te llt . In  d e r M itte  der 
S a u le  w u rd e n  gem essen  (A b b . 3 b ) :

1. D ie  S ta u c h u n g  d es B e to n s  an  d er O b e rfla ch e  a n  zw e i gegen- 
iib erlieg en d en  S te lle n  ©  u . © ,

2. d ie  S ta u c h u n g  d es G u B eisen k e m s a n  zw e i gegen iiberliegen - 
d en  k le in e n  A u sn eh m u n g en  im  B e to n , u n d  z w a r  a n  der 
a uB eren  O b e rfla ch e  d es G u B eisen roh res ©  u . © ,

3. d ie  S ta u c h u n g  d e r  L a n g se isen  a n  zw e i gegen iiberliegen d en  
S te llen , e b e n fa lls  v e r m itte ls  A u sn eh m u n g en  im  B eton  
©  u. © .

4. d ie  L a n g sa n d e ru n g e n  d es U m sch n iiru n g sd ra h te s  an  zw ei 
ge g en iib erliegen d en  S te llen .

b is F u n d a m e n t d u rch la u fe n . (A b b . 2). D ie  S a u len  s e lb s t  b e ste h e n  
a u s e in zeln en , n a c h  G esch ossen  je  v e rsc h ie d e n  la n g e n  gu B eisern en  
R o h rsch iissen , w e lch e  a u fe in a n d er a u fg e s e tz t  w u rd e n . A u B erd em  
sin d  d ie  S au len  m it  e in er L a n g s b e w e h ru n g  u n d  e in er U m sch n u ru n g  
v erse h e n . D ie  A u s b ild u n g  d es S au len fu B es z e ig t  A b b . 3. S ie  
e n tsp r ic h t d em  u rsp riin g lich e n  S y ste m , w ie  es D r. E m p e rg e r  
f iir  d as u m sch n iir te  G uB eisen  v o rg e sch la g e n  h a t  (B e to n  u nd 
E ise n  19 12 , H e ft  V ) u n d  w ie  es v o n  d er F ir m a  S k o rk o w s k y  
w ie d e rh o lt a u s g e fu h rt w u rd e .

A u f  W u n sc h  des P r a g e r  S ta d tb a u a m te s  w u rd e  n o ch  v o r  
B e g in n  des B a u e s  e in e  S a u le  im  „P r iifu n g s a m t fiir  M a ter ia ł 
u n d  B a u k o n s tru k t io n e n "  e in er P r iifu n g  d u rch  P r o f .- In g . F . 
K lo c k n e r  u n terzo g en . D ie  A u s b ild u n g  so w ie  d ie  e inzeln en
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d e r E in z e lk ra fte , (E m p erg ersch es A d d itio n s g e se tz  f iir  um - 
sc h n u rte  s te if  b e w e h rte  Q u ersch n itte) , so e rg ib t sich , daB 
diese th eo re tisch e  S u m m en lin ie  e in e  m ittle re  S ta u ch u n g s- 
k u rv e  au s d en  d re i M essu n gen  an  der S a u le  b ild e t. 
W iird e  d ic  S a u le  g le ich m a C ig  in ih rem  Q u e rsc h n itte  b e 
la s te t  w o rd e n  sein , so  m u B te  d iese  S u m m en lin ie  m it der 
gem essen en  S ta u c h u n g , b e i B e r iic k s ic h tig u n g  e in e r  p r a k t i
sch en  S tre u u n g sto le ra n z  zu sa m m e n fa lle n . D a  je d o c h  bei 
d e r V e rsu ch ssa u le  n u r d a s G uB eisen  a lle in  d ir e k t b e 
la s te t  is t, so m it dem  B e to n  a is  a u c h  d en  L a n g se isen  
n u r e in e  u n te rstiitze n d e  W irk u n g  z u k o m m t, w erd en  
sich  d ie  e in g eze ich n e te n  A b w e ic h u n g e n  ergeben .

S ch lieB lich  z e ig t  n och  A b b . 8 d a s V e rh a ltn is  d e r  spezi- 
fisch en  S ta u c h u n g en  des G u B eisen k ern es b e i a lle in ig e r B e 
la stu n g  (W e g fa ll d e r  u n te rstiitze n d e n  W irk u n g  d e r  E ise n - 
b e to n u m m a n te lu n g ) zu den  sp e zifisch e n  S ta u c h u n g en , w ie  
sie  an  der S au le  u n te r  B e r iic k s ic h tig u n g  d er u n te rstiitz e n d e n  
W irk u n g g e m e sse n  w u rd e n . A u s d e r D if fe r e n z d e r  sp ezifisch en  
S ta u c h u n g e n  ,,z j“  k a n n  m an  d ie  H a ftk r a f t  P H rech n en , d ic  
d u rch  d en  G u B eisen k ern  a u f den E is e n b e to n te il d e r S au le  
iib e rtra g e n  w ir d :

®  ©  Eusseisen 
® ® Ldngseisen 
® ®  Beton

''Kupferbtech- \ C 
Zwischenloge

E s  is tn a h e lie g e n d , m ih cru n gsw e ise d e n  V e rla u f d e rH a ftsp a n - 
n u n gen  Tj[ p ro p o rtio n a l den  S ta u c h u n g e n  an zu n eh m en , daB

225000 ty/cnf

g e a rte te n  Z e rstó ru n gse rsch ein u n ge n  an  d e r  S au le . H ie rm it 
w ar d ie  P r iifu n g  d er S a u le  b e e n d e t.

G le ic h z e itig  m it  d e r S a u le  w u rd e  ein  P ro b e k ó rp e r  au s B eto n  
von  d em selben  M isc h u n g sv e rh a ltn is  h e rg e ste llt , w ie  je n e s  der 
S au le. N a c h  io ta g ig e r  E r h a r tu n g  w u rd e  e r  e in er S ta u c h p ro b e  
u n terzo g en  u n d  d ie  S ta u c h u n g e n  se lb st m it  H ilfe  eines A m sler- 
schen  S p ie g e la p p a ra te s  an  zw e i g e ge n iib e rlie ge n d e n  S te llen  
gem essen u n d  d ie  M essu n gen  a u sge g lich e n . D a  d er V e r la u f  der 
S ta u c h k u rv e  b e i d iesen  B e la s tu n g e n  n ah ezu  e in e  G era d e  is t  
(A bb. 4), k a n n  d er E la s tiz ita ts m o d u l b is  zu  e in er B e to n sp a n n u n g  
v o n  m in d e ste n s 84,30 k g/cm 2 n ah ezu  k o n s ta n t m it  E b =  225 000 
kg/cm 2 e rre c h n e t w erd en .

F e rn e r w u rd e n  a u c h  d ie  S ta u c h u n g e n  des G uB eisen s an  einem , 
am  F u B e  d e r  S a u le  an gegossen en  P r o b e s tu c k  gem essen  n n d  der 
E la s tiz ita ts m o d u l m it  F ff =  932 000 k g/cm 2 b e s tim m t (A b b . 5).

D a s  E rg e b n is  d er S ta u ch u n g sm e ssu n g en  a n  d e r V e rsu ch s- 
siiule in  den  o b en  a n g e fiih r te n  S te lle n  z e ig t  A b b . 6.

In  A b b . 7 sin d  d e r  R e ih e  n a c h  je n e  S ta u c h u n g s lin ie n  au fge- 
trag en , w e lch e  m an  e rh a lte n  w iird e , w en n  m an  d a s G uB eisen  (A) 
bzw . den  B e to n  (B) u n d  sch lieB lich  d ie  L a n g se isen  (C) je w eils

B sha
Langseisen
Gusseisen

Z u n a c h s t w u rd e  d ie  S a u le  b is a u f d ie  a n g eg eb en e  B a u la s t  
v o n  242 T o n n en  b e la s te t . H ie ra u f w u rd e  im  V e r la u f  v o n  2 M inu- 
ten  d ie  B e la s tu n g  a u f d a s D o p p e lte , a lso  484 T o n n en  erh óh t. 
N ach  s o rg fa lt ig e r  U n te rsu c h u n g  ze ig te n  sich  k e in e  w ie  im m er

a lle in  b e la s te n  w iird e . (B eim  B e to n  k a n n  a u f d a s V o rh a n d e n se in  
d er U m sch n u ru n g  k e in e  R u c k s ic h t  gen om m en  w erd en , d a  
d ieselb e  erfah ru n gsgem a B  e rs t k n a p p  v o r  d em  B ru c h e  d e r  S au le  
zu  w irk e n  b e g in n t.)  B ild e t  m a n  fern er d ie  a lg e b ra isch e  S u m m ę
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so m it r H an  d er E in tr itts s te lie  d es G u B eisen roh res in  d e n  B e to n  
e in  M ax im u m , a m  S au len fu B  „ o "  w ird .

I I  X—1
% = C I X I x»0 

nmv _ 2  ̂ H
h  1 n  (D  +  d)

w o b e i fu r  1 d ie  H o h e  d e r  B e to n sa u le  (3,8341x1), f iir  D  d e r au B ere  
D u rch m e sser  (0,220 m ) u n d  f iir  d  d e r  in n ere  D u rch m e sser 
(0,184 n l) d es G u B eisen k ern es e in zu setzen  is t. D ie  W e r te  der 

t !h ‘x sin d  in  A b b . 8 e in g etra g e n . W a h re n d  d e r Y e rsu c h s-

N u n  h a t  m a il b e k a n n th c h  in  F ra n k re ic h  b e re its  m eh rere  gu B eisern e 
B riic k e n  m it n ic h t u m sch n iir te m  B e to n  v e r s ta r k t  u n d  d ie  W irk u n g  
d ie ser A r t  v o n  V e r s ta r k u n g  v ersu ch sw e ise  n ach g ew iesen . In  
w elch em  M aB e a b e r  d iese  A r t  d e r  V e rs ta rk u n g  d e r  B ru c h s ic h e rh e it 
e n tb e h rt, d a s  w u rd e  b e r e its  im  J a h re  19 12  d u rch  eine v o n  D r. 
E m p e rg e r  d u rc h g e fu h rte  V e rsu ch sre ih e  b ew iesen  (siehe B eto n  
u n d  E isen  19 12 , H e ft  5). E s  h a t  sich  h ier g e ze ig t, daB  eine reine 
G u B eisen sau le  u n te r  U m s ta n d e n  tr a g fa h ig e r  se in  k a n n  a is  eine 
so lch e  m it  d em selb en  G u B eisen q u e rsch n itt, je d o c h  m it  B e to n  um - 
m a n te lt  u n d  n ic h t  u m sc h n iir t. D ie  U rs a c h e  is t  d a rin  zu  su ch en , 
daB  b e i e in e r gew issen  S ta u c h u n g  d e r  B e to n  b e re its  z e rs to r t  w ird , 
u n d  so m it a u ch  d ie  S a u le  u n b ra u c h b a r  w ird , w a h re n d  d a s G uB -

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Briickenlager mit groBer Bewegungsmóglichkeit 
fiir die Widerlager.

(Aus Engineering N ews-Record, vom  29. M ai 1930.)
F iir die tlberfuhrung einer StraBe zwischen N orth  D ako ta  und 

M innesota Ober den R ed R iv er  bei Grand Forks w urde die in A bb. 1 
dargestelltc B riicke  m it zwei festen O bcrbauten von je  rund 279 
FuB (rund S5 m) Spannw eite und 45 FuB Hohe gebau t ais E rsatz fiir 
eine alte  B riicke m it einem  beweglichen Teil in der M itte. B ei dem 
Neubau brauchte auf die Sch iffah rt keine R iick sich t m ehr genommen 
zu werden, da  diese infolge der E n tw icklu n g des Eisenbahn- und Auto- 
verkehrs im Jahre 1910 eingestellt worden w ar. D ie Fahrbahn der neuen 
B riicke  is t 40 FuB breit, sie liegt 3 FuB uber H . W . und 51 FuB iiber 
N . W . D ic beiden jc  7 FuB breiten FuBwege sind auf K ragarm en 
auBerhalb der H aup ttrager angeordnet.

