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DER EINFLUSS DER BA U G R U B E N G R Ó SSE  AUF DIE BEI GRUN DW ASSERABSENKU N GEN  
ZU FÓRDERNDE WASSERMENGE.

Yon Dr.-Ing. H. Weber, Siemens - Bauunion.

O b e r s ic h t :  Der Verfasser untersucht den EinfluB, den die
FlachengróBe der Baugrube auf den von Grundwasser-Absenkungs- 
anlagen nach den Formeln von Dupuit-Thiem und Forchheimer zu 
bewaltigenden Wasserandrang hat. Er kommt zu dem ScliluB, daB 
die Berechnungen nach diesen Formeln fiir groBe Baugruben zu ge
ringe Wassermengen ergeben. Die Untersuchungen werden dann auf 
vom Verfasser bereits friiher aufgestellte Formeln ausgedehnt. Es 
wird an Hand eines ausfiihrlichen Zahlenbeispiels nachgewiesen, daB 
diese Formeln sich den tatsachlichen Yerlialtnissen besser anpassen. 
Die Bereclinung wird dabei nicht nur auf den zu erwartenden Wasser
andrang sondern auch auf die Brunnenzahl und den Brunnenabstand 
ausgedehnt.

F iir dic E rrećhnung -der W asserm enge, die von  der Grund- 
w asser-Absenkungsanlage bei der T rockenlegung einer B augrube 
zu fordern ist, w ird m eist, ausgehend vom  D arcyschen G esetz, 
die Forcliheim ersche G leichung

(O q = Ti k  (H2 —  y 2)

ln  R ln Xj x, . . x,

R
k

(2)
st k  (H 2 —  y 2) 

ln R  —  ln x

die sich ohne w eiteres aus (i) ergibt, wenn m an s =  i  setzt.
F iir die A u fste llu n g der Gleichungen (i) und (2) wie auch 

fiir die noch folgenden R echnungen w urde angenom m en, daB der 
ungesenkte G rundw asserspiegel horizontal verlaufe, daB das 
Grundwasser im  ungestórten Zustande also keine Strom ungs- 
geschw indigkeit besitze.

In  der P ra xis  w ird es sich in der M ehrzalil aller F alle  darum  
handeln, festzustellen, w ie hoch die Forderm enge sein muB, 
um inm itten einer von  einer R in gstaffel um schlossenen B augrube 
eine bestim m te A bsenkung zu erzielen. N im m t m an den besonders 
einfachen F a li einer kreisfórm igen B augrube an, so wird x 2 —

x„ =  A  und dam it

(3)
n  k  (H 2 —  h 2) 

ln  R  —  ln  A

wo h den W asserstand in  der B augrubenm itte  bedeutet. A uch  
fiir nicht kreisfórm ige B augruben g ilt  die G leichung (3) hierbei 
angenahert, w enn un ter A  der R adius desjenigen K reises ver- 
standen wird, der m it der tatsachlichen Baugrubenflache, d. h. 
mit der von der R in gstaffel um schlossenen F lach ę gleichen 
Inhalt hat.

B etrach tet m an die G leichung (3) naher, so findet man, daB q 
danach nur in yerhaltnism aB ig geringem  MaBe vo n  A  abhangt, 
daB dem nach die zu fordernde W asserm enge bei weitem  nicht 
proportional der trocken zu legenden B augrubenflache ist. 
U n ter der A nnahm e der gleichen Bodendurchlassigkeit und der 
gleichen A bsenkungstiefe ergibt sich z. B . bei rooo m Reich-
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zugrunde gelegt.
In  dieser Form el bedeuten
q die sekundlich geforderte W asserm enge in m3,
I-I den senkrbclit gem essenen H óhenunterschied in 111 

zw ischen dem ungesenkten G rundw asserspiegel und der 
Sohle der Brunnen, die nach den gem achten V oraus- 
setzungen auf einer horizontal gelagerten  undurch- 
lassigen Sch ich t aufruhen, 

y  den W asserstand in m , gemessen vo n  der undurch- 
lassigen S ch icht aus, an einem beliebigen P u n kte, der 
von  den s Brunnen die A bstand e x jp x 2, . . ., x s hat, 
die R eichw eite  der A bsen kun g in m, 
den D urchlassigkeitśbeiw ert nach D a rcy  in m/sek.

