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NEUERE ARBEITSMETHODEN BEIM BAU DES EICH H O LZSTO LLE N S DES SCHLUCH SEEW ERKES.

Iron Pricatdozent Dr.-Ing. 0 . Walch, Oberingenieur der Siemens-Bauunion G. m. b. II., 
Kommanditgesellschaft Berlin-Siemensstadt.

U b e r s ic h t .  Es werden hier'die Stollenarbeiten beim Stollen 
Eichliolz des Schluchseewerkes besprochen, und zwar im ersteń 
Teil der Ansbruch des Stollens unter Yerwendung von Lademaschinen, 
dann die Betonierungsarbeiten, und zwar im besonderen die trans- 
portable Schalung, und die Einbringung des Betons unter Ver- 
wendung eines Johny-Apparates.

Bei den meistfen Stollen, die in D eutschlańd bisher ausge- 
fiihrt worden sind, h at m an bei einem Q uerschnitt, der gróBer 
ais 8— 10 qm  ist, m eist einen besonderen V ortriebstollen  an
gelegt und erst nachtraglich  die E rw eiteru ng auf den vollen

Querschnitt durchgefuhrt. Diese B auw eise h a t im allgem einen 
den N achteil, daB bei gleichzeitiger A usfuhrung vo n  V ortrieb  
und NachschuB eine gegenseitige Behinderung dieser beiden 
Arbeiten e in tritt. M ehrfach w urde die E rfah ru n g gem acht, 
daB in dem A ugenblick, w o der V ollausbruch in A n g riff genom m en 
wurde, die V ortriebleistun g s ta rk  zuriickging, oder aber man 
muBte die V ollausbrucharbeiten  vo llstan d ig  nach dem V ortrieb  
einrichten, w odurch nąturgem aB der V ollau sbruch  n icht so 
schnell vo n statten  ging und n ich t in w irtsch aftlich er W eise 
durchgefuhrt werden konnte. Man; kam  daher m eist zu der Lósung, 
daB die A rbeiten  am  V ollausbruch erst in A n g riff genom m en 
wurden, w enn der V ortriebstollen  durchschlagen w ar. H ierdurch 
trat aber eine w esentliche V erzógerung in der F ertigstellun g des 
gesamten Stollens ein, da das Aufeinanderfolgen der beiden 
Arbeiten eińen groBeren Zeitverbrauch  bedingte, wenngleich 
diese M ethode in w irtschaftlicher Beziehung verschiedene Vor- 
teile aufzuw eisen hat, einm al, das ungestórte A rbeiten  beim 
Vortrieb und sp ater beim  Yollausbruch, und auBerdem  die 
Móglichkeit, das gu te  Fachpersonal, das beim  V ortrieb  ta tig  
war, w ieder beim  V ollausbruch verw enden zu kónnen.

Diese A rbeitsm ethode m it einem besonderen Y ortriebstollen  
lieB sich ohne w eiteres durchfiihren, solange das L aden des ge- 
schossenen M aterials von  H and vorgenom m en w urde. In dem 
Augenblick aber, w o m an besondere Ladem aschinen einsetzen 
wollte, ergaben sich gewisse Schw ierigkeiten. B e i gleichzeitiger 
Ausfuhrung vo n  V ortriebstollen  und V ollausbruch w aren zw ei 
Ladem aschinen notw endig gewresen, die eine beim  V ortrieb  
und die andere beim  Y ollausbruch . M it einer M aschine zu

arbeiten und sic von einer zur anderen A rbeitsstelle  zu befórdern, 
konnte n icht in F rage  kom m en, d a  die beiden L adezeiten  sich 
iiberdecken bzw. vo llstan d ig  zusam m enfallen. D er E in satz  
zw eier Ladem aschinen ve rb o t sich aber m it R iick sich t au f die 
W irtsch afthch keit. A u ch  bei einer H intereinanderschaltung der 
beiden A rbeiten  im  Stollen  w ar die A nw endungsm óglichkeit 
fiir Ladem aschinen keine besonders gute, da bei den verh altn is- 
maBig geringen im V ortriebstollen  anfallenden Gesteinsm engen 
eine Ladem aschine n icht geniigend ausgeniitzt werden konnte 
und auBerdem die A nw endung von  Ladem aschinen im  verh altn is- 
maBig kleinen V ortriebstollen  behindert w ar. E s  lag daher der 
G edanke nahe, bei A nw endung von  besonderen Ladem aschinen 
den A usbruch des gesam ten Stollenąuerschnittes au f einmal 
vorzunehm en, d. h. den Stollen  gleich m it dem  endgiiltigen 
Q uerschnitt auszubrechen, un ter F o rtfa ll eines besonderen 
Vortriebstollens. Gegen diesen G edanken lassen sich sofort 
Einw endungen verschiedener A rt erheben, die sich jedoch zum  
T eil durch besondere M aBnahinen beim  A usbruch  w iderlegen 
lassen, oder die so geringe B edeu tu n g haben, daB sie gegeniiber 
den anderen bei der neuen A rbeitsm ethode erreichten Vorteilen  
nicht m ehr ins G ew icht fallen. E in  Einw and, der besonders 
haufig  gem acht w urde, daB nam lich durch einen V ortricbstollen  
die Yerspan n ung des G ebirges gelóst w iirde, und som it
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Abb. 2. Schematiścher Langsschnitt durch das 
Schluchseewerk.

beim  V ollausbruch entsprechend w eniger Bohr- und Spreng- 
arbeiten geleistet werden m uBten und daher w eniger Spreng
s to ff notw endig w are, kann ohne weiteres dadurch h in fallig  
gem acht werden, daB m an auch beim  A usbruch des vollen  
Q uerschnittes zuerst einen kleineren E in bruch  schieBt, 
w ahrend der iibrige T eil ganz kurze Zeit nach diesem E in bruch 
abgeschossen w ird, wenn also bereits die V erspannung des 
G ebirges gelóst ist.
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Beim  B au  des Schw arza-E ichholzstollens des Schluchsee- 
w erkes (s. A b b . i  u. 2) w ar die A u fga b e  gestellt, einen Stollen, 
der eine L an ge vo n  rd. 2,8 km  und ein verhaltnism aB ig groBes 
Profil hat, nam lich einen kreisfórm igen A usbruchsąuersch nitt von

Abb. 3. Langsschnitt durch den Eichholzstollen.

etw a 4,70 m Durchm esser, in  auBerordentlich kurzer Zeit zu voll- 
enden. D ie angestellten  U ntersuchungen ergaben, daB eine zeit- 
liche H intereinanderschaltung vo n  Y o rtriebsto llen  und Yollaus- 
bruch n icht m óglich gewesen w are, selbst, wenn m an sehr hohe 
Tagesleistungen, sow ohl beim  V o rtrieb  ais auch beim  Vollaus- 
bruch angenom m en h atte . A n  eine D urchfiihrung der Y ollaus- 
bruchsarbeiten gleichzeitig m it dem V o rtrieb  w o llte  m an auf 
G rund anderer E rfahrungen  n ich t glauben, so daB hier der Ge- 
danke a u ftrat, das gesam te Stollenprofil, das etw a  17 %  qm  be
tragt, a u f einm al auszubrechen. D as Gebirge, durch das der 
E ichholzstollen  hindurchfiihrt, ist G ranit, wobei es sich allerdings 
beim  A usbruch  zeigte, daB dieser G ran it streckenw eise von  
nicht allzu  gu ter B eschaffen heit w ar, w as im  w esentlichen daher 
riihren diirfte, daB es sich um  einen H angstollen  h an d elt m it 
stellenw eise geringer O ber- und Vorlagerung. B ei der A ufstellun g 
des Bauprogram m es m uBte m it einem Y o rtrieb  von  etw a 4,50 ni

gesam m elten E rfahrungen  verschiedene A banderungen gem ach t 
w orden sind. U rspriinglich bestand der P lan , die gan ze Stollen- 
flach e in  einer zur Stollenachse senkrechten F lach ę gleichm aBig 
in A n g riff zu nehm en, w ie es in der A b b . 7 dargestellt ist. E s

w are hierbei m óglich 
gewesen, die B ru st auf 

der ganzen F lach ę 
gleichm aBig abzuboh- 
ren. P raktisch  jedoch  
s te llte  sich die Ver- 
w irklicliun g dieses Ge- 
dankens ais unm óglich 
heraus, denn nach dcm 
AbschuB liegt das ganze 

H aufw erk v o r  der 
B ru st, so daB nur der 
oberste T eil der B ru st 
sofort abgeboh rt w er
den kann, w ahrend die 
B ohrarbeiten  im unteren' 
T eil erst in A n griff 

genom m en werden kónnen, nachdem  das H au fw erk  fast voll- 
kom m en entfernt ist. D a  gerade bei den groBen M assen, die bei 
einem solchen P ro fil anfallen, die L ad e ze it tro tz  A nw endung 
von  M aschinen recht b etrach tlich  ist, auf jeden F a li langer ais 
die Bohrzeit, tra t  bei den B ohrarbeiten  eine unliebsam e U nter- 
brechung ein, und zw ar nach dem  A bbohren des obersten Teiles 
der B ru st bis zum  E n tfe m en  des H aufw erkes. D adurch w urde die 
G esam tzeit eines A bschlages w esentlich verlan gert; auBerdem

Abb. 4. Systcmskizze der Butler-Schaufcl.

pro T a g  gerechnet werden, also einer sehr hohen Zahl, insbeson
dere w enn m an die taglich  anfallenden Massen beriicksichtigt. 
A bb. 3 g ib t einen L an gensch nitt des E ichholzstollens, aus dem 
ersichtlich ist, daB fiir den A n g riff 4 Stellen zur V erfiigun g 
standen, und zw ar der E in la u f au f der Seite der Schw arza- 
Sperre, dann der A u slau f in der N ahe des K rafth au ses E ichholz 
und 2 A ngriffsstellen  am  F en ster E bersbach , wo ein kurzer 
F ensterstollen  angeordnet w urde. D ie Strecke Sch w arzabruck —  
F en ster E bersbach links b etragt 1250 m, die Strecke F en ster 
E bersbach rechts —  E ichh olz 1640 m.

F iir diesen Stollen  w ar die A nw endung einer Ladem aschine
—  und zw ar einer B u tler-S ch au fel (s. A bb. 4 u. 5), die von 
der „D e m a g ", D uisburg, gebau t w urde —  vorgesehen; ferner 
sollten Ingersoll-R and-Bohrm aschinen an Spannsaulen (s .A b b . 6) 
verw endet werden. Im  Stollen  w ar ein Gleis m it W eichen in 
gewissen A bstanden  angeordnet; zum  T ran sp ort des geschossenen 
M aterials w urden %  cbm  Loren verw endet, die vo n  Benzol- 
L ok o m o tiven  gezogen w urden.

E s w urden fiir die V ortriebsm ethode zahlreiche E rm ittlun gen  
angestellt, auch praktische Y ersuche, w obei au f G rund der dabei

Abb. 5. Schaufellader im Stollen.

m uflte nach Beendigung der Baggerarbeiten  nochm als dic Bohr- 
arbeit, und zw ar fiir den unteren T e il der B ru st aufgenommen 
werden, w odurch eine w eitere V erzógerung eintrat. M an erwog 
dann den G edanken, die L ad earbeit zu beschleunigen und wollte 
eine derartige Y erkiirzu n g erreichen, daB das Y erlad en  des H auf
w erkes beendet w are, bis der obere T eil der B ru st abgebohrt 
ist. E in e  derartige B eschleunigung im  B aggerbetrieb  liefi sich 
jedoch nicht erreichen, da die L eistun gsfah igkeit der Stollen-
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Zeitlan g durchgefiihrt; es h a t sich aber ergeben, 
daB die Leistungen der i  B a gger fa st n ich t gróBer 
w aren ais vorh er die L eistu n g vo n  einem B agger 
allein. D er eben angedeutete W eg d iirfte  an und 
fiir sich m oglich sein, wenn eine L adem aschine 
vorhanden ist, die sehr hohe L eistungen  auf- 
weist, sodaB tatsachlich  die Zeitdauer fiir das 
L aden n ich t w esentlich gróBer ist, ais die Z e it
dauer fiir das A bboliren  des oberen T eiles der 
B rust. D abei ist jedoch noch eines zu s a g e n : —  
N ach den bisherigen E rfahrungen d iirfte  auch bei 
E in satz  einer leistungsfahigeren M aschine im m er 
dic L ad eze it fiir den Sto llen vortrieb  m aBgebend 
sein, da die B ohrzeit durch E in sa tz  einer 
groBeren A n zah l vo n  B ohrm aschinen innerhalb 
gewisser G renzen beliebig heruntergedriickt werden 
kann. AuBerdem  aber w ird  ohne w eiteres 
zugegeben, daB durch das g le ich zeitige  L aden  
und B ohren gerade in diesem  F alle  eine 
gewisse gegenseitige B ehinderung ein tritt, da der 
B agger im  letzten  T eil seiner A rb eit sehr nahe 
v o r  der B ru st steh t und som it die M ineure 
gefahrdet.

E s w urden nunm ehr V ersuche dam it g e 
m acht, die B ru st n icht m elir in einem zur 
Stollenachse scn krecht liegenden Q uersclinitt ab-

Abb. 6. Ingersoll-Rand-Bohrmaschine.

ladem aschine leider noch besclirankt ist und der E in satz zw eier 
Ladem aschinen, wenigstens in dem hier in  F rage kom m enden 
Fali, n icht m oglich w ar, weil der Stollen ąuerschnitt dafiir nicht

zubohren, sondern den oberen T eil des Stollens 
etw as vorzutreiben, also gewisserm aBen einen 

ganz kurzeń F irststo llen  anzuordnen, w ie in A b b . 9 dar- 
gestellt ist. G erade durch diese A nordnung eines stufen- 
fdrm igen A b satzes erreicht man den Y o rte il, daG der untere

Abb. 7. Vortncbsschema: 
Ganze Brust.

Abb. 9. Vortriebsschema: 
M it Stufe.

Abb. 10. Schematischcs Bild des 
Vortriebes nach dem AbschuCl.

ausreichte. O bw ohl der A usbruchsąu ersch nitt einen D urch- 
messer vo n  rd. 4,70 m  h atte  und au f dem P ap ier die A u fste llu n g 
zweier B agger nebeneinander, w ie aus der S kizze  (s. A bb. 8)

Langsschnitt

Butler-Jchaufe!

Houfaerk

Grundri/J

Abb. 8. Skizze des Stollenvortriebes mit zwei Baggern.

crsichtlich, ohne w eiteres m oglich gewesen w are, lieB sich dies 
aber p raktisch  doch n ich t durchfiihren, da einm al im  B etrieb  
eine gegenseitige Behinderung der beiden B agger beim  Schw enken 
eintrat und auch die W agenzufuh r fiir 2 B a gge r au f Schw ierig- 
keiten stieB. E s  w urde ein solcher V ersuch m it 2 B aggern  eine

T eil der B ru st keinerlei V erspannung des G ebirges m ehr auf- 
zuw eisen h at und som it der AbschuB dieses Teiles nicht 
teurer zu stehen kom m t ais bei den fruher gew ahlten  Me- 
thoden des Vollausbruches. M an erreicht aber durch diese 
A nordnung einer S tufe  noch w eitere V orteile:

In  A bb. 10 ist ein schem atischer L an gsschn itt durch den 
Stollen  nach einem  A bschuB dargestellt; m an sieht, daG der 
w eitaus gróGte T eil des H aufw erkes v o r  dem unteren A b satz  
liegt, w ahrend v o r dem  oberen T e il der B ru st, d. h. a u f dem 
unteren A b satz, nur eine verlialtnism aB ig geringe M enge liegt; 
es is t som it sehr bald  nach dcm  A b sch lag  m oglich, die Bolir- 
arbeiten im  oberen T eil der B ru st w ieder aufzunchm en, d a  dic 
geringe M enge des H aufw erkes a u f dem unteren A b sa tz  von 
den M ineureh schnell beiseite gesch afft ist. D er Schaufellader 
kann dann w ahrend der B ohrarbeiten  am  oberen T eil der B ru st 
das H au fw erk  laden, ohne dabei in irgendw elcher W eise die 
M ineure zu belastigen oder zu gefahrden (s. B etriebsplan  A b b . u ) .  
D er untere T eil der B ru st sollte nun n ich t durch w aagerechte 
L ócher angebohrt werden, sondern durch senkrechte Loclier, 
so daG auch die B ohrarbeiten  an diesem T eil h atten  vorge- 
nom m en w erden konnen, w ahrend noch die B aggerarbeiten  im 
G ange waren.

Dieser P lan  diirfte sich bei m anchen Stollenbauten  ver- 
w irklichen lassen, jedoch nur dann, w enn es sich um geschlossenen 
Fels liandelt. Im  vorliegenden F a li la g  aber ein kliiftigcs G e
stein vor, so daB beim  senkrechten Bohren das Spiilw asser der 
Bohrm aschine wegflieBen konnte und hierdurch Storungen im 
B ohrbetrieb  eintraten. A n  und fiir sich wird zugegeben, daB

-y-77 'f 77 s 7 7~>
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Bezeichnung der Arbeit
Zeit in! 

Gesamt

■'
am

Hbsdikj
'u±-J furdie

Einheit

Anteii
in%am
flbsdibg

■?n 71 1t
Uhrzeiten

3 f  7F 75 77 7 1 Bemerkungen

Luf fen bis Anfang der Arbeit 50 50 10

Sbsichern bvAnfbnq Bankę# obraumen W Zeit andert sich, 
je  nach 

Schuttanfait
G/eis freiraumen bisCinbrńjenderGerais W W 8 "ZŁ
Banket abraumen bis Anfhng Sohrsaale spaiiW A 10 Z 2! \
Bohrsauiel mantieren ZO □
Bohren z u l BO I2m. 6,7 i. Bohrsaujel• y 

Bohrsauie
'rrzźrrrrcBohrsauie X  montieren 

Bohren z u l
30

150 38m, W
------ —

rz:

fórdern mit Bagger 
Laden der Schiisse

‘100

w
ą00 

20

TSitagtn 5 3 77
3

------ ------ ------ — c

ZUS. 970 520 100

Abb. 11. Betriebsplan (Ze.it.bikl).

bei der senkrechten  A nordnung der L och er die Sohle n icht so 
g u t ausgesćhossen w ird  und daher sp ater N acharbeitcn  n ot
w endig w erden. AuBerdem  aber bedeutet eine sehr unebcnc 
Sohle im  Stollen  eine Behinderung v o r  allen D ingen dadurch, 
daB der B agger sehr leich t an den vorspringenden Zacken der 
Sohle hiingen b leibt und uberbeansprucht w ird.