W ahrend die O bcrbauten selbst nichts N eues bieten, is t ais 
eine bem erkensw erte Losung die Lagerung a u f den W iderlagern 
zu erw&hnen, welche durch die besonderen U ntergrundverhaRnisse 
bedingt w ar. F els oder anderer fester B augrund steht erst in groBer 
T iefe an und ware nur unter A ufw endung erheblicher M ittel zu erreichen 
gewesen. N ach den gem achten B eobach tungen  muBte dam it gerechnet 
werden, daB die W iderlager von  den U fern nach dem  FluB zu allmahlich 
vorgeschoben werden infolge der standigen B ew egun g einer tie f lie- 
genden Tonschicht. E s scheint, daB diese B ew egung m ehr eine flieBende 
ais eine gleitende ist; denn bei den ausgefiihrten Probebohrungen 
wurde eine Schichtung, die ein Gleiten h a tte  begiinstigen kiinncn, 
n icht entdeckt.

D iesen U ntergrundverhaltnissen m uBte bei der Griindung 
R echnung getragen werden. D ie festen Lager der beiden Oberbauten 
wurden auf einen gem einsam en M ittelpfeiler gesetzt. D am it dieser

d u rc h fiih ru n g  w u rd e  k e in e  O b e rw in d u n g  d er H a ftsp a n n u n g e n  
b e o b a c h te t, w a s  s ich  d u rch  e in e  sp ru n g w e ise  A n d e ru n g  der 
sp e zifisc h e n  S ta u c h u n g  a n  d e r  M eB ste lle  f iir  G u B eisen  o d er 
a u c h  an  je n e r  a n  d e r  B e to n o b e r fla c h ę  b e m e rk b a r  g e m a ch t 
h a b e n  m iiB te.

S ch lieB lich  sei n o ch  e rw a h n t, daB  e in e  S a u le , b e i d e r d er 
B e to n  e rst m itte lb a r  d u rch  e in en  ze n trisch  g e legen en  E ise n k e rn  
b e la s te t  w ird , im m er tr a g fa h ig e r  se in  w ird  a lś  e in e  g le ic h a rtig  
a u s g e b ild e te  S au le , w e lch e  iib e r ih rem  Q u e rsc h n itt g le ich m a B ig  
b e la s te t  is t. D ie  S a u le  w ird  e rs t d a n n  b rech en , w en n  d ie  
D ru ck s p a n n u n g  a n  d er A u B e n se ite  des B e to n s  e rre ic h t ist, 
u n g e a c h te t dessen, daB im  In n e rn  d er S a u le  h d h ere  S p an n u n gen  
v o rh a n d e n  sin d . In n e rh a lb  d e r zu la ssig en  L a s te n  is t  es im m erh in  
m o glich , a u c h  o h n e  U m s ch n u ru n g  a h n lich e  E rg e b n isse  zu erzie len .

eisen  f iir  s ich  a lle in  n o ch  im m er tr a g fa h ig  is t. U m  d ie  L a s t, 
w e lc h e  d ie  Z e rs tó ru n g  e in er S a u le  m it  G u B eisen k ern  u n d  B e to n - 
m a n te l h e rb e ifiih rt, g le ic h  o d e r h o h e r e in e r so lch en  o h n e  B e to n - 
m a n te l zu  h a lte n , m iiB te  m a n  e in en  re ich lich  groB en  B e to n - 
ą u e rs ćh n itt ' v en v e n d e n  u n d  k o n n te  d ie  h o h e  D r u c k fe s t ig k e it  
des G uB eisen s e rst r e c h t n ic h t a u sn u tze n . S o lch e  d ic k e  S au len  
k o m m e n  je d o c h  in  d e r  P r a x is  n ic h t  in  B e tra c h t .

M a n  e rk e n n t d a h e r  a u s d en  P r a g e r  V e rsu c h e n  d e n  groB en 
W e r t  d e r  U m sch n u ru n g . D u rc h  d ereń  Y e rw e n d u n g  is t  es  ohne 
w e ite re s  m o g lich  d ie  B ru c h la s t  u n d  d a m it  d ie  B ru c h s ic h e rh e it 
so zu erh óh en , daB  im  A u g e n b lic k e  d e s B ru c h e s  so w o h l d er B e to n  
a is  a u c h  d a s G uB eisen  ih re  F e s t ig k e it  e rre ic h t h a b e n  u n d  g le ic h 
ze itig  ze rs to r t  w erd en , w ie  d ies iib r ig e n s w ie d e rh o lt n a c h 
gew iesen  w u rd e .

A b b . 8.

Belastung in Tonnen

1

B e l a s t u n g  In T o n n e n 

A b b . 7 .
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ScmOechscJiicM ■VersenkfeNiefe/Canfe

Kei/stiick jj 
l/orstecker [<-

L óntjsscfwi/t inc/er Bruckenachsć'

allseitig standfest gem acht werden konnte, durften die aufzunehm enden
I.angskriifte aus Langenanderungen der O berbauten und aus Be- 
wegungen der W iderlager n icht zu groB sein. D ie beweglichen Endlager 
muBten daher so konstruiert werden, daB sie einerseits grofie Bewe-

6 FuB langen, io  FuB breiten und 8 FuB tiefcn Seitcnm auern, auf 
denen die Lagerw agen laufen, sind auf 43 im pragnierten 70 FuB langen 
H olzpfahlen gegrtindet. D ie P fah le sind in 5 Iteihen angeordnet. In 
den beiden auBeren Reihen sind sic m it dcm  unteren Ende nach

Abb. i .
Brucke iiber den 

Red River. 
System skizze.

Briickenachse t __

Abb. 3. K o n stru k tive  Einzelheiten des Lagerw agens.

Berichtigung der H óhenlagc und der R ichtun g fiir erforderlich 
gehalten wurde. In einem solchen F alle  wird der (Jberbau m it 
Spindeln angehoben, um das Lager zu entlasten.

D ie W iderlager bestehen aus 2 kraftigen  Seitenm auem , die an 
der Vorder- und RU ckseite durch je  eine schwachere M auer und 
ferner durch 2 D iagonalen verbunden sind (Abb. 1, GrundriB). Die

gungen der W ider
lager gestatten  und 
andererseits nur ge
ringe Reibungskraf- 
te erzeugen. Diese 
Bedingungen w er
den von den zur 
Ausfuhrung ge- 
kommenen Lagern 
weitgehend erfiillt.

A bb. 2 zeigt 
eins der Lager in der 
Ansicht, A bb. 3 in 
den konstruktiren  
Einzelheiten. E s ist 
eigenttich eine A rt 
Lagerw agen, der im 
wesen tlichen be
steht aus dem 
oberen GuBstahl- 
rahmen m it dem 8 " 
starken Gelenkbol- 
zen zur Verbindung 
m it dem H aupt- 
trager 2 K ippzylin- 
dern fiir Drehbe- 
wegungen quer zur 
Briickenachse und 
2 Raderpaaren, auf 
dereń Achsen die 

Abb. 2. A n sicht eines eingebauten Lagerw agens. K ip p zylin der ge
lagert sind. Die 
R ader haben einen

Durchmesser von 38". D ie Laufflachen sind 10 " breit. Sie laufen 
auf 714 FuB langen guBeisernen Schienen von kastenfórm igem  Quer- 
schnitt, die m it dem W iderlager veran kert sind. D ie Langsbew cgung 
auf diesen Schienen is t auf 2 FuB beschrankt, da bei groBeren 
Bewegungen der W iderlager eine neue Yerlegung der Schienen zwecks

Pfosten c/es. 
HauD/Irdaenaupttrdgers

H
Quertrager

'chrau-

y Rader durch Jęy M S H l. Schrumpfen 
' Oberkante Beton ou/gezogen 
desW/der/ogers

Widerlager

S n d ą u e r . 
f r a g e r

T T  t Z n i r f r r i T r
Fuhrungsw/nkel 

Schn/ttB~B Schnitt A -A
Abb, 4. Telcskcip-AnschluB der Fahrbahn 

(gestattet eine Bewegung der W iderlager von 2 FuB).

dem FluB zu, in den beiden folgenden nach dem  Ufer zu, in der 
m ittleren senkrecht geschlagen.

M it R iicksicht auf die zu erwartende Vorw artsbew egung der 
W iderlager sind die Lagerw agen nicht m itten  auf die W iderlager, 
sondern 3 FuB w eiter nach dem FluB zu gesetzt worden.

D er AnschluB zwischen der B riickenfahrbahn und der Fahrbahn 
der R am pen iiber den W iderlagern ist teleskopartig ausgebildet 
(Abb. 4). H in ter dem Endquertrager der B riicke wird die Fahrbahn 
gebildet von schweren eisernen P la tten  auf Z-Tragern, die paar- 
weise kastenfórm ig angeordnet sind. Zw ischen diese Z-Profile schieben 
sich vom  W iderlager her I-Trager, auf die ebenfalls schwere eiserne 
P latten  aufgenietet sind, und zw ar so, daB Zwischenritumc fiir die 
Stege der Z-Trager der B riickenfahrbahn verbleiben. D ie Fahr- 
bahnplatten beider Teile schieben sich unm ittelbar iibereinander.

D ie G esam tkosten der B riicke, einschlieBlich der Kosten fur 
R am pen sowie fiir B eseitigung der alten B rucke und V orh alten  einer 
FuBgangerbriicke wahrend der B au zeit, haben rund 320 000 D ollar 
betragen. D r. Mo.

Bau eines Gipssilos mit einem Fassungsraum  
von 125 000 t

(nach „E ngineering News R ecord " 1930, N o. 24.)

D er im H afengebiet von Chicago erbaute Siło h a t eine Lange von 
140 m, eine B reite  von 30,5 m und eine G esam thóhe von 34 m. D er 
Fassungsraum  des Silos betragt 125 oooTonnen. D er Siło liegt m itein er 
Langsseite am  H afenąuai, so daB das ankom m ende Rohm aterial 
m it H ilfe einer fahrbaren Entladeyorrichtung direlct in den Siło 
eingebracht werden kann. D er Siło selbst besteht eigentlich aus zwei 
E isenbeton-W inkelstiitzm auem  von 12,2 m Hohe, die zugleich die 
Langswande des Gebaudes bilden. Sie verlaufen parallel in einer 
E ntfernung von 30,5 m und sind am FuBe durch ein System  von stark 
bewehrten Eisenbetonrippen m iteinander verankert. D iese Quer- 
rippen, welclie im  A bstand von  12,20 m angeordnet sind, haben einen 
O uerschnitt 1,50 X 1,20 m und sind unten durch eine 33 cm  starkę 
B eton p latte  verbunden, die den Boden des Silos bildet. AuBerdem  
sind die W inkelstiitzm auem  durch senkrechte nach innen vorspringende 
R ippen verstarkt, in welche die Fiifle der eisernen Stiitzen des uber- 
baues eingespannt sind. D ie Entfernung dieser Rippen b etragt 6 ,io  m. 
A u f diesen unteren m assiv ausgefiihrten T eil des Gebaudes setzt 
sich die E isenkonstruktion des 21,8 m hohen Uberbaues. D ie im 
K o p f der Verstarkungsrippen eingespannten eisernen Stiitzen  von  12,2 
M eter H óhe dienen zur A uflagerung der eisernen Fachw erkbinder und 
tragen auBerdem die Kranbahnscliienen des 15 t  Laufkranes. D ie Dach- 
eindeckung besteht aus verkupfertem  W ellblech.

D a  gesunder Fels erst in gróBerer T iefe angetroffen werden 
konnte, wrurde das ganze B auw erk auf eingeram m ten hólzernen
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blicken zu konnen (Abb. i), is t das 47 m w eit gcspannte holzerne 
Lam ellendach auf 16 ra hohe und 11 m w eit auskragende stahlerne 
Stiitzen gesetzt worden. (Abb. 2). Sie reichen m it ihrer Spitze 
30,5 m iiber den FuBboden und stiitzen sich auf den Eisenbeton-

Abb. 1.

unterhau der Sitz- 
reihen (Abb. 2). An 
don Langsseiten 
haben die Stiitzen 
1 2m A bstand, in den 
Rundungen stehen 
sic radial m it gro- 
Berem A bstand und 
zwei leichten Zw i- 
schentragern. D ie 
K ragstiitzen  sind 
m it H ilfe von 
Schwenkkranen.das 
Lam ellendach ist 
von einem Stand- 
geriist aus aufge- 
stelltw orden. (Nach 
Engineering -N ew s- 
Record 1930, I. H j., 
S. <535 —  937
3 Zeichnungen und
4 ,Lichtbildern.)

N.

W iederherstellung der St. Pauls-K athedrale in London.

(Aus „C oncretc & Constructional Engineering"
N r. 8 vom  A ug. 1930.)