D er Forchheim erschen G leichung entspricht fiir einen 
Einzelbrunncn die D upuit-Thiem sche Brunnenform el

Abb. 1. Wasserentnahme q in Abhangigkeit vom Radius des 
Brunnenkreises nach Forchheimersclier Gleichung (nach Kyrieleis).

w eite ein Anwrachsen der W asserm enge um  nur 130 % , w enn der 
R adius A  der A bsenkungsflache von  1 ni auf 50 m  ste ig t1 (vergl. 
A bb. 1).

Dieses E rgebnis befriedigt im H in blick au f die bei Absen- 
kungen verschieden groBer B augruben tatsachlich  auftretenden 
Y erhaltnisse w enig. E s  verloh nt sich wohl, den U rsachen der 
A bw eichung zw ischen der bisherigen Theorie und der Praxis 
nachzugehen, da es, um  nur einen F ali zu nennen, sehr w ichtig 
ist, daB z. B . fiir alle  B auausfiihrungen, fiir die eine Probe- 
absenkung ausgefuhrt wrurde, die Ergebnisse derselben richtig 
a u f die H auptan lage iibertragen werden.

E s sei zunachst die A bleitun g der Thiem schen Form el

(2)
: k  (H2 •

ln R  — ln x

naher untersucht. A lle  bei diesem einfachen F a li gefundenen 
Ergebnisse gelten sinngem aB auch fiir dic Forcliheim ersche 
M ehrbrunnenform el (1).

In  A bb. 2 ist der Q uerschn itt durch einen Brunnen m it un- 
gesenktem  und gesenktem  Grundw asserspiegel dargestellt. W ie

bereits w eiter oben bem erkt, w ird  vorausgesetzt, daB der unge
senkte W asserspiegel w aagerecht ve rla u ft und daB der Brunnen 
bis au f eine undurchlassige S ch icht hinabreicht.

1 K y r ie le is ,  „ GrundwasserabsenkungbeiFundierungsarbeiten", 
Berlin 1913, Jul. Springer, Seite 45 ff.
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D er A bleitu n g w urde von Thiem  das D arcysche Gesetz 
zugrunde gelegt, welches besagt, daB die Grundw assergeschw indig- 
k e it  dem D ruckgefŁlle proportional ist, so daB fiir den Absen- 
ku n gstrićhter

, d y
' V* """" d x

ist. E s  w ird dann w eiter ein B eharrungszustand angenom m en, 
bei dem  die der A n lage  jew eilig  entnom m ene W asserm enge stets 
vo n  auBerhalb der R eichw eitengrenze her zuflieBt und bei dem 
durch den R in gąu ersclin itt 2 u  x  y  diese W asserm enge en t
sprechend durchflieBt. In w iew eit diese A nnahm e zulassig ist, 
soli spater untersucht werden. N ach der Thiem schen A nnahm e 
g ilt  jedenfalls

(4) Jl =  2 n  x  y  v  v =  2 t i k x  y
d y  

d x

D urch Integration erhalt man hieraus nach Trennung derV ariabeln

2 i ydy=1 A . /
q f  d x  

x

und

(5) y a =  q ln x  +  C 
71  k

D ie  Integration skon stante C wird aus der Bedingung erm ittelt, 
daB fiir x  =  R  y  — II sein muB. D an ach  wird

H 2  — y 2
ti k

(In R  —  ln x)

und m an erhalt, die G leichung nach q aufgelost, dic D u pu it- 
Thiem sehe Brunnenform el

q
n  k  (H2 —  y 2) 