M an h at nun auf G rund all dieser E rfahrungen  eine A rbeits- 
m ethode erdacht, w elche die bisher geschilderten N achteile  
verm eidet und trotzd em  die V orteile  des einm aligen Y ortriebes 
n icht preisgibt. D er V o rtrieb  vo llz ieh t sich unter A nordnung 
eines ganz kurzeń  Firststollens, sofern m an diesen A usdru ck 
iiberhaupt noch anw enden darf, in der W eise, daB der oberste 
T eil der B ru st im m er um  ein gewisses MaB vo n  1,50 bis 3 m 
w eiter vorgetrieben  ist, ais in der unteren H alfte  der B ru st. 
D ie Bohrung erfolgt im  oberen T eil der B ru st annahernd p arallel 
zur Stollenachse, im  unteren T eil, d. h. in  der stehengebliebenen

B an k , eben falls ungefahr p a-
.*.<■ j m  .s rallel zu r Stollenachse, also 

abw eichend vo n  dem  zu- 
le tz t  gem achten  V orsclilag 
(s. A b b . 12). M an konnte auf 
den ersten B lick  glauben, daB 
auch bei dieser A rbeitsm e- 
thode die gegenscitige B eh in 
derung vo n  L adebetrieb  und 
B ohrbetrieb  vorhanden w are, 
sie w urde jedoch verm ieden

/ / ;  1 "7-7-77
Abb. 12. Vortriebsschema: 

Mit Stufu.

durch eine besondere A bschlagsart, die im  einzelnen an einem 
B eispiel im  folgenden gezeigt werden soli:

N ehm en w ir an, daB die Sto llen vortriebsleistun g pro T a g  
4,50 m  betragen soli, und daB taglich  3 A bschlage m it durch- 
sch n ittlich  je  1,50 m  gem acht w erden, B ei gleichm aBigen A b 
schlagen w urden die bisher geschilderten N achteile  tatsachlich  
vorhanden sein; sie werden aber fast g&nzlich verm ieden, wenn

Monfog Dienstog Mitlwoch Donnerstag Frcitag Sonnabend 
V,ó V.5 V,ó ¥.5 ¥,S ¥.5
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D ie B ohrarbeiten  bei den oberen A bschlagen  lassen sich, 
w ie bereits erw ahnt, im m er g la tt  durchfuhren, d a  das H aufw erk 
beim  AbschuB zum  gróBten T eil sow eit vo n  der B ru st weg- 
gesd ileu d crt w ird, daB hier keine groBere Behinderung vor- 
handen ist, d. h. die M ineure konnen in sehr ku rzer Z eit die 
B ru st fiir das Y orbringen der Bohrm aschinen freim achen. 
N ach einem kurzeń  A bschlag ist v o r  O rt verhaltnism aB ig wenig 
M ateriał angefallen, so daB die L ad earb eit schnell durchgefuhrt 
is t und im  unteren T eil m it den B ohrarbeiten  sofort begonnen 
werden kann, nachdem  diese oben bcendet sind. N ach einem 
groBen A b sch lag  sind n ur im  oberen T e il der B ru s t  Locher 
zu bohren, so daB hier. w iederum  keine Behinderung zwischen 
L aden  und B ohrbetrieb  e in tritt. E in e  gewisse Schw ierigkeit 
im B etrieb  ergibt sich allerdings bei dieser Y o rtrieb sa rt dadurch, 
daB an  einem  T a g  drei A b sch lage  notw endig sind, dereń Zeit- 
dauer verschieden ist. B e i einem  3-Scliichtcn betrieb  d urfte  es 
sich nur schw er erm óglichen lassen, jedesm al m it Schichtende 
einen A bsch lag  herbeizufiihren, da ja  die Zeitd auer fiir einen 
A bsch lag  verschieden ist, je  nachdem  es sich um einen groBen 
oder kieinen A bschlag han delt. B e i einem 2-Schichtenbetrieb 
ergeben sich naturgem aB erst recht Schw ierigkeiten, da hier 
vom  alten  B raucli abgew iclien werden muB, wonach jede Schicht 
einen A bsch lag fertig  m acht. E s  h a t sich aber herausgestellt, 
daB diese S ch w ierigkeit behoben werden kann, w enn nur die 
ersten W iderstande der A rb eitersch aft gebrochen sind. M it 
dieser M ethode von  drei verschieden groBen A bschlagen im 
2-Schichten betricb  w urden sehr gu te  Ergebnisse erzielt, wobei 
aber eine energisclic B au leitu n g vorhanden sein muB, die ta t
sachlich in der L ag e  ist, die W iderstande der M ineure zu be- 
seitigen.

D ie Zeitd auer eines kieinen Abschlages, gerechnet vom  
AbschuB des vorherigen  groBen A bschlages bis zum  AbschuB 
des kieinen A bschlages, b e tra g t 7 Stunden, die Zeitd auer eines 
groBen A bschlages 9 Stunden, D a  in zw ei T agen  drei kleine 
und drei groBe A bschlage gem acht und fur diese sechs A bschlage 
48 Stunden ben otigt w erden, wiederholen sich zw ei Spiele alle 
zw ei T age  in gleicher W eise, wie aus der nachstehenden Tabelle 
h ervorgeh t:

r. A bsch lag ........................................... klein  1330

Mo. 2. ,, ..........................................groB 2230
3. ,, ..........................................klein  530

3 0  3 ,0

Abb. 13. Graphische Darstellung der Arbeitsvorgange.

die A bschlage verschieden groB gehalten  werden, und zw ar 
dadurch, daB im  oberen T eil im m er A bschlage von  ungefahr 
1,50 m  gem acht w erden, w ahrend der untere T eil nur bei jedem  
zw eiten  A bschlag in einer L an ge vo n  etw a 3 111 m itgenom m en 
wird. M an erh alt dann das in  A bb. 13 dargestellte  Schem a. 
W ir haben also im m er abw echselnd einen kieinen A bschlag, 
bei dem n ur etw a 1,50 m  des oberen Teiles abgeschossen werden, 
und einen groBeren A bschlag, bei dem  1,50 m  des oberen Teiles 
und 3 m  des unteren Teiles abgeschossen werden.

Di.

Mi.

1. A bschlag

2. ,,

3-

groB 1430 

klein  2 130 

groB 630

1. A b s c h la g ..........................................klein 1330
2. ,, ..........................................groB 2230

3 .................................................................

1. A b s c h la g .................... .......................groB 1430

Do. 2. ,, ..........................................klein 2 130

3. ,, .......................................... groB O30
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i .  A b sch lag  ...........................................klein  I3 30
F r. 2. ,, ..........................................groB 2230

3- .................................... klein 530

1. A b s c h la g ...........................................groB 1430

So. 2. ,, ..........................................klein 2 130

3 - .. ..........................................groB 630

Dabei laBt es sich praktisch ohne w eiteres erreichen, daB die 
AbschuBzeiten entw eder m it dem Schichtw echsel oder m it den 
Essenspausen zusam m enfallen; es geht also fiir das A us- und 
Einfahren keinerlei A rbeitszeit verloren. D ie B elegsch aft ist 
nie langer ais 8 y2 Stunden hintereinander im  Stollen, da yon  
den oben genannten Zeiten fiir einen A bschlag jew eils %  Stunde 
fiir die B eliiftu n g abzusetzen ist.

Zu den einzelnen A rbeiten is t folgendes zu bem erken:

1. L u f t e n .

N ach dem A bsch lag w ird der Stollen in gleicher W eise, 
wie dies auch friiher der F ali war, geliiftet, bevor die Mann-

Abb. 14. Hochdruck-Turbogebl&se.

schaften w ieder in den Stollen gehen. F iir dieses L ljften  sind 
etw a 30 M inuten in A n satz  zu bringen, wobei erw alm t sei, daB 
auch, nachdem  die L eu te  in den Stollen eingefahren sind 
und die ubrigen A rbeiten  begonnen haben, das L u ften  w eiter 
geht. Im  vorliegenden F alle  w urde der Stollen m it einem 
H ochdrucktuibogebla.se (s. A bb. 14) geliiftet, das 100 m* A n- 
fangsleistung und 2 atm  D ruck hat. * F iir die L uftzufiihrun g 
wurde eine L u tten le itu n g verw andt m it 350 mm Durchm esser, 
der im  Stolleninneren au f 300 mm  abnahm . M it dieser Be- 
liiftungsanlage w urde tatsachlich  im Stollen eine sehr gute 
L u ft erzielt, trotzdem  D iesel-Lokom otiven im  Stollen verkehr- 
ten, die zur L uftverschlechterun g w esentlich beitrugen.

2. A b s ic h e r n .

D ie erste A rb eit nach dem AbschuB ist das Absichern. 
Die Zeitdauer fiir diese A rb eit han gt naturgem aB von der Be- 
schaffenheit des Gebirges ab. B ei schlechtem  Gebirge dauert 
das Absichern langer, ais bei einem guten, standfesten Gebirge. 
Im m erhin soli man das Absichern m it R iicksich t au f die Sicher- 
heit der A rbeiter sorgfaltig durchfiihren, um so mehr, ais ein 
naclitragliches A bsichern  erst recht zu Zeitverlusten  fiihrt.

3. F r e i l e g e n  d e r  B r u s t .
Diese A rb eit kann nicht durch die Ladem aschine erfolgen, 

yielm ehr ist dies eine A rb eit der Mineure und H elfer. Ebenso 
wie das Absichern, ist auch das Freilegen der B ru st eine fiir 
den V ortrieb  verlorene Zeit; es muB daher gerade das Frei- 
schaufeln der B ru st besonders beschleunigt werden.

GrundriB

4. B o h r e n .

F iir  das Bohren fanden, wie bereits erw alm t, Ingersoll- 
Randm aschinen Yerw endung, die m it horizontalen Spannsaulen 
arbeiten (s. A bb. 6). D ie Leistungen, die m it diesen Bohr- 
m aschinen erzielt w urden, sind recht zufriedenstellend gewesen, 
insbesondere war, da n ur sehr wenige Storungen auftraten, 
die durchschnittliche B ohrleistung eine sehr gute. D ie hori
zontale Spannsaule, die allerdings ziem lich schw er ist, und 
som it beim  E in bau nicht leicht gehandhabt werden kann, 
h at sich trotzdem  sehr gu t bew alirt.

5. B e s e t z e n .

D as Besetzen der Bolirlocher liiBt sich in der hier zur Ver- 
fiigung stehenden Zeit in allen F allen  g la tt durchfiihren.

0. F ó r d e r n .
Diese A rbeit geht, w ie aus dem graphischen Zeitp lan  er- 

sichtlich, iieben den iibrigen A rbeiten  her. D er zur V erfiignng 
stehende Zeitraum  reicht ohne w eiteres aus, da die durchschnitt
liche Leistung verhaltnism aBig gering ist. E s  sind im  T a g  rd.
70 m 3 feste Masse zu laden, w ofiir etw a 1 6 y2 Stunden L adezeit 
zur Verfiigung stehen. D ie Ladem aschine, die hier Verw endung 
gefunden hat, ist nach dem Ybrbild der am erikanischen B utler- 
Schaufel von der ,,D E M A G " gebaut. D ie A rbeitsw eise der 
M aschine ist an und fiir sich sehr gut, jedoch erscheint sie fiir 
den schweren B etrieb  *im Stollen, noch dazu bei einem Stollen, 
der durch G ranit fiihrt, n icht kraftig  genug. E s treten  Storungen 
ein, die naturgem aB die D urchschnittsleistung herunterdriicken. 
D ie A rbeitsw eise der M aschine ist in A bb. 4 dargestellt, die 
M aschine im  B etrieb  in A bb. 5. Um im  B aggerbetrieb m oglichst 
geringe Unterbrechungen beim  W agenw eclisel eintreten zu 
lassen, h a t m an vo r O rt eine sogenannte W echselplatte eingebaut, 
dereń Schem a 111 A bb. 15 dargestellt ist. W ie aus der A bbildung 
hervorgeht, w ar es durch diese W echselplatte móglich, obwohl 
im Stollen nur ein Gleis lag. den W agenw eclisel sehr schnell 
vorzunehm en, wobei der W eichenabstand im Stollen verlia lt- 
nism aBig groB gehalten werden konnte.

U ber die Baustelleneinrichtung fiir diesen Stollen ist —  
auBer dem bereits A ngefiihrten —  nicht m ehr vie l zu sagen. 
A n den A rbeitsstellen Scliw arzabruek, Fenster Ebersbach 
und bei E ichholz waren entsprechende Kom pressorenstationen 
angeordnet. AuBerdem  waren im Stollen W asserleitungen vor-

Langsschnitt

Abb. 15. Schcma der 'Wechselplatte.

geselien m it R iicksich t a u f den W asserverbrauch der Bohr- 
maschinen und auch fiir die spateren Reinigungs- und B e 
tonierungsarbeiten.

D ie Leistungen, die hier erreicht wurden, sind bem erkens- 
w ert, insbesondere w enn m an diesen L eistungen solche von  
fruheren Stollenausfiihrungen gegeniiberstellt. Beim  Schwarzen-
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bach-Stollen  des M urgw erkes, der 111 einem ahnlichen Gestein 
liegt, w urden Vortriebsleistungen erreicht v o n  3,20 bis 3,40 m 
pro T a g  und A rbeitsstelle, w obei zu bem erken ist, daB der Vor- 
triebsstollen einen Q uerschnitt vo n  etw a 5 %  m ! h atte . Es 
w urden also pro A rbeitsstelle  im  T a g  etw a iS  m 3 fester Fels 
gelóst. D em gegem iber b etrag t die L eistun g bei dem  E ichh olz- 
stollen ein M ehrfaches. D er gesam te D urch sch nitt wurde hier 
jedoch dadurch herabgedriickt, daB in den ersten W ochen 
Versuche fiir die zw eckm aBigste A rbeitsw eise durcligefiihrt 
wurden, auBerdem  am  A nfang durch B etriebsstorungen bei 
den Schaufelladem  Yerzdgerungen eintraten. E s  is t daher zur 
Berechnung der tatsachlichen Stollenleistungen sicherlich riclitig, 
die ersten W ochen auBer B e tra c lit  zu lassen. AuBerdem  spielt 
bei der F estlegun g des Y o rtriebes die G ebirgsbeschaffenheit 
eine groBe R olle. D as G ebirge w ar n icht durchw eg gu t, viel- 
m ehr m uBten sehr groBe Streckeu verb au t werden. Durch 
diesen V erbau  tra t eine M m derung der Yortriebsleistungen ein, 
d a  einm al der Y erb au  selbst eine gewisse Zeit in A nspruch 
nahm , auBerdem aber au f den gebrachen Strecken der V o rtrieb  
selbst langsam er vo n statten  ging. A u f Strecken, w o keine 
Yerzim m erung ein gebracht werden m uBte, w urden w ahrend 
liingerer B eobachtungszeiten  tagliche A rb eitsfo rtsch ritte  erreicht 
vo n  mehr ais 5,0 m. A u f einzelnen Stellen, wo der V ortrieb  
n icht durch Yerzim m erung behindert w ar, w urden W ochen- 
leistungen erzielt vo n  m ehr ais 31 m. D er G esam tdurchschn itt 
w ahrend der H auptbetriebsm onate, einschlieBlich aller Sto- 
rungen und einschlieBlich der A u fen th alte  durch Y erb au , be
tra gt m ehr ais 5 m /Tag und A rbeitsstelle. B e a ch te t man, 
daB bei einem Y o rtrieh  vo n  4,50 m  rd. So m 3 fester F els pro 
A rbeitsstelle  gelost und geladen w-erden m uBte, so ersieht man 
deutlicli, w elcher F o rtsch ritt gegenuber den Stollenarbeiten  
v o r  einigen Jahren erzielt worden ist.

Diese neue A rbeitsm ethode unter Y erw en dun g vo n  L ade- 
m aschinen h a t alśo den Y orzug, eine sehr groBe Y ortriebsleistun g 
zu erreichen, auBerdem  , aber den w eiteren  Y o rteil, daB einm al 
durch die starkę  Beschleunigung des A rbeitstem pos, dann aber 
durch den m aschinellcn B etrieb  eine w esentliche Y erb illigu n g 
der Y o rtriebsarbeit e in tritt.

D ab ei soli n icht verschw iegen werden, daB dieses Verfahren 
auch gewisse N ach teile  hat, die aber im L a u fe  der Z eit be- 
seitigt werden d iirften . D er E rsp an iis  an Lohnen steh t ein 
P osten  gegenuber fiir die In stan dhaltun g der Ladem aschinen. 
E in  anderer N ach teil ist, daB das P ro fil bei dieser Yortriebs- 
m ethode vie lle ich t n icht so genau ausgeschossen w ird, w ie bei 
getrenn tem  Y o rtrieb  und Yolleusbruch. Im m erhin d iirfte  aber 
der U nterschied  n icht sehr b etrach tlich  sein, insbesondere, 
w enn die M annschaften  sich auf das neue System  um gestellt 
haben und durch eine entsprechende A u fsich t das genaue Profil- 
schieBen stan d ig  iib erw ach t w:ird. B e i der hier gew ahlten  A rb eits
m ethode ist aber auch  noch aus anderen G riinden eine gu te 
O berw achung der A rbeiten  notw endig. W ahren d bei einem  V or- 
triebsstollen geringe A bw eichungen vo n  der Lan gsachse ohne 
w eiteres beim  Y ollausbruch  ausgeglichen w erden konnen, ist 
dies h ier n ich t der F ali. E s muB daher die V erm essung besonders 
g u t durchgefuhrt und iiberw acht w erden. Beim  E ichholzstollen  
ist es tatsachlich  gegliickt, die beiden Stollen vollkom m en ge
nau aneinander heranzufuhren.

U111 nach Beendigung des Ausbruches groBere N achschuB - 
arbeiten  zu verm eiden, is t  es erforderlićh, daB schon w ahrend 
des V ortriebes die S tarkę  der spateren A uskleid un g festgelegt 
w ird. E s  is t  dies in den m eisten F allen  auch ohne w eiteres 
moglich, w obei allerdings auch v o n  seiten des B au h erm  eine 
E n tsch eidu ng von  F a li zu F a li notw endig ist, w ahrend er 
friiher dam it w arten  konnte, bis der ganze V ortriebsstollen 
ausgebrochen war.

