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EINIGE GEGENWARTSFRAGEN DES YERDINGUNGSWESENS1.

Von Professor E . Reuleaux, Darmstadt.

Z u  d en  M aB n ah m en  im  K a m p f  g e g e n  d ie  A rb e its lo s ig k e it  
geh ó rcn  u m fa n g re ich e  A u ftr a g e  d e r ó ffe n tlic h e n  H a n d , d ie  in  
der n a c h ste n  Z e it  a u f  d em  B a u m a r k te  e r te ilt  w e rd en  d iir ften . 
E s  so llen  m it  d em  B em iih e n  v o lle r  U n p a rte ilic h k e it  e in ig e  G egen - 
w a rts fra g e n  d e s V erd in gu n gs\vesen s b e h a n d e lt  w erd en , a is der 
G e sa m th e it d e rje n ig e n  V e rfa h re n , m itte ls  d erer d ie  B a u v o rh a b e n  
der A u ftr a g g e b e r  in  d ie  T a t  u m g e s e tz t  w erd en .

D a s  V e rd in g u n g sw e se n  s te h t  in  D e u ts c h la n d  se it 1926 im  
Z eich en  d e r  b e k a n n te n  V O B , d e r  V e rd in g u n g s o rd n u n g  fiir  B a u - 
le istu n g e n , ein es W e rk e s , d essen  W e r t  z u n a c h st d a rin  lie g t, 
daB es a u s fre iw illig e r  Z u sa m m e n a rb e it a lle r  B e te ilig te r , d e r  groB en  
ó ffe n tlic h e n  A u ftr a g g e b e r , d e r  A u ftr a g n e h m e r v e rb a n d e , d e r  
A rc h ite k te n -  u n d  In g e n ie u rv e rtre tu n g e n  u n d  a u c h  d e r A rb e it-  
n eh m e rg ew e rk sc h a fte n  e n tsta n d e n  is t, u n d  z w a r  a is  e tw a s  fiir  
ga n z D e u ts c h la n d  G em ein sam es, w en n  a u c h  le id e r n o ch  n ic h t  
A llg e m e in v e rb in d lich e s . D e n  gró B ten  W e r t  d e r  V 0 B  h a t  m an  
w oh l zu  e rb lick e n  in  d em  G e i s t ,  d e r sie b e h errsc h t, d en  m an  
k u rz  k e n n ze ich n en  k a n n  a is  d en  des a n s t & n d i g e n  G e s c h a f t s -  
m a n n e s ,  m it  d em  M o tto  v o lle r  G le ic h b e re c h tig u n g  d er P a rtn e r . 
D aB  h iern a ch  d e r A u ftr a g g e b e r  es e tw a s  w e n ig e r  b e ą u e m  h a t  ais 
n ach  m a n ch en  fru h eren  v e r a lte te n  V o rs c lir ifte n , m uB im  S ach - 
in teresse  n u r  b e g r iiB t w e rd en . D ie  V O B  v e r la n g e n  v o n  ihm , daB 
er sich  in  d ie  A r b e it  d es B ie te rs  v ó llig  h in c in d e n k t u n d  daB  er das 
W a g n is  d es A u ftr a g n e h m e r s  b e w u B t  so  w e it  a is  m ó g lich  ein- 
sch ran k en  h ilft .  H ie r  is t  in  e rs te r  L in ie  d er § 9 des T e ils  A  zu 
nennen, d e r  z. T . in  d a s G e b ie t  d e r K a lk u la t io n  s c h la g t  u n d  a m  
SchluB  b e h a n d e lt w e rd en  so li. N o c h  e in e  g a n ze  R e ih e  v o n  
P u n k te n  k o n n te  a u fg e z a h lt  w erd en , d ie  ge re c h te rw eise  d en  A u f-  
tra g n e h m er b esser s te lle n  w o llen  a is  friih er, s te ts  in  d em  Sinn e, 
das im  B a u g e w e rb e  b eso n d ers groB e W a g n is  e in zu sch ra n k e n . G e- 
n an n t se ien  h ier n u r d ie  P re is a n d e ru n g s k la u se l des § 16  T e il A  
und d ie  E in g r e n z u n g  d e r  M eh r- o d e r M in d e rle istu n g e n  gem aB  
§2 T e i lB .  F iir  b e id e P a r tn e r  w ic h t ig  sin d  d ie  R ic h tlin ie n  fiir  d a s zu 
w a h len d e  A n g e b o t , § 26 T e il  A .  E in e  g e n a u ere  U m sch re ib u n g  ftir 
den so g e n a n n te n  „a n g e m e ss e n e n "  P reis , b eso n d ers irg en d w elch e  
m a th em a tisch e  E r m itt lu n g  is t  im  b e id e rse itig e n  In teresse  n ich t 
zu em p feh len . D e r  S in n  d ie ser V o r s c h r if t  is t  j a  g e ra d e  der, daB 
das u n ter  A b w a g u n g  a lle r  G e s ic h ts p u n k te  a n n e h m b a rste  A n g e b o t 
zu w a h le n  sei, a lso  —  a u c h  b e i b e s ch ra n k te n  A u ssc h re ib u n g en  —  
n ich t im m er d a s b illig s te . E s  is t  h ie r  d rin g en d  zu  w iin sch en , 
daB d ie  v e rg e b e n d e n  B e a m te n  v o n  d ieser F re ih e it , d ie  eine V e r- 
p flich tu n g  b e d e u te t, a u c h  G e b ra u c h  m a ch en . D a z u  g e h ó rt  a lle r
dings a u ch , daB  ih n en  d ie  v o rg e s e tz te n  S te lle n  d ie  n ó tig e  B e- 
w e g u n g sfre ih e it lassen , d a m it sie  v e r a n tw o rtu n g s b e w u B t u n d  v e r-  
a n tw o rtu n g sfre u d ig  h a n d e ln  k ó n n en .

H e rv o rz u h e b e n  is t  in  d iesem  Z u sa m m e n h a n g  § 24,4 T e il  A  
und § 8,3 T e il B , d ie  v o n  d er P r e i s a b r e d e  h a n d e ln . H ie r  so li 
d erjen ige  U n te rn e h m e r a u s g e sc h a lte t  w e rd en , d e r  e in e  gegen  
die g u te n  S itte n  v ersto B e n d e  A b r e d e  zu r E r z ie lu n g  e in es u n a n g e -  
m e s s e n e n  h o h e n  P reise s  g e tro ffe n  h a t. D ie  F ra g e , o b  P re is- 
abreden  in  d e r  B a u in d u s tr ie  i ib e rh a u p t zu la ss ig  seien , is t  v o n  je h e r  
h e ftig  u m s tr itte n  gew esen . J u ris tis ch e  E r ó r te ru n g e n  sin d  h ie r

1 N ach einem Y o rtrag, gehalten auf dem 30. V erb an dstag des 
Reichsverbandes des D eutschen Tiefbaugew erbes E . V . in F ran k 
furt a. M. am  25. Juni 1930.

a u s n ah eliegen d en  G ru n d en  n ic h t a m  P la tz e . E in e s  is t  a b e r  sich er, 
daB d ic  V e rd in g u n g s k a rte lle  g ru n d s a tz lic h  g e e ig n e t sin d , d as 
V e rtra u e n s v ę rh a ltn is  zw isch e n  A u ftr a g g e b e rn  u n d  A u ftr a g -  
n eh m ern  zu  stó ren . D a s  l ie g t  e in m a l a n  d er V e rs ch le ie ru n g  d er 
M a rk tla g e , d ie  d u rch  d ie  G e h e im h a ltu n g  des V e rfa h re n s  beson d ers 
h c r v o r tr it t ,  u n d  d a n n  a n  d e r  U n g e w iB h e it d ariib er, o b  u n d  in  w el- 
ch em  A u sm a B  im  W e g e  des A u s g le ic h s v e rfa h re n s  n eb en  d e r B e - 
za h lu n g  fu r  d ie  g e fo rd e rtc  L e is tu n g  n och  e in e  A b fin d u n g  f iir  d ie  
sc h iitze n d cn  F irm e n  z u g e m u te t w ird . D e r  zu g u n s te n  d e r V e r- 
d in g u n g sk a rte lle  s te ts  g e b r a c lite  H in w e is, daB j a  iib e ra ll, w o  
P re isa b re d e n  so n st b e ste h e n  u n d  W a re n  iib e rh a u p t n u r zu 
K a rte llp r e is e n  zu  e rh a lte n  sin d , d ie  M a r k tla g e  a u c h  v e rsc h le ie rt 
sei, t r i f f t  n ic h t d en  K e rn  d e r  F ra g e . H ie r  h a n d e lt  es s ich  u m  fes t 
u m rissen e L e is tu n g e n , G e g e n sta n d e  o d e r S to ffe , d ie  v o m  L a g e r  
b e zo g e n  w e rd en  u n d  d ereń  P re ise  v o n  v o rn h e re in  b e k a n n t sin d ; 
d e r  A lle n  b e k a n n te  K a rte llp r e is  is t  zu m  M a rk tp re is  gew o rd en . 
In  d er B a u i n d u s t r i e  w e c h s e l n  d ie  G r u n d l a g e n  ftir  d ie  
P r e i s b i l d u n g  v o n  A u ftr a g  zu  A u ftr a g , u n d  d ie  B e u rte ilu n g , 
o b  u n d  w ie w e it  d ie  P re isa b re d e  d en  A u ssc h re ib e n d en  u n a n ge- 
m essen  b e la s te t , is t  a u B erst e rsch w ert. D e r  Z u sta n d  d er K a r -  
te llie ru n g  s c h a fft  v o n  v o rn h e re in  e in e  g e sc h a ftlic h  u n g ed eih lich e  
A tm o s p h a re . D ie  F o lg ę  is t  o f t  d ie  A u fh e b u n g  d e r A u ssc h re ib u n g  
u n d  d ie  fre ih a n d ig e  V e rg e b u n g  a n  e in en  d e r  B ie te r  o d e r einen 
A u B e n se ite r, m it  d em  v o rh e r  ein  u n e rfre u lich e s H a n d e ln  tib er die 
P re ise  s ta t t f in d e t . E in e  w e ite re . F o lg ę  is t  v ie lle ic h t  d ie  zu n eh - 
m en d e N e ig u n g  gro B er A u ftr a g g e b e r , g ew isse  B a u a r b e ite n  in 
e ige n e r R e g ie  a u szu ftih re n , —  w o b e i g le ic h  a u sg e sp ro ch e n  sei, 
daB d ie  A u s fiih ru n g  in  B e h ó rd e n reg ie  a is  g ru n d s a tz lich  v e r k e h rt  
z u  g e lte n  h a t, w e il  d ie  B a u b e h ó rd e n  im  a llg e m e in e n  zu  so lch en  
A u fg a b e n  w e d e r b e ru fe n  n o c h  g e e ig n e t sin d . D ie se  B e tra c h tu n g e n  
sin d  n ó tig , w en n  m an  sich  in  d ie  G e d a n k e n g a n g e  a u f  d e r  A u ftr a g -  
g e b e rse ite  iib e rh a u p t h in e in d e n k e n  w ill u n d  w en n  m a n  n ach  
G ru n d la g e n  f iir  d ie  A n w e n d u n g  d es § 24,4 T e il A  u n d  § 8,3 T e il B  
d er V O B  su c h t, G ru n d lag e n , d ie  in  p r a x i sc h w e r zu  fin d en  sind , 
d en n  d e r u rsp riin g lich e  Z w e c k  d er K a rte lle ,  d a s  sin n lose  g e g e n 
se itig e  U n te rb ie te n  zu  v e rh in d e rn , m uB  a is b e re c h t ig t  a n e rk a n n t 
w e rd en . V ie lle ic h t a b e r  g ib t  es n o ch  a n d ere  W e g e , w ie  z. B . 
den , daB in n e rh a lb  d e r  V e rb a n d e  m it  b e so n d e re r S c h a r fe  gegen  
so lch e  M itg lie d e r  v o rg e g a n g e n  w ird , d ie  o ffe n s ic h tlic h  S ch leu d er- 
p re ise  a n b ieten .

B e i d ie ser G e le g e n h e it se i v o n  d en  ,,sc h w a rze n  L is te n "  
d e r  B a u b e h ó rd e n  g e sp ro ch en , d ie  m a n  a lle rd in g s  n u r  w e g e n  
d es au B erlich en  M erk m a ls  d e r G e h e im h a ltu n g  u n d  v ie lle ic h t  
a u c h  w'egen d es Z w e c k s  des ge g e n sę itig e n  S c h u tz e s  a is  eine 
A r t  G e g e n stiick  zu  d en  V e rb in d u n g s k a rte lle n  a n seh en  d a rf. 
M an  w ird  zu n a c h s t a u c h  d en  a u ftra g g e b e n d e n  S te lle n  n ic h t  d as 
R e c h t  a b sp rech en  kón n en , s ich  zu  irg en d w elc h e n  Z w e ck en , 
d ie  d e r  E r fiillu n g  ih re r  A u fg a b e  dien en , zu sa m m e n zu sch lie fle n . 
D a z u  g e h ó rt  a u c h  d ie  g em ein sa m e A b w e h r  ge g e n  m in d e rw e rtig e  
U n te rn e h m e r u n d  so lch e , d ie  s ich  s t r a fb a r  g e m a c h t h a b e n . 
W o r a u f  es a b e r  h ie r  a n g e s ich ts  d er A u s w ir k u n g  e in es so lch en  
V o rg e h e n s  a n k o m m t, d a s is t  d ie  N o tw e n d ig k e it  e in e r re s tlo s  
sa ch lich e n  P r iifu n g  je d e s  e in zeln en  F a lle s ;  d en n  d ie  b eson d eren  
P flic h te n  d e r  B e h ó rd e n  g e g e n u b er d e r A llg e m e in h e it  s in d  h ier 
in  d ie  W a a g sc h a le  zu  w e rfen . A is  A u s s c h l i e B u n g s g r i i n d e  
so llte n  n u r in  F ra g e  k o m m e n : erste n s g ro b e  V e rstó B e  g e g e n  den
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Vertrag, also in erster Linie schlechte Leistungen und zweitens 
strafbare Handlungen, also z. B. Betrug oder Betrugsversuch, 
Bestechung oder Bestechungsvcrsuch u. a. Bedingung muB aber 
sein, da3 diese Tatbestande objektiv einwandfrei festgestellt 
sind. Da in all solcben Dingen dem unmittelbar beteiligten Bau- 
beamten sehr leicht — und das ist menschlich sehr begreiflich — 
der nótige Abstand fehlt, sollte vorgeschrieben sein, daO jeder 
in Frage kommende Fali von einem Gremium von 3 an der Ver- 
tragsabwicklung unbeteiligten Beamten durchzuprufen ist, ehe 
die Entscheidung iiber den AusschluB des Unternehmers und 
dessen Bekanntgabe bei den Behorden gefallt wird. Wenn auf 
dieśe Weise der Fali in gutem Sinn aktenfest gemacht ist, sollten 
auch keine Bedenken bestehen, der betroffenen Firma ihre Aus- 
schlieCung mitzuteilen. Zum SchluC noch folgende Bemerkung: 
Die Tatsache, daB eine Firma gegen den Bauherrn einen ProzeB 
oder ein Schiedsgerichtsverfahren — ganz gleich mit weichem 
Erfolg — angestrengt hat, darf nie den Grund zu einer Aus- 
schlieBung abgeben, da keinem Menschen die Geltendmachung 
seiner biirgerlichen Rechte zum Nachteil angerechnet werden 
darf, am wenigsten von beamteten Stellen.

Eine weitere Frage, die gerade heute zur Zeit groBer Not 
des Tiefbaugewerbes besondere Bedeutung hat, ist die: Unter- 
nehmerarbeit oder Regiearbeit? Diese Frage ist ja so oft 
von den verschiedensten Seiten beleuchtet worden, daB eine 
allgemeine Erórterung hier nicht erforderlich ist. Ich stehe, wie 
schon gesagt, auf dem Standpunkt, daB grundsatzlich die 
Ausfuhrung von Bauarbeiten in Behórdenregie unzweck- 
maBig ist, weil die Spanne aus Gewinn und vielleicht auch einem 
Teil der Geschaftskosten, um die es sich ja dabei dreht und die 
die Behorde verdienen muB, wenn ihre Eigenarbeit Sinn haben 
soli, im allgemeinen durch Umstande verloren geht, die eben 
den nie wegzuschaffenden Wesensunterricht zwischen Unter
nehmer und Behorde ausmachen.

Eine Teilfrage aber sei behandelt, die wegen ihrer Eigenart 
besonderes Interesse verdient und gerade heute fiir einen groBeren 
Kreis von Auftragnehmern lebenswichtige Bedeutung hat; das 
ist die Frage: Regiearbeit oder Unternehmerarbeit in der 
Bahnunterhaltung ? Sie ist brennend geworden durch den 
Aufsatz von Frankenberg: „Baukolonnenbetrieb, ein Beitrag 
z u den wirtschaftlichen Fragen der Bahnunterhaltung" (Yerkehrs- 
technisclie Woche 1929, Heft 5 bis 9). Die Gleisarbeiten, wenig- 
stens diejenigen an Betriebsgleisen, und das ist der iiberwiegende 
Teil aller Gleisarbeiten, liegen ihrem Wesen nach im Grenz- 
gebiet zwischen Regiearbeit und Unternehmerarbeit, und so 
muBte eigentlich gerade heute in der Zeit starkster wirtschaft
licher Spannungen einmal der Versuch gemacht werden, die 
Grenze scharfer zu ziehen, um auf beiden Seiten den Blick 
und das Yerstandnis fiir das Problem zu vertiefen. Ein weiterer 
Umstand, der in dieser Richtung wirkte, ist der, daB die Gleis
arbeiten solche Arbeiten darstellen, die im Vergleich zu den 
meisten anderen Bauarbeiten kalkulatorisch verhS.ltnisma.Big 
einfach genannt werden miissen. Es kommen nur wenige Arten 
von Arbeiten vor und das Gerat spielt keine iiberwiegende 
finanzielle Rolle, das Moment der Kapitalbildung tritt also 
zuriick, selbst wenn man annimmt, daB die Maschine im Gleisbau 
noch weiter vordringen werde. Es lag also nahe, anzunehmen, 
daB es bei sorgfaltiger Durchdringung der Arbeitsvorgange 
nicht zu schwer sein miłsse, es im wirtschaftlichen Wirkungsgrad 
dem guten Unternehmer gleich zu tun oder ihn gar zu iibertreffen. 
Ob iibrigens neben diesen Erwagungen auch der Wunsch, sich 
gegen Preisabreden der Bieter zu wehren, von EinfluB gewesen 
ist, mag dahingestellt sein.

Die Frankenbergsche Arbeit ist iiberaus griindlich und in 
ihren Ergebnissen (mit rd. 25% Erspamis gegeniiber der Unter- 
nehmerarbeit) wenn auch nicht scharf nach MaB und Zahl, so 
doch der Tendenz nach wohl sicher zutreffend. Auch seine 
Formelansatze — bis auf die Erspamisformel auf Seite 59, 
wo offenbar ein Druckfehler vorliegt — halte ich fiir richtig, 
im Gegensatz zu einer Erwiderung von Dr. jur. Schiitz (Verkehrs- 
technische Woche 1929, Heft 52, und Deutsche Tiefbauzeitung

1930, Heft 3 und 4), wo ihm u. a. vorgehalten wird, daB kein 
Unternehmer ' seinen Gewinnzuschlag auch auf die Geschafts
kosten erstrecke, was Frankenberg also falschlicli tue. Dieser 
Vorhalt wird ihm nicht mit Recht gemacht. Denn aus den 
Anleitungen zweier groBer Verbande kann man entnehmen, 
daB der Gewinnzuschlag zu den gesamten Selbstkosten 
einschl. der Geschaftskosten zu bilden sei. Danach scheint doch 
wohl diese Berechnung des Gewinnzuschlages im Tiefbaugewerbe 
iiblich •— wenn auch nicht stets empfehlenswert — zu sein. 
Auf die ubrigen Punkte der Erwiderung auf die Frankenbergsche 
Veróffentlichung einzugehen, verbietet der Raum; man muBte iiber 
die Hóhe der tatsachlich gezahlten Lohne und dereń Zuschlage, 
iiber das MaB der Akkordverdienste der Unternehmerleute und 
daruber streiten, was im Einzelfall ais Mindestpreis zu gelten 
habe. SchlieBlich aber halt auch die Entgegnung eine Erspamis 
von 13% durch Regiearbeit fiir nicht ausgeschlossen, immerhin 
ein Betrag, tiber den man sich Gedanken machen muB. Nun 
haben allerdings die Frankenbergschen Ergebnisse zunachst nur 
Giiltigkeit bei Erftillung all der Voraussetzungen, die seinen 
Versuchen zu Grunde liegen. Und somit tritt die weitere Frage 
auf, ob die Ausfuhrung aller oder fast aller Gleisarbeiten in 
eigener Regie, im ganzen gesehen, im Interesse der Reichsbahn 
wirklich uberall und dauernd zu empfehlen sei, d. h. ob sie iiber- 
haupt mit annahernd dem Wirtschaftlichen Erfolg durchzufiihren 
seien, wie er bisher bei Versuchsausfiihrungen erzielt wurde. 
Das ist zweifellos die Kernfrage des Problems. Es war schon 
darauf hingewiesen, daB die Erhohung des wirtschaftlichen 
Wirkungsgrades erreicht worden ist durch die Anwendung des 
Verfahrens des guten Unternehmers, d. h. durch die dauernde 
Erzielung gesunder Hóchstleistungen des werteschaffenden 
Menschen. Dieser Erfolg steht und fallt mit der Person 
des Leiters der Arbeit und seiner Gehilfen. Und da muB 
bezweifelt werden, ob bei der Ausdehnung des Reichsbahnnetzes, 
bei der Vielheit und Verschiedenartigkeit der Baustellen und der 
mit den Arbeiten zu betrauenden Menschen stets und uberall 
jener Wille zum Erfolg sich wird geltend machen kónnen, den 
der gute Unternehmer mitbringt, deswegen mitbringen muB, 
weil ihn der Stachel des Gewinnes — oder des drohenden Ver- 
lustes — treibt. Das ist kein Vorwurf gegeniiber den Beamten 
der Reichsbahn, das ist einfach der Hinweis auf menschliche 
Gegebenheiten. Man kann auch hier nicht einwenden, daB ja 
im Eisenbahnbetrieb selbst gerade in Deutschland die Erhohung 
des Wirkungsgrades in den letzten 10 Jahren in einem MaBe 
gelungen sei, daB alle Lander der Weit uns beneiden, daB also 
dieselben Menschen den Willen zum Erfolg bewiesen hatten. 
Der Betrieb ist der eigentliche Inhalt der eigenen Regie 
einer Eisenbahn, auf seine Verbesserung kann vom obersten 
Leiter bis zum untersten Bediensteten einheitlicli und mit 
starkstem Druck hingewirkt werden. Demgegcniiber werden 
umfangreiche Gleisarbeiten, die notwendigerweise an zahllosen 
Kleinbaustelleri iiber das ganze Netz verstreut und ewig den 
Ort wechselnd ausgefiihrt werden miissen, stets ein Anhangsel 
der eigentlichen „Betriebsregie" bedeuten und auf die Dauer 
vielleicht zu einem recht lastigen Risiko werden. Man wird 
also der grundsatzlichen Einfiihrung der Regie bei den 
Arbeiten, die bisher iiberwiegend von Unternehmern ausgefiihrt 
wurden, bei Abwagung aller Umstande nicht das Wort' reden 
kónnen. Aber eines sollte aus dem heutigen Stand der Dinge 
gelernt werden: Die Reichsbahn hat erkannt — und das kann 
ihr von niemandem widerlegt werden — daB durch geschickte 
Anwendung des Gedingeverfahrens die Gleisarbeiten ver- 
billigt werden kónnen. Dieser Tatsache gegeniiber kónnen die 
Unternehmer nur durch gleiche Vertiefung in den Arbeitsvorgang 
und Einschrankung der Geschaftskosten- und Gewinnspanne 
das bedrolite Arbeitsfeld wieder gewinnen. Nur erstklassige 
Leistungen kónnen hier helfen und Preise, von denen die Reichs
bahn iiberzeugt sein kann, daB sie wirklich das Ergebnis freien 
Wettbewerbs sind.