ln  R  —  ln x

(<■*) 2 .-7 k R  II

2 S m r e k e r , „D as Grundwasser, seine Erschcinungsformen, Be- 
wegungsgesetze und Mengenbestimmung", Leipzig 1914.

x  =  co sein soli. E r  nim m t an, daB der B eharrungszustand bei 
strom ungslosem  G rundw asser erst im U nendlichen eintreten kann. 
Die gleiche G renzbedingung laB t sich in die Gl. {5) n icht ein- 
fiihren, d a  diese dadurch m athem atisch unbrauchbar w ird. T rotz 
der erw ahnten U nstim m igkeiten  der daraus abgeleiteten  F o r
meln h at sich in der Theorie der G rundw asserabsenkung das 
D arcysch e G esetz fa s t  allgem ein durchgesetzt. A n  anderer 
Stelle3 ist vom  Yerfasser re rsu ch t w orden, nachzuw eisen, daB 
bei genauer B eriicksich tigun g der Yorbedin gun gen  sich auch 
unter Zugrundelcgung des D arcysch en  G esetzes A bsenkungs- 
form eln herleiten lassen, dic die oben erw ahnten M angel der alte- 
ren Form eln  verm eiden. E s laBt sich nachweisen, daB die neuen 
G leichungen dann auch den EinfluB  der BaugrubengroBe besser 
erfassen ais the bisher gebrauchlichen Form eln.

D es leichteren V erstandnisses halber sei die A bleitun g der 
neuen G leichung. w enigstens fiir den F ali des Einzclbrunnens 
hier noch einm al ku rz aufgefiihrt.

W ie bereits dargelegt, muB angenom m en “werden, daB dic 
R eich w eite R  sich im  Y erlau fe  der A bsen kun g stan dig vergroBert, 
und daB die Entnahm em enge q  standig dem W assersch atz inner
halb der R eichw eitengrenze entnom m en wird.

D en k t man sich um  die Brunnenaclise konzentrische Kreis- 
zylin der gelegt, so w iirde also durch die W an dun g des Kreis- 
zylinders m it dem  R adius R  kein W asser, durch die W andung 
des Zylinders m it dem R adius r  hingegen die gesam te E ntnahm e
menge q flieBen. N ach w elchem  G esetz die A bnahm e der Or- 
dinaten y  und d am it die Zunahm e der D urchfluBm engen von 
x  =  R  bis x  =  r erfolgt, b le ib t vorerst unbekannt. E s  soli hier- 
fiir jedoch unter Yernachlassigung des kleinen Brunnenradius r 
folgende G leichung ais g iiltig  angesehen w erden:

: b - m

B e trach tet m an nun den dieser G leichung cntsprechenden 
Brunnentrichter, so darf auBerhalb der R eichw eitengrenze kein 
W asser in  B ew egun g sein, da dies dem zugrunde gelegtcn  D a rcy 
schen G esetze widersprechen w iirde. E s  ergibt sich also, daB 
in der E n tfern un g (R  +  d R) vo m  Brunnen das G rundw asser 
in R uhe ist, w ahrend in der E n tfern un g R  bereits ein allseitiges 
FlieBen zum  Brunnen hin stattfin d et. D urch den R ingquer- 
sch n itt 2 r t R  H  flieBt bereits dic M enge q und der Gruiulwasser- 
spiegel b esitzt dort einen zw ar sehr kleinen, aber doch endliclicn 
G efallw inkel zum  Brunnen hin von  der GroBe

q x bedeutet hierin dic W asserm enge, die dbrch  die W andung 
des Zylin ders vo m  R ad iu s x  flieBt. D ie GroBe des Exp'onenten 11 
ist vo rlau fig  noch unbekannt.

U n ter A nw endung des D arcyschen G esetzes und der 
Gl. (7) g ilt  fiir den gesenkten W asserspiegel folgende G leichung:

:‘ =  q [ - ( r )"]
x y k

d y  

cl x

D urch Tntegration ergibt sich

3  k  y 8 =  q ( ln  x  -
1 x n \

n  r J  + C -

D er V erlau f des G rundw asserspiegels ist an der R eichw eiten 
grenze dem nach unstetig a lsA u sd ru ck  des U berganges des W assers 
vom  Ruhe- zum  B ew egungszustande. D ieser plotzliche U bergang 
vo n  der R uhe zur B ew egun g sow ie die sich daraus ergebende Un- 
stetigk eit des W asserspiegels sind aber in der N a tu r undenkbar. 
D er G rund zu diesen w enig einw andfreien Ergebnissen liegt in 
der A nnahm e eines Beharrungszustandes bei einem  endlichen 
W ert fiir die R eichw eite  begriindet. Solange m an den ungesenk- 
ten  Grund wasserspiegel horizontal annim m t, sind Zufliissc yon  
auBen her um noglich. D ie zu fordernde W asserm enge kann daher 
nur aus dem  jew eilig  en Bereich des A bsen kun gstrichters her- 
riihren, der sich, ebenso w ie die R eichw eite, durch die W asser- 
entnahm e stan dig vergroBęrt. S m r e k e r 2 h a t m it aus der Un- 
stiin m igkeit der Thiem schen G leichung gefolgert, daB das D arcy- 
sche G esetz der W irk lich k eit n ich t entsprache und h a t das so
gen an nte Sm rekersche G esetz aufgestellt. A is  G renzbedingung 
bei der A b leitu n g der B runnenform el fiihrt er ein, daB fiir y  =  H