F iir  die Betonierungsarbeiten  h at m an in  den letzten  Jahren 
m eist eine holzerne Schalun g verw an dt, die au f eiserne Lehren 
aufgelegt wurde, und zw ar h a t m an einzelne eiserne R in ge 
genom m en, die erst an  O rt und Stelle  durch Lan gsverbin dun gen  
m iteinander verbu nden  w urden, und h a t dann die einzelnen 
Bohlen hin ter die L ehren  geschoben. D er A rbeitsvorgan g bei

dieser Schatungsart (s. A bb. t6) ist re ich lich  um standlich, 
insbesondere m acht der T ran sp o rt der einzelnen, im m erhin 
ziem lich schw eren L ehrbogen, auch wrenn sie in zwei o d e r drei 
Teile zerlegt sind, gewisse Schw ierigkeiten; auBerdem  aber 
ist das genaue Einniyellieren  der Lehrbogen eine zeitrau b en d e 
A rbeit. F erner ist zu beachten, daB bei dieser S ch alu n gsa rt 
der neuzeitlichen F orderu ng nur schw er G eniige ge le istet ist, 
won ach der A uskleidungsbeton in einem G uB hergestellt w'erden 
soli, ohne irgendw elche L an gsfugen . E n tw ed er m uBte man 
a u f diese F orderung verzichten  und konnte dann die L ehrbogen  
a u f den fertigen  T e il der Sohle abstellen , oder m an m uBte die 
einzelnen R inge an besonderen G eriisten aufhangen. A li diese 
U m stande gaben Veranlassung, nach einer p raktisch eren  A rt 
der Schalung zu suchen. E s  lag der G edankc nahe, eine Sch alun g 
zu bauen, dic vollkom m en bew eglffli ist, also eine Schalung,

Abb. 16. Schalung beim Schwarzenbachstollen.

ahnlich wrie sie beim  G leitbau V erw endung findet. E s  ist je 
doch zu beachten, daB im Stollen  ziem lich groBe Tagesleistungen 
gefordert w erden und zw ar m eist 15 bis 20 m. E in e  bew egliche 
Schalung kann jedoch nur eine gewisse L an ge haben, d a  sie sonst 
infolge der zu groBen W iderstande n ich t m ehr gezogen werden 
kann. M it einem  kiirzeren S tu ck  Schalung, das sich noch be- 
w egen lieBe, wird aber der hohe T agesfo rtsch ritt n icht erreicht, 
insbesondere wenn m an beach tet, daB in der S to llen lu ft der 
B eto n  langsam er abbindet. U n ter U m standen w are dic M óg
lichkeit gegeben, eine derartige Schalun g anzuw enden, wenn 
m an m it hochw ertigem  Zem en t arbeitet.

Im  E ichholzstollen  w urde nun eine Schalung (s. A bb. 17) 
verw andt, die die oben beschriebenen N achteile  der friiheren 
Schalung verm eidet, aber trotzd em  g e stattet, daB der Beton 
einige T age in der Schalun g stehen bleiben kann. D er Arbeits- 
vo rgan g ist folgender:

E s  werden zuerst au f ein groBes S tu ck  in der Stollensohle 
einzelne U n terlagsklotze betoniert, die genau eingem essen sind 
und dereń A bstan d  ebenfalls genau festgelegt ist. D a m it ist 
bereits im  w esentlichen die G ew ahr gegeben, daB die Stollen- 
schalung in die richtige L ag e  gebracht w ird. A u f  diese Unter- 
lagsklótze w ird die Sohlenschalung eingebracht, die ungefahr 
V , der gesam ten Stollenschalung ausm acht. D ie  Sohlenschalung 
besteht aus eisernen R in gstiicken  m it einer H o lzsch alu n g; diese 
S tiicke haben eine L an ge vo n  2 m und sind so gearbeitet, daB



Abb. 18. Schalung im  unteren Stollcnteil.

Abb. 20. Fertig vcrlegte Stollenschalung.

daB er die Schalung tragen kann, ferner ist er m it Spindeln 
ausgeriistet, m it w elchen d ie  Schalun g in ihre richtige L ag e  
gebrach t werden kann. D e r Schalungsw agen fah rt m it einem 
S tiick  O berschalung von 4 m L an ge  an die Stelle, wo die Schalung 
verlegt w erden soli, und zw a r, w ie vorher erw ahnt, au f der be
reits fertig  verlegten  Sohlenschalung. N unm ehr w ird  die Schalung 
m it I lilfe  der Spindeln in die richtige L a g e  gebrach t und der 
obere T eil der Schalung m it der schon fertig  verlegten  Solilen- 
schalung in feste  V erbindung gebracht. Sodann w erden die 
Spindeln des T ransportw agens gelost, und der W agen ist fiir 
w eitere T ransp orte  frei (s. A bb. 20).

D as A usschalen  gesehieht in derselben einfachen W eise, 
indem  der T ransportw agen  un ter das zur A usschalung bestim m te 
S tiick  gefahren wTird; die Spindeln greifen in die Schalung ein 
und holen sie heru nter; w odurch die Schalung sofort fiir die 
nachste Y erw cn d u n g frei ist. D a  beim  Ausschalen zuerst der 
obere T eil der Schalun g frei w ird und erst dann die Sohlen
schalung und beim  E inschalen  der A rbeitsvorgan g um gekelirt

I)ER BAUINGENIEUR

10S0HEFT43. WALCH, NEUERE ARBEIT SM ET HODEN BEIM BAU DES EICHHOLZSTOLLENS.

sie genau und d icht aneinander passen. M it den eisernen R ingen 
dieser Sohlenschalungsstiicke fest verbunden ist ein Ooer Spur- 
gleis, so daB so fo rt nach Verlegung der Sohlenschalung in dieser 
Strecke die w eitere Schalun g yerfahren  w erden kann. Dieser 
Teil des A rbeitsvorgan ges ist in A bb. iS  dargestellt. N unm ehr 
wird die Schalung m it den Lehrbogen fiir den oberen T eil cin- 
gebracht, und zw ar w ird diese Schalun g m it einem besonderen 
W agen yerfahren . D ie Schalun g besteht aus einzelnen Stiicken 
von 4 111 L an ge, so daB zu zw ei Sohlensclialungsstiicken ein 
Schalungsteil fur den oberen T eil gehórt (s. A bb. 19). D er 
W agen, a u f dem die Schalun g yerfahren  w ird, ist so eingerichtet.

Norma/t Starkę der Bełort- 
auskleldung - Q Z 5 m

Langsyersteifbng-

.Bohlen icm stark 
1 Die Bohlen werden mit 
\fortschreitendem Befomeren 
\einzeln aufgesetzt

B/echhouf t-mm stark mit

Osenrahmen-

\fibstand der einzelnen Tragrmge 
-WOm. Lange des durch LóngsrerA 
band zusommengefbH/en Trag- 
rahmens fUr den oberen feU-WmY 
Lange der Sohlenstucke-ZfiOm

formsteme u Soh/enbefon 
\zmschen den formstemen

psenrohmen fest rerbunden, I werden tor dem Itersetzen 
\ertstatt Blech auch 9cm sty*ger Schalung eingebracht t 

v Bohlen  ̂ 1 '

- 0,60— “

W
Abb. 17. Stollenschalung (Querschnitt).

Abb. 19. Schalungswagen.
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ist, ist es notw endig, daB ein entsprechendes S tiick  der Sohlen- 
; schalun g m ehr vorhanden ist, so daB jew eils die Sohlenschalung 
■ vo rzeitig  verlegt werden kann. B eim  E ichh olzstollen  h at man 

die Schalung so ausgebildet, daB m an eiserne L ehrbogen ver- 
w an d t hat, aber eine hólzerne Schalung, die 
m it den Lehren, im oberen T eil wenigstens, 
n icht fest verbunden ist. M an erreicht da
durch' den Y o rte il, daB die. Schalung m it dem 
B etonieren stiick weise hochgebracht werden 
kann und die A rbeiten  fiir die E ntw asserung 
usw , lcichter auszufiihren sind. A n  und fiir 
sich ist es aber ohne weiteres móglich, s ta tt  
der H olzschalung eine Blechschalung zu ver- 
w enden und diese m it den eisernen Lehren 
fest zu yerbinden.

hebel fiir 
VerschlieRen 
Triditers

PreRluft -  

eintritt

Pneumatischer
liersch/uBic/iieber

Abb

Beton - 

oustritt

Der Johny-Apparat.

D as E inschalen  sowohl wie auch das Ausschalen bei dieser 
M ethode ist auBerordentlich einfach und geht denentsprechend 
schnell von statten . D ie  zum  Yersetzen  der Schalung notwen- 
digen Lohnstunden sind w esentlich geringer ais bei der friiheren 
Schalung, die aus einzelnen Lehren bestand. Insbesondere die 
K osten  des T ransportes der Schalung y o n  der eben ausgeschalten 
Stelle  zur nachsten Verw endungsstelle sind erheblich gesunken, 
da hier der T ransp ort auf dem Schalungsw agen 
in einfachster W eise erfolgt. V o rte ilh aft ist auch, 
daB die Schalung n icht in die H and genom men 
w erden muB, so daB das G ew icht des Schalungs- 
stiickes keine B edeutung hat. A u s diesem Grunde 
is t es m óglich, selbst bei einem so groflen Stollen- 
profil, w ie es hier vo rliegt, Lan gen  von  4 m  fest 
m iteinander zu yerbinden. D adurch, daB die 
Schalung n icht m ehr aus einzelnen, voneinander 
unabhangigen R ingen besteh t und das V ersetzen  
a u f bereits vo rh er genau eingem essene U nter- 
lagsk ld tze  erfolgt, is t die L ag e  der Schalung 
eine auBerordentlich genaue, und die B eton auskleidung kann 
Yollkom m en einw andfrei hergestellt werden. E in  Stollen, 
der m it dieser Sch alun g geb au t ist, m acht einen sauberen 
E in d ru ck , da keinerlei U nebenheiten in  der Schalun g vor- 
handen sind.

D as E inbringen des B eto n s erfolgte in zahlreichen Bei- 
spielen bis in die neueste Z e it hinein vo n  H and, d. h. der fertig 
gem iscbte B e to n  w urde an der V erw en dun gsstelle  au f eine 
P ritsch e  gekip p t und von  d o rt h in ter die Schalung geschaufelt. 
D as erforderte einen ziem lich hohen Lohnaufw and, insbesondere

bei den hoher gelegenen T eilen  der Stolienauskleidung und beim  
FirstschluB, der stuekw eise vo r K o p f durchgefiihrt w'erden m uBte. 
Im  E ichh olzstollen  h a t m an diese A rbeitsm ethode vollkom m en 
verlassen, bringt den B eton  pneum atisch ein, und zw ar h a t man

eine am erikanische M a- 
schine , vo n  Ingersoll- 
R a n d  in Verw'endung, 
den sogenannten Johny- 
A p p a ra t (s. A bb. '21 
und 22). D er Beton 
w ird, d a  die Stollen- 
lange keine a llzu  groBe 
ist, in M ischm aschinen 
am  Stollcńm und her
geste llt und dann in 
L oren  bis zur Verw en- 
dungsstelle  im  Stollen 
verfahren  (s. A b b . 23). 
H ier w ird er in  einen 
A u fzu gskiib el gekippt 
und in den Johny- 
A p p a ra t eingebracht. 
D ieser ist im w'esent- 
lichen eine V orrichtun g, 
um den B eton  in eine 
D ru ckiu ftkam m er ein- 
zuschleusen und ihn von 
d o rt aus durch eine 
R ohrleitun g zur Y er- 
w'endungsstelle zu driik- 
ken. E r  is t also im 
G runde genom m en eine 
sehr einfache M aschine, 
die in m ancher B ezie
hung dem in D eu tsch 
land sehr bekannten 
T o rk ret - A p p a ra t ah- 
nelt, nur besteht der 

w esentliche U nter- 
schied darin, daB in 
den T o rk ret - A p p a ra t 
ein trockenes Gemisch 

e in gebracht w ird  und der W asserzusatz erst an der 
D iise erfolgt, w ahrend hier der fertig  gem ischte, nasse 
B eto n  eingebracht und gefordert w ird. D er B eto n  w ird  mit 
erheblicher G eschw indigkeit durch die R ohrleitun g g e ja g t und 
demgemaB m it groBer K r a ft  h in ter die Schalun g geschleudert. 
U m  irgendw elche N esterbildun g zu verm eiden, w ird  auBerdem 
die Schalun g durch kleine pneum atisch betriebene H am m er

Betonierrichtung

Abb. 22. Der Johny-Apparat bei der Arbeit.

lOOm
/Sohtptatten \ /Orainage ZOO mm

'/Jberspanten mit Yorrijckender 
Bohlcnverkladung (tern!

Abb. 23. Schematische Darstellung des Betoniervorganges.

erschiittert. D e r Joh n y-A p p arat h a t ein Fassungsverm ogen 
von  500 1, daher w urden auch Beton-M ischm aschinen v o n  500 1 
In h a lt gew ahlt. U m  hohe L eistungen  zu erzielen, is t  es vor 
allen D ingen w ichtig, daB die notw endige M enge D ru cklu ft 
zur V erfugu n g steh t. D er B eton , der m it dem  Johny-A pparat 
e in gebracht w orden ist, h a t ein auBerordentlich schónes, dichtes 
G efiige ; seine F estig k e it is t ebenfalls eine sehr hohe. D es weiteren 
w ird durch diese E inbringungsm ethode ein sattes  A nliegen des 
B eton s an das G ebirge erreicht, so daB die Hinterpressungs- 
arbeiten auf ein M inim um  besch rankt werden. A u ch  tra g t diese
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H erstellungsw eise dazu bei, daB die O berflache des B eton s 
sehr g la tt  is t (s. A b b . 24). D adurch ist es, im  Y erein  m it den 
Yorziigen, w elche die vorher beschriebene Schalungsm ethode 
hat, un ter U m standen m óglich, a u f einen besonderen P u tz  zu 
verzichten  und an seiner S telle  nur einen A sp haltan strich  auf- 
zubringen.

D ie beim  Eichholzstollen  angew andten A rbeitsm ethoden 
stellen gegeniiber den A usfiihrungen der letzten  Jahre sicher- 
lich einen F o rtsch ritt dar. Sic bilden aber nur eine 
S tu fc  der E n tw ick lu n g  und bedeuten noch keinen A b 
schluB. Y ielm ehr diirftcn  auf dem  G ebiete des Śtollenbaues, 

und zw ar sowohl beim  A usbruch ais auch 
Abb. 24. bei der Auskleidung, noch m anche Yerbesserun-

Blick 111 den g CU (jcr Arbeitsw eisen m óglich sein, die noch
betonierten e' nc w eitere Steigerung des A rbeitsfortschritts

Stollen. und dam it der W irtsch aftlich k eit erhoffen lassen.

BEITRAG ZUR LAG ERU N G  V O N  SCHLEUSENSCHIEBETOREN 
MIT TIEFLIEGENDEN SCHW IMMKASTEN.

Von Dipl.-Ing. II. Muller, Braunschweig.

w

B ei groBeren eisernen Schleusenschiebetoren w ird  ein 
Schw im m kasten eingebaut, dessen H óhenlage innerhalb der 
K on struktion  durch die vorkom m enden, niedrigsten W asser- 
stande gegeben ist. Sein Zw eck ist, den gróBten T eil des Eigenge- 
w ichtes des ToreS durch Schw im m w irkung von  dem W asser au f
nehmen zu lassen und dadurch die zum  Bewegen des Tores er- 
forderlicben F ah rm itte l zu entlasten.

E s g ib t F alle , bei denen der Schw im m kasten  wegen der 
niedrigsten W asserstande so tie f zu liegen kom m t, daB der vom  
Schw im m kasten entw ickelte  A u ftrieb  unterhalb des Gesam t- 
schw erpunktes des T oreigengew ichtes in W irksam keit tritt. D er 
sich aus der Schw im m w irkung ergebende labilc G leichgew ichts- 

zustand Ubt dann au f A nordnung und W ahl 
d erF ah rm itte l desToresseinenE influB aus.

W erden unter einem derartigen Schie- 
betore L aufw agen  zum  Bewegen das Tores 
angeordnet {Abb. 1), so befindet sjch 
letzteres w ahrend der Bew egung im labilen 
G leichgew ichtszustande. M an wird es in 
diesem F alle  auch verm eidcn  w ollen und 
miissen, durch V erbreiterung des Quer- 

Schmmmkasten schnittes die erforderlichc S ta b ilita t errei
chen zu w ollen. Som it w ird bei einer 
unteren L agerung m it einem E cken  und 
K an ten  des T ores bei seitlichen D ruck- 

Abb. 1. un(j  Stróm ungseinfliissen des W assers zu
rechnen sein.

M an h at derartige Tore, die einen sehr tief liegenden 
Schwim m kasten haben, m it R iick sich t auf ihre B ew egbarkeit ais 
A uftriebtore durchkon struiert. D as heiBt, das T o r w ird m ittels 
der in O berkan te  K o n stru ktio n  angeordneten F ah rm ittel 
durch den A u ftrieb  gegen eine fahrbare B riickenkonstruktion  
gedriickt, die bei geschlossener Schleuse sich iiber die 
K am nierbreitc und die gesam te Torkam m erlange erstreckt 
(Abb. 2). B eim  O ffnen der Schleuse fiihrt also das Schiebe- 
tor unter der Fuhrungsbrucke in die T orkam m er zuriick. Zum  
vollstandigen Freim achen der D urch fahrt muB die Fiihrungs- 
briicke auch noch zuriickgezogen werden. B eim  SchlieBen der 
Schleuse w ird. erst die Fuhrungsbrucke vorgeschoben, und 
darauf kann das T o r zum  SchlieBen der Schleusenkam m er 
unter der B riicken kon struktion  vorbew egt w erden. Zum  • 
Offnen und SchlieBen eines T ores sind also je  zwei 
Bew egungsvorgange erforderlich, das B ew egen der Fiihrungs- 
konśtruktion und das B ew egen des eigentlichen Tores. E in e der
artige B ew egun gsvorrichtung h at unter anderem  den N achteil, 
daB sie umstandUch ist und viel Zeit verlan gt.

E in e d ritte  L ageru n g des Tores unter vó lliger A usnutzun g

der Schw im m w irkung des Schw itnm kastens ist m óglich, nam lich 
in der Form  daB das T o r liinten oben an einem iiber der Tor- 
kam m ernische fahrenden W agen  aufgehan gt werden kann, 
wahrend es vorne au f einem unteren Laufw agen  ru h t (Abb. 3). 
Zum  Verhiiten  eines K ip pen s und Drehens des Tores um  eine 
durch S tiitz- und A ufhangepun kte raum lich diagonabverlaufende 
Drehachse (d— d) sow ie zum  Sch utze gegen ein V erdriicken  in
folge seitlichen W asserdruckes muB an  dem hinteren R and e des

Tores oben und unten je  eine O uerfiihrung q ' unii q vorge- 
sehen werden. Bei einer derartigen A nordnung der F ah r- und 
Stu tzm itte l w ird es m óglich, das T o r ohne Schw ierigkeiten kipp- 
sicher vor- und riick w arts zu bewegen. E in  V erkanten  des Tores 
bei seitlichen D ruck- und Stróm ungseinfliissen des W assers 
w ahrend der Bew egung w ird dann verm ieden. D ie durch dic 
Tiefenlage des Schw im m kastens sich ergebende L a b ilita t ist 
ausgeschaltet.