D ie W iedereroffnung der S t. P auls-K ath edrale  durch den Kónig 
von England bezeichnet die baldige Vollendung eines bedeutenden 
Ingenieur- und Architekturw erkes, nam lich die W iederherstellung der 
Kathedrale.

D ie G rundm auem  des gegenw&rtigen Bauwerkes, welches auf 
der Stelle der friiheren K athedrale, die im groBen B rand von  London 
zerstort wurde, steht, sind z.T . noch dieselben wie dic des alten  Baues. 
Sie waren n icht bis zum Londoner T on hinabgefiihrt, und noch vor 
der E ertigstellung des Dom es wiesen dic a ch t Saulen, welche die 
K uppel tragen, A nzeichen von Senkung im  Vergleich zu den leichtcren 
W anden auf. D ie Tiefe der Grundm auern unter dem  Boden der K rypta 
betragt nur 1,37 m. Eine der H auptursachen der Setzungserschei- 
nungen ist, daB der K ern  der Saulen aus schichtenlosem  Fiillmauer- 
w erk bestand; und in der K ryp ta, wo die Saulen dicker sind und iiber 
die F luch t der oberen Saulen vorspringen, h at dieses Fiillm auerwerk 
die ganze L a st zu ubernehmen. D er U berbau wurde getragen von den 
inneren und auBeren W anden, deren jede einen K asten trager bildete, 
und die untereinander durch R adial- und Q uenvande verbunden waren. 
D ie L a st auf der inneren W and w ar mehrere tausend Tonnen gróBer 
ais die a u f der auBeren. Infolgedessen h atte  in.den Radialw anden eine 
betrachtliche Verschiebung stattgefunden, und die beiden W andkorper 
w irkten nicht ais ein einheitliches Ganzes. D as G ew icht der Kuppel 
wurde auf 23 000 t  geschatzt.

Hoiz/ameltenę/om

Abb. 2.
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Pfahlen gegriindet. Insgesam t kam en etw a 4000 Pfahle zur Yerwendung, 
die unter der Sohle der W inkelstiitzm auern eine Lange von 24,5 m 
aufwiesen, wahrend im m ittleren T eil unter der B odenplatte die Pfahle 
18— 20 m lang waren. Diese Pfahle dienen hauptsachlich zur Vcr- 
dichtung des Bodens innerhalb des 
K ranzes der 24,5 m langen Pfahle.
D ie T ragfahigkeit der Pfahle wurde 
auf Grund durchgefiihrter Versuche 
auf 35 Tonnen begrenzt. D ie A nord
nung der Pfahle, sowie die Querschnitts- 
ausbildung des Silos gehen aus der 
ncbenstehenden A bbildung her\'or.

Beim  E n tw urf des eisernen t)ber- 
baues muBten besondere Vorkehrungen 
getroffcn werden, um eventuelle V er- 
schiebungen der Seitenwande unschad- 
lich zu m achen. E s w urde fiir die 
Berechnung eine yerschiebung des 
MauerfuBes um 5 cm  angenom men.
A u f Grund dieser Annahm e erg ib t sich 
eine Bewegung von 23 cm am K o p f 
der Seitenwande. D a die eisernen 
Stiitzen in den B eton fest eingespannt 
sind, wurden besondere G leitplatten 
am  Stiitzenkopf angeordnet, um bei 
eingetretener Bodenbewegung eine ent- 
sprechende Verschiebung der K ran - 
bahnschienen vornehm en zu konnen.
A u f diese W eise sollen Betriebssto- 
rungen verm ieden werden. E in A b- 
sacken der M auera w iirdc aber auch 
seinen EinfluB auf die D achbinder 
bem erkbar m achen. Um ihnen eine 
U nem pfindlichkeit gegenuber seitlichen 
Verschiebungen der ais A uflager 
dienenden Stiitzen zu geben, wurden die D achbinder ais Dreigelenk- 
rahm en ausgebildet. Zur Verw endung kam en hierbei 2 % "  Gelenk- 
bolzen am  K o p f und FuBe der kurzeń Stiitzenabschnitte an der 
einen Seite und am BinderfuBe auf der entgegengesetzten Seite. 
D a  durch W indkrafte die kurzeń Saulen auf Biegung beansprucht

werden, wurden sie durch eine besondere V erstrebung verstark t. 
H ierdurch werden die W indlasten direkt nach unten auf die H aupt- 
stiitzen iibertragen.

D ie AuśfOhrung dieses interessanten B auw erkes wurde dadurch 
erschwert, daB ein groBer T eil der Betonarbeiten im W inter bei Tem - 
peraturen, die bis zu 10" unter N uli lagen, ausgefiihrt werden muBte. 
D urch A bdeckung m it Segeltuch und Venvendung von Kokskorben 
und einer D am pfheizung gelang es aber allen Schwierigkeiten zu be- 
gegnen. D ipl.-Ing. Rohde.

Holzernes Lam ellendach auf stahlernen Kragstiitzen  

in St. Louis.

Um von allen (21 000) S itzplatzen  des neuen 145 m 
langen und 83 m breiten Kam pfbahngebaudes in St. Louis (Missouri) 
die S2 X 33 m groBe K am pfflache ohne stórende Stiitzen uber-
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D ie V erbindung der beiden W andkórper, die deren gemeinsame 
W irkung gew ahrleisten sollte, bestand in einem Verankerungssystera, 
welches die R adialw ande auf beiden Seiten zusam m enhielt, und zwar 
aus 48 rostfreien Eisenstaben von  11,5  m Lange und 10 cm D m r., deren 
Enden, m it A uflagerplatten  versehen, unten im M auerwerk der Fcnster- 
galerie und oben auf der Hohe des Saulenganges in der auGeren W and 
verankert waren. AuCerdem  wurden 96 horizontale Stabe von  4,S6 m 
Lange und 6,35 cm Dmr. eingesetzt. E in  Eisenbeton-Sparrw erk,

Regelung des Coloradoflusses.

F iir die Schwarze Schlucht des Coloradoflusses ist 40 km unter
halb von L as V egas (Nevada) eine Talsperre m it 32 000 M ili. m 3 Stau - 
in halt gcnehm igt, d ic den H ochwasserabfluG regeln, Landercien be- 
wassern und cin K raftw e rk  zur Strom lieferung betreiben soli. Rund
0,5 Mili. D ollar sind von 1918 bis 1924 an Bodenuntersuchungen ge- 
w endet und die je tzige  B austelle in der Schw arzen Schlucht m it

Aus/asse dernuoiuooe uer : _....
dm/aufstoHen Ste/ndąm 7!^  11 Stollen f̂ropfen

Abb. 1.

welches das a lte  bleigedeckte H olzdach ersetzte, w irk t ais ein zusatz- 
liches Band um  die AuGenwand herum, D ie R adialw ande sowie die 
vorspringenden Strebepfeiler wurden m it Zem ent ausgepreGt und in 
ahnlicher W eise w ie die Saulen arm iert, und die Arm ierung bis zur 
inneren W and durchgefiihrt. Zwei K etten ban der um geben die W ande, 
das obere unm ittelbar unter den Strebepfeilern, das untere iiber den 
auGeren Leibungen der grofien Bogen. D ie K ette  wurde m ittels K cilen 
angezogen und schlieBlich n ut B eton  um m antelt.

Um- die acht H auptsaulen zu verstarken, bohrte 
man in je  1.22 m  horizontalem  und 1,52 m senkrechtem  
A bstand Locher in einer T iefe  von 2/3 bis 3/4 des 
Durchmessers • der Saulen, die m it Zem entm ilch (1 R .-T . 
hochwertiger Portlandzem ent : 1 R .-T . Wasser) unter 
sorgfaltig konstant gehaltenem  D ruck von  3,5 a t  ein- 
gepreBt wurde. N ach eintagiger E rhartun g wurden die 
Bohrlócher ausgebohrt und das Auspressen wicderholt, 
in einzelnen Fallen bis zu sechsmal. Zuletzt wurden 
die Bohrlócher nochm als ausgebohrt und die rostfreien 
Eisen eingesetzt und vergossen. A u f diese W eise wurden 
2000 Locher gebohrt, 90 t Portlandzem ent und 37 t 
Eisen verarbeitet.

N ach dem  Auspressen und Arm ieren der Saulen 
folgte die Ausbesserung der Q uaderverkleidung. An 
vielen Stellen waren die Steine gerissen und durch die 
oxydierten eisernen Klam m ern, dic dic Steine zu- 
sammenhielten, gesprengt. In  einigen Fallen konnte 
man die beschadigten Steine auf die T iefe des Risses 
ausstemmen, neue Steine einsetzen und diese m it 
M etallklainm ern m it dcm  alten  M auerwerk verbinden; 
an anderen Stellen waren die Steine so schwer beschadigt, daG 
man sie ganz und gar entfernen und durch neue, bis zum  Kern 
einbindende Steine ersetzen muGte. W egen der glatten  Oberflache 
und m it R iicksicht auf die R ostfreiheit der Eisen is t die H aftung 
zwischen den Eisen und dem  B eton sehr gering. D ieser Schwierig
keit begegnete man, indem m an nicht rundę, sondern ovale Eisen 
mit flachen Einzahnungen verwendete.

D ipl.-Ing. R in g w a ld .

A ndesittuff-W anden und -Sohle am geeignetsten gefunden worden 
D ie Bogensperrm auer w ird 215 m hoch, an der tiefsten Stelle 38 m 
unter Niedrigwasser tief sein und enthalt 2,6 Miii. m3 Beton. Das 
K raftw erk  fiir 1 Mili. P S  ist unm ittelbar unterhalb der Sperrmauer 
vorgesehen (Abb. 1).

D er B au  muD m it dem einer AnschluGbahn und von Arbeiter- 
hausern beginnen. D er FluG wird durch Spcrrdam m e gegen die Stau-
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Abb. 2.

mauerstelle abgeschlossen und durch zwei Stollen an jedem  T alhang von 
10,5 bis 15 m Durchm esser um geleitet (Abb. 2), die spater fiir die Zu- 
leitung zum K raftw erk  und zur H ochwasserabfiihrung ben utzt werden.

D ie B aukosten sind m it 165 Mili. D ollar veranschlagt und sollen 
in 50 Jahren aus den Ertragnissen des K raftw erks getilgt werden. 
(Nach R. F. W alter, Chefingenieur des Bodenverbesserungsam ts in 
D enver. Engineering-N ew s-Record 1930, I. H j., S. 2 4 7 —253 m it 
5 Zeichnungen und 6 Lichtbildern.) N.

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
Zur W irtschaftslage. D ie zahlenmilGigę B elastung der Arbeits- 

losenversicherung h a t nach dem B erich t der R eichsan stalt in der ersten 
H alfte des Septem ber etw as abgenom m en, die der Krisenunter- 
stiitzung ist dagegen, ubereinstim mend m it der allgemeinen E n t
wicklung am A rbeitsm arkt, w eiter gestiegen. Zusammen m it den 
Krisenuntersttitzten h at die B elastung beider U nterstiitzungseinrich- 
tungen eine G esam tzalil von rund 1 962 000 erreicht und ist dam it 
um etw a 15 000 hólicr ais Ende A ugust.

Erheblich starker, um etw a 103000, ist die Zahl der bei den 
Arbeitsam tern gem eldeten verfiigbaren A rbeitsuchenden gestiegen. 
Zu diesem Zugang haben sowohl um fangreiche neue Entlassungen bei- 
getragen, deren Ausw irkung auf die Versicherung erst im nachsten 
Bericht festzustellen sein wird, w ie auch in ćinigen Bezirken die 
scharfere E rfassung von W ohlfahrtserw erbslosen. S etzt man die
jenigen ab, die noch in gekiindigter oder ungckiindigter Stellung oder 
in N otstandsarbeit beschaftigt waren, so verbleibt M itte  Septem ber 
eine Zahl von rd. 2 983 000 Arbeitslosen, in der, wie immer, ein gewisser 
Bestandteil an Erw erbsbeschrankten eingeschlossen ist. D as An- 
wachsen dieser Zahl gegeniiber E n d e A ugust um ungefahr 100 000 K ópfe 
ist auch unter Beriicksichtigung der angedeuteten Faktoren  statistischer 
N atur ein Zeiclien dafiir, daG die W irtsch aft weiterhin in der De- 
pression yerharrt.