Zum SchluB noch etwas iiber den eigentlichen A n g e lp u n k t 
der Verdingungswesens, die Kalkulation. Es ist wohl die Uber- 
zeugung aller Beteiligten, daB das. Yerdingungswesen nur ge-
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su n d en  k a n n , w en n  m an  e in w a n d fre ic  u nd im  A u fb a u  g le ich - 
m aC ige  K a lk u la tio n s g r u n d la g e n  e rm ó g lic lit  —  n n d  a u c h  an- 
w e n d e t. H ie r  is t  es m e rk w iird ig , fe s tzu ste lle n , daB es z w a r  eine 
ga n ze  R e ih e  g u te r  W e r k e  iib e r  P re isb e re c h n u n g  im  B a u g e w e rb e  
g ib t, daG a b e r  ih re  K e n n tn is  u nd A n w e n d u n g  in  d e r P r a x is  
zu w u n sch e n  iib r ig  la B t, • u n d  z w a r  fe h lt  es a u f b e id en  S eiten , 
beim  A u ftr a g g e b e r  u n d  b e im  A u ftr a g n e h m e r . D ie  U rsa ch e n  
sin d  v ersch ie d e n . Z u n a c h s t sp ie lt  d ie  A u s b ild u n g  e in e  R o lle . 
S o w o h l a u f den  te ch n isch e n  H o ch sc h u len  a is  a u c h  a u f  den 
B a u g e w e rk sc h u le n  w ird  a u f  d ie  S e lb stk o ste n le h re  f iir  B a u a rb e ite n  
n ic h t  iib e ra ll g e n u g  G e w ic h t g e le g t, o b w o h l d ie  S tu d iere n d en  —  
d as b e o b a c h te u  w ir  z. B . in  D a r m s ta d t  —  d iesen  b a u w ir ts c h a ft-  
lic lien  F ra g e n  groB es In teresse  e n tg e g e n b rin g e n . E in e  w e ite re  
U rsach e  f iir  d ie  u n zu re ich e n d e  A n w e n d u n g  k la re r  K a lk u la tio n s -  
v e r fa h re n  a u f  d er U n te rn e h m e rse ite  is t  d ie  S ch eu , s ich  zu  
irg en d  ein em  im  au B eren  A u fb a u  e in h e itlich e n  K a lk u la tio n s -  
sch em a  zu  b ek en n en , w e il m an  g la u b t, m a n  g e b e  d a n n  ein  G c- 
sc lia ftsg e h eim n is  p re is . D e r  au B ere  A u fb a u  is t iib e rh a u p t k e in  
G eh ein m is, d en n  er is t  n u r ein  A b b ild  v o n  W irts c h a fts g e se tz e n , 
die k ein  K a lk u la to r  u n g e s tra ft  v e r le tz e n  d a rf. G elie im  w erd en  
im m er b le ib en  m iissen  u n d  a u c h  k o n n en  d ie  A u fw a n d sw e rte  
fiir  d ie  L e is tu n g se in h e ite n , d ie  A b s c h re ib u n g ss a tz e  u n d  die 
Z a h le n w e rte  f iir  d ie  U m le g u n g  v o n  G esch iiftsk o ste n  u n d  G ew in n  
a u f d ie  e in zeln en  S te llen .

A u f  d e r  S e ite  d er B a u h e rre n  sc h e in t m a n ch m a l e in e  gew isse  
B e ą u e m lic h k e it  b is h e r  d a v o n  a b g e h a lte n  zu  h a b e n , s ich  m it d er 
L eh re  d e r  S e lb stk o ste n - u n d  P re is b ild u n g  e in g eh en d  zu  befassen . 
U nd d o ch  is t  ih re  K e n n tn is , g a n z  a b ge se h en  v o n  ih re r  B e d e u tu n g  
fiir  d ie  r ic h tig e  V e ra n sc h la g u n g  d er M itte l, u n e n tb e h rlic h  fiir  
die sa ch ge m a B e  B e u rte ilu n g  d er A n g e b o te  u n d  d ie  g a n ze  V e rtra g s-  
a b w ic k lu n g . E s  w u rd e  sch o n  a u f  d ie  B e s tim m u n g e n  d er V O B  
h in s ich tlic h  d e r  P re is sc h w a n k u n g e n  u n d  d e r  B e r iic k s ic h tig u n g  
v o n  M eh r- u n d  M in d e rle istu n g e n  h in g ew ie sen . S ch o n  diese u n d  
m a n ch e  a n d eren  U m s ta n d e  zw in g e n  den  B a u h e rrn , b eso n d ers 
bei T ie fb a u te n , m it  d em  U n te rn e h m e r zu  v e r h a n d e l n .  S o li 
das n ic h t  a u f  ein  u n w iird ig es H a n d e l n  h in a u sk o m m e n , so 
m iissen  e b en  b e id e  T e ile  g r iin d lich e  K e n n tn is se  u n d  p ra k tis c h e  
E r fa h r u n g  im  K a lk u la tio n s w e se n  b e sitze n . S ch lieB lich  —  u nd 
das is t  d a s w ic h t ig s te  —  b r a u c h t d e r  B a u h e rr  d iese  K e n n tn is  
fiir  d ie  A u fs te llu n g  d es Y e rd in g u n g s a n sc h la g s ;  den n  d ie  K a i  k u - 
l a t i o n s a r b e i t  d e s B ie te r s  is t  sc h le c h th in  eine F u n k tio n  der 
G iite  d es L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s s e s  u n d  se in er A n la g e n . D aB  
der § 9 d es T e ilś  A  d er V O B  d iesen  U m s ta n d  in  d e n  Y o rd e rg ru n d  
riick t, w u rd e  sch o n  b e to n t. S ch iilt  m an  d ie  G ru n d g ed a n k e n  
dieses § 9 u n te r  d em  G e s ic h ts p u n k t d e r  K a lk u la t io n  h erau s, 
so ersch ein en  fo lg e n d e  F o rd e ru n g e n :

1. E in d e u tig e  u n d  e rsch o p fen d e  B e s c h re ib u n g  d e r ge fo r- 
d e rte n  L e is tu n g , um  d ie  S e lb stk o ste n  sich er tre ffe n  zu 
k o n n e n ;

2. A u fb iir d u n g  k e in e r  A r t  W agn is , d a s  n ic h t  k a lk u la to r isc li  
e r fa B t w e rd en  k a n n ;

3. Z e rle g u n g  d er g e sa m te n  L e is tu n g e n  in  E in ze lle is tu n g e n , 
d ereń  K o s te n  v o n  m o g lic h st w e n ig  V e ra n d e rlic h e m  ab- 
h a n g ig  s in d  u n d  a u s la u te r  g le ic h a rtig e n  A rb e itsg a n g e n  
b e s te h e n ; .

4. A u s sc h e id u n g  d es G ro B g e ra ts  u n d  d es so n stig e n  In v e n ta rs  
in b eso n d eren  K o ste n ste lle n  im  g le ich en  S in n  w ie  zu  3. 
m it  d em  N e b e n zw e ck , e in e  m o g lic h s t k u rz fr is t ig e  R iic k k e h r  
des B e tr ie b s k a p ita ls  d u rch  fr iih z e it ig e  A b s ch la g sz a h lu n g e n  
zu  erzie len  u n d  d a m it k o ste n m in d e rn d  zu  w irk en .

E s  is t  k la r , daB  ein  L e is tu n g sv e rz e ic h n is  in d iesem  k a lk u -  
ja to r isc h e n  S in n e  n u r d a n n  r ic h t ig  b e a rb e ite t  w erd en  k a n n .

w en n  d e r A u ssc h re ib e n d e  m it  d e r S e lb stk o ste n b ild u n g  v e r tr a u t  
is t. V ie lle ic h t  m iissen  iib rige n s d ie  V O B  h ie r  f iir  d en  T ie fb a u  
S o n d e rb estiin m u n g en  e rh a lte n , w ie  f iir  d ie  Y e ra n s c h la g u n g  des 
G ro B g e ra ts  u .a .m .;  w en n  m a n  z. B .  b e i W a s se rh a ltu n g e n  z w a r  
A u fb a u  u n d  A b b ru c h  in  b eson d eren  S te lle n  v e r a n sc h la g t , V o r- 
h a ltu n g s- u n d  B e tr ie b s k o s te n  a b e r  a u f  S te lle n  des au fge h e n d e n  
W e rk e s  (un d w e lch e  ?) u m le g t, k o m m en  n a tu rlic h  g a n z  a n d ere  
E in h e itsp re is e  h erau s, a is  w en n  m a n  a u c h  V o rh a ltu n g s -  u n d  
B e tr ie b sk o ste n  in  S o n d e rste llen  b r in g t.

D ie  eben b e h a n d e lte  G lie d e ru n g  der L e is tu n g e n , d ie  in  w e it-  
g eh en d er A u fs p a ltu n g  in  la u te r  e in h e itlic h e  T e ille is tu n g e n  b e 
ste h t, d ie  a b e r  je d e  f iir  s ich  k a lk u la to r is c h  a b gesch lo ssen , d. h. 
jo  g ru n d s a tz lic h  m it  a llen  K o s te n a r te n  b e la s te t  sein  m iissen , 
w ird  a u ch  d ie  h o r i z o n t a l e  G l i e d e r u n g  g e n a n n t, wreil eb en  
d ie  T e ille is tu n g e n  im  Ł e is tu n g sv e rz e ic h n is  a is  P re isste lle n  

'Z e ile  um  Z eile  e in a n d e r fo lgen . W ir  k e n n e n  a b e r  a u c h  d ie  so- 
g e n a n n te  v e r t i k a l e  G l i e d e r u n g  o d e r P re isze rle g u n g , b e i d e r 
d ie  P re is sp a lte  je d e r  S te lle  se n k re c h t a u fg e sp a lte n  is t, u m  d ie  
P re isa n te ile , • z. B . L o h n , M a ter ia ł, Z u sc h la g e  a u fzu ze ig e n . 
D iese  P re isze rle g u n g , a n g e w a n d t in  d e r  I n f la t io n  z u r  A n p a s su n g  
d er V e rg iitu n g  an  den  sch w an k e n d en  G e ld s ia n d , w a r  sch on  d a m a ls  
ein  u n b efrie d ig en d e r B e h e lf  u n d  so llte  h e u te  n ic h t m eh r v o r-  
k om m en . D e n n  d ie  O ffe n leg u n g  des A n te ils  v o n  L o h n , M a ter ia ł 
u sw . b e d e u te t stre n g  g e n o m m en  eine O ffe n leg u n g  v o n  G e sch a fts - 
geh ęim n issen . W ird  d er B ie te r  d u rch  d a s A n g e b o ts h e ft  zu  so lch en  
A n g a b e n  g ezw u n gen , so  w ird  er s ich  m e is t d u rch  irg en d w elch e  
V e rsch le ieru n gsm a B n ah m e n  d a ge ge n  w eh ren  u n d  d ie  v o n  ih m  
e in g ese tzte n  Z a h l en sin d  w ertlo s . D e r A u ftr a g g e b e r  b r a u c h t 
so lch e  A n g a b e n  a u ch  g a r  n ich t, w en n  d er U n te rn eh m e r u n d  er 
se lb st k a lk u lie re n  k o n n en  u n d  n o ch  w en iger, w en n  e in h e itlic h e  
K a lk u la tio n s g r u n d s a tz e  a n g e w a n d t w erd en .

W a s  n u n  d ie  E in fu h ru n g  e i n h e i t l i c h e r  K a l k u l a t i o n s -  
v e r f a h r e n  a n g eh t, so  se i a u f  d ie  R ic h t lin ie n  f iir  d ie  S e lb st- 
k o s te n e rm ittlu n g  fiir  B a u a r b e ite n  h in g ew iesen , d ie  d er , ,R ib a u "  
(R e ic h s v e rb a n d  in d u str ie lle r  B au u n te rn e h m u n g e n ) a is  V e rb a n d s- 
d r u c k sc h r ift  a u fg e s te llt  u nd sein en  M itg lied ern  zu r  e in h e itlich e n  
A n w e n d u n g  em p fo h len  h a t. D ie se s  V o rg e h e n  is t  a u f  d a s W a rm s te  
zu  begrilB en  u n d  es is t  zu  w u n sch en , daB  ■—  n a ch  E r p ro b u n g  
u n d  e tw a ig e r  V e rb esse ru n g  —  so lch e R ic h tlin ie n  a llgem ein e  
A n e rk e n n u n g  u n d  A n w e n d u n g  a u ch  b e i d en  B a u h e rre n  fin d en  
m ó gen . D ie  B e fiirc h tu n g , daB d u rch  e in h e itlic h e  K a lk u la tio n s -  
m eth o d en  d a s G esch a ftsg e h e im n is  irg e n d w ie  g e fa h rd e t w erd e, 
is t  d u rc lia u s a b w e g ig . In  d er D ru c k s c h r ift  des „ R ib a u "  sind 
iib e rh a u p t k e in e  K o ste n -, Z u sch la g s- o d e r U m la g e sa tze  in  Z a h le n  
e n th a lte n . S ie  w ill w e ite r  n ich ts  a is  e in e  K o s te n a n a ly s e  b ezw . 
P re issy n th e se , b e i d e r  n ich ts  v erg e ssen  u n d  je d e s  a n  d e r  ric h tig e n  
S te lle  g e b r a c h t w ird . D ie  R ib a u s c h r ift  b e s te h t a u s  gru n d siitz- 
lich en  E ró rte ru n g e n  u b e r S e lb stk o ste n e n ts te h u n g  u n d  P r e is 
b ild u n g  u n d  einem  M e r k b la tt  zu r P re ise rm ittlu n g . S ie  e n th a lt  
seh r b e a c lite n sw e rte  B e tra c h tu n g e n  iib er d ie  F r a g e  d e r G era te - 
a b sc h re ib u n g  u n d  d e r U m le g u n g  der B au ste lle n g e m e in k o ste n , 
d e r ze n tra len  G e s ch a fts k o s te n  u n d  des G ew in n s. D e r  In g en ie u r 
v e rm iB t v ie lle ic h t d ie  D a rste llu n g  d es K o ste n a u fb a u e s  in  B ik l  
u n d  F o rm e ln , d ie  d a s V e rstiin d n is  seh r e rle ich te rn  w iird e ; 
au ch  eine e t w a s . sch a rfe re  G lied eru n g  in  e in en  th eo re tisch e n  
T e il m it  k la re n  B e g riffsb e stim m u n g e n  n e b st  e in er k n a p p e n  D a r 
s te llu n g  d e r  S e lb stk o ste n e n ts te h u n g  b e i B a u a r b e ite n  u n d  
ein en  p ra k tis c h e n  T e il, der d ie  H a n d h a b u n g  b r in g t, w a re  zu 
begrtiB en.

In  ein er Y e r t ie fu n g  d e r K e n n tn is  v o m  A u fb a u  der S e lb s t
k o sten  u n d  in  eh rlich er A n w e n d u n g  der E rk e n n tn iss e  d u rch  
B a u h e rre n  u n d  U n te rn eh m e r b e i d e r  A u ssc h re ib u n g  d e r A r 
b e ite n  u n d  b e i d er K a lk u la t io n  d e r  P re ise  is t  c in  w e se n tlich e s 
M itte l zu r  G esu n d u n g  d es V erd in 'gun gsw esen s zu  erb lick en .
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I. Wasserbau.

V o n  R e g i e r u n g s b a u m e is t e r  a. D .  L o r e n z e n .

H o lla n d  is t  d a s  h isto risch e  L a n d  d e s S eeb a u es. D ie  G e- 
sc liic h te  des L a n d e s  is t  v o n  A n b e g in n  e in  K a m p f  se in er B e - 
w o h n er m it  d er ra u b e n d en  N o rd se e  gew esen . D ie se r  K a m p f, der 
J a h rh u n d e rte  h in d u rc h  in  d e r Y e r te id ig u n g  u n d  im  R iic k z u g  
g e fiih r t  w o rd en  is t, h a t  d cm  H o lla n d e r ein o ffen e s A u g e  fiir  d ie  
W a sse rv e rh a ltn isse  m n d d ie  N o tw e n d ig k e it  d e s K iis te n s c h u tz e s  
g e geb en . So is t  es n a tiir lic h , daB  d ie  W ie d crg cw in n u n g  d e r e in st 
v o n  d e r N o rd se e  g e ra u b te n  Z u id ersee  d as Z ie l sch o n  v ie le r  G e- 
n era tio n en  gew esen  is t. D e m  Z e ita lte r  d er T e c h n ik  m it sein en  
le is tu n g sfa h ig e n  H ilfsm itte ln  is t  d ie  In a n g riffn a h m e  d ieser A rb e it ,

d ie  e in e  d er gróB ten  K u ltu r ta te n  d er G e g e n w a rt d a rs te llt , v o r- 
b e h a ltę n  geb lieb en .

O b e r  d ie  A rb e ite n  is t  sch o n  m e h rfa ch  in  d e r  F a c h lite r a tu r  
b e r ic h te t. D ie  K e n n tn is  d er o rtlic h e n  V e rh a ltn is se , d es E n t-  
w u rfs  u nd des Z ie les d e r  A rb e ite n  w ir d  d a h e r a is  im  a llgem ein en  
b e k a n n t v o ra u s g e se tz t. E s  seien  d e r O b e r s ic h t w e g e n  n och  k u rz  
d ie  w ic h tig s te n  Z a h le n  w ie d e rh o lt:

D e r  E n t w u r f  d e r  lio lla n d isch e n  R e g ie ru n g  s ie h t d en  A b 
sch luB  d e r  Z u id ersee  gegen  d ie  N o rd see, u n d  z w a r  so w o h l gegen  
d ie  n o rm a le  F iu t ,  a is  gegen  d ie  lió ch ste  S tu r m flu t , d u rc h  einen  
m eh r a is  40 k m  la n g en  D a  m m  v o r , d er v o n  N o rd h o lla n d  aus- 
ge h e n d  iib e r d ie  In s e l W ier in g en , u n d  v o n  d e r  O s ts p itz e  W ierin - 
gen s w e ite r  n a ch  N o rd o ste n  b is n a c h  d er F rie sisch e n  K iis te  v e r-  
la u ft  (s. A b b . 1). V o n  d e r  F la c h ę  in n e rh a lb  des g e p la n te n  A b - 
sch lu B d am m es, d ie  etwra  in sg esa m t 360 000 H e k ta r , d . i. 9/io d e r 
g e sa m ten  F la c h ę  des Sees, a u sm a c h t, w ird  e tw a  1/3 m it  120000 h a  
u n te r  d em  N a m e n  I jsse lm e e r W a s se rfla c h e  b le ib en , w a h ren d  
d e r R e s t  (vo n  rd  240 000 ha) in  4 P o ld e r  g e tr e n n t e in g ed eich t, 
e n tw a s sę r t u n d  k u ltu r fa h ig  g e m a c h t w e rd en  so li u n d  d e n  F la c h e n - 
in h a lt  H o lla n d s  u m  VlO v erg ró B e rn  w ird . M it d e r  E r h a ltu n g  ein er 
groB en  W a s se rfla c h e  in n e rh a lb  d es D a m m e s v e r fo lg t  m a n  e in m al 
d e n  Z w e c k , e in  A u s g le ic h b e c k e n  (M ahlbusen) f iir  d ie  E n tw a s s e 
ru n g  zu  sch a ffe n , fern e r  so li d a ra u s  d ie  W a sse rv e rso rg u n g  der 
h o lla n d isc h e n  M arsch en  in  tro c k e n e n  J a h re sze ite n  v e rb e ss e r t

w e rd e n ; d e r  B o d e n  des I jsse lm e e re s s t e l l t  au B erd em  d en  am  
w e n ig ste n  w e rtv o lle n  T e il  d e r  Z u id ersee  dar.

V o r  u n t e r s u c h u n g e n .

D e m  e n d g iilt ig en  E n tw u r f  sin d  a u B ero rd e n tlich  griin d lich e  
U n te rsu c h u n g e n  1. h in s ich tlic h  d es v o ra u s sic h tlich e n  E in flu sse s  
d e r  A b d a m m u n g  a u f d ie  A u B e n - a lso  T id e w a s se rs ta n d e  w ie  au ch
2. d e r  k tin ftig e n  B in n e n w a sse rs ta n d e  v o ra u sg e g a n g e n . D ie  zu r 
Z e it  b e i F iu t  u n d  E b b e  iib e r  d ie  D a m m lin ie  e in stróm en d en  
W asse rm e n g e n  w e rd e n  k iin ft ig  v o m  D a m m  a u fg e h a lte n  u n d  
m iissen  a n d e rw e itig  u n te r g e b ra c h t w e rd en . D a s  b e d in g t einen 
A u fs ta u  v o r  d em  D a m m . M a n  h a t  b e re ch n e t, daB  n ach  A b sch lu B  
die  h ó ch ste n  A u fie n w a sse rs ta n d e  u m  e tw a  1 111 h ó h e r v o r  dem  

D a m m  a u fla u fe n  w erd en , a is sie  b ish e r in  der 
D a m m lin ie  e in g e tre te n  sind.