E in e derartige L agerung vo n  Schiebetoren is t bei denjenigen 
der Schleuse Brunsbiittelkoog, sow eit bekan n t, zuerst angew endet 
worden. In  der hier beschriebenen Form  ist diese A r t  der A uf-

Obenyagen mitAufhangung 06erHrqgen_ mił AuJ'hangung

Unterlagen Unterwagen

Abb. 3.

hangung, L ageru ng und Stabilisierung v o n  Schleusenschiebe
toren  m it tiefliegenden Schw im m kasten beim  B au  der neuen 
Schleuse zum  Fischereihafen in  W eserm iinde-G eestem unde, der 
etw a  in den Jahren 1920 bis 1924 erfolgte, b en u tzt worden.
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ZUR ANW ENDUNG DER THEORIE DES EINGESPANNTEN BO G E N S.

Y o n  O berbaurat a. D . u n d  beli. a u t. Z iv ilin g e n ie u r  D r .-In g . M a x S p ita lcr , G ra z.

D er eingespanntc Bogen d iirfte  bei gesunden W iderlagern 
und entsprechend hohem  Profil w ohl allgem ein ais die natiir- 
lichste L osun g u n ter sonst gleichw ertigen K on struktion en  an- 
erkan nt sein. In  A nsehung der T atsaclie, daB m an heute den 
groBen freigespannten K on struktion en  den V o rzu g g ib t und der 
in der P ra xis  stehende Ingenieur gar o ft v o r  die A u fgabe gestellt 
ist, in ku rzester Zeit ein sogenanntes kostenloses O ffertp ro jek t 
zu liefern, diirften  die nachstehenden A usfiihrungen w illkom m en 
sein, insbesondere da diese in einfacher W eise und m it geringem  
Z eitaufw an d iiber die E x zen trizita ten  am  K am p fer und am 
Scheitel naherungąw eise ohne w eitlau fige R echn un g A ufschluB 
geben. Z u r G ew innung handlicher Form eln sei im  nachfolgenden 
Y ollbelastun g vorau sgesetzt. A is  w eitere V oraussetzun g g ilt  
ein sym m etrisches Tonnengew ólbe, dessen Spannw eite bezw . 
E n tfern u n g der S tiitzp u n kte  der B ogenachse A B  =  L  ist. 
F erner sei der P fe il zwischen dem  Sch eitelp un kt der Bogenachse 
und der M itte  der Spannw eite =  h. W eiter w ird die B eziehung. 
angenom m en: L  =  n  • h. D er M ittelpunfct des Kreisbogens 
der A chse sei O  und der W in kel A O B  =  W .

I. M assivbriicken m it der V oraussetzung, daB die D ruck- 
liuie des D reigelenkbogens m it der Bogenachse zusam m enfallt. 
Es ergeben sich hiernach ais E x ze n tr iz ita t  fiir den eingespannten 
B ogen  am  K am p fer:

W  d 2

Z  =  “  6 T l  ( 5  n  +  I 2 )

ferner die E x ze n trizita t am  Scheitel

W  d 2

S = +  ^ 8 L (5 n  “ 4 ) -

F iir die praktische A usw ertun g kann m an W  fiir die y e r
schiedenen W erte  vo n  n im  vorliinein  berechnen. So ergeben 
sich fiir

n =  3

W  =  2,3520
4

1,8546
5 6 

1,5220 1,2870

8 10 die W erte:

0,9799 0,7896

a u f die Bogenform  ais Parabel, w as fiir flach ę K reisbogen nahe-
d 2 d 2

rungsweise zu trifft, und m an erhalt fiir z =  — a , , s =  b
L  L

n =  3, a  =  1,9296, b  =  0,733,
=  4, =  2,5719, =  1,0896,

=  5 . =  3 .2° 12. =  M 3I?.

n =  6, a =  3.8245, b  =  1,7653
— =  5,0661, =  2,4172
=  io , =  6,3073, =  3,0586

Zur O berpriifung dieser W erte  nehm e m an w ieder das letzte 
B eispiel und m an erhalt fiir n =  5,82 durch Interpolation  
a  =  3,7123 bei A nnahm e des arithm etischen M ittels der vertikalen  
F ugen starke vo n  d =  1,02 den W e rt fiir z —  —  24.

II . F iir M oniergew olbc m it naherungsweise kreisfórm iger 
Bogenachse und V o llbelastu n g erhalt m an

7‘  ~  [ a  b  ( L  )2J  L ’ # [ # K ( ł ) 2] L

3> a =  0,0362, b = 2,361
4* =  0,0153, = 2,811,
5> =  0,0074, = 3,363
6, =  0,0042, . = 3.942
8, SSS 0,0017, = 5.136

IO- =  0,0008 = 6,360

c = 0,0098, K  = 0,887
= 0,0044, = 1,18 1
= 0,0025, = 1,491
= 0,0014, = 1,809
= 0,0007, = 2,446
— 0,0003, = 3.0S1

F iir ein bekan n tes Beispiel aus dem B erich t des Gewólbe- 
ausschusses W ien 1895 ergibt sich m it B en u tzu n g obiger Form el 
z =  0,147, w obei in die Form el L  =  23,6, h =  4,5 und n =  5,24 
und d =  1,0, ferner W  — 1,466 ein gesetzt ist. N im m t m an ein 
anderes B eispiel und zw ar jenes vo n  der A usgabe M iiller-Breslau 
1881, so ersieht m an dort den W ert fiir z  =  0,279, w ahrend nach 
der obigen Form el m it L  =  16, h =  2,75, n  =  5,82, d =  1,02 
sowie W  =  1,329, 7, =  25 cm, also m it gu ter U bereinstim m ung 
resultiert. E in e  w eitere Y ereinfachun g ergibt das Eingehen

N im m t m an w ieder zur probeweisen U berpriifu ng eines der 
vorgenannten  Beispiele, so erhalt m an eine gu te U bereinstim m ung 
(GewolbeausschuB-M oniergew ólbe).

D ie vorstehenden T abellen w erte  treffen  nur dann genau zu, 
w enn die V oraussetzungen vo llstan d ig  erfiillt sind, w as in  der 
P ra xis  allerdings w ohl seiten der F a li ist. B ed en kt m an aber, 
daB auch grundlegende V oraussetzungen w ie die H om ogenitat 
und Isotropie n ich t zutreffen  und die errechneten W erte  nur 
gleichsam  ais M aBstab cum  grano salis zu nehm en sind, so ist 
es w ohl zulassig zu sagen, daB die angegebenen Form elwerte 
zur ersten E n tw urfsbearbeitun g und iiberschlagigen U berpriifung 
n iitzlich  sein diirften.

KURZE TECH NISCH E BERICHTE.

D as Zum essen der Zuschlage fiir die Betonzubereitung 
nach dem G ew ichtsverfahren in den U .S .A .

Von Regierungsbaumeister Dr.-Ing. H. G r ie s c l.

Die Ausfuhrung gróBerer Betonarheiten erfordert bekanntlich:
a) Wahl der crforderlichen Baustoffe, b) Erm ittlung ihres gunstigsten 
Mischungsverh&ltnisses, c) Zumessen der einzelnen Mischungen in 
diesem Mischungsverhaltnis, d) Zusetzen des Wasserbedarfs und das 
Mischen, e) Einbau des so erhaltenen Betons.

Hierbei erfolgt dio Auswahl unter den verfugbaren Baustoffen 
zunachst nach wirtschaftlichen Gęsichtspunkten; denn bei den Zu- 
schlagstoffen, Sand und Kies bzw. Schotter, ist sie von deren Geeignet- 
heit, Gewinnbarkeit und Kornzusammensetzung sowie den Transport- 
und Aufbereitungskosten abhangig. In gleicher Weise sind dio Unter
suchungen, in welćhetn Mischungsvorhaltnis die Baustoffe zusammen- 
gesetzt werden niussen, um einen Beton von den gewunschten Eigen
schaften zu erhalten, zuerst eine mehr wirtschaftliche Frage, weil die

Abstufung der KorngroOen bei dem zur Verwendung kommenden 
Sand und Kies bzw. Schotter den erforderlichen Zementzusatz be- 
stimmen. Diese wirtschaftlichen Uberlegungen fuhren dann zu der 
Entscheidung, ob eine Aufbereitung des Sandes oder Kieses bzw. 
ein Zusatz von Schotter zur Erlangung des gunstigsten Mischungs- 
verhaltnisses notwendig ist, um einen Beton mit den gewiinschtcn 
Eigenschaften zu erhalten.

Wahrend die wirtschaftlichen Untersuchungen leicht kalkula- 
torisch erfaflbar sind, konnen die technischen Arbeitsverfahren bei 
der Betonherstellung, insbesondere das riehtige Zumessen der einzelnen 
Baustoffe, nicht auf eine einfache rechnerische Grundlago abgestellt 
werden. Die hierfUr in der Praxis bestehenden Schwierigkeiten liegen, 
wie bekannt, in der Natur der Zuschlagstoffe und der A rt ihres Vor- 
kommens begriindet. Nimmt man den Sand und Kies, wie er aus seinen 
diluvialen und alluvialen Lagerstatten mit dem Bagger gewonnen wird, 
so erhalt man meistens bei dem Zumessen zur Herstellung des erforder
lichen Mischungsverhaltnisses in den einzelnen Mischungen ein ganz 
verschiedenes Materiał in den KorngroBen und der Kornzusammen-
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-rerstellb. H/lfs- 
tyasserbcha/ter

renstellb. Zuiatz■ 
irasserbeho/fer

renstellb.Jand
meBkasten

\Pufferfhder

U------------- ------------ — ----------7,0 m---------------------- **
Abb. 1. Standardisierte, leicht auf- und abzubauende 

Silos fiir das Zumessen der Zuschlage.

praktisch gezogenen Grenzen halten. Dadurch schwanken in den ein
zelnen Mischungen bereits die betontechnisch erforderliclien nti- 
schungsgemaBen Mengen in der Kom vcrteilung und datnit in ihrem 
Hohlraumvolumen in gewissen, schwer feststellbaren Grenzen.

Abb. 2. Aufhangung der Wiegeapparatur. Abb. 4. W iegeapparatur mit doppelten 
Wagebalken.

Ferner wechseln der Sand und Kies bzw. Scliotter in ihrem 
Wassergehalt, je  nachdem diese Baustoffe feucht oder der Nasse aus-

gesetzt, wie es auf
I— ----- n--------------- lt- o -..... - & H der Baustelle ei-

-T? 'j k j  i— i )fh— ____________________________ rthr-rt 1 gentlich die Kegel
^  (J . ist, verarbeitet wer-

gir----- -̂----------------tlen. Besonders bei
C-U? fjf] nassen Sanden tre-

,\l ten starkę Abwei-
chungen beim Ein-

/B____________ fiillen in die MeC-
1 i! sF5, gefaCe infolge ihres

verschieden starken

Abb. 5. W iegeapparatur mit einem 
Wiegekasten. Abb. 6. Wiegeapparatur m it doppeltem Wiegekasten.
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In gleicher Weise wie die volumctrischc Meflapparatur muBte 
auch die Wiegeapparatur unter dem dichten Zumessungssilo aufgehangt 
werden. Letztere erforderte noch eine groBere Steifigkeit in den 
Stutzen des Silos und eine sicherere, unnachgiebigere Aufstellung der 
ganzen Anlage, damit die Wiegeapparatur, die an dcm Siło steif auf
gehangt ist, nicht aus ihrer Gleichgewichtslage herausgebracht werden 
kann. Der Wiegekasten, einer der wichtigsten Teile der Waage, liegt 
auf dem Waagebalkensystem unverschieblich abgctragen auf und hangt 
sonst frei, um jede Beeintrachtigung der Waage beim Einspielen der 
Zungcn bzw. Skaleń auszuschalten.

Infolge dieser freien Aufh&ngung des Wiegekastens unter dem 
Siło —  beide raumlich voneinander getrennt —  findet ein viel freierer 
und vollstandiger Einlauf auch bei feuchtem Sand und Kies statt. 
Dies liefl dic voluinetrische Zumessung nicht zu, weil beide Teile in- 
cinander iibergingen, also eigentlich ein Stiick bildeten. Aus diesem 
Grunde fand im letzten Teil des Eiillens in das MeBgefaB kein freier 
Fali des Materials mehr statt und bei dem verlangsamenden Nach- 
sacken bilden sich oben im MeBgefaB Hohlraume, wodurch groBe 
Ungenauigkeiten in der Zumessung entstanden.

Weiter verursachte dieses langsame Nachsacken im unteren 
Trichterteil des Silos ein gegenseitiges gewolbeartiges Abstiitzen des 
Materials, so daB es oft schlecht nachrutschte; man konnte solche 
Stórungen auch nur schwer beseitigen, weil dieser Teil des Silos nicht 
zuganglich war. Diese Mangel sind durch die bedingte, freie Aufhan- 
gung des Wiegekastens fast ganz ausgeschaltet.

Ferner sind der Wiegekasten und all seine Unterstiitzungen 
so geformt, daB kein Materiał, welches beim Ablassen aus den Silo- 
taschen in den Wiegekasten vorbcifallt, sich auf ihnen ablagern und 
so die Gewichtsbestimmung bzw. Tarierung der Waage beeinflussen 
kann. Aus diesen Griinden widersprechen horizontale Stutzwinkel 
oder ahnliche Absteifungen sowie einspringende Ecken im Wiege
kasten, worauf sich Materiał ablagern konnte, den Vorschriften. Die 
Form des Wiegekastens gewahrt nach genauer Gewichtserlangung und 
Arretierung der Waage rascheste Entleerung beim Offnen des Boden- 
schiebers, dqr sich nach der Entleerung ebenso sclinell wieder dicht 
schlieflen laBt, ohne daB Materialreste zuriick- oder auf vorspringenden 
Kanten liegen bleiben kónnen. Die Schieber zum Ablassen der Zu- 
schlage aus den Silotaschen sind mit dem Schieber zur Entleerung 
des Wiegekastens gekuppelt, so daB der eine nur geóffnet werden kann, 
wenn der andere geschlossen ist. Ferner ist am Wiegekasten durch 
seitliche Schurrbleche Vorsorge getroffen, damit ein schnelles Ab- 
streichen des etwaigen Obcrgewichtes erfolgt. Fiir eine schnellere und 
genauere Feinwagung wird aus dem Siło ein kleiner FeinablaB in den 
Wiegekasten fiir zweckmaBig erachtet. Eine gute Arretierung der 
Waage verhutet eine vorzeitige Abuutzung der Schneiden. Diese sind 
an dem Siło aufgehangt und sicher gelagert, so daB sie weder aus ihrer 
Lagerung leicht herausgehoben werden, noch daB nur ein Teil des 
Waagebalkensystcms fur sich allein und unabhangig von dem andern 
sich bewegen kann. Die Wagung soli bis auf 0,4% genau sein. Bei 
den neueren Waagen tritt ein Vorzeigcr oder -skala in Tatigkeit, sobald 
sich die Fiillung des Wiegekastens dem richtigen Gewicht nahert, um 
das einfallende Materiał rechtzeitig abdrosseln zu kónnen.

Alle Hebel der Waage liegen um den Wieger iibersichtlich grup- 
piert, so daB er sie bequem bedicnen kann; die Wiegeskalen, die gegen 
Verschmutzung und Verstaubung sicher eingebaut sind, befinden sich 
in guter Augenhóhe und -entfernung, um von ihm ohne Muhe be- 
obachtbar zu sein. Ferner kann er jedes Ubergewicht schnell ohne groBe 
Anstrengung entfemen. Auch die anderen Teile der Wiegeapparatur 
kónnen leicht iiberblickt und auf ihr fehlerfreies Arbeiten nachgesehen 
werden; sie sind bequem zuganglich und zu reinigen.

Bei einer solchen Wiegeapparatur ist es von besonderer Wichtig- 
keit, daB sie auf ihr zuveriassigcs Arbeiten standig 
unter Kontrolle gehalten und nachgepriift wird.
Man halt wahrend der Arbeitszeit am Tage eine 
fiinf- bis zehnmalige Kontrolle iiber ein einwand- 
freies Arbeiten der Waage und ihre Tarierung- am 
Morgen beim Beginn oder ara Abend nach SchluB 
der Arbeit fiir notwendig. Yergleichswagungen mit 
gepriiften Gewichten sollen ófters vorgenommen 
werden, um sich zu uberzeugen, daB keine Verande- 
rungen an der Waage eingetreten sind.

Da das Abwiegen der Zuschlagstoffe infolge 
des eintónigen Arbeitens mit Hebeln und Ablesens 
vón Gewichtskalen nicht sehr anregend ist, und die 
Aufmerksamkeit des Wiegers daher schnell nachlaBt 
oder durch andere Yorgange abgelenkt werden kann, wird die Ein- 
schaltung eines lauten Klingelzeichens beim Einspielen der Zungen 
bzw. der Skaleń fiir zweckmaBig erachtet, damit auch der Vorarbeiter 
und der Bauleiter durch dieses Klingelzeichen zur Mitbeobachtung 
in der Lage sind, und so die Bedienung und Aufmerksamkeit bei dem 
Abwiegen unter zwangslaufige Kontrolle gestellt ist. Durch dic 
automatische Festsetzung und Einstellung der Mischzeit des Mischers 
laBt sich auch eine Fernkontrolle ermóglichen. Trotz allen diesen 
Vorkehrungen wird kaum eine Gewichtsgenauigkeit von 0,4% erreich- 
bar sein. Aus diesem Grunde halt man eine automatische Registrierung 
der Wagungen und der tatsachlichen zugewogenen Gewichte fiir er- 
wtlnscht.

In Abb. 2 bis 6 sind solche Wiegeapparaturcn dargestellt1.
Da bei den groben Zuschlagen, Kies bzw. Schotter, sich die 

groben Stiicke von den kleineren beim Abfiillen. absondern und da
durch das urspriinglich bestandene Mengenverhaltnis in den Korn- 
gróBen beseitigt wird, haben einige Landes-StraBenbauamter die 
Trennung des groben Zuschlags in zwei GróBenordnungen durchgefiihrt. 
Damit ist das Zumessungssilo mit drei Taschen erforderlich geworden, 
namlich eine fiir den .feinen Zuschlag, den Sand, die zweite fiir den 
mittleren, groben Zuschlag, den Kies oder feineren Schotter, und die 
dritte fiir die groBten KorngróBen des groben Zuschlags, den Schotter 
bzw. den ganz groben Kies.