In den Produktionsm ittelindustrien h a t sich dic Lage im a ll
gemeinen w eiter verschlechtert. Zw ar ist die arbeitstagliche Fórderung 
im Ruhrkohlengebiet etw as gestiegen und die Zahl der Feierschicliten 
zuruckgegangen; doch ist eine A bsatzbelebung nicht eingetreten, und 
die hohen H aldenbestande in allen K ohlenrevieren erm óglichen zu
nachst keine A ussicht auf eine Besserung des A rbeitsm arktes. B e 
sonders um fangreich waren die Entlassungen in der Zem entindustrie. 
D er Zem entabsatz is t im A ugust auf 512 000 t  zurdckgegangen. D as 
sind 1 1 %  weniger ais im Juli (576000 t). Im  A ugust 1929 wurden 
um  aber 50 %  m ehr abgesetzt (787 000 t), ebenso im A ugust 1928 
(778000 t) und A ugust 1927 (770000 t).

A u ch  in der B au w irtschaft setzt sich der R iickgang der B e- 
schaftigung allgemein, w'enn zunachst auch langsam , fort, obwohl 
das Reichswohnungsbauprogram m  in OstpreuGen, Pom m ern, Sachsen 
sowie Berlin offenbar zu einer gewissen Besserung der L age  beigetragen 
hat. Jedoch ist die Saison inzwischcn schon so w eit vorgeschrittcn, 
daG spurbarc Auswirkungen oder gar R u ckgange der Arbeitslosen- 
ziffem  infolge des Arbeitsbescliaffungsprogram m s ftir dieses Jahr wohl 
n icht m ehr zu erwarten sind.

E s kom m t noch hinzu, daG die Vorgange an der Borse em eut 
Unsicherheit in die Zinsentw icklung hineingetragen haben. N achdem  
die B órse sich von der U berraschung uber den A usfall der Reichstags-
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w ahlen bereits wieder zu erholen scliien, h a t ausgehend von unbe- 
griindeten Putschgerilchten in A m erika ein neuer em pfindlicher R iick- 
schlag eingesetzt, der erhebliche K ursverluste bei A ktien, besonders 
auch bei den festverzinslichen Papieren und dam it W iederanziehen der 
Zinssatze zur Folgę hatte. D ie R eichsbank muBte sogar zu G oldabgaben 
zur Regulierung der D evisenkurse ubergehen und die R iickfliisse von 
Pfandbriefen an die H ypothekenbanken waren auflergewóhnlich stark, 
wenn auch erfreulicherweise hierdurch eine B eeintrachtigung in der 
H ypotliekenhergabe vorerst nicht zu befiirchten ist, w ie iiberhaupt 
zu hoffen ist, daB es sich bei diesen Vorg;ingen nur um eine kurze vor- 
iibergehende Beunruhigung gehandelt hat.

Preissenkungsaktion. O ber die praktischen Auswirkungen der 
von  der Reichsregierung eingeleiteten B aukostensenkungsaktion wird 
in einem K om m uniąue des Reichsarbeitsm inisterium s folgendes fest
gestellt:

D er Reichsarbeitsm inister h a t in einem Rundschreiben den 
W ohnungsressorts der L an der und den Beschaffungsressortś die bis- 
herigen Ergebnisse der Preissenkungsm aBnahm en fiir das zusatzliche 
W ohnungsbauprogram m  der Reichsregierung m itgeteilt. E s wird 
darauf hingewiesen, daB durch die Verschlechterung des B aum arktes 
bereits eine gewisse Senkung der B aukosten  eingetreten ist und daB 
die bei dem zusatzlichen W ohnungsbauprogram m  vorgesehenen Ver- 
einfachungen der B auausfiihrung eine w eitere Einsparung an den B a u 
kosten von  7 bis 8 %  bringen werden.

. V on  den Preissenkungsm aBnahm en werden zunachst Verhand- 
lungen m it Vertretern der zentralen B auunternehm erycrbande erwahnt. 
W enn auch die Verbande angesichts der grundverschiedenen Y e rh alt
nisse auf dem B au m arkte im R eichsgebiet w eniger zahlenmaBige Vor- 
schlage machen konnten, haben sie doch ihre M itarbeit bei der Durch- 
fuhrung des zusatzlichen W ohnungsbauprogram m s insbesondere auch 
in der R ich tu n g einer Preissenkung zugesagt.

Yerhandlungen m it den Spitzenorganisationen der A rchitekten  
haben dazu gefiihrt, daB bei der B earbeitung von B auvorhaben des 
zusatzlichen Bauprogram m s gewisse Erm aBigungen bei der H onorar- 
berechnung gegeniiber der Gebiihrenordnung fur A rchitekten  und 
Ingenieure eintreten.

D ie Zem entverbande haben sich bereit erklart, bei Zement- 
lieferungen fiir das zusatzliche W ohnungsbauprogram m  auf die jeweils 
geltenden Listenprcise einen PreisnachlaB zu gewahren. D ie hoch- 
w ertigen Portlandzem ente und die sogenannten K am pfzem ente nehmen 
an dem PreisnachlaB teil. W eitere Erlcichterungen sind hinsichtlich 
der B ezugsart verein bart worden. E s kann dem nach kiinftig im Ver- 
bandsbereich des w estdeutschen Zem entverbandes der billigere Norm en- 
zem ent ohneB eigaben von tcurem M arkcnzem ent allein bezogen werden.

B ei den Verliandlungen iiber Senkung der Ziegelpreise erwies 
es sich, daB eine einheitliche Preisbildung im R eiche nicht besteht. 
Im m erhin h a t der R eichsverband der D eutschen Ton- und Ziegel- 
industrie e. V . in B erlin  ein Rundschreiben an die Łandes-, Provinzial- 
und Sonderfachverbande gerichtet und ihnen liierin die N otw endigkeit 
einer U nterstutzung der m it dem zusatzlichen W ohnungsbauprogram m  
des R eichs beabsichtigten  Preispolitik v o r  Augen gefiihrt und auch 
sonst seine U nterstutzung bei Verhandlungen m it den órtlichen Ziegel- 
kartellen  zugesagt.

E s is t ferner gelungen, die Preise fiir  Linoleum  ab i .  Septem ber 
auf den Stan d vom  H erbst 1929 zu senken; weiterhin sind ab 1. Sep
tem ber sam tliche R everszeichner aus ihren Verpflichtungen entlassen. 
D am it ist fiir  den Linoleum handel die vollige Freilieit in der G estaltung 
der W iederverkau fspreise gegeben.

O ber die Preissenkungsm aBnahm en der Reichsbahn und 
Reichspost veroffentlich t der D eutsche W irtschaftsbund fiir das 
Baugew erbe folgendes:

„R eichsbahn  und R eichspost haben durch Erlasse verfiigt, daB 
die zusatzlichen A uftrage  des Notprogram m s n u r  d a n n  zur Durch- 
fiihrung kom m en diirften, wenn Preisnachlasse durch dic bauaus- 
fiihrenden Firm en gew ahrt wurden. D ie nachgeordneten Bescliaffungs- 
am ter nehmen. daraufhin schem atisch Preisabstriche in H ohe von 
10 %  der Angebotssum m e vor, und zw ar n icht nur bei neu zu ver- 
gebenden Arbeiten, sondern a u c h  b e i  b e r e i t s  in  d e r  A b w i c k l u n g  
b e f i n d l i c h e n  V e r t r a g e n ,  die zu einem Festpreis abgeschlossen 
worden sind.

D ie Preisabstriche werden unter Androhung des Ausschlusśes 
von sam tlichen zukiinftigen  Vergebungen e r z w u n g e n . E in der- 
artiger D ruck ist ein M iBbrauch der w irtschaftlichen M achtstellung der 
groBen, auftragvergebenden K órperschaften. D ie neu zu vergebenden 
A uftrage werden m it dem ausdriicklichen H inweis ausgeschrieben, die 
Angebote auBerst zu kalkulieren. N ach  erfolgter Subm ission wird 
dann versucht, dem M indestbietenden durch die Androhung der 
N ichtbeteiligung an zukiinftigen A uftragen w eitere 10 %  abzuzwingen. 
E s eriibrigt sich, dieses Verfahren w eiter zu kennzeichnen. Jedenfalls 
ist es dergestalt, daB man n ich t annehm en kann, es wiirde von  den 
Zentralverw altungen gedeckt. Leider sind diese trotz der H inweise 
noch n icht eingeschritten.

D as Baugew erbe h a t sich gegeniiber der R egierung bereit erklart, 
sow eit es dazu in der Lage ist, d ie  P r e i s s e n k u n g s a k t i o n  zu  
u n t e r s t i i t z e n .  D ie G estehungskosten eines B au w erks sind aber zum 
gróBten T eil gebunden und unterliegen n i c h t  der Abanderungs- 
m oglichkeit durch den Unternehm er. D er groBte T eil der Baukosten, 
die Arbeitslohne und die B austoffe, sind tariflich oder kartellm afiig

gebunden. D ie Steuern, sozialen Lasten und stehenden Geschafts- 
unkosten sowrie die betrachtlichen Frachtsatze . sind ebenfalls fiir den 
U nternehm er unabandcrlich.

D am it sind aber schon iiber 90 %  der B aukosten  erfaBt. D er R est 
besteht aus variablen  G eschaftsunkosten und dem Unternehmergewinn. 
D ieser wird schon aus A uftragshunger und K onkurrenzrucksichten 
so niedrig gehalten, daB der Preis o f t  n u r  d ie  S e l b s t k o s t e n  d e c k t ,  
da es immerhin noch vorteilh after ist, die Selbstkosten herauszuwirt- 
schaften, ais sich von den Zinsen des stilliegenden B etriebs auffressen 
zu lassen. Dauernd ohne Gewinn zu arbeiten, kann aber keinem  
Unternehm er zugem utet werden.

D ie Reichsbahn und Reichspost lassen sich jedenfalls im eigenen 
B etrieb  von andern G rundsatzen leiten. D ie  T a r i f e  w e r d e n  o h n e  
R t i c k s i c h t  a u f  d ie  T r a g b a r k e i t  f i i r  d ie  W i r t s c h a f t  e rh o lit ',  
ebenso w ie die R egierung dic Steuern und sozialen Lasten  noch fort- 
dauernd steigert. D as Verfahren von Reichsbahn und Reichspost 
fiihrt zweifellos nicht zu dem beabsichtigten Erfolg. E s ist nur geeignet, 
geschaftliche U nm oral groBzuziichten, die zu bekam pfen, sich das 
o r g a n i s i e r t e  B a u g e w e r b e  stets bem iiht h a t."

Die Belieferungsyerhaltnisse im Gebiete des W estdeutschen 
Zementverbandes haben sich erneut geandert. B isher wurde ais ver- 
b illigter N orm enzem ent die Sonderm arke „M onopol" geliefert, jedoch 
konnte dieser stets n ur bei gleichzeitigem  B ezug bestim m ter Mengen 
der Stam m arken zum Listenpreise erhalten werden. D as Bezugs- 
yerhaltnis (Monopol: Stam m arken) w ar zunachst 1 : 2, wurde jedoch 
im Laufe der Z eit yerschiedentlichst geandert, so daB die Liefcrungs- 
bedingungen recht unilbersichtlich geworden waren. Diese Sonder
m arke M onopol soli nunm ehr nach einer gewissen O bergangszeit vom 
M arkt zurtickgezogen werden. V orerst sind nochm als neue Stations- 
frankopreise fiir M onopolzem ent festgesetzt worden, die durchweg 
100,•—  R M  unter dem Stationsfrankopreis fiir M arlcenportlandzem ent 
liegen. A n  Stelle des M onopolzementes wird dann klinftighin die 
Sonderm arke „M eteor" Portland-Zem ent treten, dessen F estigkeit 
ebenfalls den Norm en geniigt, sogar erheblich dariiber liegen soli, 
und der im G egensatz zum  M onopolzem ent unbeschrankt bezogen 
werden kann. D am it werden etw a die gleichen Yerhaltnisse geschaffen 
wie sie in dem G ebiete des N orddeutschen Zem entverbandes durch 
die Sonderm arke Pionier bestehen..

A uch der H i i t t e n z e m e n t - V e r b a n d  D t is s e ld o r f  w ill die 
A bgabe der seit M ai ds. Js. in V erbindung m it seinen Stam m arken 
gelieferten Sonderm arke ,,R h cin -R h u r" einstellen aber auch auf dic 
Schaffung einer neuen billigeren Sonderm arke verzichten. E r  w ill viel- 
m ehr die Preise fiir seine Stam m arken derart neuordnen, daB sich diese 
auf der Hohe. bewegen, w ie sie fiir die E isen-Portlandzem ente und 
Hochofenzem ente innerhalb des m it R hein-R uhr kom binierten Systfcms 
zu letzt G eltung hatten.