D ie  m it a u B ero rd e n tlich er S o r g fa lt  d u rch - 
ge fiih rte n  U n te rsu c h u n g e n  iib e r d en  E in flu B  
der A b sch lie B u n g  a u f  d ie  T id e stró m u n g  u nd 
d ie  W a s se rs ta n d e  v o r  d em  A b sclilu B d a m m  
h a b e n  sich  a n  d en  b e re its  s e it  1926 fertig - 
g e s te llte n  T e ild a m m  v o n  N o rd h o lla n d  n ach  
d e r  In se l W ier in g en  a u f  G ru n d  e in geh en d er 
M essu n gen  a is  zu tre ffen cl erw iesen  u n d  geb en  
d a m it r e c h t b ra u ch b a re  A n h a lts p u n k te  f iir  d ie 
v o llig e  A b sch lie B u n g  d e r  Z u id ersee. D e ra rtig e  
d u rch  d ie  ta ts a c h lic h e n  Y e rh a ltn is se  e rp ro b te  
U n te rsu c h u n g en  w e rd en  au B erd em  w e rtv o lle  
U n te r la g e n  b ie te n  k o n n e n  fiir  d ie  V o ru n ter- 
su c liu n g e n  iib e r  d ie  za h lreich en , \venn au ch  
seh r v ie l  k le in e re n  B a u v o rh a b e n  a h n lich e r  A r t  
an  u n serer d e u tsch e n  N o rd se ek iis te , w ie  z. B . 
d ie  g e p la n te  Y e rb in d u n g  d e r  In se ln  und 
H a llig e n  m it  d em  F e stla n d , d ie  A b d a m m u n g  
v o n  B u c h te n , T id e fliisse n  u. a . B e so n d e re  S o rg 
fa lt  is t  n atu rg em aB  d e r  U n te rsu c h u n g  der 
F r a g e  g e w id m e t w o rd en , w ie  s ich  d ie  S tró- 
m u n g sv e rh a ltn isse  b e i zu n e h m e n d er E in e n g u n g  
d e r d u rc h stró m ten  O ffn u n g e n  in  d e r D am m -
stre ck e  g e sta lte n  u n d  w e lch e  M aB n ah m en  zu
tre ffe n  sind , u m  d en  A n g r if f  d es stró m en d en

W assers w irk sa m  zu  b egegn en . M an  re c h n e t d a m it, daB  eine 
n en n en sw erte  V e rs ta rk u n g  d e r  S tró m u n g  b e i e in er E in e n g u n g  
d er D u rch flu B b re ite  in  d er D a m m a ch se  b is  a u f  12 k m  iib e rh a u p t 
n ic h t e in tr itt . D u r c h  e in g eh en d e  M essu n gen  is t  n a m lich  fe s t
g e ste llt , daB  e tw a  8 0 %  d er g e sa m te n  im  T id e w e ch se l iib e r die 
D a m m lin ie  stró m e n d en  W asse rm e n g e n  d u rc h  d ie  tie fe n  S tro m - 
rin n en  flieB en  u n d  n u r 2 0 %  iib e r  d ie  se ich ten , b re ite n  F la ch en
d e r Z u id ersee  h in w e g g eh e n . D a s  V o rtr e ib e n  d e s A b sch lu B -
d a m m es v o n  d en  H ó h e n riick e n  au s b is  n a h e  an  d ie  groB en  T ie fs  
h eran  w ird  d a n a c h  w e n ig  E in flu B  a u f  d ie  g e sa m ten  S tró m u n g s- 
y e rh a itn is se  au siib en . W e ite r  is t  fe s tg e s te llt , daB  a u ch  e in e  te il- 
w eise  G ru n d v e rb a u u n g  d e r  tie fe n  S tro m e  (bis e tw a  4 111 u n ter 
T id e  N . W .) d ie  S tró m u n g sg e sch w in d ig k e it h ier n ic h t w esen tlich  
erh óh en  wdrd. A u f  d iesen  U n te rsu c liu n g serg e b n issen  b a u t  sich 
d e r A rb e itsv o r g a n g  a u f, n a c h  d em  zu g le ich  m it  d em  V o rtr ie b  
v o n  d en  se ich ten  R iic k e n  a u s d ie  te ilw e ise  V e rb a u u n g  in  den 
T ie fe n  d u rc h  U n te rw a sserd a m m e  v o rg en o m m e n  w ird . E r s t  v o n  
d em  Z e itp u n k t  ab , w en n  d ie  D a m m s tre c k e  b is  a u f  zw e i o d e r drei 
zu sa m m e n  12 k m  b re ite  O ffn u n g e n  fe r tig g e s te llt  u n d  d ie  du rch  
U n te rw a sserd a m m e  te ilw e ise  v e r b a u te n  S tro m rin n en  n o ch  dem  
T id e stro m  D u rch laB  g e w a h ren , e rw a rte t  m a n  b e i w e ite re r  V er- 
b a u u n g  s ta rk e re  Z u n a h m e  d e r  S tró m u n g . S ie  w e rd en  a b e r  b e i zu 
n eh m e n d e r E in s c h ra n k u n g  n o ch  k e in e  n en n en sw erten  A n g r iffe  auf 
d ie  B a u w e rk e  a u siib en . B e iS c h lie B u n g  d er le tz te n  zu sa m m e n  6 km
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KiinkerroHschicht
K lei oder Kaileem  m ił K leiSteinbekfeidung 

Sinkstiicfr i s Sinkstiick
Ć— JULB.

Sinkstucke 
—  ¥0,0 —

breiten L iicken  iiber den w ehrartig  ausgebildeten Unterwasser- 
dammen w ird dann die Stróm ung stark  anw achsen und nach den 
Berechnungen im  H óch stfall tiber 6 m/s betragen. D ie  dann dem 
A n griff ausgesetzten  B auw erke und der ansclilieBende Meer- 
boden miissen stark  gesichert w erden. D ie Berechnungen sind 
laufend durch groBziigige M odellversuche im  groBen M aBstabe 
in den V ersuchsanstalten  fiir W asserbau in K arlsru he und D elft 
unterstiitzt und gepriift worden. U ntersuchungen ahnlicher A rt, 
wie sie fiir die Zuidersee angestellt wurden, haben w ir iibrigens 
auch in  D eutschłand fiir den S y lter D am m  und die E iderab- 
dam m ung in Schlesw ig-H olstein ausgefiihrt, um  iiber 
den voraussichtlichcn E influB einer A bdam m ung au f 
Wassers tiinde und Stróm ung A ufschluB zu erhalten.

iiber den W asserspiegel hinausragen, w ird m it der Sicherung 
der Bóschungen begonnen, die etw a  vo n  2 m un ter m ittlerem  
W asserspiegel an durch Sinkstucke, dariiber durch Pflasteru ng 
erfolgt (Abb. 2). D ie  S icherung der Bóschungen fo lgt den E rd- 
arbeiten auf dcm  FuB. A b b . 3 und 4 zeigen den B auvorgang.

Schw ieriger gestaltet sich die H erstellung des Dam m es 
durch die bis zu 13 m tiefen  Strom rinnen, in denen erhebliche 
Stróm ungsgeschw indigkeiten vorhanden sind (vgl. A b b . 2, 
unten). D ie A rb eit zerfa llt hier in zwei Teile, den B au des U nter- 
w asserdam m es bis etw a  4 111 unter N . W . und dessen Sicherung

.M B .
B a u  a u s  f i ih r u n g .

Die H auptarbeit, von  deren G elingen alles abhangt, 
ist die A briegelung des Tidestrom s durch einen starken 
Dam m . B ei zunehm ender E inengung des DurchfluB- 
ąuersclinittes, d. h. bei fortschreitcnder Abriegelung, 
nim m t die Strom geschw indigkeit standig zu, dam it 
wird der A n g riff auf die bereits ausgefiihrten W erke 
immer gróBer. E s  h an gt daher der E rfo lg  vornehm lich 
vom auBerst schnelleri F o rtsch ritt der A rbeiten  ab.

D ie A rbeiten  zur A briegelung w erden nun so aus- 
gefiihrt, daB nicht nur gleichzeitig von  der K iiste  und 
den flaclieren R iicken  im M eeresboden aus vorgebaut 
wird, sondern auch w ahrend desselben Zeitraum es die 
Verbauung der tiefen  R innen vo r sich geht. Im  
vorletzten Bausom m er vo r der SchlieBung des Dam m es 
wird die offene L ticke im  D am m  au f 6 km  B reite  ver- 
ringert, es bleiben dann nur die bereits durch sogenannte U nter- 
wasserdam me bis 4 m unter N .W : eingeschrankten groBen Rinnen 
(Priele) noch offen. D urch besondere Sicherungsm aOnahm en, 
sollen die U nterw asserdam m e in den Stand  gesetzt werden, den 
im letzten  W in ter vo r endgiiltiger A briegelung zu erw artenden 
hohen Strom geschw indigkeiten standzuhalten, m. a. W . ais 
G rundwehre dienen.

D ie zu erw artende E rhóhun g der Seew asserstande vo r dem 
fertigen D am m  wird sich auch an den anschlieBenden See- 
deichen der hollandischen M arschen bem erkbar m achen und 
eine E rhóhung und Y erstarku n g der D eiche erfordern. Diese 
Arbeiten werden so fortgefiihrt, daB sie m it SchlieBung des 
Dammes beendet ist.

Abb. 2.

Abb. 3. Einbau des Kaileems mittels Greifer in den Damm.

B e s o n d e r e  B a u w e r k e  (Schleusen).
D ie im  H auptabschluBdam m  vorgesehenen Schleusen fiir 

Schiffalirt und E n tw asserun g zerfallen in 2 Gruppen, von  denen 
die eine óstlich der Insel W ieringen, die zw eite an der friesischen 
Kiiste ausgefiih rt w ird (Abb. 1). Jede G ruppe um faBt ein bzw . 
zwei Schiffahrtsschleusen und eine R eihe von  Entw asserungs- 
schleusen. D ie L ag e  der Schleusen ist so gew ahlt, daB die Ein- 
und A u sfah rt der Schiffe durch den D am m , sowie der AbfluB des 
Binnenwassers zur See in den Bereich einer der tiefen Strom 
rinnen fallt. D ie E ntw asserungssclileusen haben insgesam t 300 m 
Lichtw eite und sollen die E ntw asserung aus dem Ijsselm eer so 
weitgehend sicher stellen, daB die B innenw asserschw ankungen 
auBerstenfalls i  20 cm  betragen werden.

In  der B etrach tu n g des A rbeitsvorgan ges zur H erstellung 
des D am m profils ist zu unterscheiden zw ischen den Dam m - 
strecken in flachem  W asser und denen, die die groBeren Tiefen 
iiberschreiten. D ie H erstellung einer D am m strecke in flacherem  
Wasser (2 bis 5 m Tiefe, vg l. A bb. 2 oben) beginnt m it der A uf- 
schiittung des auBen- oder seeseitigen D am m fuBes aus dem  
schweren und dichten  K aileem  bis iiber W asser. D er Boden w ird 
meist in  der N ahe der B au stelle  durch B agger gewonnen, in 
Prahmen zur Verw endungsstelle  gebracht und hier m it Greifern 
oder m it sonstigen A bsetzgeraten  eingebaut. Schon bevor der 
Kaileem dam m  iiber den W asserspiegel herausragt, w ird  auf 
dessen B innenseite m it der A ufspiilung des Sandkernes begonnen, 
der sich in n atiirlicher B oschung un ter und spater iiber W asser 
ablagert. Sobald der seeseitige Dam m fuB und der Sandkern

Abb. 4. Bauvorgang bei Herstellung des Dammes 
(Sptilung) und Kaileemeinbau.

gegen A ngriffe  durch die Stróm ung. D arau f fo lgt der A ufbau  
des vollen  D am m kórpers. D a  die endgiiltige SchlieBung des 
Zuiderseedam m es iiber den T iefen  erfolgen soli, hier also gegen 
SchluB der A rbeiten  m it auBerordentlichen W assergeschw indig- 
keiten  zu rechnen sein w ird, miissen gan z auBerordentliche Siche- 
rungsm aBnahm en getroffen  werden. D er B au vo rgan g ist hierbei 
etw a  folgender: Zunachst w ird  ein etw a 50 m  breiter D am m  aus 
K aileem  bis auf 4 m  un ter W asserspiegel geschiittet. Y o r  B e 
ginn der Sch uttu n g w ird  die Seesohle zu beiden Seiten des 
D am m es a u f 30 m m it Sinkstiicken  (d. h. groBen m it Steinen b e 
lasteten  Buschm atratzen) gesichert. D a  durch diese Dam m -
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schiittung, w ie  oben ausgefuhrt, noch keine nennensw erte Ver- 
anderung der bestehenden Stróm ungsverhaltnisse eintreten wird, 
werden die Bodenverluste bei der D am m schuttung unbedeutend 
sein. D ie O berflache des U nterw asserdam m es w ird dann durch 
G reifer planiert. H ierauf fo lgt die Befestigung des planierten 
Dam raes durch Sinkstiicke. D ie B usch m atratzen  werden zu 
Abm essungen bis zu io o  x  40 m in einem S tiick  hergestellt.

Abb. 5 . Entwasserungsschleusen bei Wieringen.
Westgruppe im Bau.

durch Seeschlepper an O rt und Stelle  verh o lt und durch 
Steinbelastung in iiblicher W eise abgesenkt, so daB sie sich 
iiber den ganzen D am m ąucrschnitt bis au f die seitlich an- 
sclilieBende Sohlensicherung legen. D ie O berflache der 
S inkstiicke ist durch A ufnahen von  Faschinenrollen in qua- 
dratische F ach er geteilt. D adurch wird erreicht, daB die 
Steinbelastung gegen die Strom ung m óglichst geschiitzt liegt.

O ber die zu erw artenden A ngriffe  bei verschiedener Stró- 
niungsgeschw indigkeit und O berfallhóhe am  „W e h r"  sind ein- 
gehende Yersuche auch am  naturgroBen Modeli in der M ąas

Abb. 6. Entw&sserungsschleusen bei Wieringen im Hauptclamni.
Ostgruppe fertig.

ausgefuhrt. D ic SchlieBung der „W eh rstrecken " w ird  dann in 
der W eise vo r sich gehen, daB auf dem Unterw asserdam m  der 
seeseitige FuB deś H auptdam m es aus K aileem  eingebracht wird. 
H ierbei werden zweifellos B odenverluste eintreten.

In  der E rkenntnis, daB bei den m annigfachen G efahren und 
A ngriffen, denen der B a u  ausgesetzt ist, nur eine rasche Durch- 
fuhrung der A rbeit die beste Gewa.hr fiir Verm eidung von  un- 
iibersehbaren Y erlusten  schiitzen kann, sind die Bauvorberei- 
tungen die m an getroffen  hat, auBerordentlich w eitgehend und 
die M ittel reichlich beniessen worden.

M it den B auarbeiten  zur A bdam m ung der Zuidersee ist 
im  Jahre 1922 begonnen. Im  Jahre 1926 w urde der erste kleinere 
Teil, der D am m  vo n  N ordholland nach W ieringen, fertiggestellt. 
M an hofft, die SchlieBung des H auptdam m es im Som m er 1933 
durchfiihren zu kónnen.

D er Stand  der Bauausfuhrung, sow eit sie den D am m  und 
seine Schleusenbauw erke betrifft, w ar E n d e 1929 etw a der, daB 
óstlich W ieringen auBer den ihrer Yollen dung etitgegengehenden

Schleusenbauten (A bb. 5 und 6) ein etw a  1 km  langes S tiick  des 
D am m es sturm flutsicher fertiggestellt w ar. A u f der M itte  der 
D am m strecke, zwischen W ieringen und Friesland, auf ver- 
haltnism aBig hohem W a tt, ist in diesem Jahre m it der Vor- 
bereitung fiir das V orstrecken des D eiches nach O sten zu 
begonnen worden. H ier ist eine 1 km  lange D am m strecke 
oder Insel bereits sturm flutsicher fertiggestellt. A m  óstlichen 
AnschluB an die friesische K iiste  sind rd 4 km  Dam m  
fertiggestellt, die Schleusenbauten sind hier ebenfalls schon 
im  E ntstehen begriffen, teilw eise gehen sie ihrer Vollendung 
entgegen. N ach F ertigstellun g des H auptabschluBdam m es, dessen 
B au den w eitaus schw ierigsten T eil der A rbeiten  darstellt, wird 
die E in deichung und T rockenlegung der einzelnen F o ld er in 
A n griff genom m en werden. V on  diesen A rbeiten  ist die E in 
deichung des kleilisten N . W .- oder W ieringerm eer-Polders bereits 
zur Ausfiihrung. gekom m en. D er N . W .-P older m uBte allerdings 
einen sturm flutsicheren D eich erhalten, da der H auptabschluB-

Abb. 8.
Schopfwerk Medemblick im N.W .-Polder im Bau.

9 M onaten dam it fertig  zu sein. D ie hierfur erforderlichen Schópf- 
w erkanlagen sind in ihrer Leistungsfahigkeit so bemessen, daB 
bei vo ller A usnutzun g der 6 A ggregate  bis zu 60 m 3/s a u f eine 
H óhe vo n  m axim al 9 m gefordert werden kónnen. Vergleicht 
man einm al m it dieser A rb eit die E n de des vorigen Jahrhunderts 
erfolgte Trockenlegung des H aarlem erm eeres, die bei fast gleicher 
F lach ę und Tiefenlage des Polders etw a  3 %  Jahre in Anspruch 
genom m en hat, so gew innt m an einen E in druck von der Steigerung

Abb. 7.
SchlieBung des Deiches im Wieringermeer-(N.W.)-Polder.

dam m  zur Zeit noch n icht geschlossen ist, w ahrend nach A b 
schluB die iibrigen Polderdeiche nur Binnendeiche sein werden. 
D ie M ehrkosten der hochwasserfreien E indeichung des N .W .- 
Polders w erden aber durch die friihere Inbetriebnahm e des 
Polders ausgeglichen. D er 18 km  lange Binnendeich des N .W .- 
Polders ist h eute bereits fertiggestellt. D ie  SchlieBung des Deiches 
im  offenen W asser is t allein durch Sch iittun g des schweren 
M ergels (Kaileem ) erfolgt. A bb. 7 zeigt dęn Y o rgan g der Schlie- 
Bungsarbeiten. D er Boden w ird in Prahm en, durch Schlepper 
in die D eichliicke gebracht und verk lap p t. M it dem Auspum pen 
des N .W .-P olders ist bereits begonnen. M an h o fft in insgesamt
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der Leistungen, die dem F o rtsch ritt der Tech nik zu verdanken 
ist. A bb. 8 zeigt das eine der beiden Schopfw erke des N. W .- 
Polders im B au.

D ie  G esam tkosten der Zuidersee-Abdam m ung einschlieB- 
licli H erstellung und E in richtun g der P older und der Neben- 
anlagen w aren zu Beginn der A rbeiten m it etw a i  M illiarde P M  
veranschlagt. B ei dem jetzigen  Stand der B auarbeiten  werden 
sie aber schon a u f'fa s t  50%  m ehr geschatzt.

M it unseren deutschen Yerhaltnissen  verglichen, konnte cs 
auf den ersten B lick  so scheinen, ais ob diese Aufw endungen, 
die m an fiir das groCe K u ltu rw erk  m acht, in keinem  richtigen 
Yerhaltnis zu dem dabei erzielten Gew inn stunde und diese Land- 
gewinnung daher p rivatw irtsch aftlich  n icht lohnend sei. W enn 
man nam lich die G esam tsum m e, zu der das P ro jek t heute ge
sch atzt wird, auf das dabei gewonnene L an d  verlialtnisgleich um- 
legt, so w ird 1 H ek tar neu gewonnenen, kulturfahig gem achten 
Landes m ehr ais etw a  10 000 R M  kosten. M an muB dabei in 
B etracht ziehen, daB in H olland dic L an d w irtsch aft zum  groBten 
Teil G artenbetrieb ist und die F riich te des Landes vorw iegend 
hochw ertigster A rt  sind. M an bezalilt d o rt schon heute fiir 
1 H ektar gu ten  M arschlandes bis zu 12 000 R M  in D eutschland 
4000 R M  und es ist angeblich n icht seiten, daB an P a ch t fiir 1 ha 
bis zu 900 R M  im Jahr (in D eutschland 300 bis 400 RM) gezahlt 
werden. D abei ist der Landhunger der hollandischen B au em - 
bevolkerung auBerordentlich groB. A b er selbst dann, w enn das 
W erk, p rivatw irtsch aftlich  betrachtet, zu teuer werden sollte, 
so w urde ein erheblicher F eh lbetrag durch den gesam tvolksw irt- 
schaftlichen W e rt des fertigen W erkes, der sich nicht in G eld aus- 
driicken laBt, w ohl aufgew ogen. In  einer Sch rift des hollandischen 
lngenieurs und geistigen M itschopfcrs des Zuidersecwerkes, 
L ely, w ird ausgefiihrt, daB m an nach Erfahrungen, w ie m an sic 
im neugewonnenen A nna-Paw low na-Polder in H olland gem acht 
hat, dam it rechncn kann, daB das neugewonnene G ebiet allein 
eine B evólkerun g von  250 000 M enschen ernahren kann. H inzu 
kom m t ferner, daB ein sehr erheblicher B evólkerun gsteil m ittel- 
bar an der neu eroberten P ro vin z seinen L ebensunterhalt finden 
wird. A b er n icht allein  in der Landgew innung liegen die Vor- 
teile, die dic A bdam m ung der Zuidersee m it sich bringt. W ie 
eingangs schon erw ahnt, brin gt die A bdam m un g auch erhebliche 
Vorteile fiir die bcnachbarten  M arschen Nordhollands und 
Hollandisch-Frieslan,ds. In sehr trockenen Jahreszeiten leiden 
die der Zuidersee benachbarten  M arschgebiete em pfindlich unter 
W asserm angel. E s  muB dann gelegentlich salziges oder brackiges 
W asser aus der Zuidersee eingelassen werden, w as fiir Pflanzen 
und Tiere nachteilig  ist und o ft dazu fiilirt, daB im  Sonim er das 
Vieh von  der W eide genom m en und au fgesta llt werden muB. 
K iin ftig  w ird  das langsam  seinen S alzgeh alt verlierendc Ijssel- 
meer ein vorziiglicher und nahezu unerschopflicher Speicher 
fiir die W asserversorgung der M arschen w erden. E in  w eiterer 
auBerordentlicher V o rte il w ird  den Verkehrsverhaltnissen 
Hollands dadurch erwachsen, daB zw isclienH ollandisch-Friesland 
und N ordholland durch StraBe und Schienenweg au f dcm  A b- 
scliluBdanim eine neue kiirzere V erbindung geschaffen wird, 
die sich a u f die w irtschaftlichen Beziehungen der je tz t  getrennten 
Landesteile giin stig ausw irken wird.

II. Stadtebau.

Von Dipl.-Ing. Bcter.
D ie m onum entale A rch itektu r H ollands h a t sich bekanntlich 

im ausgehenden M ittela lter langs der ganzen K tiste  iiber Brem en, 
Kopenhagen, D an zig verbreitet. W ie  dam als H olland kul-

turell Gebiete, die ein V ielfaches dieses eigenen umfassen, bc- 
einfluBt hat, so scheint auch die gegenw artige A rch itektu r einen 
gew altigen  AnstoB v o n  H olland aus bekom m en zu haben. Denn 
nachdem  H olland etw a in  den Jahren vo n  1870 bis gegen 1900 
gleich uns fiir seine M onum entalbauten den W eg zu rein histori- 
schcn Stilarten, insbesondere zur N ięderlandischen Renaissance, 
eingeschlagen hatte, wies ihm ein heute noch lebender hollan- 
discher A rch itek t einen anderen: D ie A m sterdam er B órse, er- 
b a u t in  den Jahren 1897 bis 1900 vo n  dem A rch itekt Berlage, 
gilt in H olland ais A usgangspunkt eines neuen Stiles. In  der T a t  
sind die ersten A n satze  zu der sogenannten neuen Sachlichkeit 
in diesem B a u  zu finden. B erlage h a t dann auch im folgenden 
den groBen E rw eiterungsplan  fiir Siid-A m sterdam  ausgearbeitet, 
der eine besonders gelungene A nlage neuzcitlichen Stadte- 
baues geworden ist.