Die so zugewogenen Mischungen werden aus dem Wiegekasten 
unmittelbar in den Fiilltrichter des Mischers abgelassen (s. Abb. 1) 
oder in Kasten auf Schmalspurgleisen oder in Lastkraftwagen ge- 
schiittet, um dann mit diesen nach dem Mischer auf der Baustelle 
befórdert zu werden. Den Zement -—- in standardisierten Sackgewicli- 
ten —- gibt man in der Regel nach dem Abwiegen der Mischungen 
diesen sogleich zu, wenn nicht die Windverhaltnisse oder die Feuchtig- 
keit der Zuschlagstoffe bzw. Regen dem entgegensteht. Dic Mischungen 
werden so weit wie moglich auf vol!e Sack Zement abgestimmt.

Auf dem Mischer befindet sich der automatisch volumetrisch 
arbeitende Wasserbehaltcr, der sich leicht auf den erforderlichen 
Wasserzusatz cinstellcn bzw. umschalten laBt.

Durch das gewichtsmaBige Zumessen der Zuschlagstoffe sind 
das Hohlraumvolumen der einzelnen Zuschlage, ihr Wassergehalt, der 
auf die Oberflachentrockcnheit bezogen wird, und etwaige Verun- 
reinigungen der Zuschlagstoffe ohne weiteres leicht feststellbar.

1 Entnommcn: Engineering News-Record April 3, 1930, S. 560, 
„W eighing Hoppers and Scales, a New Tool for Precise Concrete 
Control" by P. M. Tcbbs.

Amerikanische Einheitspreise bei Vergebung einer 

Bogenbriicke.
(Nach „Engineering News Record" Tom 10. Juli 1930)

Der Bau der Ridge-Briicke iiber den Genesee River in Rochester 
wurde im Februar ds. Js. vergeben. Im folgenden sollen einige Angaben 
aus den Ergcbnissen der Ausschreibung mitgeteilt werden, die auch fiir 
den deutschen Leser von Interesse sein diirften.

Die Briicke wurde ais Bogenbriicke m it aufgelóstcr Fahrbahn 
ausgefuhrt. Die Hauptoffnung der Briicke hat eine lichte Weite von 
91,4 m. Die 18,3 m breite Fahrbahnwurde m it Asplialtblockpflaster 
abgedeckt und mit Bordsteinen aus Granit eingefaBt. Die beider- 
seitigen 2,75 m breiten FuBwege sind in Eisenbeton ausgefuhrt. Aus 
architektonischen Griinden erhielt die Briicke eine Bruchsteinverklei- 
dung, die zugleich ais AuBenschalung fiir den Beton dient. AuBer der 
eigentlichen Briicke waren auszufiihren: die westliche Zufahrt mit 
Asphaltabdeckung auf Betonunterlage, eine TeermakadamstraBe 
nebst Stutzmaucrn, sowie die óstliche Zufahrt m it Asphaltabdeckung. 
Der Unternehmer muBte durch laufende Untersuchungen dic GUte 
des Zementes nachweisen, auBerdem wurde vorgeschricben, daB nur 
ein und dieselbe Zementmarke yerwendet werden sollte, um eine 
verschicdcnartige Farbung der Ansichtsflachcn des Betons zu ver- 
meiden. Das Maximalkorn der Zuschlagstoffe fiir den Eisenbeton wurde 
auf 32 mm festgesetzt, mit Ausnalime der Stutzen, wo es 19 mm, und 
der Bogenrippen, wo es 64 mm betrug.

Der Beton der Klasse A  mit einer Druckfestigkeit von 175 kg/cm2 
nach 28 Tagen wurde bei der Herstellung der FuBwege, Platten, Unter- 
ztige, Stutzen, Bogenrippen, Treppenanlagen und der im Wasser be
findlichen Pfeilerteilc verwandt. Um die vorgeschriebene Druck

festigkeit zu gewahrleisten, soli der Wasserzusatz 23,65 I pro Sack 
Zement nicht uberschreiten, d. h. der W'asserzementfaktor unter 0,55 
bleiben. Der Zementgehalt in einem m3 fertigen Beton betrug maximal 
356 kg Zement.

Der Beton der Klasse B  mit 140 kg/cms Druckfestigkeit nach 
28 Tagen wurde in die W7iderlager, Mauern, Fundamente usw. einge
baut. Der gróBte Wasserzusatz betragt hier 25,61 pro Sack Zement, 
entsprechend einem Wasserzementfaktor von 0,60, der Zementgehalt 
312 kg/m3 fertigen Betons. Jede Fiillung muB mindestens 1 / 2 Minuten 
gemischt werden. Die Slump-Probe soU fiir den Massivbeton 5,1 cm, 
fiir Eisenbeton 15,2 cm ergeben.

^ ---------- 31,W -------->]■ - ■

Ansichf Langsschnitt in Bruckenmitfe
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G e g e n s t a n d
preis

Firma C 
Einheits

preis

Mittl.Ein
heitspreis 

samtl. 
Angebote

Vergleicht man die in vorstehender Zusammenstellung gebrachten 
Einheitspreise der drei niedrigsten Angebote sowie des Mittels aus 
samtlichen Angeboten miteinander, so wird man z. T. dieselben Beob
achtungen wie in Deutschland machen kónnen. Wie hier, so differieren 
auch in Am erika die Einheitspreise der einzelnen Positionen in den 
abgegebenen Angeboten oft ganz erheblich. Bei einigen wie z. B. 
Erd- und Felsausliub ist dies auch vcrstandlich, da die schwer zu er- 
fassenden Kosten fiir Wasserhaltung, Griindungsarbeiten usw. in die 
Einheitspreise einzukalkulieren waren und ein jeder Unternehmer 
hierbei sein Risiko verschieden bewertet. Weniger erktarlich sind da
gegen die groBen Preisunterschiede beim Beton, weil doch der Ver- 
wendungszweck und die gróCte Zementmenge pro ni3 Beton bei der 
Ausschreibung genau angegeben waren. Innerhalb der drei niedrigsten 
Angebote lassen sich beim Beton der Klassen A  und B  Unterschiede 
von 67% feststcllen. Innerhalb der Klasse C ist der Unterschied ge
ringer, er betragt 33%. Der Grund ist wolll in der verschiedenen Preis- 
kalkulation fiir Schal- und Riistholz zu suchen, da die Preisspanne 
beim Fuńdamentbeton mit geringstem Iiolzbedarf auch am geringsten 
ist. Aus dcm Vergleich des Mittels aus den drei niedrigsten Angeboten 
mit dem in der letzten Spalte gegebenen mittleren Einheitspreis aus 
samtlichen Angeboten ist zu ersehen, daB erhebliche Unterschiede 
auch innerhalb der iibrigen, hier nicht aufgefiihrtcn, Angebote bestehen. 
Sehr groB ist ferner der Preisunterschied fiir den Quadratmeter Mauer- 
oder Fahrbahnabdiclitung. Der Einheitspreis der Firma C ist dreimal 
so hoch ais der der Firma A. Auch im Vergleich zum Gesamtmittel 
bestehen groBe Differenzen. Auffallend sind die auBerordentlich hohen 
Preise fiir 1 m3 Mauerwerk, die durch den hohen Stundenlohn der 
Maurer in Amerika zu erklaren sind. Relativ billig sind die Preise fiir 
StraBenbefestigungen. Auch hier bestehen groBe Differenzen. Das
selbe laBt sich auch in bezug auf Einheitspreise fiir die Lieferung und 
Verlegung von Rohrleitungen feststellen.

Dipl.-Ing. Herbert R o h d e.

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Abb. 2. GeschweiBte Eisenbahnbrticke, Durchsicht 
durch die Querverbande. Die schiefe Briicke hat 

Volhvandtragcr von 8,86 m Spannweite.
(Elin A. G., Weiz, Osterreicli.)

SchweiBen der Konstruktionen an Stelle der Vernietung und Ver- 
schraubung bietet. Wahrend in den letzten Jahren vorwiegend 
auf geschweiBte Hochbauten und Briicken des Auslandes hingewiesen 
werden muBte, 
ist die Zahl 
der geschweiB- 
ten Konstruktio
nen in Deutsch
land in den letz
ten Monaten 
immer gróBer 
geworden1.

Einige Bei- 
spiele dieser A r
beiten sind in 
den Bildern wie- 
dergegeben. So 
wurde in S ie 
m e n s s ta d t  bei 
Berlin eiu Um- 

spannwerk er
richtet, dessen 
Stahlskelett ge- 
schweiBt ist. Die 

vollwandigen 
Binder haben 
10 Meter Spann
weite, die Halle 
ist 20 m Jang 
und 6,30 m hoch.

Abb. 3. Rcichsbahnbriicke im Bezirk Halle. 
Die genieteten Langstrageranschliisse wurden 
durch EinschweiBen von Eckblechen verstarkt. 

(Hummel & Merkel, Leipzig.)

1 Vgl. Bondy, Ausgewahlte SchweiBkonstruktionen, Band I, 
Stahlbau, Berlin 1930, VDI-Verlag.

Neuere deutsche Beispiele geschweiBter Stahlbauten.

Gesamtsumme 10475000,00 10690000,00 10900000,00 11770000,00

Im ,,Bauingenieur", H eft 13, vom 2S. Marz d. J. wurde iiber den 
Entwurf der R ic h t l in ie n  fiir die Ausfiihrung geschweiBter .Stahl
bauten berichtet. Diesen vorlaufigen 
Bestimmungen ist nunmehr die ge- 
setzliche Regelung gefolgt. Der Minister 
fiir Volkswohlfahrt, Berlin, hat unter Zahl 
II. 6200 h/24. 6. die neuen V o r s c h r if te n  
erlasscn, die in einer Sonderbeilage zum 
Regierungsamtsblatt vom 10. Juli 1930 in 
allen Einzelheiten abgedruckt sind. Die 
schnelle Arbeit des Ministeriums, insbe
sondere des zustandigen Regierungs- und 
Baurats G ie s s b a c h  der Staatlichen Prii- 
fungsstelle fiir statische Berechnungen, ist 
auch deshalb zu begriiflen, weil in der 
Zwischenzeit schon eine ganze Anzahl ge
schweiBter Hochbauten in Deutschland 
errichtet wurde. Wahrend bis zum vorigen 
Jahr fast ausschlieBlich die Elektroin- 
dustrie und. die an dem Verkauf von Abb. 1. GcsclnvciBtc
SchweiBgerat und Elektroden interessier- Fabrikhalle. Vorbindung 
ten Firinen die Einfuhrung der SchweiB- zwischen Saumpfette a, 
verfahrcn in den Stahlbau gefordert haben, I-Binder b, Auflager-
hat in der letzten Zeit auch die-Stalli- winkel c, I-Stiitze d.
bauindustrie die Vorteile erkannt, die das Keine Yerschraubung.

Felsausliub......................m3
Erdaushub ................. m3

(einschlieBlich Abspundung 
und Verstrebung der B au
grube, Wasserhaltung, Kais- 
sons usw. u. Hinterfiillung) 

Beton der Klasse A . . m3 
(Platte, FuBweg, Stiitzen, 
Stirnwande)

Beton der Klasse B :
a) Pfeiler und Wider-

l a g e r ..................... m3
b) Stirnwande und

Fundamente . . m3
Bewehrungseisen, verlegt kg 
Fahrbahnabdiclitung . 111-'
Abdichtung der Mauern m2
Bruchsteinverkleidung, be- 

hauen, vcrlegt und veran- 
kert . . . . . . . .  m3

Profilicrte Granitver- 
kleidung, verlegt . . lfdm 

Bordsteinc aus Granit lfdm 
Backsteinmauerwerk . m3
Teermakadam, eingebaut m* 
Asphaltblockpfl aster,

y e r le g t ................. .... . ms
Asphaltbelag, fix und

fertig ..........................m2
Granitpflaster . . . .  m2
GuBeiserne Rohre, verlegt 
pro lfdm:

15.2 cm Durchmesser
20.3 ,,
25.-I
30.5 ..
35.6 ..
40.6 ., ..
50.8 ,,
61.0

V.T.C. Rohre, verlegtp. lfdm
45.7 cm Durchmesser
3Ś.t ..
20.3 „

55 —  
27.50

137.50 82,50
0

110,00 82.50
°.37 o,37
4,10 6,80
2,25 2,25

740,00

33° .° °
79.20

145.90
10,00

14.90

14.90
33.90

21,90
28.40 
39.10 
49,80
63.00
75.00 

102,80 
138,00

19,30
12.40 

6,90

27.50
11,00

99,00

730.00

344.00
79.20

204.00 
11,30

15.40

17.20 
22,60

20,60
31.70 
4 I<3°
57.90
79.90
93.70 

110,20 
165.50

34.50
19.30
13,80

137.50

99,00

110,00
0,46

13,60
5.40

875.00

344.00
96.50 

145.90

15.85

15.85

9.05
90.50

34.40 
41.30
55.10
82.60
96.40 

137.80
193.00
276.00

27.60
24.10 
10.35

120,50

91,40

9 7 ,yo
0,42
9.50
3.20

722.00

322.00
71.3°

185,20
12,65

14,90

15,40
30,30

24.00 
31,10 
4 r,7° 
57,6o
66.70
76.70
99.70 

146,20

31.00
21,15
23 .°5_
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Am Bahnhof G e s u n d b ru n n e n  -wurden in eine Abfangekon- 
struktion geschweiflte Blechtrager eingebaut. —  In M it t e ld e u t s c h -  
la n d  zeigt ein Kohlcnstaubbunker von g5 t Stalilgewicht eine be-

Abb. 4. Vollstandig gescbweiBter Drehkran mit 6ooo kg Tragkraft. 
Das volhvaudige Fahrgestell, der Fachwerkausleger und auch der 
Greifer sind geschweiBt. Mehrere geschweiCte Krane sind seit einigen 

Monaten fiir die Teltow-Kanal-A.-G. in Betrieb.
(Ardcltwerke, Eberswalde.)

merkenswerte Anwendung der LichtbogenschweiBungim Bau schwerer 
Geriiste und Behalter.

Blechtrager von 3 m Hohe wurden beim Bau einer schweren 
Halle in D o r tm u n d  geschweiBt ausgefiihrt, ebenso dic Dachbinder 
und die zugehórigen schweren Stutzen.

DaB die SchweiBung auch ais Helfer in der N ot willkommen ist, 
zeigt ihre Anwendung bei der nachtraglichen Erweiterung des ge- 
nieteten Stahlskeletts fiir das Studiengebaude des Deutschen Museums 
in M u n ch en . Der Tragerstumpf, an wclchcn die Kragtrager I 45 
anzuschlicBcn waren, liatte kaum geniigt, den AnschluB durch Ńieten 
und Schrauben auszufiihren. Durch Anwendung der SchweiBung 
wurde eine einwandfreie Lósung gefunden*.

Dipl.-Ing. B o n d y , Berlin.

2 „D er Bauingenieur" vom 29. August 1930.

Das neue Vorlesungsverzeichnis des Hauses der Technik, 

Essen.

Das Haus der Technik in Essen gibt soeben das neue Vorlesungs- 
verzeichnis fiir das Winterhalbjahr 1930/31 heraus, das wieder eine 
groBere Zahl fachwissenschaftlicher Vorlesungen aufweist. A u s  dem  
G e b ie te  d es B a u w e s e n s  interessieren u.a. folgendeVeranstaltungen:

E r s c h iit t e r u n g s -  und L a r m b e k a m p fu n g  in  d e r  I n 
d u s tr ie  und im  V e r k e h r s w c s e n . Mit Lichtbildern. Direktor 
Dipl.-Ing. Werner G e n e s t, Berlin-Heinersdorf, 14. Novcmber 1930, 
7— 9 Uhr abends.

K o n s t r u k t io n  u n d  W ir t s c h a f t l i c h k e i t  b e im  B a u  vo n  
S ie d lu n g e n . M it Lichtbildern, Prof. Dr.-Ing. Otto G ru b e r , Aachen, 
T. H ., 9. Januar 1931, 7— 9 Uhr abends.

N e u e re  B c s tr e b u n g e n  im  V e r k e lir s  w a s s e rb a u . Mit 
Lichtbildern, Prof. H. P r o e te l, Aachen. T. H. 29. Januar 1931, 
7— 9 Uhr abends.

W e r k s t o f fr a g e n  d es le t z t e n  J a h r z e h n tc s  im  R e ic lis -  
b a h n b e tr ie b . Mit Lichtbildern, Reichsbalinrat Dr.-Ing. K tih n e l, 
Berlin, Reichsbahnzentralamt, 30. Januar 1931, 7— 9 Uhr abends.

D e r d e u ts c h e  S t a h ls k e le t t b a u  und s e in e  F ii l ib a u -  
s to f fe . Mit Lichtbildern und Film. Regierungsbaumeister Architekt 
Anton D e n g lc r , Dortmund. 20. Februar 1931, 7— 9 Uhr abends.

Hórerkarten sind fur die einzelnen Vorlesungen des Hauses 
der Technik in den bekannten Verkaufsstellen, aber auch noch an der 
Abendkasse zu lósen. Der Preis betragt je Vortragsabend (2 Stunden) 
RM 2,— . S e m e s t e r k a r t e n , die zu einem Besuch samtlicher Vor- 
trage des Wintersemesters 1930/31 berechtigen, kosten RM 10,— .

Bund angestellter Akademiker.
Der B u n d  a n g e s t e l l t e r  A k a d e m ik e r  hat einige Schriften 

herausgeben lassen, au f die wir unsere Leser besonders aufmerksam 
machen: Dr. Hermann K r e t z s c l im a r  „D ie Technischen Akademiker 
und die Fiihrerauslese". Dr. Hermann K r e t z s c h m a r  , ,Technisches 
Fuhrertum am Scheidewege". Dr. K urt M ild e  „D er organisierte 
Berufsstand ais Faktor der modernen Sozialpolitik". Dr. K urt M ild e  
„Abbau, ein Schlagwort und seine tiefere Bedeutung".

Kursus iiber Baukontrolle fiir Ingenieure, Architekten 

und Baumeister.
In den Tagen voni 5. bis 10. Januar 1931 findet in der Material- 

prufungsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart unter Leitung 
von Prof. G r a f , wie in friihcren Jahren, ein sechstagiger Kurs fiir 
Ingenieure, Architekten und Baumeister der staatlichen und stadtischen 
Behórden, sowie der Bauindustrie statt. Behandelt wird die Bau
kontrolle in bezug auf die Priifung und Abnahme von Zement, Kalk, 
Beton, Stahl und Mauerwerk und zwar jeweils einleitend durch Vor- 
trage (taglich 2- oder 3stundig), dann yertieft durch Ubungen der 
Teilnehmer (taglich etwa 4 Stunden). Das Kursgeld einschlieBlich 
Entschadigung fiir Drucksachen betragt fiir Deutsche RM 55,— . 
Teilnehmer wollen sich baldmóglichst der Materialpriifungsanstalt 
der Technischen Hochschule Stuttgart melden.