C bestim m t m an hierin aus der B edingung, daB fiir x  — R 
y  - 1-1 sein muB. E s  ist

71 k H® =  q ( ln R  | ’ ) | c

und m an erhalt ais A bsenkungsgleichung fiir den E in zelbrunnen:

Ttk (H 2 -  y 2)
(3)

ln R  —  ln x  -
R "

R n

D ie Form el (8) unterscheidet sich vo n  der Form el (2) nur durch
1 R n —  x "

das N e n n erg lie d ----- R n ’ an derer Stelle4 habe ich

zu zeigen versucht, daB ń  selbst eine F un ktion  der Absenkungs- 
zeit is t und im  V erlau f der Z eit von 1 bis 2 w achst. Solange 
der betrachtete A bsenkungspunkt n icht zu w eit entfernt voni

3 WTeb er, „D ie Reichweite von Grundwasserabsenkungen", 
Berlin 19-28, Verlag Julius Springer.

4 W e b e r , H., „D ie Reichweite von Grundwasserab.senkungen",
Berlin 1928, Yerlag Julius Springer.
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Brunnen liegt, b le ib t x “  fiir alle m óglichen W erte  vo n  n klein 
gegenuber R " , so daB in diesem F ali fiir die p raktisch e R echnung

R n —  x "
R n  1

gesetzt werden kann. F s  bleibt som it nur der W ert 1 ubrig. der
n

je nach der A bsen kun gszeit zwischen den Zahlenw erten i  und 
0,5 liegt.

D ie  R eich w eite R , die ja , w ic bereits w eiter ol)en dargelegt, 
mit der D auer der W asserentnahm e stan dig w achst, ergib t sich 
unter B erucksichtigun g der gem achten Annahm en zu

(9) R  =
4(n + 2 ) H k T  

n f

Ilierin  bedeuten auBer den bereits bekannten GróBen T  die Ab- 
senkungsdauer in Sekunden und p das Porenvolum en des Unter- 
grundes. U n ter B erucksichtigun g der Zahlenw erte fiir n kann 
man fiir die praktische R echnung hier stets yęreinfacht schreiben :

(9 a) R =  3
H k T

P

Ftir die R echn un g ist es giinstig, daB p fur die p raktisch  in Frage 
kotnmenden Fa.1 le sich innerhalb ziem lich enger Grenzen bew egt, 
so daB es auch ohne vorherige L aboratorium sbestim m ung m eist 
genau genug gesch atzt werden kann.

S te llt  m an die gleichen U berlegungen wie fiir einen Einzel- 
brunnen sinngem aB fiir die M ehrbrunnenanlage an, so erhalt 
man hierfur die allgem eine A bsenkungsgleichung

(io)

ln R ln x .

n  k  (H 2 —  y 2) 

s i r -

n s R"

Statt der Forcliheim erschen Form el (i).
Solange es sich um A bsenkungszustande in der N ahe der 

Anlage handelt, bleiben die W erte x  bzw . x 1( x 2, . . .  , x s klein 
gegenuber R  und man kann s ta tt  der Form eln  (8) und (io) m it 
groBer A nnaherung verein fach t schreiben:

(8 a)

und

(roa)

-  (H 2 —  y 2

ln R  —  ln x  —

»  k  (H 2 - y 2)

ln R -----— ln x , x . . . . x ,
s

Zur B estim m u ng der R eichw eitengróBe kann bei Beibehal- 
tung der gem achten V oraussetzungen auch fiir die M ehrbrunnen
anlage die Gl. (9 a) dienen. Y e rzich tet m an au f die Voraus- 
setzung, daB das G rundw asser kcinerlei Zufliisse von  auBen her 
erhalt, so erhalt m an andere, geringere W erte ergebende Reich- 
weitenform eln, auf die hier jedoch n icht naher eingegangen 
werden soli. Sow eit die E rgan zu n g des G rundw asservorrats 
durch In filtratio n  oder K ondensation  erfolgt, behalten die Ab- 
senkungsgleichungen (8 a) und ( io a )  jedoch ihrc G ultigkeit.