D er E n tw u rf ist verschiedentlich durchgearbeitet worden, 
denn dic hollandische G esetzgebung verlan gt, daB alle E n tw iirfe  
fiir Bebauungsplane nach 10 Jahren iiberpruft werden. So kann 
jeder B ebauungsplan  ais unm ittelbarer A usfluB der derzeitigen 
hollandischen A nschauung iiber Stad teb au  gelten. Sow ohl dieser 
Bebauungsplan  w ic derjenige in anderen hollandischen Stadten, 
z. B . im  H aag, zeichnet sich durch besondere K la rh c it  und 
N iichtern hcit aus. D as E lem en t dieser B ebauungsplane ist die 
gerade Linie, der rechte W inkel, das gcom etrische Schem a. 
V iclleicht h at sich der neuzeitliche deutsche Stadtebau  ebenfalls 
dazu durchgerungen, jedoch erst, nachdem  m an vo r einem Viertel- 
jahrhundert gegen derartige Piane sehr zu Felde zog, w obei sich 
im  w esentlichen die Vor\viirfe gegen den Bauingenieur richteten, 
der kiinstlerischć G esichtspunkte zu sehr auBer A ch t lasse. D ie 
H ollander haben es fertig  gebracht, m it dem geom etrischcn 
Schem a reizvollc Stad ieb ild er zu schaffen, abwcchslungsreich 
durch den W echsel der StraBenbreitcn, durch cigenartige StraBen- 
abschliissc, durch dic eindrucksvollc Stellung offentlicher G e
baude, durch in sich geschlossene ruhige P latze , durch n ette  Be- 
pflanzung auch kleinerer P latze , bei denen dic hollandischc 
G arten kun st ihre V ollkom m enheit zeigen kann. V o r allem  
jedoch w irk t die vollkom m en einheitliche B ebauung einzelner 
B lóckc, die um  so lcichter w ar, ais sich das ganze G elande in 
H anden der G em einde befand. Diese einheitliche B lockbebauun g 
ist dadurch begiinstigt worden, daB m an sich keineswegs an  das 
iiberlieferte E infam ilienhaus gehalten hat. M an h a t sich ganz 
bew uBt gesagt, daB m an der ja  auch in H olland vorhandenen 
W ohnungsnot sehr steuern konne, w enn man, w enigstens nur 
zeitw eilig, zum  M ietshausbau iiberginge. D as B lockinnere ist 
ebenfalls wie in der A lts ta d t fiir zusam m enhangende G arten  frei 
gelassen worden.

D em  Bauingenieur fa llt  es besonders auf, w ie .der StraBen- 
kórper ais raum gestaltendes E lem ent m it herangezogen worden 
ist. D azu  tra g t die saubere O berflache der vie lfach  m it K lin kern  
befestigten  Fahrdam m e und der m it den gleichen Steinen be- 
legten B iirgersteige bei. D er m it den H auscrfassaden iiberein- 
stim m ende B a u sto ff des P flasters und die gleiche F arb ę  von  
H auserfronten und StraBenflachen lassen diese gcwisserm aBen 
ais den FuBboden des StraBenraum es erscheinen. D ie F arben  der 
Ziegel, m it deren Form en an den H auserfassaden dic A rch itekten  
ein reizvolles Spiel trieben, sind vo m  stum pfen G rau und G elb 
iiber alle Schattierungen vo m  R o t bis ins B lau  getont, geben aber 
m eist ein gan z anderes B ild  w ie  die neuerdings bei uns sehr 
in den Vordergrund getretenen V erblcn dklin kcr. In  der StraBe 
sieht m an auch heute noch ein w esentliches M om ent der Ge- 
sundheitspflcge, einen B eitrag  zum  W ohlergeben der B evolkerun g 
und zur Schonhcit des Stadtbildes.
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EIN BEITRAG ZU DER F R A G E : „E R F O LG T  DIE ERHARTUNG DES BETONS IM INNERN MASSIGER 
KONSTRUKTIONSGLIEDER LANGSAM ER ALS IM PROBEWURFEL ?“

M i t t e i l u n g e n  a u s  d e r  M a t e r i a l p r i i f u n g s a n s t a l t  a n  d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u le  S t u t t g a r t .

Yon Otto Graj'.

B ei verschicdenen Anlassen w ar die F rage  zu stellen, ob 
der B eton  im Innern starker Eisenbetonsaulen oder im  Innern 
anderer starker Eisenbetonglieder ebenso rasch erharte wie in 
gleichzeitig hergestellten Probew iirfeln. E s  erschien geboten, 
durch einige einfache V ersuche zu erkunden, ob dic geauBertcn 
B edenken —  zunachst fiir gewóhnliche Bauausfiihrungen —  be- 
griindet sein konnen.

D abei is t folgenderm aBcn verfahren worden.

1. V e r s u c h s r e i h e  I, durchgefuhrt im  Jahr 1927. A us 
B eto n  bestim m ter Beschaffen heit w urden W iirfel in eisernen 
Form en hergestellt. E in  T eil dieser W iirfel lagerte in ublicher 
W eise 7 T age  un ter feuchten T iichern; ein anderer T eil dieser 
Proben ist m it den Form en in das Innere gróBerer B locke  gelegt 
worden, dic aus dem selben B eto n  gleichzeitig hergestellt worden 
sind; die B locke w urden w ahrend 7 T agen  feucht gehalten. N ach 
7 T agen  w urden die eingebetteten  W iirfel freigclegt und sofort 
nach dem Freilegen gepriift.

2. Y e r s u c h s r e ih e n  2 und 3, durchgefiihrt im  Jahr 1930. 
D ie  B eton kórpcr sind in gleicher W eise hergestellt w ord en ; sic 
lagerten  7 T ag e  unter feuchten Tiichern, dann 21 T a g e  an der 
L u ft  in einem trockenen A rbeitsraum . W eitere W iirfel sind 
dauernd feu cht gehalten  worden.

U ber die vcrw en dctcn  Zem ente geben die Zusam m enstel
lungen 1 bis 3 A uskun ft. D o rt sind auch die Zuschlagstoffe be
zeichnet. D ie T em p eratu r der L u ft  und der Zuschlagstoffe 
beim  A nm achen des B eton s betrug 10° bis 20° C.

D ie  K osten  der Y ersuche vom  Jahr 1930 w urden durch den 
D eutschen B eton -V erein  und durch die R o b ert B osch-Stiftun g 
der Technischen H ochschule S tu ttg a rt gedeckt. D ie D urch- 
fiihrung der Y ersuche h at H err Ingenieur W e is e  besorgt.

. R e i h e  1 ,  Z u s a m m e n s t e l l u n g  1.

M it dem  P ortlan dzem ent B  fiel die D ru ck festigkeit der W iirfel 
m it 7 cm K antenlange, die in einem  W iirfel m it 30 cm K anten- 
langc eingebettet w aren, in einem F a li grófler (Vcrsuch 
1x24/1125), im  anderen F ali kleiner aus (Versuch 1122/1123) ais 
die D ruckfestigkeit der. W iirfel, die un ter ublicher Behandlung 
erhartet sind. U n ter den gleichen Yerhaltnissen  entstand m it 
Tonerdezem ent M  (Versuche 1130/1131) kein U nterschied, der 
kleinere F estigk eit im  Innern des groBen W iirfels angeben wiirde.

E in  anderes E rgebnis lieferte der Versuch 1164/1165, der 
ebenfalls m it dcm  Tonerdezem ent M ausgefiihrt w urde, wobei 
aber die kleinen W iirfel in einem groBen B ło ck  m it 60 cm  K anten- 
langc ein gebettet w aren. D ic eingebetteten W iirfel lieferten hier 
nur 68%  der F estigkeit, die m it den W iirfeln  entstand, welche 
bei ublicher B ehandlung erharten sollen.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  1.

Y ersuche vom  Jah r 1927 iiber D ru ck festigkeit vo n  B eto n  im  In n em  gróBerer B eton kórper (Reihe 1.)
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D ru ck festig ke it des B eto n s im  A lte r  
vo n  7 T agen, erm ittelt an W iirfeln  
m it 7 cm K an ten lan ge. L ageru n g:

! 7 T ag e  im  Innern 
7 Tage un ter eines W iirfels m it 

feu ch ten  T iichern  30cm Kantenlangc> 

kg/cm 2 j kg/cm 2

Raum ge\ 
Beton s am 
tag . Wiirfe

6

kg/dm 3

vich t des 
Priifungs- 
1 zu Spalte

7

kg/dm 3

a) K onsistenz bei der H erstellung: Stam pfbeton

1124 1 1 Portlan dzem ent B o ,94 (2 1 + 2 4 + 2 4 + 2 1 ):.) (2 9 + 3 4 + 3 0 ) : 3 1,59 1,69
1125 3.7 4 Porph yrgrus 3/5 mm =  22 (1,00) =  3 1  (1.41)

5.6 6 5/8 mm

b) Fliissig angem achter Beton

1122 1 1 Portlandzem ent B 0,84 (87 +  87 +  83 +  92) =4 (73+ 73+ 78): 3 2,28 2,27
1123 2 1,5 Rheinsand =  87 (1,00) =  75  (o.86)

4.7 3,5 Rheinkies 7/12 mm

1130 1 1 T onerdezem ent M 0,79 (290 +  272 +  278 (290 +  286 +  293) : 3 2,30 2,30

1 1 3 1 2,7 2,0 Rheinsand + 3J5);4 =  289 =  290 (1,00)
4.0 3,0 R heinkies 7/12 mm (1,00)

7 T age im  Innern
eines W iirfels m it

60 cm  K an ten lan ge1
1164 1 1 T onerdezem ent M — (194 +  191 +  202 (I33+ I35 +  I42 2,25 2,24
1165 2,7 2,0 Rheinsand +  200) : 4 =  1 9 7 +  127) : 4 =  13 4

4,0 3 ,o R heinkies 7/12 mm (1,00) (0,68)

1 Uber die Behandlung dieser Probekórper vgl. FuBbemcrkung 1 der Zusammenstellung 2.
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R e ih e  2, Z u s a m m e n s t e l l u n g  2.

B e i diesen V ersuchen ist m it den Portlandzem enten N  und D 
sowie m it dem  H ochofenzem ent Ś  gearbeitet w orden. D er Ze- 
m entgehalt in i  m 3 fertigen  B eto n  betrug 49 bis 298 kg. D er 
W asserzem en tfaktor w  w ar dem entsprechend in w eiten  Grenzen 
veranderlich. E r  la g  zwischen 0,67 und 4,72.

D ie kleinen W iirfel hatten  10 cm, die groBen 60 cm K anten- 
langc.

A us den Spalten  10 bis 12 der Zusam m enstellung 2 geht her- 
vor, daB die D ruckfestigkeit der kleinen W urfel, die in  dem 
groBen W u rfel ein gebettet waren, zum  0,78 bis i , i6 fa c h e n  der 
D ruckfestigkeit erm ittelt w urde, w elche die W u rfel lieferten, 
die zunachst 7 T age  unter feuchten Tiichern, dann 21 T age an der 
L u ft gelagert worden sind. D abei ist zu beachten, daB die kleinen 
W urfel w elche in  den grofien W urfeln  erharteten, v ie l w eniger 
austrocknen konnten ais dic kleinen W urfel, die in den letzten
3 W ochen trocken gelagert w aren. DaB der F eu chtigkeitsgehalt 
zur Z eit der P riifu n g verscliieden w ar, ergibt sich aus der GroBe

der R aum gew ichte, die in den Spalten  13 und 15 der Zusam m en- 
stellung 2 angegeben sind. E s w urden deshalb noch W u rfel her
gestellt und gepriift, die dauem d un ter feuchten  T iichern  lagen. 
D iese lieferten bei den Versuchen 1737 bis 1751 durchw eg kleinere 
Festigkeiten  ais dic eingebetteten  W u rfel; nur beim  V ersuch 
1734/1736 ist auch bei den feu cht gelagerten  W urfeln  eine etw as 
hohere F estigk eit entstanden ais bei den eingebetteten  W urfeln. 
Im  ganzen ergibt sich aus den V ersuchen der Zusam m enstellung 2, 
daB vielleich t bei sehr fetten  M ischungen eine geringere F estigk eit 
im In n em  der groBcn B locke entstehen kann ais bei entsprechend 
behandelten besonderen W urfeln . (Aus dieser F cstste llun g heraus 
sind die Y ersuche der R eihe 3 durchgefiihrt worden.) A u s allen 
iibrigen V ersuchen ergibt sich, daB kein AnlaB vorliegt, anzu- 
nehmen, daB m it den ver\vendeten Zem enten unter den gew ahlten  
U m standen die F estigk eit im  In n em  der B lo cke  anders ausfallt 
ais es der dort herrschende F euchtigkeitszustand  erw arten la B t l .

1 tiber den EinfluB des Feuchtigkeitszustandes des Betons 
vgl. G ra f  „Druckfestigkeit von Zementmortel, Eisenbeton und 
Mauerwerk", 1921, S. 18.

Z u s a m m e n s t  c 11 u n g  2.

V ersuche vom  Jah r 1930 iiber d ic D ru ck festigkeit von  B eto n  im  Innern  groBer B elon kórper. 
K on sistenz des B eton s bei der H erstellu n g: w eicher Stam pfbeton  (Reihe 2).
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D ruckfestigkeit des B eton s im  A lte r 
von  28 T agen , erm ittelt an  W u rfeln  
m it 10 cm  K antenlange. L ageru ng:

7 T a g e  un- i 28 T a g e  im 
terfeuchten 28 T a g e  Innerneines 

Tiichern, unterfeuch-1 W iirfels mit 
2! T a g e  an ten Tiichern; 60 cm Kan- 

der Luft ten lan ge1) 
kg/cm a ' kg/cm s i kg/cm 2

R aum gew ich 
Betons am  Prii 
tag . W iirfel zu

10 j 11 

kg/dni3 jkg/dm3

t  des
fungs-
Spalte

12 

kg/d ma

173 4 I 1
1

P o rtla n d  51 0,67 2340 298 (361 (320 (276 2,33 2,36 2.34
zem ent N +  353) : 2 -I-320) : 2 +  279) : 2

*735 * 2,8 2 ,5 Rheinsand ■ = 3 5 7  (r-°0) 320 (0,90) =  277(0,78)

1736 3.5 2.7 R heinkies

1737 I X P o rtlan d  44 o ,97 2320 202 (18 4 (139 (178 2,2 7 2,36 2,35
zem ent N 4-178) : 2 4-163) : 2 4-169) : 2

1738 ’ 3»7 3.4 Rheinsand — 18 1 (1,00) =  151(0 .83) =  173(0,96)

1739 6,o 4,6 R heinkies (5 2 4 + 5 0 4

+ 5 1 6 ):  3
1740 i r P o rtlan d  = 5 1 5 49 2,09 2290 ro i (4 5 +  42): 2 (37+ 4o) =2 (4 8 + 5 1): 2 2,17 2,32 2,28

zem ent N f * = 4 3  (1,00) = 3 8  (0,88) = 4 9  (r.14)
17 4 1 9.5 8,6 R heinsand

1742 10,5 8,1 R heinkies

1743 ! 1 X P o rtla n d  52 4.72 2250 (14.7 (7,6 (10,2 2,15 2,26 2,2 2
zem ent N 4- i i ,9 : 2) +  7.9) : 2 +  io ,o) : 2

r744 y 22,0 20,0 Rheinsand =  i 3.3(i,oo) = 7 .7  (0.58) = 10 ,1(0 ,76 )

*745 19,0 14,6 R heinkies

1746 1 1 P o rtla n d  49 2,09 2290 IOI (35 +  42) : 2 (32+ 35) : 2 (43+46) : 2 2,22 2.34 2,31
zem ent D (592+577 =38 (1,00) = 3 3  (0,87) = 4 4  ś*.16)

r747 9 ,5 9.0 Rheinsand + 5 6 4 ) : 3 

= 5 7 8
1748 xo,5 8,4 R heinkies

r749 1 I H ochofen
( 5 9 1 + 5 8 5
j pQr^ ’ O

49 2,09 2290 IOI (35 +  3 1) ; 2 (254-28) : 2 ( 3 6 + 3 6 )  : 2 2,19 2,31 2,28
zem ent B =33 (r.oo) = 2 6  (0,79) = 36 (1,09)

I75° 9,5 8.3 Rheinsand + 58 IL  3 
=586

17 5 1 i o .5 7.8 R heinkies

1 Die Probekorper in Spalte 12 wurden sofort nach der Herstellung mit den Formen in die Mitte eines gleichzeitig aus dem gleichen Beton
angefertigten Wiirfels mit 60 cm Kantenlange eingesetzt; dieser Wurfel mit 60 cm Kantenlange ist im Alter von 28 Tagen vorsichtig zerlegt 
worden. Die Priifung der dadurch freigelegten Wurfel mit 10 cm Kantenlange erfolgte unmittelbar nach dem Freilegen.
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R e ih e  3 , Z u s a m m e n s t e l l u n g  3.

W ie bereits bei Besprechung der Ergebnisse der R eihe 2 
bem erkt worden ist, han delt es sich hier um M ischungen m it 
hohem  Zem entgehalt (400 bis 419 kg/m3). V erw en det w urde Port- 
landzcm ent Ł  und Tonerdezem ent A .

B e i den Yersuchen m it P ortlandzem ent L  fand sich die 
D ru ck festigkeit vo n  W iirfeln  m it 10 oder 12 cm  K antenlange, die 
in B locken  m it 80 cm  K an ten lan ge eingebettet w aren, zum  0,92 
bis i ,i3 fa c h e n  der F estigk eit der W iirfel, die in ublicher W eise 

, erliartet sind (Spalten 12 und 10 der Zusam m enstellung 3). H ier-

aus ergibt sich, daB die F estigk eit des fetten  B eton s im  Innern der 
B locke nur unerheblich verschieden ausfiel gegenuber der Festig- 
k cit der zugehorigen Probew iirfel.

A bw eichend ergibt sich aus dem  V ersuch  1811/13, durch
gefuhrt m it Tonerdezem ent A , daB die D ru ck festigkeit der ein- 
gebetteten  W iirfel nur das 0,52 fache der F estigk eit erreichte, 
die m it den W iirfeln  nach Sp alte  10 zustandekom m t. H ier er
gab sich in  U bereinstim m ung m it dem  V ersuch 1x64/1165 der 
R eihe 1, daB. die B eto n festigkeit im  Innern groBer B lo cke  bei 
V erw endung vo n  T onerdezem ent erheblich kleiner ausfallen kann 
ais in den zugehorigen Probew iirfeln.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  3.

Y ersuche vom  Jahr 1930 iiber die D ru ck festigkeit vo n  B eton  im  Innern groBer B eton kórper (R eihe 3). 

K on sistenz des B eton s bei der H erstellun g: geeignet fiir E isenbetonarbeiten, R eihen 1808 bis 1816 

Ausbreitm aB g =  41 cm , R eihen 1818 bis 1820 g  =  64 cm .
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D ru ck festigkeit des 
vo n  28 T agen, ermi 
m it 10 cm  K an ten  

7 T a g e  un
ter feuchten ,0 Tao.

I f r S '
a n d t r  Ł f t  

kg/cm 2 kg/cm=

B eton s im  A lte r  
tte lt  an W iirfeln  
ange. L ageru ng

28 T a g e  
im Innern eines 

W tirfels mit 80 cm 
Kantenlange1

kg/cm 8

1808 I 1 P o rtla n d  (447 + 54 o ,4 9 ‘ 2370 401 (478+495 (487+ 478 (5x5 +  522
zem ent L 458 + +  506 + + 4 8 5  + +  508 +

1809 2,0 2,0 Rheinsand 455):3 493) : 4 481) : 4 540) : 4

iS ro -•5 2,2 Rheinkies =  453
.

= 4 9 3 (x,°o) =483(0.98) = 5 2 1 (1 ,0 6 )

1811 r 1 Tonerde- (775-1- 54 0,45 2380 406 (804+680 (706“|-66g (392 4-475

zem ent A 7484- + 8 1 1  + +  689-1- +  353 +
1812 2,0 1,9 Rheinsand 768) 3 ' 779) = 4 745) = 4 392) : 4

1813 2,5 2,0 i R heinkies — 764 = 76 8 (1,0 0 ) = 70 2 (0 ,9 1) = 4 0 3 (0 ,5 2 )

1814 1 1 P o rtla n d  90 o ,59 2170 419 (2624-258 (265 +  263 (325 +  324
zem ent L 4-297 + + 2 7 2  + + 2 9 1 4 -

1815 3 3 3,6 ■ Rheinsand 267) : 4 267) : 4 279) : 4

1816 0 5 0,5 i R heinkies = 2 7 1 (1,0 0 ) ~ 267(0,99) = 3 0 5 (1 .1 3 )
| • 453 |

1818 I x i P o rtlan d  88 0,73 2200 400 (294+ 291 (315 +  306 (275 +  283
zem ent L +  2 9 9 + +  33°  + +264®+

1S19 3-4 3,7 ■ Rheinsand 2982+ 2972 32t>a+ 3232 271)2 : 4

1820 0,3 0,3 | R heinkies +  297)2 : 6 4-322)“ : 6; = 2 73(0 ,9 2 )
“ 296(1,00) = 3 2 0 (1,0 8 )

I; ,1

13 14 ! 15

R aum gew icht des 
B eton s am Prii- 

fun gstag. W iirfel 
zu Spalte

10 11 12

k g k g k g
/ dnx’ 1 dni3 J dm3

2,33 2,36 2,36

2,36 ,37 j 2,37 
I

2 ,11 i 2 ,17 2,16

2,16 2 ,1 8 !  2,17

1 Die Probekórper in Spalte 12 wurden sofort nach der Herstellung 
angefertigten Wurfels mit So cm Kantenlange eingesetzt: dieser Wiirfel
worden. Die Priifung der dadurch freigelegten Wiirfel mit 10 und 12

3 Wiirfel mit 12 cm Kantenlange.

mit den Formen in die Mitte eines gleichzeitig aus dem gleichen Beton 
mit 80 cm Kantenlange ist im Alter von 28 Tagen vorsichtig zerlegt 
cm Kantenlange erfolgte unmittelbar nach dem Freilcgen.

KURZE TECH NISCH E BERICHTE.

Ein vollstandig metallenes Wohnhaus.
Von den Architekten Bowman Brothers, Inc., Chicago, ist ein 

yollstandig metallenes Etagenhaus fiir Wohnzwecke entworfen worden 
und soli in dieser Stadt errichtet werden. Das Rahmenwerk des Ge
baudes besteht aus Eisenkonstruktion, die Wandę werden isoliert 
und die Zwischendecken bestehen aus Schiffsdeckkonstruktion. Die 
metallenen isolierten Wandę bieten drei Vorteile. Durch ihre Diinne 
wird die Bodenflache erhóht. Ihr Gewicht ist geringer ais dasjenige 
von Mauerwerk und somit werden die toten Lasten verringert. Die 
Wirkung der Isolation im Vergleich mit gewohnlichem Mauerwerk 
ist derartig, daB sich walirscheinlich elektrische Heizung ais wirt- 
schaftlich crwciscn wird.

Die Dicke der isolierten metallenen Wand betragt 89 mm, wahrend 
die entsprechende Dicke einer feuersicheren Wand gewóhnlich 355 mm 
ist. Jedes Stockwerk dieses Gebaudes mit gemauerten Wanden wiirde 
eine vermietbare Flachę von 89,64 ms nach Abzug der Flachę fiir Auf- 
ziige, Treppen, Schornsteine, Saulen, Hallen und der AuBenmauern 
haben. Diese Zahl wird um 12,54 ms oder" 14% durch Verw'endung 
von isolierten Metallwanden erhóht.

Es kamen drei verschiedene Ausfiihrungen der Metallwande in 
Bctracht: 1. Aluminiumblech m it Aluminium-Rahmenwerk, isoliert 
und wasserdicht. 2. Aluminiumblech mit Stahlrahmenwerk, isoliert 
und wasserdicht. 3. Eine Wand aus Aileghenny-Metall K A  2. Stahl- 
blech wurde wegen der Instandhaltungskosten ausgeschieden. Nieten
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und SchweiBen der Bleche kam wegen der hohen Kosten nicht in Frage. 
Man entschloB sich, die Bleche an das Rahmenwerk anzuklammern 
und alle Kanton werden so vorbereitet, daB eine VerschIuBnaht ge- 
bildet werden kann. Durch Verwendung von 
Metallwiinden wird eine bedeutendeErsparnis 
der Bauzeit erzielt.

Die Deckenkonstruktion wurde vom 
Gesichtspunkt der Kosten, Bauzeit und guten 
Isolation betrachtet. Man nahm in A ussicht: 
i. Eisenbetondeckc, Trager und Saulen. 2.
Eisenbetondecke, Stahl trager und Saulen.
3. Ziegel- und T-Tragerdecke mit Stahlsaulen.