Vergebung eines Reisestipendiums.
Aus der Friedrich-Siemens-Stiftung ist ein Reisestipcndium in 

Hóhe von 3000 RM an einen derzeitigen oder ehemaligen Studierenden 
der Bau ingenieur-Abteilung der Technischen Hochschule Dresden, 
der zu seiner weiteren Ausbildung zu reisen oder einen langeren Aufent- 
halt im Auslande zu nehmen wiinscht, zu vergeben.

Die naheren Bedingungen sind im Sekretariat der Technischen 
Hochschule erhaltlich.

Bewerbungen sind bis 1. November 1930 bei dem Rektorate 
der Technischen Hochschule einzureichen. In dem Gesuche ist der 
Zweck der Reise anzugeben. Beizufiigen sind: Lebenslauf, Nachweisc 
iiber Studiengang und iiber praktische und etwaige literarische Tatigkeit 
des Bewerbers.

Riickgang des Zementabsatzes.
Der Absatzriickgang der Zementindustrie wird immer gróBer. 

Im August ist derVersand mit 512000 t abermals erheblicli gesunken, 
obwohl bereits der Juliabsatz (576000 t) ungewóhnlich niedrig war. 
Es ist also ein neuer Riickgang um iiber 11%  zu verzeichnen, so 
daB der diesmalige August gegeniiber den Vergleichsmonaten der 
ganzen letzten Jahre weitaus am schlechtesten abschnitt. Im August
1929 wurden z. B. um iiber 50% mehr abgesetzt (787000 t).

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

Die Durchfiihrung des Reichswohnungsbauprogramms 1930. Der
Reichskommissar fiir das Wohnungsbauprogramm 1930, Ministerial
rat Dr. I m h o ff  hat Berlin wieder verlassen und beim AbschluB seiner 
Tatigkeit einen zusammenfassenden Bericht vorgelegt. Dieser Be
richt wird demnachst im Reichsarbeitsblatt erscheinen. Mit R iick
sicht auf die allgemeine Bedeutung des Wohnungsbauprogramms 
miissen aber bereits jetzt schon einzelne Teile des Bcrichts, die die 

•Offentlichkeit besonders interessieren, mitgeteilt werden.
Das zusatzliche Reichswohnungsbauprogramm 1930 hat zum 

Ziel, die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsnot zu bekampfen. Fiir 
die Durchfiihrung des Programms wurde ein Mittelweg zwischen 
Zentralisation und Dezentralisation gewahlt. Die Durchfiihrung ob- 
liegt den Landern. Das Reich iiberwacht die Durchfiihrung durcli 
einen Reichskommissar. Die Bestimmungen der Lander iiber die 
Gewahrung von Hauszinssteuerdarlehen gelten auch fiir das Reichs- 
programni, soweit die Yorschriftcn des Reichs nichts anderes be-

stimmen. Dem Reichskommissar obliegt insbesondere darauf zu 
achten, daB dic Bestimmungen tiber dic Zusatzliclikeit des Bau- 
programms, die Vereinfachung der Bauweise, die Senkung der Bau- 
kosten und der Mieten sowie die Beschaftigung moglichst zahlreicher 
Arbeitsloser eingehalten werden, Die zahlreichen mundlichen Be
sprechungen des Reichskommissars mit den Landern, an denen auch 
jeweils ein Yertreter des Landesarbeitsamts teilnahm, verliefen durch
weg erfreulich und reibungslos. Uberall herrschte der ernste Wille, 
den Gedanken des zusatzlichen Reichswohnungsbauprogramms zweck- 
maBig und rasch durchzufiihren. Die Lander hielten den Grund- 
gedanken des Reichsprogramms, daB die Wolimi 11 gsgróBen gesenkt, 
das Bauen vereinfacht und die Mieten verbilligt werden mfiBten, 
fiir notwendig und richtig. Verschiedene Lander und Stadte waren 
schon bisher bemiiht auf Vcreinfachung des Bauens hinzuwirken 
und begriiBten es, daB sie in ihren Bestrebungen durch das Reichs- 
programm unterstiitzt wurden. Fast in jeder Stadt, in der der Reichs-
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kommissar Wohnungen besichtigte, ergab sich, daB schon in den letzten 
Jahren Wohnungen erstellt worden waren, die den Reichsgrundsatzen 
entsprachen. Das Reichsprogramm befindet sich also durchaus im 
Einklang mit den Erfahrungen der Praxis und hat das, was an vielen 
Orten bereits ais richtig erkannt wurde, erstmals ais allgemeinen Grund- 
satz aufgestellt. —  Die Ycrteilung der Mittel durch das Reichsmini- 
sterium erfolgt unter Beriicksichtigung der Wohnungsnot, der Arbeits
losigkeit der Baufach- und Bauhilfsarbeiter und der Einwohnerzahl 
der einzelnen Lander. Dic Lander wieder verteilen ihre Mittel nach 
den gleichen Gesichtspunkten. Zahlreiche Wiinsche von Landern 
auf Erhohung der bereitgestellten .Mittel konnten nicht befriedigt 
werden. Es ware ein Mehrfaches der zur Verfiigung stehenden ioo Mil
lionen Reichsmark nótig gewesen. Sonderzuweisungen an einzelne 
Stadte oder Bauherren hat das Reichsarbeitsministerium stets grund
satzlich abgelehnt, da es fiir ein Reiclisministerium kaum moglich 
ist, die órtlichen Verhaltnisse bis ins einzelne richtig zu beurteilen. —  
Mit den Mitteln des Reichsprogramms sollen ausschlieBlich Kleinwoh- 
nungen einfaclister A rt erstellt werden. Die Wohnflache soli in der 
Regel auf 32 bis 45 m2 beschrankt werden und bei Familien mit 
mehreren Kindern auf 46 bis 60 m2. Trotz der Einfachheit miissen 
die Gebaude aber solide und hygienisch einwandfrei ausgefuhrt werden.
—  Die Einschrankung der Wohnflache bietet die Hauptmóglichkeit 
fiir Ersparnisse; der Reicliskommissar verlangte iiberall, daB die Halfte 
bis zwei Drittcl der Wohnungen bis zu 45 m2 und der Rest bis zu
Oo m2 haben diirfe, diese Wohnungen muBten aber fur Familien 
mit mehreren Kindern verwendet und die Einhaltung dieser Bestim 
mung durch spatere NachprUfung iiberwacht werden. -— Die Woh- 
nungen werden nach den verschiedensten Typen erstellt werden. 
Die Mehrzahl wird auf dreigeschossige Gebaude entfallen mit drei 
Wohnungen auf einem Stock. Der Vierspannertyp ist nur vereinzelt 
vertreten, ebenso das Laubenganghaus. In landlichen Bezirken werden 
vorherrschend Einfamilienhauser erstellt. Die von der Reichsfor- 
schungsgesellschaft Mitte September herausgegebencn, von 23 fiihren
den Architekten bearbeiteten Grundrisse „D ie billige, gute Wohnung" 
werden fiir das zusatzliche Bauprogramm leider nur noch zum kieinen 
Teil Yerweudung finden konnen, da die Bauplane fast allgemein 
festliegen. Die kiinftige Bautatigkeit wird daraus aber wertvolle 
Anregungen schópfen. —  Der Wegfall des Bades wurde allgemein 
bedauert, aber fast iiberall fiir diese Kleinwohnungen ais moglich 
bezeichnet. Gegen die Erstellung von Duschen werden vielfach Be- 
denken erhoben, da ein Warmwasserbereiter, die Installation und die 
Dichtung von FuBbóden uńd Wanden doch notig und die Ersparnis. 
deshalb gegenuber einem Bad nicht groB sei. Manche hielten eine Sitz- 
badewanne fiir richtig. Von sehr vielen wurde statt Bad und Dusche 
ein Waschbecken mit flieBendem kaltem Wasser eingebaut. Diese 
Lósung erscheint fiir diese Kleinstwohnungcn die sparsamste und 
praktiscliste zu sein, zumal, wenn durch eine Zwischentiir die ge- 
trennte Benutzung von Abort und Waschbecken ermóglicht wird. •—- 
Die Senkung der Preise ist wie fur alle Teile des Arbeitsbeschaffungs- 
programms der Reichsregierung, so auch fiir das zusatzliche Woh
nungsbauprogramm ein wesentliclies Ziel. Bei den meisten Be- 
sprcchungen ergab sich, daB schon in den letzten Monaten die Bau
kosten infolge des Mangels an Arbeit gesunken sind und daB mit einer 
weiteren Senkung gerechnet wird. Nach einer Mitteilung der Woh- 
nungsreferenten der Lander vom 29. September 1930 kann man mit 
einer allgemeinen Senkung der Baukosten von mindestens 10%  rechnen. 
Inwieweit tatsadilich eine Senkung der Baukosten eintreten wird, 
werden die dem Reichsarbeitsministerium auf 1. November d. Js. 
zu erstattenden Berichte der Lander iiber das Verhaltnis der Kosten 
der Bauabschliisse des Reichswohnungsbauprogramms zu den Ab- 
schlussen ahnlicher A rt ergeben.

Die Wohnungen sollen zur Senkung der Baukosten in der Regel 
in groBeren geschlossenen Anlagen nach einheitlichen Typen von 
nicht weniger ais 20 Wohnungen und in den Stadten mit iiber 
100 000 Einwohnern nicht weniger ais 50 Wohnungen errichtet werden. 
Dieser Fórderung wird in den groBen oder mittleren Stadten wohl 
uberall entsprochen werden.

Antrage auf Zwischenkredite laufen bei der Deutschen Bau- 
und Bodenbank seit Mitte September ein und vermehren sich in 
der letzten Zeit erheblich. Die Bauherren miissen sich zunachst um 
die erste Hypothek bemuhen und konnen erst auf Grund ihrer Zu- 
sage den,Zwischenkredit beantragen. Meistens versuclien sie moglichst 
weit mit ihrem eigenen Geld und den óffentlichen Darlehnsmitteln 
zu kommen, um die Zinsen fiir den Zischenkredit turilichst zu be- 
schranken. Das fiir die heutigen Verhaltnisse sehr gunstige Angebot 
der Deutschen Bau- und Bodenbank, den Zwischenkreit zu 7 /4 %  
bei voller Auszahlung zu geben, hat die erfreuliche Wirkung gehabt, 
daB die Geldinstitute, die selbst Zwischenkredite geben wollen, ihren 
Zinssatz sogar etwas unter den Satz der Bau- und Bodenbank ge- 
senkt haben. —  Die Mieten sollen den schwierigen wirtschaftlichen 
Verhaitnissen der breiten Schichten der Bevólkerung Rechnung 
tragen, das notwendige MaB, das sich aus Errechnung der wirtschaft
lichen Lasten (Verzinsung, Tilgung, Verwaltungs- und Unterhaltungs- 
kosten) ergibt, und 150% der Friedensmiete einer entsprechenden 
Altwohnung nicht ubersteigen. Bei den Wohnungen von 32 bis 45 m* 
dOrfen die Mieten monatlich nicht mehr ais 20 bis 40 RM und bei 
den. Wohnungen von 46 bis 60 m2 nicht mehr ais 40 bis 50 RM be- 
tragen. —  Im einzelnen schwanken die Mieten zwischen 7 und 11 RM 
pro m2 und Jahr. Der Hóchstsatz von 150% der Friedensmiete

wird vielleicht bei vereinzelten Bauvorhaben nicht eingehalten werden 
konnen, wenn die erste Hypothek infolge Wegfalls der Beleihung 
durch die Landesversicherungsanstalt einen hóheren Zins erfordert 
oder die Friedensmiete in der betreffenden Gegend unwirtschaftlich 
niedrig war. In manchen Fallen wird durch Senkung der Baukosten 
sich vielleicht noch ein Ausgleich schaffen lassen. —  Das Reichs- 
wohnungsbauprogramm soli der verstarkten Fórderung des Wohnungs
baues dienen und es soli unbedingt zusatzlich wirken, das órtliche 
Bauprogramm darf mit Rticksicht auf die ReichsmaBnahmen keines- 
falls gekurzt werden. In den Landern, wo die I-Iauszinssteuer, wic 
z. B. in Bayern, Wurttemberg und Hessen, zentral verw altet wird, 
ist die Einhaltung dieser Bestimmungen leicht zu iiberwachen. Ge
wisse Schwierigkeiten entstehen aber, wenn die Baudarlehen, wie in 
PreuBen, Sachsen und Baden von den Stadten und Landkreisen 
vergeben werden. —  Der Reichskommissar widmete der Frage der 
Zusaatzlichkeit besondere Aufmerksamkeit. E r wies insbesondere 
auch auf die Befugnisse des Reichsarbeitsministeriums zur Zuriick- 
ziehung der Darlehen bei einem VerstoB hin. Ebenso wies er auf die 
Notwendigkeit der Beschleunigung des Baudarlehensverfahrens und 
des baupolizeilichen Verfahrens hin und bat, von veralteten, den Bau 
nur verteuernden Bauvorscliriften abzusehen. Bekanntlich miissen 
sich die Firmen, die Bauauftrage erhalten, verpflichten, die erforder- 
Iichen Arbeitskrafte von den Arbeitsamtern zu beziehen. Wio groB 
die Zahl der Baufach- und Bauhilfsarbeiter ist, die durch das Reichs- 
wohnungsbauprogramm vor Arbeitslosigkeit bewahrt werden oder 
nach Eintritt der Atbeitslosigkeit neue Arbeit erhalten haben, laBt 
sich im gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht angeben. Auch hi rii ber 
werden Klarheit erst die vom Reichsarbeitsministerium auf den 1. łjo - 
vember d. Js. erbetenen Feststellungen der Lander iiber die Zahl 
der infolge des zusatzlichen Wohnungsbauprogramms weiterbeschaf- 
tigten oder neueingestellten Arbeiter ergeben. Heute kann aber schon 
gesagt werden, daB die normalen Bauprogramme in den Landern 
und Gemeinden in den Monaten August und September ihrem A b
schluB entgegen gehen und daB infolgedessen an sich Entlassungen 
von Arbeitern erfolgt waren, wenn das Reichsprogramm nicht neue 
Arbeit geschaffen hatte. Diese Oberschneidungen zwischen der Ab- 
wicklung der Novemberbauprogramme und Ingangsetzung des Reichs- 
programms lassen naturgemaB die Auswirkungen des letzteren auf 
die Bekampfung der Arbeitslosigkeit nicht mit voller Klarheit in 
Erscheinung treten. —  Ein endgliltigcs Urteil iiber den Erfolg des 
Reichswohnungsbauprogramms laBt sich bei der Abfassung des Be- 
richts im Anfang Oktober noch nicht geben. Das eine kann aber 
jetzt schon gesagt werden: DieReichsregierung ist im richtigen Moment 
mit ihrem Programm der Vereinfachung des Bauens hervorgetreten. 
Der gleiche Gedanke war an vielen Stellen schon ais richtig erkannt 
worden und wurde fast iiberall mit vollem Yerstandnis aufgegriffen. 
Er entspricht auch den Bediirfnissen der. Wohnungsuchenden, die 
fast durchweg kleine billige Wohnungen wunschen. Die Wohnungs
not wird zwar erst im nachsten Fruhjahr eine fuhlbare Erleichtcrung 
erfahren. Die Arbeitslosigkeit ist aber schon im Spatsommer etwas 
gelindert worden und wird weiterhin im H erbst und vor allem durch 
die Innenarbeiten wahrend des Winters lierabgesetzt werden. Die 
Erwartungen, die man auf das Reichswohnungsbauprogramm in beiden 
Richtungen setzte, waren zweifellos vielfach iiberspannt. Es wurde 
haufig nicht beriicksichtigt, daB die zur Verfiigung stehenden Mittel 
von ioo Millionen RM nur etwa ein Zelintcl dessen betragen, was 
jahrlich aus Hauszinssteuermitteln fiir die Fórderung des Wohnungs
baues verwendet wird. —  Die Hauptbedeutung des Rcichsbaupro- 
gramms wird nicht in der Hohe der bereitgestellten Mittel oder der 
Zahl der erstellten Wohnungen oder beschaftigten Arbeiter liegen. 
Seine bleibende Bedeutung wird vielmehr darin bestehen, daB sein 
Gedanke der Vereinfachung des Bauens auf die kiinftigen Baupro
gramme der Lander und Gemeinden iibergehen und diesen t)ber- 
gang erleiclitern wird. Das Reichswrohnungsbauprogramm wird also 
voraussichtlich fiir die kiinftigen Wohnungsbauprogramme der Lander 
und Gemeinden richtunggebcnd sein.

Soweit der Bericht des Wohnungskommissars, der auBerordent- 
lich giinstig gefarbt erscheint. Wenn man demgegeniiber die Stimmen 
aus dem Lande hórt, muB man zu der Uberzeugung kommen, daB 
in der Praxis die Sache wesentlich anders aussieht und die Fórderung 
berechtigt ist, in Zukunft die sachverstandigen Praktiker in ganz 
anderer Weise zu W ort kommen zu lassen.

Ein neues Wohnungsgesetz in PreuBen. Wie verlautet, ist im 
preuBischen Volkswohlfahrtsministerium ein Referentenentw'urf be- 
arbeitet worden, der neue gesetzliche MaBnahmen im Wohnungs- 
wesen vorsieht. Einzelheiten waren noch nicht z u erfahren. Ob 
es sich darum handelt, Bestimmungen iiber Reformen im Wohnrecht, 
iiber Wohnlingsaufsicht und die kiinftigen Aufgaben der Wohnungs- 
amter, Wohnungsreform, Erhaltung und Verbesserung des Altwohn- 
raums usw. zu treffen oder auch darum, aus dem vorlaufig gcscheiterten 
Stadtebaugesetz etwa gewisse Kapitel auf andere Weise gesetzlich 
durchzufiihren, dariiber konnen nur Vermutungen angestellt werden. 
Vielleicht will man auch vor Inkrafttreten der Piane der Reichsregie
rung gewisse Dinge in PreuBen vorausregeln und vollendete Tatsachen 

.schaffen. Auf jeden Fali scheint es dringend nótig, daB der Schleier 
iiber diese Absichten der preuBischen Regierung unverz\iglicli ge- 
liiftet wird.
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Bausparkassengesetz vom Reichsrat angenommen. Dor Reichs
rat nah.ni z u dem im Entwurf eines Depot- und Depositengesetzes 
enthaltenen Bausparkassengesetz Stellung und nahm es in der Form 
des Regierungsentwurfs an. Die Wiinsche des Reichswirtschaftsrats, 
im  Gesetz auch eine materielle Regelung des Bausparkassenwesens 
in wichtigen Punkten vorzusehen, um bestehenden MiBstanden er- 
folgreicher begegnen zu konnen, wurden abgelehnt.