D ie G l. (8 a) bzw . ( io  a) unterscheiden sich vo n  den Gl. (2) 
bzw. (r) n ur durch das im N enner befindliche n egative Zusatz-

glied - 1 . D ie B erucksichtigun g des W ertes bew irkt eine Ver-

kleinerung des Nenners und ergibt som it einen gróBeren W ert von 
q, und zw ar w ird  der E influB  des Zusatzgliedes auf denN ennerw ert 
bei konstantom  W e rt vo n  R  um  so gróBer, je  gróBer der A usdru ck

ln x  bzw. 1 ln  x , x 2 . . . x  ̂ w ird. Bei Baugruben, die der Grund- 
s

riBflache nach ahnlich sind, und die durch eine M ehrbrunnen

anlage trockengelegt werden sollen, w ach st m it zunęhm ender 
GroBe der von der A nlage um schlossenen F lach ę der W ert

—  ln Xj x s . . .  . x s, so daB in diesem  F ali die B erucksichtigun g

von  n nach der Gl. (10 a) gegenuber einer B erechnung nach der 
a lten Gl. (1) um  so m ehr nach oben hin abw eichende W erte  von  q 
ergibt, je  gróBer die B augrube ist. D ie U nterschiede kónnen bei 
entsprechender GroBe der B augrube erheblichen U m fan g an- 
nehmen, w as im  nachfolgenden an einem B eispiel gezeigt werden 
soli. D ie B erechnung soli dabei n ich t n ur die zu fórdernde 
W asserm enge betreffen, sondern soli unter B erucksichtigun g des 
Brunnenfassungsverm ógens auch auf dic Brunnenzahl und den 
B runnenabstand ausgedehnt werden.

D er Berechnung w ird eine rechteckige Baugrubenform  m it 
einem Seitenverhaltnis von  1 : 5 zugrnnde gelegt. D ie  ein- 
staffelige  A bsenkungsanlage m it ihren 10 m langcn Brunnen soli 
die B augrube allseitig
umschlieBen. E s soli 
eine A bsenkung von  4 m 
erzielt werden, und zw ar 
gem aB A b b . 3 im  P u n k t 
A , .der fiir die A bsen 
kung u n giin stigeralsd ie  
B augruben m itte  liegt.

Es ist dem nach H

i.

-----a, —
Abb. 3 .

10 m, y  =  6 m. W eiterhin w ird

angenom m en k =  0,001 m/sek, p == 0,3, ' - =  0,8 ais m ittlerer
sek

W ert zwischen den G renzw erten 1 und 0,5.

F iir die Berechnung ist die K enntnis des Zahlenw ertes des

A usdrucks - i-  ln x ,  x 2 . .  x s notw endig, dessen E rm ittlu n g  an und

fiir sich die K enn tnis der Brunnenzahl vorau ssetzt. E s laBt sich 
jedoch zeigen, daB bei ein und derselben B augrube und bei gleich-

maBigen Brunnenabstanden der W e rt —  ln x t x 2 . . .  x s fiir alle

B runnenabstande fast gleich bleibt und sich kaum  andert, vor- 
ausgesetzt, daB m an die A bstan d e n icht zu groB w iihlt. M an geht 
nun bei der A usw ertun g des Zahlenbeispiels so vor, daB m it den in 
A b b . 3 eingetragenen Brunnenabstanden fiir die B augrube, fiir

die b =  1 m  und a 5 m ist, der W e rt — ln x 1 x 2

berechnet w ird. F iir  alle anderen ahnlichen B augruben kann in 

der R echnung dann —  ln Xj x , . . .  x s =  ln b x 0 gesetzt w erden.

D er W e rt ln x 0 ergibt sich im vorliegenden F ali nach D urch- 
fiihrung der Zahlenrechnung zu 0,44.