1
,Metattbtech 
' Isotation 
-Gipsaufstrich

<- fGewicht der Mauer 
72,5kg/m‘)

r

i§

ieererftaum, rer- 
wendet zumtteizungs- 

sysfem.

Abb. 1. Deckenkonstruktion.

355*

Stein oder 
'Terracotta
-Hohtziegel
Gipsaufstrich

t  Gewicht der Mauer 
725kg/m2)  

f

i

Abb, 2. GrundriB des Stahlgebaudes.

4. Flachę Ziegeldecke, Stahltrager und Saulen. 5. Ganz stąhlerne 
Śchiffsdeckkonstruktion, Stahltrager und Saulen, Aufienwand aus 
Metali, gefullt mit Mineralwollc. Zu dieser letzten Konstruktion nach 
Abb. 1 hat man sich entschieden, da die Dicke derselben nur 228 mm 
betragt gegeniiber von 420 mm bei Anwendung der iiblichen Flach- 
zicgelkonstruktion.

Da in dem betreffenden Stadtteil, in dem das Gebaude errichtet 
werden soli, 20 Stockwerke ais Hóchstgrenze zugelassen sind, ist es 
móglich, bei dieser geringen Deckenstarke ein und einhalbes weiteres 
Stockwerk aufzusetzen. Den GrundriB des Gebaudes zeigt Abb. 2.

The Iron Age 126, 1930, S. 430/1. I l l ic s .

Wolkenkratzer.
Ein Baugcsetz fiir die Insel Manhattan vom Jahre 19:6 schreibt 

vor, daB in gewissen Teilen der Stadt die Hóhe der Gebaude ein be- 
stimmtes MaB nicht iiberschreiten soli; dieses MaB ist verschieden, es 
betragt Dreiviertel bis zum Zwciundeinhalbfaclicn der StraBenbreite. 
Fiir StraBen von mehr ais 100 FuB (30,5 m) Breite gilt die Bestimmung, 
daB Iiauser an ihnen nicht hóher sein durfen, ais wenn sie an einer 
100 FuB breiten StraBe lagen. Hiernach konnte also kein Gebaude 
hóher ais 76,25 m sein. Die Bauordnung laBt aber weiter zu, daB diese 
Grenze uberschritten werden darf, wenn der obere Teil des Gebaudes 
gegen den unteren zuriickgesetzt wird, und in den StraBen, in denen 
die 2,5-fache StraBenbreite ais Hóhe zulassig ist, darf die Zunahme 
der Hóhe z. B. das Funffache des MaBes betragen, um das die oberen 
Stockwerke zuriickgesetzt sind. Ist schon hierdurch die Moglichkeit 
gegeben, die angegebene Hóhe zu uberschreiten, so wird weiter die 
obere Grenze fiir die Hóhe eines Gebaudes dadurch verschoben, daB 
ein Viertel der Grundflache mit einem Turni von beliebiger Hóhe 
iiberbaut werden darf. W er diese Vorschriftcn kennt, sieht am Bilde 
der Hochhauser sofort, welche Wirkung sio gehabt haben. Das erste 
Beispiel fiir diese Wirkung war das Ley-Gebaude, 1919 mit 20 Stock- 
werken erbaut. Das bekannte Pennsvlvania-Hotel mit ebenfalls 
20 Stockwerken und das Commodore-Hotel m it 28 Stockwerken, die 
beide 1918 vollendet wurden und seiner Zeit die gróBten Fremdenhófe 
der W eit waren, zeigen noch nicht die zuruckgesetzten Obergeschosse, 
weil die Entwiirfe vor dem Inkrafttreten der neuen Bauordnung fertig- 
gestellt waren; sie haben also auf den VorteiI in der Hóhenentwicklung, 
den sie brach te, verzichten miissen.

Was m it cler Beschrankung der Ilóhe der Gebaude bezweckt war, 
kann zweifelhaft sein; man woli te augenscheinlich dahin wirken, daB 
Hochhauser ihrer Nachbarscliaft nicht zu viel Licht entzógen, und 
andererseits nicht zu viele Menschen an einer Stelle zusammendrangen, 
Beide Zwecke diirften nicht erreicht sein. Die schluchtartigen StraBen, 
die an manchen Stellen zwischen den Hochhausem liegen, konnen 
kaum in geniigendem Mafio besonnt sein, und Gebaude, die nach alteren 
Begriffen eine ganz ansehnliche Hóhe hatten, werden von ihnen 
geradezu erdriickt. Die Verkehrsmittel konnen die Menschenmengen, 
die sich zu Beginn und Ende der Geschaftszeit nach den Hochhausem 
und von ihnen weg bewegen, nur m it der gróBten Mtihe bewaltigen. 
Wenn aber die Bauordnung den Bau von Ilochhausern beschranken 
sollte, so hat sie dieses Ziel erst recht nicht erreicht. Eine Zusammen
stellung aus dem Jahre 1918 fiihrt 61 Gebaude mit 20 und mehr Stock
werken in Manhattan auf; die gleiche Zusammenstellung aus dem Jahre 
1928 enthalt 194 solche Gebaude. Nach den Kriegsjahren, in denen die 
Bautatigkeit sch wach war, mach te sich ein lebhafter Aufschwung auf

diesem Gebiete geltend. 1918 lagen in Manhattan iiberhaupt nur 
182 Baugesuche vor, bis 1923 war ihre Zahl auf 1569 gestiegen. Ini 
Jahre 1924 waren unter den Bauten, die geplant waren, abgesehen 

von Hausern m it Mietwohnungen, 50 mit 
mehr ais 12 und unter diesen 12 mit 20 bis 
37 Stockwerken. Im nachsten Jahre stieg 
die Zahl solcher Gebaude auf 139, die Zahl 
der Stockwerkeauf 42; im Jahre 1926 waren 
die entsprechenden Zahlen 113 und 108. 
Damit war ein gewisser Gipfel erreicht; 1927 
lagen nur 65 Baugesuche, Hauser m it mehr 
ais 12 Stockwerken betreffend, vor. 10 von 
diesen sollten 30 und mehr Stockwerke 
erhalten, die hóchste Zahl der Geschosse 
war 52. Daneben wurde ein Fabrikgebaude 
mit 28 Stockwerken geplant.

Die meisten von diesen Planungen 
gediehen bis zur Ausfuhrung. Die Hoch
hauser, die in den letzten Jahren gębaut 
worden sind, zeichnen sich nach zwei 
Richtungen aus. Ihre GróBe und Hóhe 
stellte den entwerfenden Bauingenieur vor 
neue Aufgaben, die er m it groBem Geschick 
gelost hat, aber der Baukiinstler stand 
hinter ihm nicht zuruck. Wenn man sich 
mit dem Gedanken, der dem Hochhaus 
zugrunde liegt, ausgesóhnt hat —  und 
das muB man, wenn man mit der Zeit 
mitgehen will, —- kann man nicht leugnen, 
daB die meisten Hochhauser einen monu- 
mentalen Eindruck machen. Das ist nicht 
durch kleinliche Mittel zu erreichen ge- 

sucht worden, dic bei der GróBe der Hauser wirkungslos sein wurden, 
also vergeblich aufgewendet waren, sondern im wesentlichen durch 
eine geschickte Gruppierung der Massen. Die zuruckgesetzten Ober
geschosse tragen wesentlich dazu bei, das Bild zu beleben, das sonst 
wegen der groBen Zahl von in waagerechten und senkrechten Reihen 
stehenden Fenstcrn leicht langweilig sein konnte.

Die Urteile amerikanischer Architekten iiber den Schónheitswert 
des Hochhauses sind, wic aus der Fachpresse zu entnehmen.ist, geteilt. 
Zu ihren Befiirwortern, auch vom Standpunkt des Baukunstlers, gehórt 
W. A. Starret. Er ist allerdings ais Mitinhaber einer Bauunternehmung, 
die mehr Hochhauser gebaut hat ais sechs andere zusammen, nicht 
ganz unbefangen, dafiir aber sehr wohl untcrrichtet; er hat auch ein 
lesenswertes Buch iiber diesen Gegenstand Yeróffentlicht1). E r halt den 
Kraftwagen fur einen schlimmeren Lbeltater ais das Hochhaus, womit 
er wahrscheinlich auf die zunehmenden Yerkelirsschwierigkeiten in 
New York hinweisen will. E r erklart weiter, die neuzeitliche Stadt 
konne dem Hochhaus nicht entgehen. In bezug auf dic kUnstlerische 
Seite bemerkt er, daB die Vorschrift, die Obergeschosse zuriickzusetzen 
mit der Erlaubnis, dann eine groBere Hóhe vorzusehen, dem Hoch- 
hausbau einen machtigen AnstoB gegeben und zu kiinstlerischcn Ló- 
sungen gefiihrt hat, die vorbildlich auch fiir solche Stadte geworden 
sind, in denen die Bauordnung nicht derart abgefaBt ist, daB sie zu der 
abgestuften Anordnung des Gebaudes zwingt. Mit einem gewissen 
Stolz sagt ein amerikanischer Arckitekt, Duer, wobei er das 1923 er- 
baute 23stóckige Shelton Hotel im Auge hat, das Hochhaus habe nichts 
mit Europa oder mit der Vergangenheit zu tun, es sei bezeichnend 
fiir Amerika.

Ais cin hervorragendes Beispiel des Hochhausbaus, geradezu ais 
das hervorragendste, wird in „Engineering" das Barclay-Vesey-Gebaude 
der New-Yorker Fernsprechgcsellschaft bezeichnet. Es hat eine ganz 
besonders bevorzugte L a g e ;  es fullt namlich einen ganzen Hauserblock 
aus, steht also an allen vicr Seiten frei. Es bedeckt eine Flachę von 
61 X 76 m, hat fiinf Kcllergeschosse unter und 34 Stockwerke iiber 
StraBenhóhe. Auf den 79000 m2 seiner FuBbodenflache finden 6000 Per- 
sonen Platz bei der Arbeit. 35 Gebaude muBten abgebrochen werden, 
um Raum fiir das Hochhaus zu schaffen. EinschlieBlich des Abbruchs 
dieser Hauser nahm der Bau drei Jahre in Anspruch. Das Tragwerk 
umfaBt 20 000 t  Stahl. Die Kcllerwande sind mit 600 t  Rundeisen 
bewehrt. An einer Seite des Gebaudes zieht sich ein 5 m breiter 
Laubengang hin, der hohe baukunstlerische Reize verkórpert.

Das Salmon Tower-Gebaude ist ein Gcschaftsliaus mit 30 Stock
werken; seine Grundflache ist an einer Seite 45,25 m, an der gegeniiber- 
liegenden 58 m lang und 61 m tief. Der Kitz-Turm, ein Hotel fiir 
Dauerbewohner, eine in Amerika nicht ungewóhnliche A rt des Wohnens, 
ist das erste Hochhaus fiir Wohnzwecke; es hat in 41 Stockwerken 
400 Zimmer. Ebenso ist das Sherry-Netherland-Hotel, bekannt durch 
den verheerenden Brand seines Geriists, fiir Dauerbewohner einge- 
richtet; es enthalt vom 2. bis zum 37. Stock 138 Wohnungen, zum Teil 
aus einem Zimmer mit Nebenraum bestehend. Es steht auf dem Grund 
und Boden eines friiheren Fremdenhofs, ebenso wie das Savoy Plaza- 
Hotel, das auf einer Grundflache von 61 X  46 m 876 Fremdenzimmer 
in 33 Stockwerken hat. Das Hotel Lincoln hat iiber einer Flachę von 
1860 m2 in 27 Stockwerken 1400 Fremdenzimmer. An der Stelle des

1 S t a r r e t t ,  Sky scrapers and the Men who built them; New York 
und London 1928.
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1877 erbauten Park Avenue Hotels steht seit 1926 ein 26 stockiges 
Geschaftshaus. Das einst beriihmte Astor-Haus, 1834 erbaut, hat 
einem 49 stockigen Geschaftshaus, Transportation Building genannt, 
Platz machen miissen, das die Halfte seiner Grundflache einnimmt; 
iiber dem verbleibenden Teil ist ein nur siebenstockiges Gebaude er- 
richtet worden, dessen Griindungen im Zusammenhang mit der Unter- 
grundbahn erbaut wurden.

Das Paramount-Gebaude erhebt sich mit seinen*3o Stockwerken 
137 111 iiber der StraBe. In ihm ist auch ein Theatersaal untergebracht, 
der von 37,2 m langen, 4,9 m hohen, 146 t  schweren Tragern iiberspannt 
wird; sie liegen etwa 40 m hoch und haben zwei Stockwerke und das 
Dach des niedrigen Teils des Gebaudes zu tragen.

Schnelles Bauen ist bei Hochhausern unumganglicli notig; das 
Kapitał friBt sonst zu viel Zinsen, und es entgeht dem Unternehmer 
ein zu hoher Betrag an Mieten und anderen Einnalimen in der Zeit 
zwischen der Raumung der alten und der Inbetriebnahme der neuen 
Gebaude. In bezug auf schnelles Bauen wird in Amerika sehr erheb- 
liches geleistet. So sind z. B. bei dem National City Company-Gebaude 
in Wallstreet 38 Stockwerke des Eisentragwerks in 32 Kalcndertagen 
errichtet worden. Beim Bau des Chanin-Gebaudes wurde das Tragwerk 
von 56 Geschossen in 104 Tagen aufgebaut. Naturlich wird mit dem 
Ausfachen der unteren Stockwerke begonnen, wenn der Bau des Trag- 
werks der oberen noch in vollem Gange ist. Bei einem „nur" 25 Stock
werk hohen Gebaude in Chicago, dessen Stahlwerk rd. 2000 t  wiegt, 
wurde das Fachwerk in 36 Arbeitstagen mit 50 Arbeitern ohne Uber- 
stunden aufgerichtet. In  dieser Beziehung braucht sich Iibrigens 
Deutschland nicht vo r Amerika zu verstecken. Beim Bau 'der Messe- 
lialle V II in Leipzig wurden 1700 t  eisernes Tragwerk bei ungiinstigem 
Winterwetter in sieben Wochen aufgebaut, und beim Klingenbergwerk 
liahm der Einbau von io  000 t  Stalli bei zwei Wochen Ausstand nur 
neun Wochen in Anspruch, wrobei bis zu 30 m iiber dem Erdboden ge- 
arbeitet werden muBte. Der Berliner Funkturm wurde in acht Wochen 
errichtet, und bei der neunten Messehallo in Leipzig sind die genannten 
Leistungen sicher noch iibertroffen worden.

Ais die beiden groBten Hochhauser fiir Geschaftszwecke gelten 
heute das Equitable-Gebaude und das Graybar-Gebaude. Das letzt- 
genannte hat 6 Geschosse unter und 31 iiber der Erde; in seinem Keller- 
geschoB befindet sich ein Kraftwerk, und Eisenbahngleise fiihren bis

in das Gebaude hinein. Den Ruhm, das hochste Gebaude zu sein, hat 
sich noch immer das Woolworth-Gebaude bewahrt; es erhebt sich 
241,5 m iiber den Burgersteig. Vielleicht wird es bald durch den 
Larkin-Turm erheblicli liberholt, der mit 108 Stockwerken 368,5 m 
hoch werden soli. Das Chrysler- Gebaude, das im Bau bc- 
griffen ist, kommt dann zwischen beide zu stehen: es soli 246,5 m 
hoch werden.

Naturlich konnen hier nicht alle Hochhauser besprochen werden; 
erwahnt sei nur noch, daB sie nicht nur auf New York beschrankt sind. 
Sie finden sich auch in zahlreichen anderen Stad ten ; an der Spitze 
sei Chicago genannt, aber auch die groBen S tad te  an der Westkiiste, 
San Francisco und Los Angeles, sogar das abgelegene Seattle, haben 
Hochhauser, und der in ihnen verkórperte Gedanke hat neuerdings 
auch auf Kanada iibergegriffen. 1927 ist dort m it dem Bau des ersten 
llochhauses, eines Bankgebaudes in Montreal, begonnen worden, und 
diesem Beispiel ist alsbald dic Kanadische Pacific-Eisenbahn mit einem 
Hotelbau in Toronto gefolgt. EinschlieBlich des Aufbaus zur Unter- 
bringung des Aufzugs erhalt dieser Fremdenhof 28 Geschosse. Der 
Dachfirst liegt 114,7 m uber der StraBe, und er wird durch den Schorn- 
stein noch um 7 m iiberragt. Dam it ist dieses Gebaude das hochste im 
britischen Weltreich.

Der hohe W ert des Grund und Bodens zwingt einerseits dazu, 
hohe Gebaude zu errichten, andererseits vermehren sic dessen Wert 
sehr erheblich. Ais Beispiel liierfiir sei nur angefiihrt, daB auf einer 
Flachę von etwas iiber 6 km* im Gcschaftsviertel von New Y o rk  auf 
der Insel Manhattan ein Siebentel des steuerbaren Gebaudewrerts der 
ganzen Stadt vereinigt ist, deren Flachę aber 820 km2, also rd. das 
130 fache betragt.

Hochhauser sind naturlich nur moglich mit sehr vollkommenen 
Aufziigen. Bis etwa 1924 w’ar die Hochstgeschwindigkeit, mit der sich 
diese in die Hohe bewegten, ungefahr 215 m in der Minuto; neuerdings 
ist sie auf 275 m gesteigert w-orden. Wahrend die alteren Aufziige von 
Hand gesteuert wurden, geht neuerdings das Anfahren und Anhalten 
selbsttatig vor sich, nachdem die dazu nótigen Vorriclitungcn einge
stellt sind. Nur so ist die hohe Anfalirbeschleunigung und vor allem die 
groBe Verz6genmg vor dem Anhalten zu erreichen. Auf der Insel 
Manhattan waren im Jalire 1927, abgesehen von den Privathausern, 
16077 Aufziige im Betrieb.
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Tagung des Vereins Beratender Ingenieure 
vom 30. August bis 2. September in Hamburg.

Dic diesjahrige Tagung (27. ordentliche Mitgliederversammlung) 
des Vereins wurde am 30. August m it einem BegriiBungsabend cin- 
geleitet. Der 31. August war den geschaftlichen Beratungen gewidmet.

Am 1. September, 10 Uhr vorm., eroffnete der Vorsitzendc des 
Vereins, Berat. Ing. V B I Speckbótel, Hamburg, die offentliche Vcr- 
sammlung im Hotel Atlantik. Nach BegriiBung der zahlrcich er- 
schienenen Gaste wies er darauf hin, daB der Beratende Ingenieur 
nicht nur beratend, sondern auch projektierend ta tig  sei. E r ist nicht 
nur berufen, technisch, sondern auch wirtschaftlich zu denken und vor 
Errichtung eines Werkes entsprechende wirtschaftliche Erlicbungcn 
anzustellen.

Fiir den Auftraggeber ist es dann wichtig, den richtigen unab- 
hangigen Berater zu finden.

Da die friiher selbstverstandliche Vertrauensw’iirdigkeit heute 
leider nicht mehr iiberall erwartet werden darf, sind alle Mitglieder dem 
Vorstande gegeniiber auf ihre Unparteilichkeit innerhalb ihres Fach- 
gebietes eidesstattlich verpflichtet.

Trotz des wirtschaftlichen Tiefstandes hat der Yercin in den 
letzten Jahren seine Mitgliederzalil verdoppeln konnen, ein Beweis 
dafiir, daB der Beratende Ingenieur von Behorden und von der Privat- 
industrie immer mehr begehrt wird. Der Hamburger Geschaftsstclle 
ist eine Auftragsvermittlung angegliedert, welche fiir alle Zweige der 
Technik Beratende Ingenieure kostenlos nachweist.

Nachdem die Vertreter der Behorden und Vereinigungen ihre 
Wiinsche zum Verlauf der Tagung zum Ausdruck gebracht hatten, 
hielt Prof. Dr. Hort von der Technischen Hochschule Berlin einen 
Vortrag iiber „M e c h a n is c h e  S c h w in g u n g e n " .

Im gewohnlichen Sprachgebrauch verstehe man unter Schwin
gungen schlechthin die „mechanischen" Schwingungen, die beim 
Betriebe von Mascliinen und Fahrzeugen vorkommen und dem Men
schen durch Ubertragung auf die Kórperoberflache fiihlbar werden. 
Meistens sind mit den fiihlbaren Schwingungen auch hórbare 
(akustische) Schwingungen verbunden.

Dic Schwingungen {oder Erschiitterungen) wirken aber nicht nur 
auf den Menscheo, sondern auch auf die Maschinen und Fahrzeuge 
selbst sowie auf Bauwerke und StraBen. Ihre Wirkung sei im all- 
gemeinen eine nachteilige, indem sie die Abnutzung der Maschinen, 
Fahrzeuge, Bauwerke und StraBen beschleunigen, oft auch geradezu 
zerstórend eingreifen.

Die Starko dieser nachteiligen Wirkungen habe sich neuerdings 
stark erholit infolge der Zunahme der Geschwindigkeit und Krafte beim 
Betriebe der Maschinen und Fahrzeuge.

Daher sei nach Ansicht des Vortragenden die Erforschung der 
mechanischen Schwingungen neuerdings besonders wichtig geworden, 
mit dem Ziele, die Schwingungen oder ihre Wirkungen nach Mog- 
lichkeit zu vermeiden.

Uber die verschiedenen hier sich bietenden Wege berichtete der 
Vortragende an Hand zahlreicher Lichtbilder.

Prof. Dr. Aufhauser, Hamburg, sprach dann iiber „D ic zweite 
Weltkraftkonferenz 1930".

Versuche iiber die Nachbehandlung von BetonstraGen 

in Arlington.

B e r i c h t e t  n a c h  e in em  A u f s a t z  v o n  L . W . T e l lc r
un d  H. L. B o s le y  in  P u b lic  R o a d s , V o l. 10, N o. 12 

vo m  F e b r u a r  1930.

Von Dr.-Ing. Ii. B r a n d t , z. Zt. Waldenburg i. Schlcs.

Uber die zweckmaBigste A rt der Nachbehandlung von Beton- 
straBen sind bei den StraBenbau-Ingenieuren in Amerika die ver- 
schiedensten Ansichtcn verbreitet. Allgemein wird zwar anerkannt, 
daB der jungę Beton gegen allzurasche Verdunstung des Anmach- 
wassers geschutzt -werden muB; welche der Methoden allerdings beim 
geringsten Aufwand von Mitteln den groBten Erfolg verspricht, dar- 
iiber kann man die widersprechendsten Meinungen horen.

Um diese Frage sowohl in technischer ais auch in wirtschaft- 
licher Beziehung zu einer Klarung zu fiihren, wurde vom Bureau of 
Public Roads in Arlington eine Reihe von Versuchen durchgefiihrt, 
uber deren Ergebnisse nachstehend kurz berichtet werden soli.

Die Versuchsanordnung w ar folgende:
Auf freiem Feld wurden 40 Betonplatten von ca. 60 m Lange,

60 cm Breite und 15 cm Starko hergestellt (siehe Abb. 1). Man 
begann mit dem Betonieren im Juli 1926 und stellte die letzten Platten 
Ende August fertig. Das Mischungsverhaltnis w ar 1 : 2 : 4 in Raum- 
teilen unter Beriicksichtigung des Sandeingangs. Dabei war man 
beniiiht, den Beton moglichst in gleicher Konsistenz herzustellen; 
kleine unvermeidliche Abweichungen in der Konsistenz, die man 
scharf beobachtete, scheinen keinen EinfluB auf das Verhalten des
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Zusatze von Kalzium Chlorid zum Anmachewasser,
Plattenlange,
Verschieden starko Eisenbewehrung der Platten.