D am it yerlaBt der H iitten vcrband seine bisher befolgte T ak tik  
der yersteckf en Preissenkungen zugunsten einer offenen Preissenkung, 
w as im  H inblick auf die hiervon ausgelienden psychologischen A u s
wirkungen und die U bersichtlichkeit des M arktes nur zu begruBen ist.

Rechtsprechung.
Zur Abschreibung bei Hausern, die nicht zu einem Betriebs- 

yerm ógen gehóren. (Urteil des R eichsfinanzhofs —  V I  A  1366/29.)
D ic Vorinstanzen h atten  nur Zi%  des Einheitsw erts und dann 

1 %  des Einheitsw erts ais Abschreibung zulassen wollćn. Im  Gegen
satz dazu geh t der Reichsfinanzhof bei Bem essung der H ohe der A b 
schreibung von dem gemeinen W ert des ganzen G rundstiicks (ein- 
schlieBlich Grund und Boden), am  1. Januar 1925 aus. D ieser W ert 
g ilt fiir das Einkom m ensteuergesetz ais Anschaffungs- oder Her- 
stellungsw ert bei Hausern, die nicht zu einem Betriebsverm ogen gehoren.

D er gemtiine W ert darf aber n icht in jedem  Jahr unverandert ais 
A usgangspunkt genomm en werden, sondern es ist immer von der ver- 
bleibenden R estnutzungsdauer auszugehen. D er Berechnungsw ert 
nim m t also bestandig ab und dam it auch die Abschreibung. Im  iibrigen 
w ird dem vom  Beschwerdefiihrer geforderten Satz von 1 %  n icht wider- 
sprochen.

Verletzung von Unfallverhiitungsvorschriften einer Baugewerks- 
berufsgenossenschaft ist gemaB § 367, Z iff. 14, R .St.G .B . strafbar.
(Urteil des Oberlandesgerichts Jena, 2. S trafsenat, vom  15. Juni 1928
—  S. 100/28.)

W er B au ten  oder Ausbesserungen von  G cbauden, Brunnen, 
Briicken, Schleusen oder anderen Bauw erken vornim m t, ohne die 
von der Polizei angeordneten oder sonst erforderliclien Sicherungs- 
maBregeln zu treffen, wird m it G eldstrafe bis M 150 oder m it H aft 
bestraft. (§ 367, Ziff. 14, R .S t.G .B .)

U nter die „erforderlichen Sicherungsm aBregeln" fallen im all
gemeinen auch die U nfallverhutungsvorkehrungen, die in den Unfall- 
verliutungsvorschriften vorgesehen sind. Denn die Baugewerks- 
berufsgenossenschaft h a t sie aufgestellt, weil sie sie fiir unbedingt 
erforderlich halt, dam it irgendw elche U nfalle verm ieden werden. Sie 
bilden den Niederschlag dessen, w as Sacbverstandige ais Sicherheits- 
m aBregeln fiir unbedingt erforderlich halten. Sie konnen deshalb auch 
nach allgem einer A n sicht ais „erforderliche Sicherlieitsm aBregeln" 
im Sinne der obenbezeichneten S trafyorsch rift angesehen werden. 
Deshalb kann derjenige, der sie n icht einhalt, nach § 367, Ziff. 14.
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R .S t.G .B . polizeilich und gerichtlich bcstra ft werden. AuBerdem 
konnen der Genossenschaftsvorstand und das Yersicherungsam t 
Ordnungsstrafen gemiiB §§ 851; 870 Reichsvers.-Ordn. festsetzen.

In  dem hier zur Entscheidung stehenden Irall w ar der A ngeklagte 
ais der Unternehm er, der die Ausbesserungen am D ach  vornahm , 
verpflichtet, die in den U nfallverhiitungsvorschriften angegebenen 
Sicherheitsm aBregeln zu treffen. D a  das D ach tiber 450 N eigung hatte, 
muBte er also dafiir sorgen, daB seine A rbeiter angeseilt waren.

D er A n geklagte kann sich n icht dam it rechtfertigen, daB er vor 
Beginn der A rbeiten  seine Leute iiber die zu treffenden Siclierungs- 
maBregeln genilgend unterrichtet habe und daB er deshalb n icht ver-

p fliclitet gewesen sei, auf die M ahnung des B. sofort fiir A bhilfe  zu 
sorgen und seine A rbeiter nochm als zur B each tu ng der U nfallver- 
lititungsvorschriften anzuhalten. Denn ist durch die U nfallverhiitungs- 
vorschriften, wie auch durch § 367, Ziff. 14, R .S t.G .B ., dem  U n ter
nehmer zur P flich t gem acht, fiir die D urchfiihrung der erforderlichen 
SicherungsmaBregeln Sorge zu tragen, so is t ihm dam it eine K ontroll- 
p flich t auferlegt. Diese K o n tro llp flicht h a t er schuldhaft verletzt, 
wenn er trotz des H inweises von B. sich n icht daruin kum m erte, ob seine 
A rbeiter die gebotenen Sicherungsm aBnahm en trafen, und zum  m inde
stens fahrlassig das vorschrifts\vidrigc V erbalten  seiner A rb eiter ge- 
duldet.

PERSON ALNACHRICHTEN.

G E H E IM R A T  D R . F R I E D R I C H  ZU M  60. G E B U R T S T A G E .

A m  23. d. M. vollendete Geh. B au ra t D r. E . G . F r i e d r i c h ,  
M inisterialrat i. R. das Go. Lebensjahr.

1870 in R atib or i. Oberschles. geboren, besuchte er das dortige 
G ym nasium  und w idm ete sich vom  Jahre 1890 ab  an der Technischen 
H ochschule C harlottenburg dem  Studium  
des Bauingenieurwesens. Sein Studium  
fiel in die A nfangsjahre der L eh rtatigkeit 
M iiller-Breslaus in C harlottenburg und 
zweifellos m ag cjiese T atsache auch dazu 
beigetragen haben, daB sich Friedrich in 
seinem spiiteren W irken haupts&chlich 
dem konstruktiven  Ingenieurbau zu- 
wandte. 1895 bestand er das Regierungs- 
baufiihrer-Exam en und w ar zunachst bei 
der E isenbahndirektion B erlin  tatig , wo 
er m it B ahnbauten  in der N eum ark be- 
trau t wurde. N ach A blegung der R c- 
gierungsbaum eister-Prufung im Jahre 1900 
w idm ete sich Friedrich zunachst dem 
Staatsdienst, um  spater zw ei Jahre lang 
ais S tadtbauinspektor fiir die S tad t F ran k 
furt a. M. zu arbeiten. In  gleicher Eigen- 
schaft fiihrte  ihn sein W eg dann nach 
Breslau, wo er an der U n iversitat fiir das 
H auptfach Geologie prom ovierte.

A is im Jahre 1905 das StatischeB iiro  
der B aupolizei in Berlin gegrundet wurde, 
erhielt Friedrich den ehrenvol!en R u f ais 
Leiter dieses Btiros. In  dieser T atig k e it 
hatte er Gelegenheit, die E n tw icklu n g 
moderner B auw eisen von ftihrender Stelle 
aus w esentlich 7.11 fordern. Schon dam als 
b etatigte  sich Friedrich ais groBziigiger 
und verantw ortungsbew uB ter V erfechter 
aller Neuerungen, von denen er sich 
w irtschaftliche und bauliche Vorteile 
Yersprach.

Staatssekretar S c l i e i d t  berief ihn 
dann nach dcm  K ricge  ais Staatskom - 
missar fiir das W ohnungswesen, und 
kurz darauf erfolgte Friedrichs Ernen- 
nung zum  D ezernenten fiir das Baupolizeiw esen im PreuBi- 
schen W ohlfahrts-M inisterium . Sein E in tr itt  in dieses M inisteri- 
um fiel zeitlich  m it dem Zusam m enbruch der deutschen W irtsch aft 
zusammen. H ier setzte  eine besonders intensive T atig k e it Friedrich^

ein, der im Vertrauen auf den hohen Stand der deutschen Bauw issen- 
schaft und die L eistungsfahigkeit der deutschen Bauindustrie durch 
Veróffentlichungen und Schriften unerm iidlich dazu beitrug, diedeutsche 
B auw irtschaft wieder a u f eine gesunde Grundlage zu stellen. A u f seine 

A nregung is t auch die G riindung des 
deutschen Ausschusses fiir w irtschaft
liches B auen zurtickzufiihren. §eine 
w eitschauenden Kenntnisse haben m it 
dieser A nregung auch reiche F riichte ge
tragen, was die verdienstvollen  A rbeiten  
des deutschen Ausschusses fur w irtschaft- 
liches B au en  —  der in diesem Jahre 
seine 11. T agu n g in K oln  veran staltet —  
beweisen.

Seine groBen Verdienste um die E n t
w icklun g der B au w irtschaft finden ihren 
Niederschlag auch in der zeitgem aBen 
U m gestaltung und N euherausgabe der 
preuBischen m inisteriellen Bestim m ungen. 
Zweckm aBige Erleichterungen und unent- 
w egtes V orw artsschreiten im . Sinne neuer 
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse 
sind die H auptm erkm ale fiir das W irken 
Friedrichs wahrend seiner T atigk eit im 
W ohlfahrts-M inisterium .

A u ch  der E n tw icklu n g der modernen 
Stahlskelettbauw eise h a t er seine reichen 
E rfahrungen gew idm et und viel zu dereń 
neuen Erfolgen  beigetragen.

S eit seinem v or zwei Jahren er- 
folgten Ausscheiden aus dem PreuBischen 
W ohlfahrts - M inisterium  betatigt sich 
Friedrich in  erfolgreicher W eise ais 
S tatik er und k on stru ktiver B erater fur 
GroBbauten.

So steh t Friedrich an seinem 
60. G eb urtstage vo r uns ais ein Mann 
ernster u nd ungewóhnlich erfolgreicher 
A rbeit, dem alle Fachgenossen zu 

seinem  E h ren tage  die herzlichsten 
G luckw iinsche entgegenbringen und d am it die H offnung ver- 
binden, daB es ihm  vergón n t sein mćige, in gleicher W eise noch 
recht lange an der Fórderung und E n tw ick lu n g  des deutschen 
Bauw esens m itzuarbeiten. R  e i n.

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Ausschreibung der Arbeiten zur Herstellung des Hauptsperrdammes der Odertalsperre mit Nebenanlagen.

D ie A rbeiten  und Lieferungen ft ir 'L o s  5 des Oderwerks: H e r 
s t e l l u n g  d e s  H a u p t s p e r r d a m m e s  d e r  O d e r t a l s p e r r e  m it  
N e b e n a n la g e n  oberhalb B ad  Lauterberg werden hierm it óffentlich 
ausgeschrieben. D ie A rbeiten  umfassen H auptsperrdam m  m it Beton- 
kern (groBte H óhe rd. 60 m, grOBte B reite in der Talsohle 145 m, 
Kronenlange rd. 320 m), Grundablasse, H ochwasser-Entlastungs- 
anlage, K raftw erk, Ausgleichbecken m it AbschluBdam m  und -bauwerk 
und erfordern in der H auptsache

rd. i,5  Mili. m 3 D am m schiittung, 
rd .4 0 0 0 0  m3 E rd- und Felsausschachtung 
und rd. 60 000 m3 Beton und Eisenbeton.
B au zeit nach W ahl 2— 3 Jahre.
Verdingungsunterlagen sind ab 22. Septem ber 1930 von den 

Harzwasserwerlcen der Provinz H annover, Osterode (Harz), Ab- 
gunst 1, gegen gleichzeitige Einsendung von RM  200,—  auf das

K onto Nr. 3318 der Stadt. Sparkasse, Osterode/II. anzufordern. 
Fiir jedes bedingungsgem aB eingereichte A n gebot werden RM  100,—  
zuriickerstattet. AuBerdem  liegen die U nterlagen ab genanntem  Zeit- 
p u nkt im H auptbiiro der H arzw asserw erke der Provinz H annover 
in Osterode/H. und im B iiro der H arzwasserwerke im O dertal bei 
B ad Lauterberg i. H arz zur E in sich t aus.