A is Zeitdauer T  bis zur E rreichung des gew iinschten  Absen- 
kungszustandes seien 7 T age  == 604 800 sek angenom m en. N ach 
Gl. (9 a) erhalt m an dann ais GroBe der R eichw eite  425 m. Im  
folgenden soli m it R  = 400 m gerechnet werden, da w ie w eiter 
oben ausgefuhrt, der nach G l. (9 a) errechnete W ert einen H óchst- 
w ert darstellt.

S etzt man in die G l. (1) und (10 a) die Zahlenw erte ein, 
so erhalt man

(1 a) 

und 

(io b )

3,14 • 0,001 ( io 2 —  62) 

ln 400 —  ln b —  0,44

3,14 • 0,001 ( io 2 —  62)

ln 400 —  ln b —  0,44 —  0,8

D ic zahlenm aBige A usw ertung der beiden, Fun ktionen  zwischen q 
und b darstellenden, G leichungen ist graphisch a u f A b b . 4 dar
gestellt fiir a lle  B augruben, dereń B reite  zw ischen 2 m und 50 m 
und dereń F lach ę dem nach entsprechend den gestellten  Vor- 
bedingungen zw ischen 20 m 2 und 12 500 m 2 liegt. M an erkennt, 
daB die U nterschiede in den W asserm engen, die sich nach der
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Forchlieim erschen und nach der neuen G leichung ergeben, um  so 
gróBer werden, je  gróBer die abzuscnkende F lach ę ist. W ahrend 
bei einer B augrubenbreite  vo n  2 m der U nterschied in den Er- 
gebnissen noch n icht 20% betragt, ist er bei einer B reite  von  50 m 
bereits a u f 100%  angew achsen. G inge m an von  den Ergebnissen 
einer Probeabsenkung aus, so w urden n aturlich  beide W asser- 
m engenkurven fiir die BaugrubengroBe, die fiir die Probeabsen
ku ng m aBgebend war, den gleichen W ert angeben. M an erhalt

dann, je  n ach
dem  w elche 
Form el der 

A usw ertun g 
fiir die P robe
absenkung zu- 
grunde gelegt 
w ird, etw as 

voneinander 
verschiedene 
D urchlassig- 

keitsw erte. B e i 
der O bertra- 
gu ngderE rgeb- 
nisse au f die 
groBere end- 
giiltige  B a u 
gru b e werden 
die U nterschie- 
de zwischen 
den nach den 
beiden F o r
m eln errech- 
neten  W asser-

m engen etw as geringer ais nach A b b . 4, doch w iirde in dem 
behan delten  B eispiel der U nterschied bei 50 m B reite  im m er 
noch rd. 80%  betragcn.

Ein e B augrubenbreite  vo n  50 m  liegt p raktisch  an der Grenze, 
bis zu der m an unter den angenom m enen V erlialtn issen  eine 
R in gstaffel fiir eine 4 m  tiefe  A bsen kun g anw enden w ird. .W ill 
m an die theoretische U ntersuchung noch au f groBere B augruben 
ausdehnen, so wird zw eckm aBig n icht m ehr m it einer konstanten  
R eichw eite  vo n  400 m gereclm et, d a  die Form el (9 a) fiir Absen- 
kungen vo n  gróBerer raum licher A usdehnung nur einen A n - 
naherungsw ert darstellt. In  diesem F alle  g ilt  die G leichung

(9b)

oder nach E in setzu ng der Gl. (gb) m it A  =  x 0 b  und entsprechen- 
der U niform  u ng

SO

1 I _i_L 11 -
0 6 8 ; 30 wm SO

■ nach Forchhehnerscher Gleichung. 
• nach neuer Gleichung.

Abb. 4. Wassermenge q in Abhangigkeit von 
der BaugrubengroBe.

R  =  ]/ R= +  A - *5

gung, daB —  ln x , x 2 . . .  x  =  ln x 0 b  und -1-  
s * n

m an ..
ln R  —  ln x 0 b —  0,8 =  o

] / R g + (xob )8 _ ^ 8

Xob

D a x 0 =  1,55 und R 0 =  400 m ist, ergibt sich die Zahlengleichung 
160 000 - f  2,40 b 2 =  2,22 • 2,40 b 2, 

aus w elcher die G renzbreite b sich zu 234 m fiir den vorliegenden 
F a li errechnet.