Der EinfluB dieser Faktoren auf das Verhaltcn der einzelnen 
Betonplatten wurde iiber i / 2 Jahre lang beobachtet, daneben wurden 
im Laboratorium ain gleichen Beton Festigkeits- und Schwindunter- 
suchungen angestellt. Die wiclitigsten Ergebnisse erzielto man durch 
die folgenden Beobachtungen und Probcn:

Boobachtung der QuerriBbildung an den Betonplatten. 
Beobaclitung der SchwindriBbildung an den Betonplatten, 
Eingehende Besichtigung der Plattcnoberflachen (siehe Abbildung 2 

und 3),
Proben hinsichtlich Oberflachenliarte,
Beobachtung des Feuchtigkeitsverlustes des Betons wahrend der 

Nachbehandlungszeit,
Festigkeitsproben im Laboratorium,
Beobachtung der Untergrundreibung,
Wirkung der Eisenbewehrung auf dic Volumenveranderung der 

Platten.
Die wiclitigsten Erkenntnisse, die sich wahrend der 2 % jahrigeu 

Beobachtungsdauer ergaben, waren die folgenden:
Eine sorgfaltige Nachbehandlung, mag sie nun bestehen in 

einem Schutz durch feuchte Erde, Zeltplanen, Stroh.oder durch einen 
Anstrich mit hygroskopischen Bindemitteln (Kalzium Chlorid oder 
Natrium Silikat), verbessert dio Eigenschaften des Betons sowohl 
beztiglich der Festigkeit ais auch des Aussehens und der I-Iarte 
der Oberflache.

Jegliche Nachbehandlung muB, wenn sie wirksam sein soli, 
sobald ais móglich einsetzen, am besten sofort nach dom letzten Bc- 
arbeiten der StraBenoberflache.

Abb. 1. Auflegen von feuchten Zeltplanen 
auf die frisch hergestellten Betonplatten.

Das Wctter wahrend der Herstellung der Platten war meist lieiB, die 
Luftfeuchtigkeit sehr gering. Die Herstellung des Betons bei derartig 
heiBem W etter w ar deswegen erwunscht, weil man dann um so chor 
dio Wirkungen der einzelnen Nachbehandlungsarten erkennen konnte.

Dio verschiedenen Einflusse, dereń Wirkungen auf den Beton 
untersucht werden sollten, waren die folgenden:

Abb. 2. Oberflache einer Platte, die auf 
feuchtem Untergrund liegt, 24 Stunden 
lang nach der Herstellung m it feuchten 
Zeltplanen, sodann mit feuchter Erde 

13 Tage lang bedeckt war.

Verschiedener Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes.
Isolierung des Untergrundes gegen die Betonplatten durch Dach- 

pappzwischenlage,
. Nachbehandlung des Betons durch Bedeckung mit Erde, Stroh, 

Zeltplanen, ferner durch bituminose Anstriche, Behandlung mit 
Kalzium Chlorid und Natrium Silikat,

1 Ein eingehender Bericht uber die Versuchsanordnung findet 
sich in Public Roads vom Dezember 1926.

UnterBeriicksichtigung samtlicherUmstande erwies sich folgende 
Nachbehandlung ais dio wirksamstc:

Schutz des frischen Betons wahrend der ersten 24 Stunden durch 
feuchte Zeltplanen, sodann Bedeckung des Betons m it Sand, der
14 Tago feucht zu lialten ist.

Dic unmittelbar nach der Herstellung erfolgende Abdeckung 
des Betons mit feuchten Zeltplanen beugte weitgehendst einer Ab- 
blatterung der Oberflache vor, selbst in solchen Fallen, wo eine weitere 
Nachbehandlung sodann vollstandig unterblieb.

Unter ungiinstigen Verhaltnissen kann der Beton 40— 45%  
der urspriinglich vorhandenen Anmachwassermengen wahrend der 
ersten Wochen nach der Herstellung verlieren, und was noch wcitaus 
wichtigcr ist: es wurde festgestellt, daB %  des W asserverlustes bereits 

wahrend der ersten 24 Stunden nach der Ver- 
arbeitung eintrat. Hieraus erhellt, wieungemein 
wichtig es ist, daB die Nachbehandlung sofort 
nach dem Betonieren einsetzt.

Die Anwendung von bituminósen A11- 
strichen auf der StraBenoberflache vergr6Bert 
die Wirkung derTemperatur bei direkterSonnen- 
bestrahlung und zieht demzufolge gróBere 
Volumenveranderungen nach sich, ais sie sonst 
eintreten wurden. Unter gewissen Umstanden, 
kann dies zu einer sehr starken Vermehrung 
dor QuerriBbildung fiihren.

Der Einbau einzelner Querfugen, dio freie 
Ausdehnung und Zusammenziehung der Beton
platten erlauben, erwies sich einwandfrci ais 
Vorteil.

Die verschiedenen Nachbehandlungs- 
methoden der StraBenoberflache haben mcrklich 
dereń Hartegrad beeinfluBt. Einer der gllnstig- 
sten Werte ergab sich bei der ais am wirk- 
samsten beschriebenen A rt der Nachbehandlung.

Bei zunehmendem Prozentsatz derLangs- 
ariniorung nehmen die meBbaren Volumen- 
veranderungen der Platten ab, dio Spannungen 
in den Platten und die QuerriBbildungen
nehmen zu.

Der Kern des Problems der Nach
behandlung liegt u. E. in folgendem:

Durch den Nachbehandlungsschutz einer 
BetonstraBe ist anzustreben, daB die zufolge 

auBerer Einflusse hervorgerufenen Spannungen in den StraBen- 
platten niemals die Festigkeitsgrenze des jungen Betons tiber-
schroiten, und daB dem Beton namentlich in den oberen Schichten
die zur vollkommenen Hydratation des Zements notigen Wasser
mengen zu keiner Stunde fehlen, da hiervon wiederum Festigkeit und 
insbesondere Oberflachenharte der StraBe sehr weitgehend abhangt.

Es ist das Verdienst des Bureau of Public Roads, durch seine 
Versuchc in Arlington eine Reihe von Wegen aufgezeigt zu haben, 
die zur Yerwirklichung dieses Zieles fiihren konnen.

Abb. 3. Oberflache einer Platte, dic auf 
trockenem Untergrund liegt. Keinerlei 
Nachbehandlung. Zahlreiche ortlicho 
Schwindrisse zufolge der raschen Aus- 
trocknung des Betons im jungen Alter.

Betons bei don verschiedenen Nachbehandlungsmethoden gehabt zu 
haben. Die Zuschlagstoffe waren Potomac-FluBsand und Potomac- 
FluBkies, der Zement stammte aus einem Brand und war vorher 
nach den Normen gepriift und ais einwandfrci befunden worden1.
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Zur Wirtschaftslage. Der Ruckgang in der Beląstung der Arbeits
losenyersicherung, der auch in der ersten Halfte des September zu 
beobachten war, hat sich in der zweiten Monatshalfte noch etwas 
verst&rkt, wahrend im September des Vorjahres ein standiges An- 
steigen stattfand. Da einer Abnahme der Zahl der Hauptunter- 
stiitzungsempfanger in der Versicherung um tiber i o o o o  eine Zu- 
nahme der Zahl der Krisenunterstutzten um knapp 14000 gegeniiber- 
steht, ist die Belastuug beider Unterstutzungseinrichtungen mit einer 
Gesamtzahl von rd. 1966000 Ende September nur um wenig hoher 
ais Mitte des Monats. ' Hiervon entfallen annahemd 1494000 auf die 
Arbeitslosenyersicherung, iiber 472000 auf die Krisenunterstiltzung.

An verfugbaren Arbeitsuchenden waren bei den Arbeitsamtern 
am 30. September rd. 3088000 gemeldet. Die Zunahme, die in der 
ersten Halfte des Monats stattfand, hat sich also nicht in gleicliem 
MaBe fortgesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen, die nach Abzug der 
noch in Stellung oder in Notstandsarbeit befindlichen Arbeitsuchenden 
auf rd. 3030000 anzusetzen ist, hat gegenuber dem letzten Bericht 
um rd, 47000 zugenommen; wie immer sind in dieser Zahl sowohl 
die normale Fluktuation des Marktes wie ein gewisser Bestandteil an 
Erwerbsbeschninkten eingesclilossen.

Riickschliisse auf die Entwicklung der Konjunktur sind zur Zeit 
kaum móglich. Die Vorwegnalime von Auftragen der Reichspost und 
Reichsbahn scheint in einer Reihe von Betrieben zur Vermeidung von 
Entlassungen gefiihrt zu haben, hat dagegen nur in inaBigem Um
fange Neueinstellungen zur Folgę gehabt. Das Reichswohnungs- 
bauprogramm kann voraussichtlich erst im Oktober ganz wirksam 
werden, wahrend die ftir den Arbeitsmarkt ausschlaggebenden 
normalen Wohnungsbauprogramme jetzt zum gróBten Teil bereits 
ausgeschópft sind.

Der Beschaftigungsriickgang im Baugewerbe hat sich im ganzen 
gegeniiber der Vorberichtszeit etwas abgeschwacht.

Die Industrie- und sonstige private Bautatigkeit halt sich wie 
bisher in sehr engen Grenzen und geht einem friihen SaisonschluB 
entgegen.

Die n o r m a le n  W o h n u n g s b a u p ro g ra m m e  d e r  L a n d e r  
und Stadte neigen sich in den Monaten August und September ihrem 
Ende zu, namentlich soweit es sich um die Rohbauten handelte. 
Arbeiterentlassungen sind die Folgę. Die Ausfiihrung des R e ic h s -  
w o h n u n g s b a u p r o g ra m m s  setzte im Monat August ein, verstarkte 
sich im September und wird im Oktober in vollem Gang sein. Teil
weise werden hierfiir Arbeiter neu eingestellt, teilweise werden Arbeiter 
weiter beschaftigt, die sonst zur Entlassung kommen wtłrden. Die 
Wirkungen der zu Ende gehenden Normalbauprogramme und des zu
satzlichen Reichswohnungsbauprogramms tiberschneiden sich daher.

Dic fiir das Reichsprogramm vorgesehenen 100 Millionen RM. 
sind etwa ein Zchntel der Hauszinssteuer, die jahrlich von den Landern 
und Gemeinden fur die Finanzierung des Wohnungsbaues verwendet 
wird. Es ist deshalb ohne weiteres verstandlich, daB die in den Herbst- 
monaten regelmaBig einsetzenden Entlassungen von Bauarbeitern 
durch die Wirkungen des Reichsprogramms nicht beseitigt, sondern 
nur gemildert werden kónnen. Aber auch das ist schon ein groBer 
Yorteil ftir die tortbeschaftigten Arbeiter und die Gesamtwirtschaft.

O stp re u B e n  verzeichnete in der Berichtszeit eine Belebung 
(Riickgang der Zahl arbeitsuchender Fach- und Hilfsarbeiter um 840 
auf 9750), dic zwar gering, aber in der jetzigen Jahreszeit bedeutsam 
ist. In S c h le s ie n  kam es verschiedentlich zu Entlassungen, doch 
konnte Oberschlesien einen Riickgang der Arbeitsuchendenzahl bei 
den Baufacharbeitem um 288 auf 7815 feststellen. N ie d e r s a c h s e n  
und W e s t fa le n  berichten, daB die Zahl der Zugange nicht die Hóhe 
der Vorberichtszeit erreicht habe. Die anderen Landcsarbeitsamts- 
bezirke verzeichnen mehr oder weniger eine Verschlechterung der 
Lage. Die Arbeitsuchendenzahl ist in B r a n d e n b u r g , N o rd m a r k , 
R h e in la n d  (um uber 2600 Fach- und Hilfsarbeiter), H e sse n  (um 516 
auf 21297 1'acliarbeiter), M it t e ld e u t s c h la n d  (um rd. 1000 Arbeit- 
suchende), S a c h s e n  (um 610 Bauhilfsarbeiter), B a y e r n  und S iid - 
w e s t d e u ts c h la n d  (um 1900 Fach- und Hilfsarbeiter) gestiegen.

Bei don Einzelberufen ist die Entwicklung in den Bezirken ver- 
schieden. Nur Ofensetzer waren anscheinend allgemein etwas reger 
nachgefragt, In OstpreuBen machte sich sogar ein Mangel an Ofcn- 
setzern bemerkbar. Nach einer Mitteilung aus Sachsen haben dic 
Ofensetzer in Chemnitz beschlossen, nur 53 Stunden wóchentlich zu 
arbeiten, um dadurch einer gróBeren Anzahl arbeitsloser Berufs- 
genossen Arbeitsverdienst zu verschaffen.

PreuBen und der Bau des Mittellandkanals. In einzeln n Blattern 
wird die PreuBische Staatsregierung fiir die Einstellung de., Baues des 
Mittellandkanals verantwortlich gemacht. Insbesondere wird ange- 
fiihrt, daB PreuBen sich weigere, seinen Anteil an den Baukosten bereit- 
zustellen. Hierzu erklart der Amtliche PreuBische Pressedienst 
folgendes:

„D ie  Entscheidung, ob der Bau eingestellt werden muB, liegt 
allein in der Hand der Reichsregierung. Ihr untersteht nach der 
Reichsverfassung die Verwaltung der ReichswasserstraBen. A ller
dings sind die beteiligten Lander, darunter PreuBen, vertraglich ver- 
pflichtet, ein Drittel der Baukosten aufzubringen. In dem Vertrage 
heiBt es aber im § 8 ausdriicklich, daB PreuBen nur unter dem Vorbe-

halt der gesetzlichen Bereitstellung der Mittel zur Zahlung verpflichtef 
sei, d. h., daB es nur dann die Zahlungen leisten darf, wpnn es tat" 
sachlich die Mittel dazu bereit hat. Das ist zur Zeit nicht der Fali. 
denn aus laufenden Etatsm ittejn kónnen die orforderlichen Auf
wendungen nicht bestritten werden, und die Aufnahme einer Anleihe 
verbietet sich bei der jetzigen Lage der Finanzen in Reich und Landern 
auch im Interesse der Reichsfinanzverwaltung von selbst. Die Auf- 
rechterhaltung geordneter Finanzen ist bisher der oberste Grundsatz 
der preuBischen Finanzgebarung gewesen. E r wird es auch in Zukunft 
zum Segen Preuflens, des Reichs und der ganzen deutschen W irtśchaft 
bleiben."

Gegen die Regiearbeit im neuzeitlichen StraBenbau hat der Ge-
scliaftsfiihrer der Vereinigung fiir neuzeitlichen StraBenbau, Dr.-Ing. 
Dr. rer. poi. R e n ts c h , Frankfurt a. M., in einem Aufsatz Stellung ge
nommen, der in einer Anzahl von Fachzeitschriften zum Abdruck ge- 
langt ist. E r vertritt zutreffend die Ansicht, daB in den Behórden, die 
den Personalabbau den Erfordernissen entsprechend durchgefiihrt 
haben, gar keine Arbeitskrafte vorhanden sein konnten, um Regie- 
bauarbeiteń zu leiten. Da die Untemehmerschaft iiber bessere Gerate 
und gróBere Erfahrungen verfuge und auch die Baustoffe wahrschein- 
lich gdnstiger einkaufen konne, sei m it Sicherheit anzunehmen, daB 
die Behórden nicht billiger ais das freie Gewerbe zu arbeiten in der 
Lage sind. E r faBt die Gesichtspunkte, die dafur sprechen, daB das 
Unternelimertum preiswerter ais die Behórden arbeitet, wie folgt, 
zusammen:

1. Ais Erwerbsunternehmen: Streben nach Entfaltung hóclister 
Produktivitat sowie Rentabilitat.

2. Schnelle EntschluBfahigkeit und rasche Einstellung auf die 
Wirtschaftslage.

3. Umfangreiche Erfahrungen, die ein GroBunternehmen durch 
Tochtergesellschaften in verschiedenen Landesteilen noch verviel- 
fachen kann.

4. Innere Ausgleichsmóglichkeiten, welche sich besonders bei 
GroBunternehmungen bieten, und die dadurch ermóglichte rationelle 
Ausnutzung der Betriebsmittel.

5. Hervortretende Initiative im Aufspuren von Verlustquellen 
und Ausprobieren von technischen Verbesserungen, die der Ansporn 
nach gróBter Rentabilitat des Kapitals erzwingt.

6. Die Konkurrenz der verschiedenen Privatuntcrnehmungcn 
fórdert die Auslese der Besten.

7. Fehlen jeglicher Ressortschwierigkeiten, welche die Arbeit von 
Regiebetrieben nicht seiten stark lahmt.

Zum SchluB wird darauf hingewiesen, daB sowohl die Untcr- 
nehmungen ais auch dio erprobten und erfahrenen Angestellten in 
Zeiten der W irtschaftsnot fordem muBten, daB die praktische Betati- 
gung der óffentlichen Hand eingestellt und der Privatwirtschaft Be- 
schaftigung gegeben wird.

Steuerliche Behandlung von Bilanzriickstellungen fiir Gewahr- 
leistungs- bzw. Garantieverpflichtungen im Baugewerbe. Ein Landes- 
finanzamt hat an die nachgeordneten Finanzamter die nachstehende 
Anordnung herausgegeben:

,,Vielfach tibernehmen Bauunternehmer vertraglich, und zwar 
auf eine gewisse Zeit, Garantieverpflichtungen fiir Mangel, die sich 
nach Ubernahme an den von ihnen ausgefuhrten Bauten herausstellen. 
Da sie mit der Móglichkeit rechnen miissen, innerhalb der Garantie- 
frist aus den ilbernommenen Verpflichtungen in Anspruch genommen 
zu werden, ergibt sich die Berechtigung, in den Bilanzen eine ent- 
sprechende Riickstellung zu machen.

Insoweit am Bilanzstichtage eine derartige Garantieverpflich- 
tung vorgelegen hat, bestehen gegen die steuerliche Beriicksichtigung 
der dafur gemachten Riickstellungen an sich keine grundsatzlichen 
Bedenken, Es ist aber die Frage zu priifen, in welcher Hóhe Riick
stellungen dieser A rt steuerlich Beriicksichtigung finden kónnen. Da
bei ist zu beachten, daB auch bei Vereinbarung einer bestimmten 
Garantiesumme der Umfang der Garantieverpflichtung, m it der vor- 
aussichtlich zu rechnen ist, nur im Wege der Schatzung ermittelt 
werden kann, da im Zeitpunkte der Riickstellung noch keineswegs 
feststeht, ob und bis zu welcher Hóhe die Garantiesumme in Anspruch 
genommen werden wird.

Ais Richtlinien fiir die Schatzung kónnen jedenfalls nur die in 
den einzelnen Betrieben beziiglich der Hóhe der cingetretencn Haf- 
tungsverbindlichkeiten tatsachlich gesammelten Erfahrungen dienen.

Es erscheint daher geboten, daB die Baufirmen zur schatzungs- 
weisen Errechnung der in die Bilanz aufzunehmenden Garantie- 
verpflichtungen die in einer abgeschlossenen Rechnungsperiode wirk- 
lich entstandenen Ersatzverpflichtungen m it den ausgefiłhrtcn Bauten 
in Beziehung bringen, fiir welche die Garantiefristen in der betr. 
Periode noch nicht abgelaufen sind und an Hand des hieraus fest
gestellten Erfahrungssatzes und der noch laufenden Garantiefristen 
die Hóhe der in die Bilanz aufzunehmenden Verpflichtungen ermittelt. 
Ais Erfahrungssatz ist billigerweise nicht das Ergebnis eines Jahres, 
sondern das durchschnittliche Ergebnis móglichst vieler Jahre heran- 
zuziehen.
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Sofern die cntstehenden Garantieleistungen je nach der Art der 
Ubernonimenen Verpflichtungen starken Schwankungen unterliegen, 
ist es erforderlich, nicht nur einen, sondern entsprechend mehrere Er- 
fahrungssatze zu errechnen und mit deren Hilfe die Schatzungser- 
rechnung durchzufuhren.

Insoweit Ruckstellungen beim Ablauf der Garantiefristen nicht 
zur Deckung von Ersatzyerpflichtungen in Anspruch genommen 
worden sind, bilden sie steuerpflichtiges Einkommen des Jalires, in 
dem entweder die Garantieverpflichtung erlischt oder in dem eine 
anderweite Regelung etwa erhobener Anspriiche stattfindet.

Die entsprechenden Grundsatze gelten auch fur die Gewiihr- 
leistungsverbindlichkeiten, die nicht auf yertraglicher, sondern auf 
gesetzlicher Grundlage, insbesondere auf den gesetzlichen Bestim
mungen iiber die Mangelhaftung bei Werkyertragen beruhen."

Erhóhung der Beitrage zur Arbeitslosenversicherung. Unter Be- 
zugnahme auf § 4 der Notverordnung zur Arbeitslosenversicherung vom
26. Juli 1930 hat das Reicliskabinett beschlossen, die Beitrage in der 
Arbeitslosenversicherung von 4-% auf 6 % %  des maBgebenden Arbeits- 
entgeltes zu erhóhcn. Die Erhóhung ist mit Wirkung ab 6. O k to b e r  
1930 in K raft getreten.

Der Vorstand der Reichsanstalt fiir Arbeitsyermittlung und 
Arbeitslosenyersicherung, mit dem sich die Reichsregierung vor ihrem 
BeschluB ins Benehmen setzen muBte, hatte die Erhóhung einstimmig 
a b g e le h n t . Wenn sich die Reichsregierung trotzdem zu der E r
hóhung entschloB, so geschah dies deshalb, weil nach den Berechnungen 
der Reichsanstalt anderenfalls fiir die kommenden fiinf W'intermonate 
mit einem weiteren Defizit von 400 Mili. RM gerechnet werden mttBte. 
Von der A b s t u fu n g  der Beitrage, d. h. der Einfiihrung von G e- 
fa h r e n k la s s e n , die in der Notverordnung vom 26. Juli 1930 ais 
zweiter Weg zur Beseitigung eines im laufenden Haushaltsjahr noch 
auftretenden Defizits yorgesehen war, hat die Reichsregierung wohl 
deshalb abgesehen, weil sie eine Erhóhung derEinnahmen kaum bringen 
diirfte. Diese Frage will die Reichsregierung offenbar auch erst im R ah
men der angekundigten Versicherungsreform priifen und entscheiden.

Die Beitragserhóhung wird der Reichsanstalt yoraussichtlich 
fiir die kommenden Wintermonate eine Mehreinnahme von 200 Mili. 
Reichsmark bringen. Die dann noch fehlenden 200 Mili. RM muB das 
Reich zuschieBen.

Senkung des ZinsfuBes fiir Zwischenkredite. Im Verlauf der Bau- 
kostensenkungsbestrebungen der Reichsregierung hat sich die Deutsche 
Bau- und Bodenbanlc A.-G. bereit erklart, Zwischenkredite fiir das zu- 
satzliche Wohnungsbauprogramm zu 7 % %  zu geben. Dies hat zu 
einer Auseinandersetzung mit den gemeinnutzigen Wolmungsftlrsorge- 
gesellschaften gefiihrt, die ebenfalls Zwischenkredite gewahren, dafiir 
bis jetzt aber noch 8]/2%  forderten. Da sie sich gezwungen sahen, 
nnn auch ihrerseits den Zinssatz, und zwar teilweise bis auf 7% , zu er- 
maBigen, bezeichneten sie das Vorgehen der Bau- und Bodenbank ais 
eine unbillige Konkurrenz. Erfreulicherwei.se ist bei diesem Streit die 
Bauwirtschaft der lachende Dritte, denn sie kommt dadurch dem so 
wichtigen Ziel der Zinskostensenkung wieder ein kleines Stiick naher.