D ie A ngebote sind m it sam tlichen Unterlagen, versiegelt und 
m it der A nschrift: „O derw erk Los 5 "  versehen,' zum óffent-
lichen Eróffnungsterm in am F reitag, den 31. O ktober 1930, vor- 
m ittags 11 */2 Uhr, im B iiro der H arzwasserwerke der Provinz H annover 
in Osterode (Harz), A bgun st 1, einzusenden.

Z u schlagsfrist: 3 Monate.
Osterode (Harz), den 10. Septem ber 1930.

H arzw asserwerke der Provinz H annover.
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PATENTBERICHT.
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Ileft I vom 6. Januar 1928, 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 ekanntgcm acht im P aten tb latt Nr. 32 vom  7. A ugust 1930.

KI. 5 c, Gr. g. M 2.30. F. W . Moll Sóhne, W itten, Ruhr. N a ch 
giebiger, eiserner Polygonausbau fiir Bergw erke. 6. 1. 30.

KI. 5 c, Gr, 10. M 1 1 3 2 13 . M itteldeutsche Stahlwerkc, A kt.-G es., 
B erlin W  8, W ilhelm str. 71. Zusam m enlegbares Joch zur 
Sicherung gegen Berge- und Kohlenfall beim  Strecken- 
vortrieb. 21. X II . 29.

KI. 19 a, Gr. 11 . S t 43 662. H einrich Steinliage, H am burg, Glocken- 
gieCerwall 2. Verfahren zur Auswechslung des Oberbaus 
unter Vcrw endung von den SchienenfuB beiderscits durch 
R ippęn fiihrender U nterlegplatten. 3. I. 28.

KI. 19 a, Gr. 15. U  10 .(43, Johann U rbanek, G leiw itz, O .-S ., Toster 
StraBe 53. Unlósbare Schraubenm uttersicherung, insbes. 
fiir den Eisenbahnoberbau und Schlusselkopf dazu. 20. X.2S.

KI. 19 a, Gr. 17. H 12 110 6 . H am burger H ochbalin  A kt.-G es., 
H am burg, Steinstr. 100. Schienenauszugyorrichtung fiir 
R illenschienen unter Ver\vendung von Auflauflaschen.
12. IV . 29.

KI. 19 a, Gr. 26. E  39 227. E lektro-Therm it G. m. b. H ., Berlin- 
Tem pelhof. D oppelseitig schneidender HobelmeiBel zur 
B earbeitung der Stoflfiigen von alum inotherm isch zu schwei- 
Benden Schienen. 10. V. 29.

KI. 19 d, Gr. 5. M  n o  610. M aschinenfabrik Augsburg-N iirnberg 
A .-G .,  Nurnberg 24, K atzw an ger Str. 100. Zahnstangen- 
antrieb fiir K lappbriicken. 18. V I. 29.

KI. 36 c, Gr. 6. B  14 19 72 . Biittner-W erke A kt.-G es., Uerdingen 
am Rhein. Beheizung von W agenhallen, insbes. auf Hocli- 

, ofenwerken zum A uftauen von Erzen o. dgl. ais Ladegut.
7. II. 29.

KI. 37 b, Gr. 5. M 99002. Claus M eyn, Frankfu rt a. M., W eism iiller- 
straBe 12— 18. G eschlitzte Ankerschiene fiir E isenbeton
bauten. 28. III . 27.

KI. 37 f, Gr. 8. K  102 914. D r.-Ing. e. h. O tto  K rell, Berlin-Dahlem , 
Cronberger Str. 26. D achbinder, insbes. fiir Luftschiff- 
hallen. 15. II. 27.

KI. 80 a, Gr. 7. L  71 974. K arl 1-  Lehm ann, K arlsruhe i. B ., W ald- 
straBe 66. Śchragm ischer fiir B eton m it um laufender 
M isclitromm el. 21. V . 28.

KI. 84 a, Gr. 3. D 57 662. Dinglersche M aschinenfabrik A .-G ., 
Zweibrucken, Rheinpfalz. W ehr m it A ufsatzklappe und 
einem gemeinsamen A n triebsm ittel fiir beide W ehrteile.
8. II. 29.

KI. 84 a , Gr. 3. M 10 50 91. M aschinenfabrik Augsburg-N iirnberg 
A .-G ., Niirnberg, K atzw an ger Str. 100. Schiitzenw chr m it 
E isklappe. 6. V I . 28.

KI. 84 3, Gr. 3. M 106772. M aschinenfabrik Augsburg-N iirnberg 
A .-G ., Niirnberg, K atzw an ger Str. 100. Sohlendichtung fiir 
bewegliche W ehre. 5. X . 28.

KI. 84 a, Gr. 6. S 86574. O tto Saaler G. m. b. H ., Freiburg i. Br.., 
Friedrięhstr. 16. E is- und Grobschwem m selabwciser m it 
einer schriłg zum Strom strich gestellten Tauchw and fiir 
W erkkanale. 20. V II . 28.

KI. 84 a, Gr. 6. Sch 82 269. D r.-Ing. e. h. Gerhard Schulze-Pillot, 
D anzig-Langfuhr; V e rtr .: Prof. M ax Stange, Berlin W  57, 
GroBgórschenstr. 31. Rechenputzm ascliine. 1. IV . 27.

KI. 84 c, Gr. 2. W  78 837. A ugust W olfsholz, Berlin W  30, Miinchener 
StraBe 37. Verfahren zur H erstellung von  Ortpfahlen. 
21. I II . 28.

KI. 84 d, Gr. 5. N 30 695. Naam looze Vennootschap A lbetam  Bagger- 
en B ouw m aatschappij in ’s Gravenhage, H olland; V ertr.: 
W . Zim mermann, D ipl.-Ing. E . Jourdan u. D ipl.-Ing. 
W . Paap, Pat.-Anw&lte, Berlin SW  11. B aggerschute. 24.
V II. 29. H olland 13. V III . 28.

KI. 85 e, Gr. 9. I. 70 80S. W ilhelm  Linnm ann jun., Essen-Alten- 
essen, B ischofstr. 37. Vorrichtung zum Abscheiden von 
Benzol aus Abwasser. 21. I. 28.

B ekanntgcm acht im P aten tb la tt Nr. 33 vom  14. A ugust 1930.

KI. 19 c, Gr. n .  M 95353. Andreas Peter M arąuart, Aarhus, 
D ilnem ark; V e r tr .: D ipl.-Ing. B . Kugelm ann, P at.-A nw ., 
Berlin S W  11. Fahrbare V orrichtun g zum A usbreiten von 
Teer, A sp h alt o. dgl. auf StraBenflachen in regelbarer 
Menge. 16. V II . 26.

KI. 19 c, Gr. i r .  P  55 766. W ilhelm  Parchm ann, Berlin N W  6, 
Luisenstr. 10. Vorrichtung zum Bearbeiten von  StraBen- 
pflaster aus Holz, A sp h alt u. dgl. 28. V I I . 27.

KI. 19 f, Gr. x. T  37489. Tonwerke K andern a. G ., Kandcrn, 
Baden. K lin ker zum  Abdecken von Tunnelgewólben.
2. IX . 29.

KI. 37 a, Gr. 6. K  103 141. Edm und K olb , W ien ; V ertr.: D ipl.-Ing.
Dr. jur. J. Oppenheimer, Pat.-A n w ., Berlin W  15. D ach aus 
nebeneinanderliegenden bogenfórmigen Tragern. 1. III. 27. 
O sterre ich  2. III. u. 17. V I II . 26.

KI. 37 b, Gr. 3. W  78 091. W csley W ait, N cw burgh, N ew  Y o rk , 
V . S t. A .; V e rtr .: D r.-Ing. J. Fricdm ann, P at.-A nw .,
B erlin  W  15. StoBverbindung fiir SSulenteile und Trager. 
31. X I I . 27.

KI. 42 b, Gr. 21. I< 105 033, F ritz  KreB, Lustnau-Tiibingen, W iirttbg.
A p p arat zur mechanisclien Erm ittelun g der Langen der 
Sparren, Zangen, Strcben und anderer zwischen Dach- 
sparren und Schiftern liegenden Konstruktionshólzern.
9. V II . 27.

KI. So b, Gr. 9. H  205. 30. Dr. O tto H aase, Dresden, B ernhardtstr. 6.
Verfahren zur H erstellung von putzfahigen Torfplatten.
8. V. 28.

KI. Sr e, Gr. 127. B  137 553. Braunkolilen- und B rikett-Industrie 
A kt.-G es. B ubiag, W erksdirektion M uckenberg, Mtickenbcrg, 
Kr. Liebcnwerda. Abraum fórderbriicke m it sehr hohen 
Stiitzen. 22. V . 28.

K I. 84 c, Gr. 2. A  54 412. Paul A lbrecht, D ortm und, Rheinischc 
StraBe 38. Trogform ige eiserne Spundbohle. 8. V I. 28.

B ekanntgcm acht im P aten tb la tt Nr. 34 vom  21. A ugust 1930.

KI. 5 c, Gr. 9. H  12 17 5 5 . Carl H einrich H einem ann, Dortmund-
H órde, Sem erteich 133. N achgiebige V erbindung fiir 
A usbauteile im G rubenbetrieb; Zus. z. P at. 452 702. 23. Y 2 9 . 

KI. 5 c, Gr. 9. M m  249. Dr. H ans M óckel, Essen-Ruttenscheid,
Clem entinenstr. 37. K appbiigel aus Rund- oder Stabcisen. 
29. V II . 29.

KI. 5 c, Gr. 10. B  125 810. Johann Caspar H arkort G. m. b. H „
H aspe i. W ., u. A kticngesellschaft fiir Eisenindustrie und 
B riickenbau, vorm . Johann Caspar H arkort, Duisburg, 
VulkanstraBe. N achgiebiger eiserner Grubenstempel.
3. V I. 26.

KI. 5 c, Gr. 10. Sch 87 641. H einrich Schum acher, Sterkrade,
R hld., TalstraBe 4. N achgiebiger eiserner Grubenstempel.
12. I X . 28.

KI. 19 c, Gr, 6. B  131 392. Julius Baggesen, H eide, H olstein. Y o r
richtung zur A bhaltung von Erschutterungcn, die vom  
StraBenbetrieb herriiliren, an Gebauden. 16. V. 27.

KI. 37 a, Gr. 2. H 116 463. Philipp  H olzm ann A .-G ., Zweignieder- 
lassung B erlin, A bteilu n g H ochbau, B erlin  W  35, Schone- 
berger U fer 25. D ecke m it durch Eisenbetonplatten ab- 
gedeckten und von  Eisentragern und Eisenbetonstegen 
gebildeten Deckcnfeldern. 9. V . 28.

KI. 37 a, Gr. 2. L  72 955. Paul Łiese, Berlin-Tem pelhof, Dreibund- 
straBd 44. G lasbetondoppeldecke m it Luftisolierraum cn. 
24. IX . 2S.

KI. 37 a, Gr. 2. Sch 91 455. Bruno Schott, A ltona, Gr. B runncnstr 9.
D ccke aus unm ittelbar nebeneinander verlegten Tragern, 
die durch eine B cton schicht m iteinander verbunden sind.
5. I X . 29.

KI. 37 a, Gr. 6. J 34 627. D r.-Ing. e. h. H ugo Junkers, Dessau,
K aiserplatz 21. S tabnctzw erk aus M etali. 11. V I. 28.

KI. 37 a, Gr. 6. J 3 9 3 9 1 .*  D r.-Ing. e. h. H ugo Junkers, Dessau,
K aiserplatz 21. N etzw erkstab. 25. I X . 29.

KI. -37 b, Gr. 5. S 80 860. Siem ens-Schuckertwerke A kt.-G es., Ęerlin- 
Siem ensstadt. Erdankerrost. 25. V I I . 27.

KI. 80 a, Gr. 1. W  81 049. O tto W enzelm ann, Siegburg. Ton-
abbauvorrichtung m it PreB luftantricb und auswechsel- 
barem  Schneid werkzeug. 29. X I . 28.

KI. 80 a, Gr. 51. B  141 880. Fa. Carl B randt, Berlin W  9, Schelling- 
straBe 7. Verfahren zur H erstellung von Betonram m pfahlen 
m it Isolicrscliicht zwischen Eisenbctonkern und aufierer 
Blechhiitse. 12. II. 29.
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E c n ig e  c m p ir is c h e  M e th o d e n  t o t  h e t  B e r e k e n e n  v a n  d e n  
m a s im u m  A f v o e r  e e n e r  r i v i e r  u i t  d e  g r o o t e  v a n  d e n  
R e g e n v a l* .  Von Ing. F. H. v a n  K o o t e n ,  Oberingenieur der 
\Vasserbauverwaltung in Niederlandisch-Ostindien. Gr.-8°, log  S. 
nebst 9 T afeln  und 79 A bb. V erlag von H. J. Paris, A m sterdam  
1927. Geh. fl 2,50.