Rechtsprechung.

Ablehnung von Schiedsrichtern wegen Befangenheit. (BeschluB 
des Oberlandesgerichts Miinchen vom 26. April 1929 —  Beschr. 
Reg. 462/U. I.)

Ein Schiedsrichter kann aus denselben Griinden und unter 
denselben Voraussetzungen abgelehnt werden, welche zur Ablehnung 
eines Richters berechtigen (§ 1032 Abs. 1 ZPO.), also unter anderem 
wegen Besorgnis der Befangenheit (§ 42 Abs. 1 ZPO.).

D a die Schiedsrichter das imeingeschrankte Vertrauen beider 
Parteien genieBen sollen, sind die Grenzen des Ablelinungsrechts 
nicht eng zu ziehen. H at etwa einer der Schiedsrichter m it einer 
Partei bereits iiber den Streitstoff gcsprochen und von ihm Yorschlage 
iiber die Wahl des von den Schiedsrichtern zu bestellenden Obmanns 
entgegengenommen, so kann dies noch keinen hinreichenden Grund 
ftir die andere Partei bilden, MiBtrauen in die Unparteilichkeit dieses 
Scliiedsrichters zu setzen.

Anders liegt es dagegen, werm der Schiedsrichter B . in dem 
Eingang seines Schreibens an den Rechtsanwalt X . sich ais der 
Vertreter des Herrn Z. in der schwebenden Streitsache bezeichnet hat. 
Diese Bezeichnung, mag sie in W irklichkeit auch nur ein schiefer 
Ausdruck sein, konnte jedenfalls bei der anderen Partei berechtigtes 
MiBtrauen hinsichtlich der Unparteilichkeit des Schiedsrichters B. 
hervorrufen und hat es auch, wie die Ablehnung gezeigt hat, hervor- 
gerufen.

Der Steuerpflichtige handelt fahrlassig, wenn er die Besorgung 
seiner Steuerangelegenheiten einem Angestellten iiberlaBt, ohne sich 
iiber dessen Eignung zu vergewissern oder dessen Tatigkeit laufend 
zu iiberwachen. (Urteil des Reichsgerichts,.II. Strafsenat, vom 30. Ok
tober 1929 —  2 D 7S/29.)

Wegen Steuergefahrdung wird m it Geldstrafe bis zu 100 000 i l  
bestraft, wer fahrlassig ais Steuerpflichtiger bewirkt, daB Steuer- 
einnahmen verkQrzt oder Steneryorteile zu Unrecht gewahrt oder be- 
lassen werden (§ 367 Reichsabg.-Ordn.).

In  dem zur Entscheidung stehenden Fali wurde die Fahrlassig- 
keit in der Erfiillung seiner Steuerpflichten darin erblickt, daB er diese 
vollig seinen Buchhaltern ilberlieB, obwohl er weder von dereń Zu- 
verl&ssigkeit und Eignung hierzu iiberzeugt sein durfte, noch ihnen die 
erforderliche Unterweisung und Oberwachung zuteil werden lieB. 
D a der Angeklagte bcreśts wegen versuchter Steuerhinterziehung 
vorbestraft war, bestand ftir ihn um so mehr Anlafi, seinen Steuer
angelegenheiten besondere Aufniferksamkeit zuzuwenden. Ein be- 
sonderer Grad yon Fahrlftssigkeit wird durch § 367 Reichsabg.-Ordn. 
nicht gefordert.

Die Empfehlung des L. ais eines in der Erledigung von Bankge- 
schaften tiichtigen und gewissenhaften Angestellten war nicht aus
reichend, um ihn ohne weiteres auch zur Besorgung yon Steuerange
legenheiten fur geeignet und zuverlassig zu halten.

Dem Angeklagten h at es mindestens obgelegen, in Steuersachen 
unerprobte Buchhalter zu unterweisen, bevor er ihnen die selbstan- 
dige Besorgung seiner Steuerangelegenheiten anvertraute. Yermochte 
er mangels der orforderlichen Fachkenntnisse eine solche Unterweisung 
nicht zu geben, so bleibt es bei dem Vorwurf, daB cr seine Steuerange
legenheiten durch Angestellte besorgen lieB, iiber dereń Eignung er 
sich nicht hinreichend vergewissert hatte.

SchlieBlich ist eine ungeniigende Sorgfalt des Angeklagten bei 
der Erfiillung seiner Steuerpflichten darin zu erblicken, daB er die 
Besorgung seiner Steuerangelegenheiten durch unerprobte Buchhalter 
in keiner Weise iiberwacht und nicht einmal Stichproben vorgenommen 
hat.

Zweifel an der Unparteilichkeit des Mitschiedsrichters berechtigen 
den anderen Schiedsrichter nicht, sein Amt aus wichtigem Grunde 
niederzulegen. (Urteil des Reichsgerichts, V II. Zivilsenat, vom 
20. Dezember 1929 —  V II 235/29.)

Nach stSndiger Rechtsprechung des Reichsgerichts ist der 
Schiedsrichter verpflichtet, sein A m t weiterzufiihren, und kann im 
IClagewege dazu angehalten werden, solange dies sachlich geboten ist 
und nicht wichtige Grunde ihn zwingen, es niederzulegen.

Die Amtsniederlegung ist dem Schiedsrichter nur gestattet, 
wenn ihm ein wichtiger Grund zur Seite steht, von der Durchfiihrung 
der ubernommenen Aufgabe Abstand zu nehmen. Ein solcher wich
tiger Grund kann aber, auch vom Standpunkt der persónlichen In- 
terfessen des Schiedsrichters, nicht in dem bloBen Umstande. gefunden 
werden, daB sich fiir ihn AnlaB ergibt, an der Unparteilichkeit eines 
zum Zusammenwirken m it dem berufenen Schiedsrichter zu zweifeln. 
Eine solche Lage mag ihm die Ausilbung des Schiedsrichteramts er-

schweren oder sie fiir ihn unbefriedigend gestalten. Eine Gefahrdung 
personlicher Interessen, welche die Niederlegung des iibenommenen 
Amtes reclitfertigen konnte, begrundet sic nicht. Die Interessen der 
Parteien sind dadurch geniigend gewahrt, daB sie gemaB § 1032 ZPO. 
die Schiedsrichter aus den dort angegebenen Griinden, insbesondere 
wegen Besorgnis der Befangenheit, ablehnen kónnen. Die Anerkennung 
eines Amtsniederlegungsrechts des Schiedsrichters in solchen Fallen 
neben dem Ablelinungsrecht der Partei milBte Weiterungen im Ge- 
folge haben, welche die Brauchbarkeit der Schiedsgerichtseinriclitung 
wesentlich bceintrachtigen wurden.

Die Bezeichnung „Terra" fiir Baumateriaiien und keramische 
Stoffe kann ais Warenzeichen nicht eingetragen werden. (Ent
scheidung des Reichspatentamts vom 27. Mai 1929 —  M 47203/37 
W z B  24/29.)

GemaB § 4 Abs. 1 Ziff. 1 des Gesetzes zum Schutz der Waren- 
bezeichnungen vom 12. Mai 1894 in der Fassung vom 23. Dezember 
1923 (RG B1. II, 445), ist die Eintragung in die Zeichenrolle zu versagen 
fiir Warenzeichen, welche ausschlieBlich aus solchen Wórtern bestehen, 
die Angaben aber die Beschaffenheit dor Ware entlialten.

Das W ort ,.Terra" befindet sich ais Warenname fur mineralische 
und keramische Produkte im allgemeinen Gebrauch. Man spricht 
von Terra de Siena, Terra si livia, Terrakotta usw. Fiir die Waren: 
Fassadenputz und Baumateriaiien, namlich Bausteine, Zement, Putz, 
Mórtel, ist das Wort „Terra" eine freie Bcschaffenheitsangabe und 
kann daher nicht in der Zeichenrolle ais Warenzeichen fur die ge- 
nannten Waren eingetragen werden. Es kann von jedem Gewerbe- 
treibenden fiir die genannten Waren verwendet werden, ohne daB 
einer das ausschlieBliche Recht zu dieser Verwendung fiir sich in 
Anspruch nahmen konnte. Ein solches ausschlieBliches Recht konnte 
nur durch Eintragung in die Zeichenrolle begrundet werden (§ 12 
Warenzeichen gesetz).

Strafbarkeit des Arbeitgebers wegen Vorenthaltung der Beitrags- 
teile fiir die Invalidenversicherung. (Urteil des Bayerischen Obersten 
Landesgerichts, II. Strafsenat, vom 27. Mai 1929— R e g .II 196/29.)

Arbeitgeber werden mit Gefangnis bestraft, wenn sie vorsatzliche 
Beitragsteile, die sie den Beschaftigten vom Lohne abgezogen oder 
von ihnen erhalten haben, nicht fiir die Versicherung verwenden. 
Bei mildernden Umstanden kann auf Geldstrafe erkannt werden 
(§ 1492 Reichsvers.Ordn.),

Der Einwand des Arbeitgebers, daB die ihm zur Verfugung 
gostandenen Gcldmittel nur noch' zur Zahlung der Lólme abziiglich 
der von den Arbcitern zu tragenden Versicherungsbeitragsteile aus- 
gereicht hatten, leann ihn vor der durch § 1492 Reichsvers.Ordn. 
angedrohten Strafe nicht schiitzen. Er muBte in diesem Falle bei der 
Lohnzahlung die jenen Beitragsteilen gleichkommende Summę zuriick- 
behalten. H at der Arbeitgeber es bewuBt unterlassen, die den 
Arbeitem bei den Lohnzahlungen gekiirzten Beitragsteile zur In- 
validenversicherung zu verwenden, so geniigt dies zur Bestrafung 
gemaB § 1492 Reichsvers.Ordn. Eine tatsachliche Kiirzung an dem 
den Arbeitern zukommenden Lolin findet nicht statt, wenn der Arbeit
geber Lohn an seine Arbeiter iiberhaupt nicht auszahlt,

Zur Haftung fiir unterlassene VorsichtsmaBregeln bei Neubauten 
an offentlicher StraBe. (Urteil des Reichsgerichts, V I. Zivilsenat, vom
2. Dezember J929 —  VI 175/29.)

A., der bei Dunkelheit auf unbeleuchtetem Fahrrad auf der 
StraBe in H. nach Hause fuhr, stioB an einer durch zwei Neubauten 
verengerten Stelle mit einem beleuchteten Pferdefuhrwerk zusammen 
und verungliickte tótlich. Zu beiden Seiten der StraBe waren Neu
bauten errichtet. Baumateriaiien, Sand und Steine, lagerten beiderseits 
bis in den StraBendamm hinein, dessen Benutzungsmóglichkeit da
durch sehr beeintrachtigt war. Die W itwe und Kinder des'getóteten
A. haben die Bauunternehmer R. und L. auf Schadensersatz zu zwei 
Dritteln durch Klage in Anspruch genommen. Die Vorinstanzen hatten 
die Klage wegen iłberwiegenden Verscliuldens des getóteten A. ab- 
gewiesen.

Wahrend das Reichsgericht den Zustand der StraBe vor dem 
Neubau des R. fiir den Unfall ais bedeutungslos ansieht, halt es die 
Abweisung der Klage gegen L . nicht ohne weiteres fiir gerechtfertigt. 
L. hatte entgegen den einschlagigen polizeilichen Vorschriften weder 
eine Erlaubnis zum Lagern von Sand auf der StraBe eingeholt noch 
den Sandhaufen durch einen Bauzaun abgesperrt oder m it einer be
leuchteten Umfriedung versehen. Bei dieser Sachlage kann die Klage 
gegen L. nicht schon deshalb abgewiesen werden, weil den A., der den 
Weg und dessen Gefahrlichkeit gekannt habe, ein tiberwiegendes Ver- 
Schulden treffe, weil A ., wenn er es iiberhaupt fur angebracht gehalten 
habe, auf dem Fahrrad durch.die StraBe zu fahren, dies mit brennender 
Laterne vorsichtig und langsam hatte tun miissen. Dieser Standpunkt 
verkennt, daB die StraBe fur den óffentlichen Verkehr freigeblieben 
war, und daB A . ein unzweifelhaftes Recht, namlich das des Gemein- 
gebrauchs, ausiibte. Ohne die Verkehrshindemisse, welche L. rechts- 
widrig und schuldhaft geschaffen oder wenigstens mitgeschaffen hatte, 
ware es nicht zu dem Unfall gekommen. L. kann daher durch ein 
etwaiges mitwirkendes Verschulden des getóteten A. nicht vóllig 
entlastet sein.
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Wegen der Yorbemerkung (Erlaulerung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. iS.

B e k a n n t g e m a c h t  
Bekanntgemaclit im Patcntblatt Nr. 40 vom 2. Oktober 1930.
5 c, Cr. 9. O iS 508. Vercinigte Oberschlesische Hiittenwerke 

Akt.-Ges., Gleiwitz 2, Brenneckestr. 16. Keilverbindung 
fiir eisernen Grubenausbau. 2S. IX . 29.

5 c, Gr. 9. T  36 639. Alfred Thiemarm, Dortmund, Branden- 
burger Str. 13. Knicschuh fiir den Grubenausbau. 27. III. 29.

. 19 a, Gr. 28. M 108374. Mitteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges., 
Berlin W  8, Wjlhelmstr. 71. Yerfahren zum Verriicken 
von Gleisen. 21. I. 29.

19 b, Gr. 2. A 47 201. Allgemeine Elektricitats-Gesellscliaft, 
Berlin N W  40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Kupplung zwischen 
einer Reinigungsvorrichtung fur StraBenbahnschienen und 
einem von der Reinigungsvorrichtung leicht lósbaren A11- 
triebsfahrzeug. 8. III. 26.

19 c, Gr. 5. G 63 594. Universal Rubber Paviors L td ., Auden- 
shaw, Manchester; V ertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.- 
Anw., Berlin SW  11, Pflasterblock. England 24. 111. 24. 
Gr. 11. K  101 730. Ernst Kuerts, Stettin, Augustastr. 44. 
StraBenpflastersetzmaschine. 27. X I. 26.
Gr. 11. K  116490. Hans Kutscheid, Mainz, Bahnhof- 
straBe 3. Vorrichtung zum Freilegen von Fugen von StraBcn- 
pflaster durch Druck- und Saugluft. 7. IX . 29.
Gr. 11. M 110186. I. A. Maffei A.-G., Munchen. StoB- 
verbindung bei StraBenformschienen. 14. IV . 28.

20 g, Gr. 1. W 80 225. Dipl.-Ing. Arthur Wauer, Dresden-A 1, 
Wilsdruffer Str. 29. Drehschiebebuhne. 24. V III. 28.

20 li, Gr. 4. W  78042. Gesellschaft ni. b. Ii. fiir Oberbau- 
forschung, Berlin SW 11, Europahaus ani Anhalter Bahn
hof. Wirbelstromgleisbremse m it ein- oder zweiseitig an- 
geordneten, seitlich beweglichen Bremsschienen. 26. X I. 29.

20 h, Gr. 4. J 39058. Dr.-Ing. Franz Jordan, Berlin-Lichter- 
felde, Bismarckstr. 18. Bremsdruckregler fiir Gleisbremsen 
u. dgl. 22. V III. 29.

20 i, Gr. 4. K  69.30. Koch & Sterzel, Akt.-Ges., Dresden-A 24, 
Zwickauer Str. 40— 42. Vorriclituug zum Auftauen von 
vereistcn metallischen Gegenstanden, insbes. von Weichen- 
zungen; Zus. z. Pat. 508 104. 13. II. 30.

KI. 2oi, Gr. 30. V  26017. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke 
G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt. Elektromagnetisch ge- 
steuerte Sicherungseinrichtung im Eisenbahnbetrieb. 23. 
X I. 29.

KI. 20 i, Gr. 35. B  134776. Curt Brey, Arnstadt, Thiir., Kohlen- 
m arkt 11. Einrichtung zur Zugdeckung. 9. X II. 27.

KI
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KI

K I

KI.

KI.

KI.

KI.

KI.

‘ KI

KI.

KI

19 c,

19 c.

19 c,

e A n m e ld u n g e n .

KI. 37 b, Gr. 3. M 99049. Augustę Magis, Paris; V ertr.; Dipl.-Ing.
C. Clemente, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Knotenpunkt- 
verbindung fur hohle Metallstabe beliebigen Querschnitts. 
28. III. 27. Frankreich 7. IV . 26.

KI. 37 b, Gr. 3. S 84 003. R enć Samuel, Paris; V ertr.: E. Lamberts, 
Pat.-Anw., Berlin SW  61. Aus drei Platten zusammen- 
gesetzter Baukorper in Form eines hohlen Tetraeder. 
8. II. 28. Frankreich 18. II. 27.

KI. 37 b, Gr. 5. Z 17 892. Emil Zorn Akt.-Ges., Berlin-Heiners- 
dorf, Asgardstr. Zwischenlegplatte aus nachgiebigen Bau- 
stoffen zwischen druckerzeugenden und druckaufnehmenden 
Bauteilen. 9. X . 28.

KI. 37 d, Gr. 1. L  70 727. Johann Laicli, Birsfelden b. Basel, Schweiz;
V ertr.: G. Hirschfeld, Pat.-Anw., Berlin SW  68. Verfahren 
zum Herstellen von eisenbcwehrten Beton- oder Kunst- 
steintreppen. 18. I. 28.

KI. 65 b1, Gr. 3. K  3.30. Hermann Kellner, Bremen, Waller Heer- 
straBe 104. Verfahren zur Herstellung eines Erdankers. 
16. I. 30.

KI. 80 b, Gr. 1. R  78155. Abraham Rutenberg, Haifa, Palftstina;
V ertr.: Dr. K . Michaelis, Pat.-Anw., Berlin W  50. Yer- 
faliren zur Herstellung von Betonkórpern durch Schleudern. 
16. V . 29. England 1. V I. 28.

KI. 80 b, Gr. 1. R  54.30. Franz Rósler, Dresden, Feldherrenstr. 22.
Verfahren zur Herstellung von kunstlichem Schiefer. 
5. X II. 27.

KI. 84 c, Gr. 2. St 44 514. Ottokar Stern, Wien; V ertr,: W . Zimmer- 
mann u. Dipl.-Ing. E. Jourdan. Pat.-Anwaite, Berlin SW  u .  
Anlage zur Ausfiillung von Bodenschachten. 19. V II. 28. 