Die Internationale Hypothekenbank. Die in Amsterdam gegriin- 
dete Internationale Hypothekenbank, die auf franzósische Initiatiye 
zuriickgeht und im wesentlichen franzósischem EinfluB unterliegt, 
hat in bescliranktem Umfang ihre Tatigkeit ais Bank der Hypotheken- 
banken Europas aufgenommen. Bekanntlicli ist Deutschłand durch 
die Darmstadter Bank, allerdings nur sehr schwach, an dem inter- 
nationalen Institut beteiligt.

Umsatzsteuer bei Bauarbeiten fiir gemeinniitzige Betriebe? In
einer Entscheidung vom 29. Oktober 1926 —  V  A 676/26 —  hat der 
Reichsfinanzhof entschieden, daB die letzte Lieferung (Bauleistung), 
die unmittelbar an ein gemeinniltziges Siedlungsuntemehmen erfolgt, 
auf Grund des Reichssiedlungsgesetzes yom 11. August 1919 umsatz- 
steuerfrei ist.

Nach § 29 dieses Gesetzes und nach § 36 des Reichsheimstatten- 
gesetzes vom 10. Mai 1920 sind alle Geschafte und Verhandlungen, die 
zur Durchfiihrung von Siedlungsverfahren im Sinne dieser Gesetze 
dienen, ,,von a lle n  Gebiihren, Stempelabgaben und Steuern des 
Reichs, der Lander und sonstigen óffentlichen Kórperschaften befreit". 
Infolgedessen kónnen gemaB § 3 UStG . und § 33 der erganzenden 
Durchfuhrungsbestimmungen Bauleistungen und sonstige Lieferungen 
fiir Siedlungsunternehmungen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes 
und des Reichsheimstattengesetzes aućh beim Unternehmer umsatz- 
steuerfrei bleiben. Diese Ausnahmeyorschrift gilt aber nicht fiir a lle  
gemeinnutzigen Unternehmungen, weil nach §3  Ziffer 3 U StG . a is  
R e g e l nur solche Unternehmen, deren Zwecke ausschlieBlich gemein- 
nutzig oder woliltatig sind, von der Umsatzsteuer befreit sind, wegen 
solcher Umsatze, die d ie se n  Zwecken u n m it t e lb a r  dienen, d. h. 
eine gemeinniitzige Siedlungsgesellschaft, die ein Grundstuck yerkauft, 
hat fur die vereinnahmten Entgelte keine Umsatzsteuer zu entrichten, 
wohl aber ist der Bauunternehmer, der die Bauleistung erbracht hat, 
umsatzsteuerpflichtig, weil sein Umsatz nicht u n m it t e lb a r  gemein- 
niitzigen Zwecken diente.

Die engen Steuerbefreiungsvorschriften des Reichssiedlungs
gesetzes und des Reichsheimstattengesetzes kónnen also nicht auf 
alle gemeinniltzigen Unternehmungen ausgedehnt werden.

Die Neuregelung der Wohnungswirtschaft im Finanzplan der 
Reichsregierung vom 1. Oktober 1930. Der der Offentlichkeit am
1. Oktober 1930 bekanntgegebene Finanzplan der Reichsregierung 
befaBt sich in Abschnitt IV  m it der Neuregelung der Wohnungs- 
wirtschaft. Es wird darin zunachst festgestellt. daB die Reichs
regierung die Linie der Wohnungsbaupolitik, die in ihrem zusatzlichen 
Bauprogramm fiir das Jahr 1930 yorgezeichnet ist, grundsatzlich 
weiter yerfolgen will. Die im Jahre 1931 in Aussicht genommenen 
Neubauwohnungcn sollen aber nach Ausstattung und GroBe dem 
allgemeinen Notstand, der tragbare Mieten erfordert, angepaBt werden. 
Das Programm soli im wesentlichen wie folgt finanziert werden:

400 Millionen RM. sollen zu Zwecken der Kapitalhergabe (Haus- 
zinssteuerhypotheken) und zur Verbilligung der Mieten in Form yon 
/-ins- und Mietzinszuschussen aus Hauszinssteuermitteln zur Ver- 
fiigung gestellt und ausschlieBlich an den Orten dringenden Bedarfs 
eingesetzt. werden.

Weitere 400 Millionen RM. sollen im Wege der Einzelbeleihung 
oder durch Anleihen aufgebracht werden. Bei der Beschaffung will 
das Reich erforderlichenfalls seine Hilfe zur Verfugung stellen.

Die plótzliche Kiirzung der aus Hauszinssteuermitteln fiir 
den Wohnungsbau zur VerfUgung gestellten Mittel von etwa 
805 Millionen RM. im Jahre 1930 auf 400 Millionen"RM. im Jahre 1931, 
erscheint bedenklich, da es sehr ungewiB sein dUrfte, ob die aus- 
fallenden 400 Millionen RM., wie yorgesehen, aus dem freien Kapital- 
markt, selbst wenn vom Reich Kapitał- und Zinsgarantien gegeben 
werden, zur VerfUgung stehen werden. Nachdem der gewerbliche 
Hoch- und Tiefbau infolge der Wirtschaftskrise stark gesunken ist, 
droht u. a. nun aucli auf dem Gebiete des Wohnungsbaues ein starker 
RUckgang. Gegen den Plan, Zins- und MietzinszuschUsse aus Haus
zinssteuermitteln bereitzustellen, bestelien erhebliche Bedenken, weil 
die hierfur erforderlichen Betrage in wenigen Jahren sehr erheblich 
anschwellen m iissen und nach den bisherigen Erfahrungen keine 
sichere Gewahr besteht, daB die Subyentionen fiir langere Zeit durch- 
gefuhrt werden kónnen. Eine Aufhebung des Wohnungsmangel- 
gesetzes und eine I.ockerung des Mieterschutzes, die nach dem 
Programm bis zum 1. April 1936 yorgesehen sind, dUrfte nur móglich 
werden, wenn entschiedener ais bisher auf eine Angleichung der Alt- 
und Neubaumieten durch Erhóhung der ersteren hingewirkt wird. 
Hierzu nimmt das Programm leider nicht Stellung. Die baugewerb- 
lichen Spitzenyerbande sind in eine Erorterung der Piane der Reichs
regierung iiber die Neuregelung der Wohnungswirtschaft eingetreten 
und werden in KUrze Stellung nehmen. Trotzdem die scliwere Finanz- 
lage, in der sich das Reich, die Lander usw. sowie die Gesamtwirtscliaft 
befinden, wird ein langsamer Wechsel in der A rt der Finanzierung 
der Wohnungsbauer erfolgen mussen. Eine Erhóhung der fUr 1931 
yorgesehenen Mittel fiir Hauszinssteuerhypolheken erscheint not- 
wendig.

Rechtsprechung.
Grundsatze fiir die Festsetzung der Schiedsrichterhonorare bei 

Fehlen einer Vereinbarung. (Urteil des Oberlandesgericlits Frankfurt 
vom 28. Oktober 1929 —  3 U 154/29.)

Fiir die Beinessung der HonoraransprOche der Schiedsrichter 
ist dayon auszugelien, daB die Schiedsrichter ihre Tatigkeit ais ent- 
geltliche zur Yerfiigung gestellt haben, und § 612 BG B. entsprechend 
anzuwenden. FUr die Hóhe der YergUtung ist in erster Linie eine 
etwaige yertragliche Bestimmung der Vertragsparteien maBgebend. 
In Ermangelung einer solchen bemiBt sich die VergUtung nach einer 
bestehenden Taxe oder nach der Oblichkeit. Eine einseitige Festsetzung 
des Honorars im Schiedsspruch selbst hat nur die Bedeutung eines 
rechtsgeschaftlichen Vorschlags zur Einigung Uber die Hóhe, und ist 
nur bindend, wenn die Parteien diesen Yorschlag ausdrUcklich oder 
stillschwcigend angenommen haben. Yerweigern die Parteien die An- 
erkennung, so wird der Vorschlag hin fallig.

Fehlt es an einer besonderen Vereinbarung, so fragt es sich, da 
eine obrigkeitliche Taxe nicht besteht, ob eine allgemeine Ublichkeit 
hinsichtlich der Bemessung des Schiedsgerichtslionorars besteht, die 
ais Parteiwille zu unterstellen ware. Wenn auch in manchen Fallen 
die Honorare nach einer bestimmten Weise berechnet werden, und diese 
A rt der Berechnung sich wiederholt hat, so ist doch damit nicht nach- 
gewiesen, daB eine bestimmte Ubung derart einheitlich und fortgesetzt 
stattfindet, daB sie allgemein ais die Regel anerkannt, und ais den 
Beteiligten bekannt yorauszusetzen ware. Es laBt sich weder eine 
ubliche Vergiitung von je drei GebUhren auf Grund der Rechtsanwalts- 
gebUhrenordnung an jeden Schiedsrichter noch eine andere allgemeine 
feste Ubung feststellen.

Bei der Bestimmung des danach allein maBgebenden angemesse- 
nen Betrags scheidet zunachst eine Anwendung des Gerichtskosten- 
gesetzes aus. Denn die Gerichtsgebuhren stellen keine Vergiitung fUr 
eine Gegenleistung dar und sind demgemaB in ihrer Hóhe nicht nach 
dem Gesichtspunkt des Entgelts fiir geleistete Tatigkeit bestimmt 
worden. Das Schiedsrichterhonorar soli ein Entgelt fUr die Tatigkeit 
ais Richter sein. Die yon einem Anwalt im Verlaufe eines Prozesses 
aufgewandte Muhe steht nach ihrem Inhalt, auch nach ihrer Dauer der 
Tatigkeit der Richter des gleichen Prozesses nahe. Die Tatigkeit eines 
Schiedsrichters und eines Rechtsanwalts sind, auch nach derAuffassung 
der Beteiligten in yielen Fallen gleich zu bewerten, soweit der Ge
sichtspunkt des Yerhaltnisses yon Leistung und Gegenleistung und
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dereń entgeltlichen Bewertung in Bctracht kommt. Ohne Riicksicht 
auf die sonstige berufliche, hier unerhebliche, Tatigkeit der Schieds
richter, ist es daher angemessen, gemaB der Rechtsanwaltsgebiihren- 
ordnung die Tatigkeit jedes Schiedsrichters je mit einer einmaligen 
ProzeBgeblihr und einer einmaligen Verhandlungsgebiihr abzugelten. 
Dcm Vorsitzenden des Schiedsgerichts, der ais Leiter desYerfahrens 
eine gewisse Mehrarbeit aufzubringen hat, sind die Gebiihren nach den 
Satzen fur einen Anwalt beim Oberlandesgericht zuzubilligen.

Zum Anspruch auf Vorlegung von Akten eines Schiedsgerichts. 
(Urteil des Oberlandesgerichts Celle, 4. Zivilsenat, vom 29. Oktober
1929 —  IV  U 335/23.)

Durch Klage vor dem Amtsgericht H. hatte M. die Aufliebung 
eines von dem Schiedsgericht des S.-Verbandes erlassenen Schieds- 
spruches beantragt, durch den er zur Zahlung von M 12 000 an R., 
sowie zur Rechnungslegung verurteilt worden war. Die Aufhebungs- 
klage wird auf das Fehlen eines wirksamen Schiedsvertrages, auf 
mangelndes rechtliches Gehór und unzureichende Begriindung des 
Schiedsspruches gestfitzt. Das Amtsgericht H. hat dem M. aufgegeben, 
binnen einer bestimmte]i Frist die Schiedsgerichtsakten herbeizu- 
schaffen. M. hat seine Klage gegen den beklagten S.-Verband, der die 
Herausgabe der Schiedsgerichtsakten verweigerte, dahin erweitert, 
dem Klager oder einem vom Klager zu beauftragenden Dritten die 
Einsicht in die Schiedsgerichtsakten zu gestatten, bzw. die Schieds- 
gerichtsakten dem Klager oder einem von ihm zu beauftragenden 
Dritten vorzulegen.

Zunachst ist der Einwand, die Klage hatte gegen den Obmann 
des Schiedsgerichts, nicht gegen den S. -Verband, gerichtet werden 
mussen, nicht stichhaltig. Aus den Satzungen ergibt sich, daB der
S.-Vcrband nach MaBgabe besonders aufgestellter Grundsatze dic 
scliiedsrichterliche Tatigkeit ausiibt. Der Geschaftsfiihrer des S.-Ver- 
bandes ist der dauernde Obmann des Schiedsgerichts. Der Hinweis 
des beklagten Verbandes auf die Notwendigkeit der Unabhangigkeit 
des Schiedsgerichts vom Verbande selbst gehen am K em  der Sache 
vorbei, da es sich nicht um einen Eingriff in die richterliche Tatigkeit 
des Schiedsgerichts, sondern um die „tatsachliche Innehaltung", 
den Besitz der Akten, handelt. den Besitz der Akten handelt. Der 
beklagte Verband tibt aber durch seine Angestellten die tatsachliche 
Verftigungsgewalt an den Akten aus.

Sachlich ist aber der Vorlegungsanspruch nicht gerechtfertigt. 
Einmal kann sie nicht auf § Sio  B G B . gestiitzt werden. Die Aus- 
dehnung des Begriffs „U rkunde" auf den Sachinbegriff ,,Akten" ist 
bedenklich, bei Akten sind vielmehr die Einzelurkunden, dereń Vor- 
legung begehrt wird, bestimmt zu bezeichnen. Es ware also erforder- 
lich, daB samtliche Bestandteile der Schiedsgerichtsakten ais Einzel
urkunden im Interesse des Klagers errichtet oder daB in jeder Urkunde 
ein zwischen dem Klager und einem andern bestehendes Rechtsver- 
haltnis beurkundet ist. Diesem Erfordernis wird aber nicht durch die 
Erwagung geniige getan, daB durch die Anhangigkeit der Klage vor 
dem Schiedsgericht —  ahnlich wie im ordentlichen ProzeB —  ein 
satzungsmaBig vorgesehenes ProzeBrechtsverhaltnis zwischen dem 
Rechtsuclienden und dem S.-Verband eingeleitet werden und daB 
der Niederschlag dieses Rec.htsverhaltnisses in den ProzeBakten ge
funden werden muB, die deshalb ais einheitliches Ganzes zu werten 
sind.

Dagegen bietet § 809 B G B . an sich eine geeignete Reclitsgrund- 
lage fiir den Vorlegungsanspruch. Denn ais vorzulegende „Sachen" 
kónnen auch Akten angesehen werden. Klager muB nur darlegen, dafi 
ihm ein Anspruch in Ansehung dieser Sache zustehe oder daB er sich 
vergewissern wolle, ob dies der Fali ist. Hierzu gentigt es, daB Klager 
seine Aufhebungsklage auf den Inhalt der Schiedsgerichtsakten, also 
auf dereń Existenz und Beschaffenheit, sttitzt, daher zur Begriindung 
der Klage der Einsicht in die Akten bedarf. Die Schiedsgerichtsakten 
pflegen nun aber auch Bestandteile zu enthalten, dereń Bekanntwerden 
gegeniiber den Parteien unerwiinscht ist, insbesondere die schriftlichen 
MeinungsauBerungen der Schiedsrichter, die haufig nicht zu einer 
nUlndlichen Beratung zusammenkommen kónnen und daher auf den 
Weg des schriftlichen Gedankenaustausches angewiesen sind. Im In
teresse der Wahrung des Beratungsgeheimnisses den Parteien gegen- 
tiber muB daher eine Partei, welche die Einsichtnahme in die g e 
s a m te n  Schiedsgerichtsakten verlangt, klarlegen, daB ihr Interesse 
an der Besichtigung nur durch Vorlegung der gesamten Akten be- 
friedigt werden kann. Daran fehlt es aber hier. Denn zum Beweise 
fiir die geltend gemachten Aufhebungsgriinde geniigen die Ausfertigung 
des Schiedsspruchs und die den Parteien erteilten Protokollabschriften.

Die Klage vor dem ordentlichen Gericht auf Feststellung, daB 
ein Schiedsgericht yereinbart ist, kann schon vor Einleitung des Schieds- 
gerichtsverfahrens gegen die Partei erhoben werden, welche die Zu
standigkeit des Schiedsgerichts bestreitet. (Urteil des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe vom 5. Juni 1929. —  1 Z B R  9/29.)

Zwischen L. und M. war streitig geworden, daB fur bestimmte 
Streitigkeiten zwischen ihnen durch Vereinbarung ein Schiedsgericht

zustandig sei. L. hatte gegen M., der die Zustandigkeit des Schieds
gerichts bestritt, auf Feststellung geklagt, daB fur seine Streitigkeiten 
gegen M. ein Schiedsgericht zustandig sei. Das Oberlandesgericht 
hat im Gegensatz zum Landgericht, das die Klage des L. abgewiesen 
hatte, im Urteil festgestellt, daB die Streitteile durch Vertrag sich Yer
pflichtet haben, iiber ihre auf Grund dieses Vertrages entstehenden 
Meinungsverschiedenheiten ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen.

Das Oberlandesgericht ist der Auffassung des Landgerichts, 
das ordentliche Gericht konne nicht die Priifung des Schiedsgerichts 
Yorwegnehmen, nicht beigetreten. Die Aufhebung des Schiedsspruches 
kann beantragt werden, wenn das Verfahren unzlassig. (§ 1041, 
Ziff. 1, ZPO.) Dies trifft insbesondere dann zu, wenn der Wille der 
Parteien bei AbschluB des Vertrages nicht dahin ging, daB ein Schieds
gericht entscheiden, also zustandig sein solle. H at aber, gemaB § 1041, 
Ziff. 1, ZPO., das ordentliche Gericht n a c h  Fallung des Schieds
spruch iiber diese Frage zu entscheiden, so ist nicht einzusehen, 
weshalb es nicht auch schon v o r  dem Zusammentritt des Schiedsge
richts tiber diese Frage soli entscheiden kónnen, falls an der Ent- 
scheidung ein Interesse besteht. Eine Entscheidung vor Fallung des 
Schiedsspruches kann, wenn, wie vorliegend, ernstlicher Streit iiber 
die Zulassigkeit des Schiedsgerichtsverfahrens besteht, lediglich der 
Beschleunigung des Verfahrens und der Kostenerspamis dienen. Es 
besteht daher ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung.

Weigcrt sich das Schiedsgericht, seine Zustandigkeit anzuer- 
kennen, so tritt notwendig die Zustandigkeit des ordentlichen Gerichts 
ein. Denn die Durchfiihrung des schiedsrichterlichen Verfahrens ist 
dann unmóglich, es muB nunmehr unter allen Umstanden das ordent
liche Gericht erkennen. A uf keinen Fali kann eine der Parteien ver- 
langen, zunachst dem Schiedsgericht die Móglichkeit zu gewahren, 
seine Zustandigkeit zu verneinen. Vielmehr hat das ordentliche Ge
richt in jedem Falle, wo ernstliche Zweifel gegen die Zustandigkeit des 
etwa anzurufenden Schiedsgerichts bestehen, auf Antrag eines Teils 
iiber die Zulassigkeit oder Unzulassigkeit des schicdsgerichtlichen Ver- 
fahrens zu entscheiden. Hierzu steht es nicht in Widerspruch, dafi 
gemaB §§ 1037, 1046 ZPO. eine derartige Entscheidung nach Ein
leitung des Schiedsverfahrens yorgesehen ist. Dem Schiedsgericht 
wird damit auch nicht vorgegriffen. Bei berechtigter Ablehnung 
der Kompetenz durch das Schiedsgericht stimmt dieses mit dem 
ordentlichen Gericht iiberein. Im gegenteiligen Fali wird einer un- 
gerechtfertigten Entscheidung des Schiedsgerichts durch die Ent
scheidung des ordentlichen Gerichts vorgebeugt.

Durch das Urteil des ordentlichen Gerichts, welches die Klage auf 
Grund der Einrede des Schiedsvertrages rechtskraftig abweist, ist die 
Zustandigkeit des Schiedsgerichts festgestellt. (Urteil des Oberlandes
gerichts Breslau vom 17. Dezember 1928 —  17 K  109/28.)

A. und D. hatten sich fiir alle Streitigkeiten aus einem Paclit- 
vertrag iiber eine Gastwirtschaft vertraglich einem Schiedsgericht 
unterworfen. Der Verpachter A. hatte gegen den Pachter D. wegen 
Zahlung rtickstandiger Pacht und Raumung vor dem ordentlichen 
Gericht geklagt, welches die Klage auf die von D. erhobene Einrede 
des Scliiedsvertrages abwies. A. klagte nunmehr vor dcm Schiedsge
richt gegen D. auf Zahlung der riickstandigen Pacht, Rauinung und 
Schadensersatz. D. wendet ein, daB der Vertrag sich ais Miete, nicht 
ais Pacht darstelle, weil Inventar tatsachlich nicht iiberlassen sei 
und daher das Mietschóffengericht ausschlieBlich zustandig sei. Das 
Schiedsgericht verurteilt D. zur Raumung und Zahlung des riickstan
digen Pachtzinses und Schadenersatz. D. verlangt darauf m it Klage 
vor dem ordentlichen Gericht Aufhebung des Schiedsspruchs, weil in
folge der aussćhliefilichen Zustandigkeit des Mietschóffengerichts das 
Schiedsgericht unzustandig gewesen sei.

Das Oberlandesgericht hat in Obereinstimmung mit dem I.and- 
gericht die Klage des D. auf Aufhebung des Schiedsspruches abge
wiesen. D a die Entscheidungsgriinde an der Rechtskraft nicht teil- 
nehmen, kann es zwar zweifelhaft sein, ob nach dem lediglich die Klage 
des A. abweisenden Urteil des ordentlichen Gerichts rechtskraftig 
feststeht, daB das yereinbarte Schiedsgericht zustandig ist. Jedoch 
ist nicht die tote ,,Formel", sondern der in der Formel zum Ausdruck 
gelangte Gedanke, der mit Hilfe der Griinde zu ermitteln ist, Trager 
der Rechtskraft, und zwar in dem Sinne, daB der Richter des zweiten 
Prozesses an diejenige Entscheidung gebunden ist, die das Urteil ent- 
lialt. Nacli den Griinden des ersten Urteils ist aber die Klage des A. 
abgewiesen, weil tiber den Rechtstreit das vereinbarte Schiedsgericht 
zu entscheiden hatte. Diese Entscheidung ist in dem Sinne der 
Rechtskraft fahig, dafi ais rechtskraftig festgestellt anzusehen ist, 
daB der geltend gemachte Anspruch nur vor dem vertraglichen Schieds
gericht zu verfolgen ist. Nur diese Auffassung hat ein befriedigendes 
Ergebnis. Die gegenteilige Ansicht hatte zur Folgę, daB das schieds- 
richterliclie Verfahren unzulassig ware, einer nochmaligen Klage vor 
dem ordentlichen Gericht die Einrede der bereits durch das ordentliche 
Gericht rechtskraftig entschiedenen Sache durch Klageabweisung ent- 
gegenstehen wiirde.
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B e k a n n tg e n ia c lite  A n m c ld u  ngen.
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 38 vom 18. September 1930.

KI. 5 b, Gr. 41. L 74 392. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Lubeck. Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung und 
Fórderung von Kohle in Braunkolilentagebauen. 14. II. 29.

KI. 5 1), Gr. 41. L  74 401. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Lubeck, Karlstr. 60— 92. Verfahren zum Betrieb von Tage- 
bauen; Zus. z. Anm. L  74 392. 28. II. 29.

KI. 190, Gr. 11. K  104 451. Ernst Kuerts, Stettin, Augustastr. 44.
Strafienpflastersetzmaschine. 27. V. 27.