Der Verfasser hat sich die schwierige A ufgabe gestellt, 
Gleichungen zu entw ickeln, m it dereń H ilfe inan die gróBte AbfluB- 
menge bei H ochwasser an einer bestim m ten Stelle eines FluBlaufes 
berechnen kann. In der Einleitung g ib t cr zunachst eine ausfiihrliche 
Obersicht iiber die zahlreichen bisher in dieser A rt geleisteten Arbeiten. 
wobei neben vielen auslandischen W erken auch die deutschen Forscher 
1?. Lauterburg, E . Cramer, A. Specht und H . K eller erw ahnt werden. 
Die meisten A rbeiten dieser A rt bcschaftigen sich begreiflichcrweise 
m it den in 'einem  mehr oder weniger um grcnzten G ebiet beobachteten 
Ersclieinungen, wahrend van K ooten  sich bcm iiht, fast allen Gebieten 
der Erde gerecht zu werden, und zw ar ’ aufler den bisher m eist bc- 
arbeiteten Gegenden von M itteleuropa auch N ordam erika, B ritisch- 
Indien und Niederlandisch-Ostindien, das dem Verfasser besonders 
am Herzen liegt. G eteilt werden die Fliisse in kleine, die ihr gróBtes 
Hochwasser meistens kurzeń Gewitterregen verdanken, und in groBe 
mit langandauerndem  Landregen. F iir jede Gruppe werden drei 
Berechnungsarten angegeben.

D ie erste (I) geht aus von der G rundgieichung: Q =  a  /? q F. 
Darin ist F  das Niederschlagsgebiet, q die gróBte in der M itte dieses 
Gebietes vorkom m ende Regenscharfe in mJ/s • km 2, /? <  1 ein B eiw ert 
fur q zur B estim m ung einer m ittleren Regenscharfe, die fiir das ganze 
Niederschlagsgebiet gelten kann, und a der AbfluBbeiwert. F iir q g ilt 
die Gleichung:

q =  3.0 T  ( " f  r - n 4- . ) ;

darin ist R  die gróBte Regenlióhe in M illimetern, T  die D auer des 
ganzen Regens in Stunden und t, auch in Stunden ausgedriickt, ein 
Teil der Regendauer, der fiir jeden FluBIauf so zu bestimm en ist, 
daB q einen G róBtwert erreicht. W ird t  ausnahm sweise =  T , so 
wird der K lam m crw ert =  1. D er Verfasser rechnet allerdings m eist 
m it der GróBe t ra, das is t die Zeit, die ein im Quellgebiet nieder- 
gegangener RegenguB gebraucht, um an dem in Frage stehenden 
Punkte des FluBlaufes anzukom m en. F ur t m w'erden zwei W erte 
gegeben, einer fiir kleine und einer fiir groBe FlUsse. D ie Zahl n ist 
fiir Platzregen == 3, fiir Landregen =  10 zu setzen. F iir  den B ei
w ert fi sind vier verschiedene Gleichungen erforderlich, je  nachdem 
es sich handelt um Platzregen in M itteleuropa oder Niederlandisch- 
Indien oder um Landregen in M itteleuropa oder in A m erika und 
Britisch-Indien. F u r den A bfluB beiw ert a  g ib t A . Specht fur bayerische

Verhaltnisse die Gleichung a — 0,2 -f  4 0,8 , wahrend der Ver-
V  t + 1

fasser dafur a =  1 —  7 vorschlagt, w as fiir Platzregen

0,7 bis 0,9 und fur Landregen 0,5 bis 0,7 ergibt und fur deutsche und 
indische Fliisse ais zutreffend betrachtet werden kann. D er W ert a  
hangt zusammen m it der Verdunstungshóhe, und diese ist wiederum  
abhangig von der m ittleren Jahreswarm e t°. F iir die m ittlere Ver- 
dunstungshólie findet der Verfasser die Gleichung V m =  4,4 t°  +  12,3. 
Er w eist nach, daB dies gu t iibereinstim m t m it seinen Beobachtungen 
in Java  und N ordam erika, und daB H . K eller dasselbe fiir Europa 
und A . Merz fiir M ittelam erika gefunden haben.

AuBer der eingangs erwahnten Gleichung I: Q =  a fi q F  gibt 
van K ooten  noch mehrere andere Berechnungsarten fiir die gróBte 
H ochwasserm enge, von  denen die G leichung I I I  b erw ahnt sein móge:

Q =  F ( V  13 723— 1.613 ( x — o,45)2 —  117 ,14 5 );

darin ist
a .H  +  b  

\*L »  +  c
zu setzen.

II ist die m ittlere Jaliresregenhóhe und L  die FluBlange; fiir
a, b und c sind verschiedene Zahlenwerte einzusetzen, je nachdem 
es sich um  M itteleuropa, A m erika oder Java  handelt.

In  selir um fangreichen T afeln  h a t der Yerfasser nun fiir alle 
erwahnten Lander die gróBten AbfluBm engen nach seinen Berechnungs
arten I, I I , I l i a  und I l l b  berechnet und sie m it den w irklich  be- 
obachteten W erten in Vergleich gestellt. Die Ergebnisse der Rechnung 
nennt er Q „  Q,, Q3 und Qj und stellt schlieBlich einen M ittelw ert 
davon lier:

Qn
Qi -I- Q> + 2 Ol +  2 Q i+  Q a +  Q 4

6

* Yerschiedene auf beobachteten W erten beruhende B e
rechnungsarten der gróBten Abfluflm enge eines Flusses aus der 
Regenhóhe.

D ie Unterschiede zwischen Q m und den beobachteten H ocli- 
wassermengen werden fiir jeden FluB berechnet, sie betragen in Java 
im M ittel 6%  von  Qra und fiir D eutschland, die Schweiz und N ord
am erika 7 % .

E in  besonderer A bsch n itt des B uches behandelt die H eftigkeit, 
die D auer und die H aufigkeit der Platzregen in Niederlandisch- 
Ostindien, D eutschland und Nordam erika. D anach fallen in Nieder- 
landisch-Ostindien 64mai so viel Platzregen ais in D eutschland; auch 
die H eftigkeit der Regen ist in D eutschland y ie l geringer ais in Ost- 
indien. D ie gróBte in D eutschland beobachtete Regenhóhe e in e s  
Regens betragt 1S0 mm (in Buch in B ayem ) in Indien dagegen 360 mm. 
D ie Platzregen erreichen meistens bald nach dem Beginn eine groBe 
H eftigkeit und flauen dann sehr ab, die Landregen pflegen gleich- 
maBiger zu verlaufen; auf einer Tafel ist der V erlauf von vielen Regen- 
fallen sehr anschaulich zeichnerisch dargestellt.

A u f manche w ertvolle A bschnitte dieses m it gróBtem FleiB 
zusam m engestellten W erkes kann in dieser kurzeń Besprechung nicht 
eingegangen werden. Jedem W asserbauer sei dies B uch dringend 
einpfohlen, besonders weil auch die deutschen-Fliisse darin so aus- 
fiihrlich bearbeitet sind. Allerdings muB der Leser der hollandischen 
Sprache m achtig sein. L o r e n z - M e y e r .

T o p o g r a p h ie .  Leitfaden fur das topographisclie Aufnehm en. Von 
D r.-Ing. P. W e r k m e is t e r ,  ord. Prof. an der Technischen H och
schule Dresden. V I, 163 S. m it 136 A bb. im T ex t. Berlin, Verlag 
von Julius Springer. 1930. RM 10,50; geb. RM  12,— .

D as vorliegende W erk fiillt eine vielfach empfundene Liicke aus 
und >vird in gleicher W eise von ziinftigen Topographen wie von Ver- 
messungs- und Bauingenieuren wegen seiner umfassenden und dabei 
doch knapp gehaltenen D arstellung begriiBt werden.

Verfasser behandelt in vier lla u p tab sch n itte n : I. D ie topogra- 
phischen Instrum ente, II. D ie topographischen MeBverfahren, III . .Die 
G rundlagc und die Ausfiihrung von topographischen Aufnahm en,
IV . D ie kartographische Bearbeitung und Verw ertung von topographi
schen Aufnahm en.

K larę, durchsichtige Bilder, reichlich im T e x t verstreut, erleich- 
tern dcm Leser das Verstandnis fiir die behandelten Problcm e.

Im  I. A bsch n itt werden die Einzelteile der topographischen 
Instrum ente, wie Fernrohr, Libelle, Ablesevorrichtungen, Entfernungs- 
messer, dereń Zw eck und Berichtigung beschrieben. B ei der Libelle 
g ilt eine an den A quator (Mittelmarke) gelegte Tangente ais Achse. 
D em gegenilber erscheint es anschaulicher, die Libellen-Achse ais 
Rotationsachse bei der Entstehung der Spindelform  des Libellenkórpers 
zu definieren. D ie M ittelm arke wird ais „S p ie lp u n k t"  (S.<t|) bezeichnet, 
wohingegen in der Regel der Spielpunkt der hóchste P u n k t der Libelle 
bei lotrechter oder waagerechter Achse verstanden wird. B ei Einfuh- 
rung dieses Begriffes „S p ie lp u n k t"  eriibrigt sich in den meisten Fallen 
der M eflpraxis die Anforderung, daB die Libellenachse „p aralle l bzw . 
senkrecht zu der betreffenden G eraden" (S. 5), die lotrecht oder 
w aagerecht gestellt werden soli, sein muB. E s wilre erwiinscht, wrenn 
in den beteiligten Fachkreisen solche U nterschiede in den Begriffen, 
w ie sic auch an anderen Stellen des B uches —  Um drehungsachse 
(S. 5) =  Stchachse, Nonienlibelle (S. 33) =  Alhidadenlibelle, Satz 
(S. 35) =  D oppelsatz, zwei V orw artseinschnitte (S. 99) =  Vorwarts- 
einschnitt —  sich finden und die auch nicht zum  ersten Małe in anderen 
Lehrbiichern angetroffen werden, iiberwunden wurden. Anschaulich 
und klar ist die D arstellung der in der Topographie ublichen Entfer- 
nungsmesser, w'obei auch die neuzeitliclien beriicksichtigt sind. Tref- 
fend ist das Bild 27, S. 13, das den Grundgedanken des Reichenbach- 
schen Fadencntfernungsmessers enthalt. T achym etertlieodolit, MeBtisch 
nebst Kippregel, dann die modernen Aufnahm e- und Auswerteinstru- 
m ente der Photogram m etrie, die verschiedenen B arom eter ais Gerate 
und H ilfsm ittel topographischer Messung finden ausgiebige Behand
lung und gute D arstellung in klaren, schem atischen Bildern. D er 
A lhidadenexzentrizitatsfehler (S. 35, Zeile 10 von oben) wird nicht 
erst bei der W inkelm essung in zwei Fernrohranlagen, sondern schon 
durch Ablesen zweier Zeiger beseitigt. D as nachtragliche und em eute 
Anzielen des ersten Zielpunktes zur Sicherung gegen K reisverstellung 
em pfiehlt sich nicht, bedeutet unnotigen Zeitverlust, ist nicht iiblich 
und verstandigerweise in dem Feldausweis, S. 36, auch fortgelassen.