KI. 84 c, Gr. 2. St 45 562. Ottokar Stern, Wien; V ertr.: W . Zimmer- 
mann u. Dipl.-Ing. E. Jourdan, Pat.-Anwalte, Berlin SW  11. 
Einrichtung bei Ortpfahlen mit ais Widerlager fiir die Aus- 
ziehbewegung dienendem Pfahlschuh. 15. V I. 28. Oster- 
reich 21. X I. 27.

KI. 84 d, Gr. 2. L  72 919. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Lubeck. Schwenkhochbagger. 20. IX . 28.

KI. 85 b, Gr. 1. O 16943. Dr. Georg Ornstein, Berlin S 14, Alexan- 
drinenstraBe 48. Vcrfaliren zur Keinigung von Wasser 
und Abwasser. 19, X I. 27.

KI. 85 c. Gr. 6. D 56 045. Osbert Bunsch, Dresden-A 16, Striesener 
Str. 1. Vorrichtung zum Abscheiden von Sinkstoffen, 
Scliwimmstoffen und Gasen aus Flilssigkeiten. 29. V I. 28. 

KI. 85 c, Gr. 6. Sch 82301. Paul Schroeder, Gollnow, Pommern, 
Bahnliofstr. 13. Transportable HauskUlrgrube. 5. IV. 27.

BUCHERBESPRECHUNGEN.
A llg e m e in e  B a u b e t r ie b s le h r e . Von Maximilian S o e se r , Zivil- 

ingenieur, Dozent fiir Baubetriebslehre an der Technischen Hoch
schule in Wien. Mit 89 Textabbildungen. V, 277 Seiten. Verlag von 
Julius Springer, Wien und Berlin 1930. Preis gebd. RM 18,60, 

Der Verfasser behandelt in den ersten K apitela die volkswirt- 
scliaftlichen soziologischen und juristischen Grundlagen der Bauunter- 
nehmungen. Die nun folgenden Kapitel sind vorwiegend technisch- 
wirtschaftlichen Inhaltes. Sie befassen sich insbesondere mit der Ver- 
wendung der Maschinen im Baubetrieb. Die einzelnen Maschinen 
werden nach ihren technischen und vor allen wirtschaftlichen Eigen- 
schaften besclirieben und durch Abbildungen erlautert. Besonders 
eingehend werden die Maschinen fiir die Bereitung von Mórtel und 
Beton behandelt. An der Baustelleneinrichtung fiir groBe Betonbauten 
wird ftir Betrieb und Kalkulation das teclmisch-wirtschaftliche Denken 
der Studierenden des Bauingenieurwesens und der jungen Ingenieure 
in ausgezeichneter Weise entwickelt. Weniger eingehend und syste- 
matisch ist die Forderung der Erdmassen behandelt, so daB hier die 
Studierenden noch auf Spezialliteratur zuriickgreifen miissen. Die 
SchluBkapitel bringen in ausgezeichneter Weise das Wesentlichste 
iiber die kaufmannisclien Fragen, uber die Yertr&ge, dic Durchfuhrung 
der Bauauftrage sowie tiber die Rationalisierung im Bauwesen.

Das Buch bedeutet einen Gewinn fiir die teclmisch-wirtschaftliche 
Literatur. Der Stoff ist von hoher Warte, klar und leicht faBlich 
behandelt, so daB das Buch die Aufgabe, die jungen Ingenieure zum 
technisch-wirtschaftlichen Denken zu erziehen, in hervorragcndei 
Weise erftillen wird. Prof. W . M tillc r , Dresden.

B e to n k a le n d e r . Taschenbuch ftir den Beton- und Eisenbeton
bau. Jahrgang 1931. Herausgegeben vom Yerlag der Zeitschrift 
„Beton und Eisen". Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Preis ftir 
zwei Teile RM 7.50.

Der Betonkalender erscheint, wie immer in zwei Teilen, in diesem 
Jahre ais Jubilaumsjahrgang zum 25. Male. Wie der Verlag in dem 
Yorwort angibt, w ar es sein Bcstreben, den ihm zugegangenen Wiinschen

und Anregungen ftir Ablinderungen soweit ais móglich naclizukommen. 
Die noch nicht berticksichtigten Anregungen seien fur das nftchste 
Jahr vorgemerkt.

Durch den Tod von drei Mitarbeitern des Betonkalenders, 
von Geh. R at F o e r s te r , Prof. Dr. L e i t z  und Dr.-Ing. S k a li ,  ist nur 
eine Anderung eingetreten. Die Arbeit des letztgenannten Autors 
wurde von Dipl.-Ing. I lo lz a p f e l  von der Bauunternehmung Rudolf 
W o lle  weitergefiihrt. Die von Forster und Leitz bearbeiteten Kapitel 
sind von den Yerfassern selbst noch umgearbeitet worden.

Neben der Umarbeitung einzelner Kapitel sind einige Ab- 
schnitte, wie StraBenbau, Wasserkraftanlagen, Wehre und Stau
mauern, wieder aufgcnommen, dagegen die Kapitel Silos, land- 
wirtschaftliche Bauten, Wasserbau und Bergbau ftir den Jahrgang 
1932 zurtickgestellt worden.

Es ertibrigt sich auf Einzelheiten einzugehen, da der Beton
kalender in der Fachwelt geniigend bekannt ist. E. P.

K r e is e lp u m p e n . Eine Einfiihrung in Wesen, Bau und Berechnung 
von Kreisel- oder Zentrifugalpumpen. Von Dipl.-Ing. L. Q u a n tz , 
Stettin. 3. umgeanderte und verbesserte Auflage. Mit 149 Textab- 
bildungen. V, 115 Seiten. Verlag von Julius Springer, Berlin 1930. 
Preis geh. RM 5,50.

Die Kreiselpumpen von Quantz haben nicht in ganz derselben 
sttirmischen Weise eine Auflage nach der anderen erlebt, wie seine 
Wasserkraftmaschinen (die in etwa gleicher Zeit 7 Auflagen aufweisen), 
und doch verdienen sie die gleiche Wiirdigung. Die vorliegende Neu- 
ausgabe der Kreiselpumpen hat den gunstigen Aufbau ihrer Vor- 
gangerin beibehalten, aber die neuerdings stark in Aufnahme gekom- 
menen Schrauben- und Propellerpumpen ftir groBe Wassermengen 
und kleine Fórderhóhen sind neu eingefiigt und die Gliederpumpen 
m it Entlastungsscheibe ais Yereinheitlichungstype der Hochdruck- 
pumpen herausgearbcitet worden. Die Forschungsarbeiten iiber die 
neueren Erkenntnisse der Wasserstrómung sind hier wie in den Wasser
kraftmaschinen mit beriicksichtigt worden, F ast jeder Abschnitt so-
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wohl der Rechnungsentwicklung ais auch der Beispiele der Bauaus- 
fiihrungen und Pumpenanlagen enthalt neue oder umgearbeitete Teile 
und neue Abbildungen. Die iibcrholtcn Bauweisen sind weggelassen 
worden.

Der Leser des Werkchens ist direkt erfreut, auf wenig mehr ais 
ioo Seiten in klarer Weise auf kiirzeste A rt in das Wesen der Iireisel- 
pumpen und ihrer Anlagen eingefiihrt zu werden. Gerade der Bau-. 
ingenieur, der fiir die maschinentechnischen Fragen nicht allzuviel Zeit 
iibrig hat, wird aus dem Werk groBen Nutzen ziehen konnen.

Reichsbahnoberrat W e n t ze  1.

A u fg a b e n  a u s  T e c h n is c h e r  M e ch a n ik . (Statik, Festigkeitslehre, 
Dynamik.) Von Dr. L. F ó p p l, o. Professor a. d. Technischen Hoch
schule Miinchen. Berlin und Miinchen 1930. Yerlag von R. Olden- 
bourg. Preis gebunden RM 15,— .

Der erfolgreiclie Besuch der Yorlesungen iiber technische Me
chanik ist wohl an allen Technischen Hochschulen mit gewissen 
Schwierigkeiten verbunden. Dies mag zum Teil in der Eigenart des 
Gegenstandes und der im Yergleich zur Mathematik neuartigen Pro- 
blemstellung, zum Teil wohl aber auch in dem Mangel an denjenigen 
physikalischen Kenntnissen bcgriindet sein, welche fiir das Verstandnis 
der technischen Mechanik notwendig sind. Jede Yorlesung bringt neue 
Erkenntnisse, welche bereits fiir das Verst8.ndnis der folgenden yoraus- 
gesetzt werden. Daher ist gerade auf diesem Fachgebiet emsthaftes 
Studium erforderlich, welches leider oft selbst bei gutem Willen der 
Studierenden im Hinblick auf die vielgestaltigen Anforderungen des

Lehrplans unmoglich wird. Das Studium kann zwar durch eine groBe 
Anzahl ausgezeichneter Lehrbiicher gefórdert werden, dagegen lassen 
die yerfugbaren Aufgabensammlungen meist den technischen Einschlag 
vermissen, welcher das Interesse der Studierenden fordert. Der Yer- 
fasser hat sich daher einer sehr dankenswerten Arbeit unterzogen und 
eine groBe Anzahl Aufgaben aus allen Teilgebieten der Technischen 
Mechanik zusammengefaBt und sie in kurzer iibersichtlicher Weise 
mit den Losungen und den wichtigsten Ansatzen der Theorie ver- 
bunden.

Der Unterzeichnete yerwendet ftir den Unterricht an der Tech
nischen Hochschule Dresden ,eine ahnliche, allerdings wesentlich 
kleinere Sammlung und vermag daher das auBerordentliche Geschick 
zu beurteilen, mit welchem den Aufgaben zum Teil die vollstandige 
Ausrechnung der Losung, zum Teil nur eine kurze Andeutung iiber den 
Weg zum Ergebnis beigegeben worden ist. Die Aufgaben behandeln 
die Grundlagen der Statik, der Festigkeitslehre und der Dynamik. Sie 
stehen durchweg in unmittelbarer Beziehung zur Technik und diirften 
daher nicht allein das Interesse der Studierenden, sondern auch den 
Beifall weiter Kreise der in der Praxis stehenden Ingenieure finden. 
Bei der Bedeutung, welche der geistigen Durchdringung der Ansiltze 
im Gegensatz zur schematischen Losung der Aufgaben mehr und mehr 
zukommt, muB dic Miihe, welche der Verfasser diesem Buche gewidmet 
hat, dankbar anerkannt werden. Das Studium wird durch den klaren 
Auf bau und dic anscliauliche Entwicklung der Methoden allen Lesern 
eine tragfiłhige Unterlage fiir wirkliches Verstandnis bringen.

K. B e y e r .

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN G ESELLSCH AFT FUR BAUINGENIEURWESEN.
G eschaftstelle: B E R L I N  N W 7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

Fernsprecher: Zentrum 15207. —  Postscheckkonto: Berlin Nr. 100329.

Einladung zur Hauptyersammlung 
der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen

am  S o n n a b e n d , d en  1. b is  M o n ta g , den  3. N o v e m b e r  1930.
Z e i t f o l g e :

S o n n a b e n d , d en  1. N o v e m b e r  1930, 16 Uhr (nachm. 4 Uhr) 
Ordentliche Mitgliederversammhing der Deutschen Gesellschaft fiir 
Bauingenieurwesen, Berlin N W  7, Ingenieurhaus, GroBer Saal.

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

Erteilung der Entlastung an den Vorstand und die Geschaft
stelle fiir das Jahr 1929 und fur die Zeit bis 30. September 1930.

2. Antrag auf Auflósung der Deutschen Gesellschaft fiir Bauinge
nieurwesen zum 31. Dezember 1930.

3. Einsetzung eines Liąuidationsausschusses.
4. Verschiedenes.

B . W is s e n s c h a f t l ic h e r  T e i l :  17 Uhr (nachm. 5 Uhr). 
Yortrag des Herrn Ministerialrat Dr. S c h m id t , Berlin, Ministerial- 

rat im Reichsarbeitsministerium, iiber: ,,Die Beschaffung von Bau- 
arbeit im W inter". Der Vortrag wird von Lichtbildern begleitet.—  
Vortrag des Ilerrn Mag.-Oberbaurat U s in g e r , Berlin, iiber: ,,Berlins 
Bruckenbauindenletztcn 10 Jahren; seine Beziehungenzum Stadtebau".

In den Ncbenraumen des GroBen Saales findet eine kleinere 
A u s s te l lu n g  von Zeichnungen und B ild e r n  ausgefiilirter Berliner 
l n g e n ie u r b a u t e n  aus dem letzten Jahrzelint statt.

S o n n ta g , den  2. N o v e m b e r  1930: Besichtigung der Baustelle 
der Sosetalsperre im Harz (groBte Trinkwassertalsperre Europas). 
A b fa h r t  von Berlin, Potsd. Bhf. (beschl. Pers.-Zug) . . 6,45 Uhr

ab P o t s d a m ................................................................7,12 ,,
ab M a g d e b u rg ........................................................... 9,17 ,,
an S e e s e n ....................................................................12,37 •>
ab S e e s e n ....................................................................13,10 ,,
an Osterode/Harz (H auptbhf.)..............................13,47 ,,

Von dort aus mit Omnibus bis S o s e ta ls p e r r e .
R iic k fa h r t  ab Osterode/Harz (Hauptbhf.) ........................17,07 ,,

an S e e s e n ........................................................... 17.35 „
ab S e e s e n ........................................................... 17,43 ,,
an Magdeburg ...................................................20,46 „
an Berlin, Potsd. Bhf.......................................23,32 ,,

Von Berlin abfahrende Teilnehmer werden gebeten, sich iiber 
die Friihrerbindungen innerhalb Berlins zum Potsdamer Bahnhof 
zu unterrichten. Untergrund-, Stadt- und Yorortbahnen faliren in 
groBeren Abstiinden ais an Wochentagen, Omnibusse und StraBen- 
bahnen setzen zum Teil erst sehr spat ein.

M o lita g , den 3. N o v e m b e r  1930: Besuch von Bauanlagen 
in Magdeburg und am Mittellandkanal.

Den Teilnehmern an der Besichtigung der Sosetalsperre wird 
empfohlen, in Magdeburg zu iibernachten. Teilnehmer, die nicht 
in Magdeburg iibernachten und auf die Besichtigung des Hochhauses 
(s. u.) verzichten wollen, kónnen folgende Ztige benutzen: 
ab Berlin, Potsd. Bhf.

(beschl. Pers.-Zug) . . . .  6,45 Uhr; an Magdeburg 9,11 Uhr
ab Potsdam ........................................7,12 ,, ,, ,, 9,11 ,,
ab Halle/Saale . ............. ..................7,24 ,, ,, ,, 8,40 ,,

8,15 Uhr Besichtigung des neu erbauten Hochhauses: Neubau 
des Betriebs- und Verwaltungsgebaudes fiir Magdeburgische Druckerei- 
und Verlags G. m. b. H., BalinliofstraBe 17, Ecke BaenschstraBe. —  
(Interessante Fundierungen und Maschinenisolierungen.)

9,20 Uhr: Abfahrt mit Autobussen ab BahnhofstraBe, Ecke
BaenschstraBe ins Hafen- und Mittellandkanalgelande. Besichtigung 
des Industriehafens, der GroBgaserei, des GroBkraftwerkes, eines 
Molenbaues mit neuem Unterwasscrbetonierungs-Verfahren; ferner 
der Bauarbeiten am Mittellandkanal: 17 m hohe Dammscliiittung, 
Endwiderlager der groBen Kanalbriicke zur Elbkreuzung, Eisenbahn- 
und StraBenunterfiihrungen, Arbeiten fiir das Schiffsliebewerk, Frost- 
yersuchsanstalt.

In der Frostversuchsanstalt gegen
14,00 Uhr (nachm. 2 Uhr): Vortrag des Herrn Strombaudirektor 

Dr.-Ing. e. h. Zander iiber „DicM ittellandkanalbauten bei Magdeburg". 
Danach einfaclics Mittagessen in der Baukantine.
Gegen 16,00 Uhr Riickkehr nach Magdeburg (Hauptbahnliof).

S c h n e llz u g y e r b in d u n g e n  v o n  :
Magdeburg nach Berlin: ab Magdeburg 20,01, an Berlin 21,48

,, ,, Halle/S.: ,, ,, 18,22, ,, I-Ialle/S. 19,40
,, Hannover: ,, ,, 18,25, ,, Hannov. 20,53

,, ,, Dortmund: ,, ,, 18,25, >> Dortmd. 0,07
,, ,, Essen: ,, ,, 18,25, ,, Essen 0,52

F a lir p r e is e :  Fahrpreis fiir die Omnibusfahrt ins Hafen- und 
Kanalbaugelande von Magdeburg, Hauptbahnhof und zuriick nach 
Magdeburg, Hauptbahnhof etwa 3,—  RM, Fahrpreis Berlin— Oste- 
rodeTIarz III. K l. 11,40 RM, Fahrpreis Berlin— Magdeburg (6,45 Uhr 
beschl. Pers.-Zug) III. Kl. 5,70 RM. Omnibusfahrt von Osterode/Harz 
(Hauptbhf.) nach der Sosetalsperre frei.

T e i ln e h m e r g e b iih r e n  w e r d e n  n ić h t  e rh o b e n .

Deutsche Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen.
G. de T h ie r r y  B u s c h  B a e r

Geh. Baurat Prof. Dr.-Ing. E. h. Ministerialrat Dipl.-Ing.
1. Yorsitzender 2. Yorsitzender Geschaftsfiilirer

Fest der Technik.

Am 7. November 1930, abends 8,30 Uhr, findet in samtlichen 
Raumen des Zoologischen Gartens zu Berlin das ,,Fest der Technik" 
statt, das gemeinsam von den technisch-wissenschaftlichen Vereinen 
Berlins veranstaltet wird. Eintrittskarten zu 10 RM auch fiir ein- 
gefiihrte Gaste, werden auf den Namen ausgestellt und kónnen nur 
vor dem Fest durch die Geschaftstellen der veranstaltenden Vereine 
bezogen werden.

Meldungen fur die Teilnahme am „F est der Technik" miissen 
spatestens am 27. Oktober ds. Js. in den Handen der Geschaftstelle 
der D. G. f. B . Berlin N W  7, Ingenieurhaus, sein. Die Einzahlungen 
fiir dic Eintrittskarten sind mit dem Sondervermerk ,,Fest der Technik" 
auf das Postscheckkonto 100329 der Deutschen Gesellschaft fiir Bau
ingenieurwesen, Berlin N W  7, Ingenieurhaus, erbeten.

D e n k e n  S i e  b i t t e  d a r a n ,  j e t z t  d e n  M i t g 1 i e d b e i t r a g f i i r  1 9 3 0  e i n z u z a h l e n !

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof, Dr.-Ing, F,. Probst, Karlsruhe i. B.— Yerlag von Julius Springer in Berlin W. 
Druck vou H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19, Beuthstrafle 8.