KI. 19 c, Gr. 11. I< 114226. Ernst Kuerts, Stettin, Augustastr. 44.
Strafienpflastersetzmaschine; Zus. z. Anm. K  104 451.
4. IV. 29.

KI. 19 c, Gr. 11. K  114 227. Ernst Kuerts, Stettin, Augustastr. 44.
Strafienpflastersetzmaschine; Zus. z. Anm. K  104 451.
4. IV. 29.

KI. 37 a, Gr. 2. 1'  69 587. Leopold Frieser, Berlin-Grunewald, Orber 
StraBe 2. Decke mit zwischen Tragdecke und Putzdecke 
angeordneter Isolierung aus Faserstoffplatten o. dgl. 
6. X I. 29.

KI. 37 a, Gr. 4. M 93 319. Dipl.-Ing. Otto Karl Gusta v  Muller, 
Berlin W 35, Am  Karlsbad 28. Verfahren zur Herstellung 
mehrstóckiger Stahlskelettbauten. 13. II. 26.

KI. 37 a, Gr. 7. C 39188. Dr. Ernst Murmann, Freudentlial, Tsclic- 
choslowakische Republik, u. Carl Cordes, Akt.-Ges., Magde
burg; V ertr.: K urt Fólsclie, M agdeburg,. Moltkestr. 12 b. 
Isolierschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauer
werk. 6. I. 27.

KI. 37 b, Gr. 3. St 43 950. Steatit-Magnesia-A.-G., Berlin-Pankow, 
Breite Str. 18. Kopfausriistung fiir Maste zur Befestigung 
von Isolatoren elektrischer Leitungen. 2. III. 28.

KI. 37 f, Gr. 5. F 69 351. Otto Flemming, Dusseldorf, Clever Str. 58.
Kaminfutter. 4. X. 29.

KI. 37 f, Gr. 5. K  108 535. David Koegel, Winnenden, Wiirtt.
Kaminstein. 13. III. 28.

KI. 37 f, Gr. 8. L 68 145. Karl Lippold, Berlin N 20, Julicher Str. 23.
Tor fiir Luftschiffhallen, Flugzeughallen und ahnliche 
Bauten. 9. III. 27.

KI. 80 b, Gr. 25. L  68 444. Hugo Laderer, Cannstatt, Fabrikstr. 58.
Verfahren zur Herstellung von Baustoffen, insbes. fur den 
StraBenbau aus feinstgemalilenem Minerał, Bitumen und 
Fiillstoffen. 11. IV. 27.

KI. So b, Gr. 25. W  80 234. Trinidad Deutsche Ol- und Asphalt- 
Akt.-Ges., Dresden A., Miinchener Str. 1 b. Verfahren 
zur Erhohung der Adsorptionsfahigkeit der fiir den StraBen
bau verwendeten Mineralkórper. 24. V III. 28.

KI. 81 e, Gr. 127. A  107. 30. A T G  Allgemeine Transportanlagen-Ges.
m. b. IL, Leipzig W  32. Abraumfórderbriicke; Zus. z. Pat. 
493 095. 24. II. 30.

KI. 84 a, Gr. 3. N 29 928. Gg. Noell & Co., Wiirzburg, Aumiihlstr. 12.
Fiihrungsbahn fiir ein Rollschiitz. 8. II. 29.

KI. 84 a, Gr. 3. N 30 033. Gg. Noell & Co., Wiirzburg, Aumiihlstr. 12.
Doppelschiitz m it gemeinsamen Antrieb fiir beide Schiitz- 
tafeln. 7. III. 29.

KI. 84 c, Gr. 1. S 88 061. Siemens-Bauunion G. m. b. II., Komm.
Ges., Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zum Absenken 
des Grundwassers unter Gewiissern. 23. X. 28.

KI. 84 d, Gr. 2. K  103 300. Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen. Alit einer 
verstellbaren Baggerleiter versehener Bagger fiir Tief- und 
Hochbaggerung. 10. III. 27.

KI. 84 d, Gr. 2. W 83 348. Dr. Wilhelm Wielandt, Oldenburg, 
Elisabethstr. 4. Eimerkettenbagger mit an den Eimer- 
oder Kratzerketten befestigten Grabmessern. 2. V III. 29. 

KI. 85 c, Gr. 6. P  59 654. Dr.-Ing. Max PriiB, Essen, Ruhr, Moltke- 
strafie 30. Vorrichtung zum Auffangen von Gasen aus 
Schlammfaulraumen; Zus. z. Anm. P  58 343. 9. II. 29.

KI. 5 c,

KI. 5 c,

KI. 5 c.

Ki. 5 c,

KI. 7 c,

KI. 19 a,

KI. 19 a,

KI.

KI

19 a,

19 a.

KI

KI

KI

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 39 vom 25. Sept. 1930.
Gr. 1. T  35 939. Tiefbau- und Kalteindustrie-Akt-Ges. 
vorm. Gebhardt & Koenig und Dr.-Ing. Hugo Joosten, 
Nordhausen a. H. Verfahren zum Verfestigen von wasser- 
durchlassigem Gebirge. 14. X I. 2S.
Gr. 9. T  36 880. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden- 
burger Str. 13. Kappschuli. 10. V. 29.
Gr. 9. T  37 705. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden- 
burger Str. 13. Kappschuh. 17. X . 29.
Gr. 10. G 75 416. Walter Gliemann, Andreasstr, 5 und 
W alter Wendt, Walpurgisstr. 48, Essen. Eiserner ŚpleiB- 
schuh fiir liólzerne Grubenstempel. 22. I. 29.
Gr. 4. N 30653. Georg Nennstiel, Vachą, Werra, Heiligen- 
stedter Str. 33 b. Vorrichtung zuni Falzen von Blechen 
fiir Dachbelag. 15. V II. 29.
Gr. 6. R  74 084. Adam Rambacher, Miinchen, WeiBenburger 
StraBe 43. Eisenbahnoberbau unter Verwendung von 
Querschwellen, bestehend aus zwei getrennten, durch eine 
Spurstange verbimdenen Einzeltragkórpern aus Beton und 
Holz. 22. III. 28.
Gr. S. D 52 404. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Reichs- 
bahn-Zentralamt, Berlin S W 1 1 , Hallesches Ufer 35/36. 
Schienenunterlegplatte. 2. IV. 28.
Gr. 11. B  132669. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., 
Berlin-Siemensstadt. Schiencnbefestigung. 30. V II. 27.
Gr. 11. S 81 265. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., 
Berlin-Siemensstadt. Schiencnbefestigung auf eisernen 
Trogschwellen mittels aufgeschweiBter Rippenplatten von 
annahernd der Breite der Schwellendccke; Zils. z. Anm. 
B 132668. 17. V III . 27.
Gr. 28. K  113544. Dr.-Ing. e. h. Otto Kammerer, Berlin- 
Charlottenburg, Lyckallee 12, und Wilhelm Ulrich Arbenz, 
Berlin-Zehlendorf, Sophie-Charlotten-Str. 11. Gleisriick- 
tnaschine fiir zwei getrennte Gleise. 9. 11. 29.
Gr. 3. H 101185. Dorothea Maria Augusta Henrietto 
van Hagen-Schavier, De Bilt, Holland; V ertr.: Pat.-Anwalte 
Dipl.-Ing. J. Fritze, Hamburg, und Dipl.-Ing. C. Stoepel, 
Berlin SW 11. Verfahren zur Herstellung einer bituminosen 
Deckschicht, insbes. fiir StraBen nach dcm Mischyerfahren 
aus Bitumen, Gummi und Gesteinsstoffen. 21. III. 25. 
Holland 27. III. 24.
Gr. 3. L  67067. Franz H. Lehnert, Chemnitzer Str. 97, 
und Dipl.-Ing. Eduard Pree, Strehlener Str. 15, Dresden. 
Verfahren zur Herstellung einer Schotterstrafiendecke unter 
Verwendung einer Emulsion aus Asphalt od. dcrgl.; Zus. 
z. Pat. 490 082. 2 i. X . 26.
Gr. 7. P  61 902. Vainó Plispanen, Helsingfors; V ertr.:
Dr.-Ing. Dr. F. Berg, Pat.-Anw., Mannheim. Mischvor- 
richtung mit kegelstumpffórmiger Mischtrommel, insbes. 
fiir Beton und sonstige Baustoffe. 12. X II. 29. Finnland 
28. V. 29.
Gr. i. B  136 S97. Albert Brund und Ilelge Bohlin, Harno- 
sand, Schweden; V ertr.: Richard Linde, Berlin W  66, 
Mauerstr. 81. Verfahren zur Beschleunigung des Erhartens 
von Mórtel, Beton u. dgl. 5. IV. 28.
Gr. 1. M 110465. John Stanley Morgan, Hodridge Hall,
Wingate, England; V ertr.: K. Hallbąuer u. Dipl.-Ing. 
A. Bohr, Pat.-Anwalte, Berlin SW 61. Verfahren zur Her
stellung von luftfreiem Beton. 8. V I. 29. GroBbritannien 
17. X I. 28.
Gr. 21. H 121768. Hollandsche Fabricage Ondememing, 
Amsterdam; V ertr.: Emil Stein, Berlin W 80, Kronenstr. 
Nr. 12/13. Verfahren zur Herstellung einer schutzenden 
Schicht fiir Betonoberflachen. 24. V. 29. Holland 15. VI. 28. 
Gr. 3. V  25 653. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel
dorf, Breite Str. 69. Wchr mit Aufsatzklappe. 17. V III. 29. 

. 848, Gr. 5. O 15528. Hermann Oberschulte, Essen, Semper- 
strafie 1. Eiserner Dalben. 4. III. 26.

. 85 c, Gr. 6. K  116466. Paul Knoll, Plauen i. V ., Gustav-Adolf- 
StraBe 15. Klaranlage fur Abwasser; Zus. z. Anm. K  108 310. 
4. IX . 29.

KI. 19 a.

KI. 19 c,

KI. 19 c.

KI. 80 a.

KI. 80 b.

KI. 80 b,

KI. 80 b.

S4 a,

BOCHERBESPRECHUNGEN.

Die W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d es G u B b e to n fó r d e r -T u r m e s  im  
H o ch b a u . Von Dr.-Ing. R. F in n e rn . Alit 12 Textabb. 42 Seiten. 
Stuttgart 1930, Verlag W. Kohlhammer. Preis geh. RM 3,— . 

Kauf oder Miete einer GuBbetonanlage, Verteilung des Betons 
durch Rinnensystem, durch Kippwagen auf Gleisen, durch Beton- 
karren, durch Transportbandsystem, Fórderturm mit einfachem oder

doppeltem Aufzugskiibel, Fórderturm oder Turmdrehkran: Was ist 
wirtschaftlicher ? Die Verarbeitung von 6500 cbm GuBbeton fiir ein 
Geschaftshaus von 25 X 50 m Grundflache und 20 m Hohe unter Vdr- 
wendung eines Turmes von 38,6 m Hohe und 500 1 Kiibelinhalt, sowie 
einer Mischmaschine von 500 1 Trommelfullung, dient dem Verfasser 
ais Grundlage zur Beantwortung dieser Fragen. Durch Einheitskosten-
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kuryen fiir Mengen von o bis io o  cbm Tagesleistung werden die E r
gebnisse der einzelnen Untersuchungen an diesem Bau jeweils den 
Kosten fiir das Einbringen mittels Fórderturni und Rinnensystem 
gegenubergestellt. Das Ergebnis: Miete ist billiger ais Kauf, wenn 
innerhalb 5 Jahren nur ein Bau von mindestens 6500 cbm Beton herein- 
gebraclit wird; Kauf wird billiger ais Miete, wenn jedes Jahr ein Auf- 
trag in dieser Hóhe vorliegt; die Verteilung durch Rinnensystem ist 
billiger ais durch die iibrigen genannten Verteilungsarten; die schein- 
bare W irtschaftlichkeit der Doppelkiibelanlage ist praktisch nicht 
erreichbar; der Fórderturm ist wirtschaftlicher ais der Turmkran, wenn 
letzterer nicht noch anderweitig verwendet werden kann.

Um solche Vergleiche aufstellen zu konnen, sind immer gewisse 
Voraussetzungcn erforderlich. Je mehr diese den tats&chlichen Ver- 
h&ltnissen entsprechen, desto mehr W'ert ist derartigen Untersuchungen 
beizumessen. Finnern hat es sich in der Wahl dieser grundlegenden 
Voraussetzungen etwas leicht gemacht. 6500 cbm bei 100 cbm Tages
leistung ergibt 65 Arbeitstage, dazu 35 Tage fiir Auf- und Abbau und 
Stórungen: macht 100 Arbeitstage =  4 Monate. Also Miete fiir
4 Monate zu 1500,—  RM bei einem Neu wert der Anlage von 
30 000,—  RM. Er wird fiir diese kurze Zeit schon die doppelte Miete 
anlegen miissen, wird auch fiir die Zeit der An- und Abfuhr und der 
Reparatur Miete zahlen miissen, wird auch, wenn er die Sclialungs- 
arbeit nicht unwirtschaftlich machen will, nicht jeden Tag wahrend 
dieser 4 Monate betonieren kónnen. Wenn er auch die GuBbeton- 
anlage innerhalb der nachsten 4“/, Jahre nicht verwenden kann, wird 
er doch die Mischmaschine und die Kabelwinde irgendwo einsetzen 
konnen. Es wird ihm auch niemand .5 Fórderbilnder m it eingebautem 
Motor fur zusammen 1200,—  RM yerkaufen. Dadurch verscliiebt sich 
aber die ganze Berechnung. Dr.-Ing. Baumeister gibt fiir den Hochbau 
den GicBmasten den Vorzug (,,Ist GuBbeton wirtschaftlich?" Berlin 
1927, Verlag Springer). Dr.-Ing. Schneider-Arnoldi kommt zu dem 
Ergebnis, daB mehrere kleinere Gieflturme vielfach wirtschaftlicher 
sind ais ein groBer {Zement 1929, Heft 46). Zweckdienlich ware ge
wesen, wenn Finnern seine Untersuchungen auch auf diese Anlagen 
ausgedehnt -hatte.

Bemerkenswert ist, daB die maximalen Tagesleistungen des * 
Fórdertiirms und des Turmkrans, sowie die Verteilung mittels Feld- 
bahnwagen durch Zeitstudien ermittelt wurden. Das Arbeitsprogramm 
dagegen scheint sich nur auf theoretischen Erwagungen, vielleicht 
auch auf Firmenangaben aufzubauen. Derartige Wirtscliaftlichkeits- 
untersuchungen erfordern jedoch, wenn sie stichhaltig und in der 
Praxis verwertbar sein sollen, eine genaue Beobachtung der Arbeits- 
vorgange wahrend der ganzen Bauzeit. Anderenfalls sind sie auch 
nicht viel anders zu bewerten ais ,,Schatzungen", die der Verfasser 
mit Recht ausgeschaltet wissen will, da sic vielen Untemelimem 
„wirtschaftliche Gedankengange unnótig oder unmóglich erscheinen 
lassen".

Trotz der erwahnten Mangel sollte die Abhandlung (gekiirzte 
Wiedergabe einer Dissertationsarbeit) Verbreitung finden, da wirt- 
schaftliche Gedankengange bei weitem nicht so verbreitet sind, wie 
man glaubt annehmen zu diirfen. Die Sc-hrift zeigt dem -Praktiker, 
wie notwendig es ist, sich vor Anschaffung einer Baumaschine dereń 
Ausnutzbarkeit griindlich zu iiberlegen durch Aufstellung von Wirt- 
schaftliclikeitsberechnungen an Hand der Auftragseingange der ver- 
gangenen Jahre und auf Grund genauer Beobachtung der einzelnen 
Arbeitsvorgange nach der bisherigen Arbeitsweise. Sie weist in klarer, 
Ubersichtlicher Darstellung die Wege, wie solche Betriebsunter-

suchungen durchgefuhrt werden miissen. „W irtschaftlichkeit ist das 
Gebot der Stunde", in der Krisenzeit des Baugewerbes mehr denn je. 
Darum sollte sich jeder Bauausfiihrende mit den Richtlinien derartiger 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, wie sie in dieser Schrift gegeben 
sind. vertraut machen. R a th lin g .

M it t e i lu n g e n  a u s  dem  M e c h a n is c h - T e c h n is c h e n  L a b o r a 
to r iu m  d e r T e c h n is c h e n  H o c h s c h u le  M u n ch e n . Dritte 
Folgę, herausgegeben von L. F ó p p l,  34. Heft, Munchen 1930, 
Verlag von Th. Ackermann. Preis RM 13,50.

Mit diesem H eft wird die zusammenfassende Veróffentlichung 
der wissenschaftlichen Untersuchungen wieder aufgenommen, welche 
in dem beriihmten von J. Bauschinger gegriindeten Laboratorium 
durcligefiihrt werden und in der Nachkriegszeit bisher in verschiedetien 
Zeitschriften veróffentlicht worden sind. Das H eft enthalt drei Ar
beiten. L. F ó p p l bietet eine theoretische Untersuchung „ U b e r  sin- 
g u la r e  P u n k t e  1. O rd n u n g  d es e b e n e n  S p a n n u n g s z u s ta n -  
d e s" . Sie besitzen fiir dessen Beschreibung besondere Bedeutung, 
da die Hauptspannungen in diesen Punkten einander gleich sind und 
die fiir beliebige Schnittrichtungen nachzuweisenden Schubspannungen 
Nuli werden. Da ihre Lage bei der Untersuchung. eines durchsichtigen, 
gespannten, elastischen ilitte ls  optiscli beobachtet werden kann, ist 
die analytische Bestimmung der Felder der Spannungstrajektorien 
in der tlmgcbung dieser Punkte wichtig. Die 2. Arbeit steht mit dieser 
Untersuchung in enger Verbindung. In ihr werden „ P o la r is a t io n s -  
o p t is c h e  S p a n n u n g s m e s s u n g e n  an S t a b e c k e n "  von H. Car
dinal v. W id d e r n  veróffentlicht. Fiir den Fali reiner Biegung werden 
die Netze der Isoklinen, der Hauptnormalspannungslinien und die 
der Hauptschubspannungslinien versuchstechnisch bestimmt. Dabei 
werden gleichschenklige Stabecken untersucht, dereń Eckausrundung 
(Radius r) im Verhaltnis r :h  =  0,2 bis 1,0 zur Stabbreite h gewahlt 
wird. Die Arbeit bietet neben einer ausfuhrlichen Klarstellung des 
zweiachsigen Spannungszustandes eines Stabecks die Untersuchung 
des Einflusses der Ausrundung auf die Spannungshaufung. Die Er
gebnisse besitzen neben allgemeinem wissenschaftlichem Interesse 
Bedeutung fiir zahlreiche technische Probleme, in denen die konstruk- 
tive Gestaltung von Rahmenecken notwendig wird. In  einer dritten 
Arbeit yeróffentlicht R, S o n n ta g  Untersuchungen „ U b e r  e in ig e  
te c h n is c h  w ic h t ig e  S p a n n u n g s z u s ta n d e  in  e b e n e n F la c h e n "  
Sie werden mit Hilfe der Airyschen Spannungsfunktion fiir Krafte 
bestimmt, welche in einem unendlich ausgedehntem Bleche, an einer 
langs des Halbmcssers aufgeschnittenen Kreisscheibe und einem 
ebenen geschlossenen Kreisringe wirken. Diese Aufgaben kónnen zur 
Idealisierung einer groBen Anzahl wichtiger Untersuchungen der Tech
nik herangezogen werden. Sie gcwinnen damit w eit uber den engen 
Rahmen der wissenschaftlichen Problcmstellung Bedeutung, zumal der 
Verfasser stets versucht hat, die Ergebnisse der theoretischen Lósung 
durch Versuche zu belegen.

Die neuen Mitteilungen des Miinchner Laboratoriums bieten eine 
Fiille von Erkenntnis und Anregungen, dereń Verwertung fiir zahlreiche 
technische Aufgaben von Nutzen sein wird. Die ausfuhrliche Ein- 
fiihrung in die theoretischen Grundlagen, der klare und tlbersichtliche 
Aufbau der Abhandlungen, Verbindung von Theorie und yersuchs- 
technischer Begriindung, die Beziehung zur technischen Anwendung 
werden jeden Ingenieur mit wissenschaftlichem Interesse auBerordent
lich befriedigen. K. B e y e r .
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Fernsprecher: Zentrum 15207. —  Postscheckkonto: Berlin Nr. 100329.

Yorlaufige Ankundigung.

Ordentliche Mitgliederversammlung (Jahresversammlung) der 
Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen.

V e r s e n ie b u n g  d e r V e r a n s t a l t u n g  um  e in e  W o ch e.
S o n n a b e n d , den 1. N o v. 930, 16 Uhr (vier Uhr nachm .): 

Ordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft fur 
Bauingenieurwesen, Berlin NW  7, Ingenieurhaus, GroBer Saal.

A . G e s c h a f t l ic h e r  T e i l  (nur ffir Mitglieder):
1. Entgegennahme des Geschaftsberichtes und der Abrechnung.

—  Erteilung der Entlastung an den Vorstand und die Geschaftstelle 
fiir das Jahr 1929 und fiir die Zeit bis 30. September 1930.

2. Antrag auf A u f  ló s u n g  der Deutschen Gesellschaft fiir Bau
ingenieurwesen zum 31. Dezember 1930.

3. Einsetzung eines Liąuidationsausschusses.
4. Yerschiedenes.
B. W is s e n s c h a f t l ic h e r  T e i l  (Vortrage werden noch bekannt- 

gegeben).
C. A u s s t e l lu n g  von Zeichnungen und Bildern ausgefiihrter 

Ingenieurbauten aus dem letzten Jahrzehnt.
D. B e s ic h t ig u n g e n : S o n n ta g , den 2. N o v .:  Besichtigung 

der Baustelle der Sósetalsperre im Harz (gróBte Trinkwassertalsperre

Europas, Erdstaudamm). M o n ta g , den 3. N o v . 1930: Besuch
von Bauanlagen in Magdeburg.

Voraussiclitlich wird am Montag nachmittag auch in Berlin eine 
Besichtigung stattfinden.

Ausfuhrliche Einladungen an unsere Mitglieder ergehen noch.

Besichtigung.

Am D o n n e r s ta g , d en  16 . O k to b e r  1930, 16 Uhr
(vier Uhr nachm.), findet eine Besichtigung des Biirohaus-Neubaues 
der Rhenania-OssagMineralólwerke, BerlinW  10, Konigin-Augusta-Str., 
Ecke Bendler- und RegentenstraBe statt.

Es handelt sich hierbei um einen 11 stóckigen Stahlhaus-Hoch- 
bau und 2 stóckigen Tiefkeller m it unterirdischer Garage.

T r e f f p u n k t :  Piinktlich 16 Uhr (vier Uhr nachm.), Ecke 
Kónigin-Augusta-Strafie und RegentenstraBe am Landwehrkanal.

V e r b in d u n g :  Omnibuslinien x und 2; ferner StraBenbahn-und  
Omnibuslinien, die durch die Potsdamer StraBe fiihren bis Potsdam er 
Briicke, von dort e tw a  10 Minuten Fuflweg.

Vorherige moglichst schriftliche Anmeldung an die Geschaft
stelle, Berlin N W  7, Friedricli-Ebert-StraBe 27 bis 2 Tage vor der Be
sichtigung erbeten.

Fur die Sehriftleltung verantwprtlieh: Prof. Dr.-Ing. E. Probs-.. Karlsruhe I. B.— Verlag von Julius Springer iu Berlin W. 
Druck von H. S. Hermann G. ni. b. H., Berlin SW tt). Beuthstraile 3.