A u f 25 Seiten werden im II. A bsch n itt die órtlichen topographi
schen MeBverfahren m ittels zahlenmaBiger T heodolittachym etrie, die 
graphische M eBtischtachym etrie und in besonders m cisterhafter Kurze 
die neuzeitliche Phototachym etrie, ais E rd- und Luftphotogram m etrie, 
geboten. Die barom etrische H óhenbestim m ung is t durch Formel- 
angabe, durch H ilfsm ittel zur Ausw ertung dieser Messungen und durch 
Zahlenbeispiele erlautert. W echselnde, ungleichartige Bezeichnungen
—  auf S. 69 und in A bb. 75, S. 70, ist die K o te  des Standpunktes m it 
H a und die Zielhóhe m it z bezeichnet, wahrend in den Beispielen S. 72 
und 75 dafur H s und t  ben iitzt werden —  konnten zur Verm eidung 
von kleinen Schw ierigkeiten fiir den Leser vielleicht in einer spateren 
A uflage vermieden- werden. U ngewohnt und fast ungebrauchlich ist 
die Bezeichnung: d e r  Siedetherm om eter (S. 63), d e r  Federbarom eter, 
d e r  Schleudertherm om eter (S. 88) usw.
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Tm III . A bsch n itt werden ais Grundlage topographischer 
Aufnahm en dic trigonom etrischen Vorarbeiten in rechnerischer und 
graphischer Behandlung und die grundlegenden N ivellem entsver- 
fahren erortcrt. Eingehend wird die A usfuhrung der eigentlichen 
topographischen Aufnahm en behandelt. Vielfach wird auf die 
K atasterkarte  ais U nterlage fiir die Topographie B ezu g genommen. 
Bedauerlicherweise sind gute, brauchbare und zuverlassige K ataster- 
karten eine Seltenheit. D ie Definition fiir Leitlinien und Zwischen- 
linien, S. 124/5, vcrtriigen eine scharfere unterschiedliche Fassung. 
Besonders wertvolI ist der dem W erke eingcfiigte umfangreiche 
und klare A bsch n itt iiber die Entstehung der Gelandeformen, 
der von M inisterialrat D r.-Ing. H. M u lle r ,  D irektor des Landes- 
verm essungsam tes in D arm stadt, bearbeitet worden ist. A u f die 
Morphologie, einen unentbehrlichen und w ichtigen Teil der T opo
graphie, is t leider in der Vergangenheit zu wenig N achdruck 
gelegt worden.

D as W erk schlieBt m it einem A bsch n itt iiber die kartographische 
Bearbeitung der órtlichen topographischen Aufnahm en m it den 
w iclitigsten Verfahren zur V ervielfaltigun g der K arten  und m it der 
Herstellung der V orlagen  fiir die Vervielfaltigung.

D er L eitfadcn  fiir das topographische Aufnehm en is t eine wert- 
volle Bereicherung der F achliteratur. U ber seinen beabsichtigten 
Zweck hinaus w ird er auch denen gute Dienste tun, die iiber einzelne 
Zweige der Verm essungskunde (Instrum entenkunde, Tachym etrie, 
T riangulation, Photogram m etrie usw.) in knapper, zusam m engefaBter 
Form  und D arstellung A uskun ft erhalten mdchten. D as W erk, das 
auch vom  V erlag Springer gut ausgestattet ist, kann daher bestens 
empfohlen werden. H a.

H i l f s w e r t e  f i i r  d a s  B e r e c h n e n  u n d  E n tw ^ erfcn  s t a l i l e r n e r  
E i s e n b a h n b r i i c k e n ,  g i i l t i g  f i ir  F l u B s t a h l  S t 37 (H E), 
eingefiihrt durch V erfiigung der IIaup tverw altu ng der D eutschen 
Keichsbahngesellschaft vom 29. O ktober 1929 —  82 Ibs 20 — , 
Berlin 1930. Verlag von  W ilhelm  Ern st &  Sohn. Preis gelieftet 
RM  15.—

D as T afelw erk bezw eckt die Ersparnis von R echenarbeit beim 
E n tw urf der F ahrbahnkonstruktion  von Eisenbahnbriicken m it und 
ohne D urchfuhrung der B ettung. D ie besondere H andlichkeit des 
W erkes h atte  v iclle ich t gewonnen, wenn einige, sich nur wenig unter- 
scheidende T afeln , z. B . 3 und 7, ferner 4 und 8 sowie 5 und 9, zu- 
sam m engefaBt worden waren. D ie T afeln  fiir dic I-astenziige N und E 
sind v o lls ta « lig  getrennt, obgteich sich fiir die I.angstrager fiir den 
groBten T e il der l'eldw eiten  bis zu 4,8 m und fiir dic Qucrtrager bei 
Feldweiten bis zu 3,2 m vollstandig gleiche W erte ergeben. A uBer
dem kom m t die Ausdehnung der Quertragerabstande bis auf einen 
M eter herunter fiir dic Berechnung nur ausnahm sweise und bei groBen 
llau p ttragerab stan d cn  tiberhaupt nicht m B etracht. D urch zweck- 
entsprećhenfie Verkleinerung der T afeln  fiir praktisch vorkom m ende 
Vcrhaltnisse und Zusam m enfassung einzelner T afeln  h atte  sich doch 
eine w esentliche Beschrankung des U m fanges und wahrscheinlich 
auch eine V erm inderung des Preises erzielen lassen.

W enn auch die Berechnung der Fahrbahntcile nur einen sehr 
kleinen T eil der gesam ten Entw urfsarbeitcn verkorpert, so gestattet 
die B enutzung der H ilfsw erte doch imm erhin eine willkom m ene Ver- 
m inderung der R echenarbeit, ganz besonders bei Fahrbahnen m it 
durchgehender B ettun g. R .

E in f lu B  h a u f i g  w i e d e r h o l t e r  B e l a s t u n g e n  a u f  d ie  R iB -  
b i ld u n g  u n d  R i B s i c h e r h e i t  v o n  E i s e n b e t o n b a l k e n .  Von 
D r.-Ing. H e im . M itteilungen des Instituts fiir Beton und Eisen
beton an der Technischen H ochschule Karlsruhe. Leitu n g: E . 
P r o b s t .

D ie system atische B earbeitung des Problem s der Einw irkungen 
wiederholter Belastungen auf elastische und Festigkeitseigenschaften 
von B eton  bzw'. bewehrtem  B eton ist noch nicht sehr alt.

A u f die N otw endigkeit solcher U ntersuchungen h a t P r o b s t  
bereits vor dem K riege hingewiesen und auch schon Versuche gem acht; 
die Zahl der W iederholungen muBte dam als notwendig beschrankt

bleiben, da man nicht iiber eine Spezialm aschine verfiigte. N ach dem 
Kriege hat P r o b s t  sodann die system atische U ntersuchung des Pro
blem s in seinem In stitu t in Karlsruhe betrieben und in jahrelanger 
A rbeit die erforderlichen Maschinen, A p parate und M ethoden aus
gearbeitet.

Die spezifischen Schwierigkeiten des Problem s bei B eton  liegen 
in den M aterialeigcntiim lichkeiten begriindet. D ie Variationsm óglich- 
keiten des M aterials nach Kornzusam m cnsetzung, M ischungsverhaltnis, 
W asserzusatz, Zem cntart, m ineralogischer Zusam m ensetzung der Zu
schlagstoffe, die A bhangigkeit der elastischen und Festigkeitseigen - 
schaften iiber die Zeit, schlieBlich die Volum enunbestandigkeit lassen es 
ais aussichtslos erscheinen, qu an titative  Gesetzm aBigkeiten zu suchen. 
Man wird sich bei B eton viel m ehr ais bei anderen B austoffen  m it der 
Feststellung von qualitativen  G esetzm aBigkeiten und m it der Angabe 
von Grenzen bzw. Grenzw erten zufrieden geben miissen.

Nachdem  zunachst in dem  Probstschen In stitu t die Einw irkung 
haufig wiederholter Belastungen auf D ruckelastizitat und D ruckfestig
k eit des B etons untersucht worden war, lag es im Sinne einer syste- 
m atischen Erforschung, nunmehr die entsprechenden Einw irkungen 
auf den auf Zug beanspruchten B eton zu untersuchen. H ier tr itt  nun 
eine weitere experim entelle Schw ierigkeit auf, da eine befriedigende 
D urchfuhrung reiner Zugversuche an Betonkorpem  bekanntlich  noch 
nicht móglich ist. In der vorliegenden A rb eit wurde deshalb m it Hilfe 
von unbewehrten B alken dio E inw irkung haufiger Belastungen auf dic 
B iegungszugfestigkeit und -elastizitat studiert; sodann wurde bei 
bcwehrten B alken die RiBbildung unter Einw irkung haufiger Bean- 
spruchungen beobachtet.

E s erscheint n icht tiberfliissig, an dieser Stelle zu bem erken, daB 
die Ausw ertung von Biegungsversuchen an bewehrten B eton balken  in 
der L iteratur haufig dadurch verfehlt ist, daB die bekannten, in den 
am tlichen Bestim m ungen sanktionierten Rcchnungsverfahren an- 
gewendet werden. Es ist ohne weiteres einleuchtend, daB dies zur 
Ausw ertung von wissenschaftlichen A rbeiten nicht móglich ist. In 
der vorliegenden A rbeit sind Spannungen stets nur an H and von 
a -e-K u rven  erm ittelt worden, wobei die ęr-e-Kurven der hierzu er
forderlichen Vergleichskórper unter gleichen Versuchsbedingungen —  
soweit dies technisch durchfiihrbar ist —  wie die der H auptprobe- 
kórper festgestellt wurden.

D ie Ergebnisse der H eim ’schen A rb eit beziehen sich a u f die Ver- 
anderung der elastischen und Festigkeitseigenschaften des auf Bie- 
gungszug beanspruchten unbew ehrten Betons, wobei ais Grenzwert 
angegeben ist, daB die D auerbiegungsfestigkeit unter 50%  der stati- 
schen B iegungsfestigkeit liegt; weiterhin is t die E inw irkung haufiger 
B eanspruchungen auf die RiBsicherheit von  bewehrten B alken  und 
auf das V erhalten  der Risse nach ihrem E intreten, a u f dic Veranderung 
der inneren Spannungsverhaltnisse u. dgl. untersucht.

D ie H cim 'sche Schrift wird jedem  Eisenbetonfachm ann zum 
Studium  empfohlen, da sie zu einem wichtigen Problem  einen klaren, 
gu t durchgearbeiteten B eitrag liefert.

D r.-Ing. M e h m c l,  Hannover.

D e r  D e u t s c h e  A u s s c h u B  f i i r  T e c h n i s c h e s  S c h u lw e s e n  
(D A TSC H ) brachte in diesem Jahre den ersten T eil eines Lchrganges 
fiir B autischler heraus. D as W erkchen fiihrt das zu Lehrende in 
54 B la tt m ethodisch sehr g u t geordneten, im G edachtnis leicht haften- 
den Zeichnungen vor. A u f jedem  einzelnen der B latter is t der A rbeits- 
gang des im  B ilde G ezeigten niedergeschrieben.

W ir selien auf oben beschriebene W eise die Behandlung des 
H olzes von der F allun g ab bis zur Lagerung der w erkstattenfertigen 
B retter. D as H andw erkszeug des B autischlers und dessen Behandlung 
w ird uns gezeigt. Ganz besonders erschópfend fiihrt m an die Bear
beitung des H olzes und die Zusam m ensetzung der H olzverbindungen 
vor. Zum  SchluB werden einige fiir den B autischler w ichtige Beispiele 
durchgefuhrt.

D er Lehrgang is t eine wesentliche Bereicherung der Unterrichts- 
literatu r fiir Gewerbe- und Fachschulen, ein N achschlagebuch fiir den 
praktisch Ausiibenden, eine H ilfe fiir den am  R eiBbrett Detaillierenden. 
Man m óchte den beiden anderen T eilen ein baldiges Erscheinen 
wiinschen. D ipl.-Ing. J. K r a e t z .
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Ordentliche Mitgliederversammlung.
Unsere diesjahrige o r d e n t l i c h e  M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  

w ird voraussichtlich in B erlin  am Sonnabend, den 25. O ktober 1930, 
nachm ittags, stattfinden. D ie Versam m lung soli aus einem geschaft- 
lichen T eil, Vortragen und B esichtigungen bestehen. Nahere Ein- 
ladungen an die M itglieder ergehen noch.

W ir w eisen besonders darauf hin, daB der geschaftliche Teil

dieser M itgliederversam m lung sehr bedeutungsvoll ist. N achdem  am
1. Septem ber 1930 eine „D eu tsch e G esellschaft fiir B auw esen" ge- 
griindet w’orden is t und der Y erb an d D eutscher A rchitekten- und 
Ingenieurvereine auf seiner V ersam ir.lun gin  Dresden am 5. September
1930 seine A uflosung beschlossen hat, muB sich die D eutsche Gesell
sch aft fiir Bauingenieurwesen uber ihren F ortbestand entscheiden. 
D ie Versam m lung w ird sich daher m it einem A n trage a u f Auflosung 
der D eutschen G esellschaft filrBauingenieurw cscn  beschaftigen miissen.
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