Zur E rm ittlu n g  der fiir die A bsen kun g der einzelnen B a u 
gruben erforderlichen B runn enzahl muB die benetzte  F ilter- 
flaclie  des E inzelbrunnens erm ittelt w erden. D as Fassungsver- 
m ógen des Brunnens erhalt m an dann nach der vo n  Sichardt® 
aufgestellten  Form el zu

(11)

Hieriti entspricht R 0 dem  W erte  R  der Form el (9 a), w ahrend 
A  =  x„ b ist. D as N ennerglied der Forchheim erschen Form el 
la u tet dann

ln ]/ ItJ +  (xo bT2 -  ln (xo b )s ,

ein A usdruck, der fiir jeden  noch so groBen W e rt b gróBer ais o 
bleibt, so daB sich fiir die erforderliche A bsen kun g vo n  4 m stets 
ein endlicher W ert fiir q  ergibt, w ie groB auch im m er die B a u 
grube gew ah lt w erden móge.

D ie W asserm engenkurve nach der G l. (10 a) au f A b b . 4, die 
bereits fiir die B augrubenbreiten  zw ischen 25 m und 50 m  ko n kav 
nach oben hin verlau ft, ergibt dagegen, w enn sie geniigend w eit 
fortgesetzt wird, bereits bei einem bestim m ten endlichen W ert 
fiir die B reite  eine unendlich groBe W asserm enge, so daB dann 
auch bei beliebig groBer B runnenzahl die gew iinschte A bsenkung 
nicht m ehr erzielt werden kann. D ies entspricht auch vollig  
den Ergebnissen der Praxis.

D en G renzw ert nach Gl. (10 a) erhalt man, w enn m an den 
N enner der rechten Seite gleich N u li setzt. U n ter Beriicksichti-

H ierin  bedeutet r den Brunnenradius und y 0 den W asserstand 
an der FilterauBenseite.

D ie ben etzte  F ilterflach e selbst is t auch bei ein und der- 
selben B augrube fiir jeden  Brunnen verschieden, sie w urde im 
folgenden jedoch stets nur fiir die in der A b b . 5a m it a  und b  be- 
zeichneten Brunnen errechnet. D as M ittel beider Ergebnisse 
w urde dann jew eils ais M ittel aus den F ilterflachen  sam tlicher 
Brunnen angesehen. Zur

*t\ IE rm ittlu n g des W asser
standes an den Brunnen 
dienen die Gl. (1) bzw .
(10), in denen je tz t  q 
b ekan n t ist und aus 
denen y  =  y 0 errechnet 
werden kann. Zur 
D urch fiihrun g der R e ch 
nun g konnen, haupt- 
sachlich h in sichtlich  der 
E rm ittlu n g  der W erte
X1( X2, x 3............ (Abb.
5 a  und 5 b), die glei
chen Vereinfachungen ben utzt w erden, w ic w eiter oben bei 
der Berechnung von  q. Zu beachten  ist hierbei nur, daB, d a  der 
W asserstand an  einem  B runnen bestim m t w erden soli, x t un- 
abhan gig vo n  der BaugrubengroBe gleich dem  Brunnenradius r ist.

Is t  das m ittlere Fassungsverm ógen f  fiir die verscliiedenen 
BaugrubengróBen errechnet, so erhalt m an jew eils, d a  q  nach 
den K u rve n  der A bb. 4 bekan n t ist, die Brunnenzahl

Abb. 5b.

(12)

0,8 ist, erhalt

*5 W e b e r . a. a. O. S. 2S.

D ie  Rechnungsergebnisse, und zw ar einm al wieder a u f Grund 
der Forchheim erschen und ein anderm al au f Grund der neuen 
A bsenkungs- 

gleichungen er- roo
m ittelt, sind ^
graphisch auf 
der A b b . C ein- |  60 

getragen. E in  S w  
Vergleic.h der

20beiden  K u rve n  
zeigt die m it 0

zunchm ender 
B augrubengró- 
Be steigenden 
U nterschiede 

in der B ru n 
nenzahl. D ie  auf G rund der neuen Form eln  erm ittelte
B runnenzahl ste ig t  besonders w ieder vo n  den B augrubenbreiteni

6 S ic h a r d t ,  W., „D as Fassungsvermogen von Rohrbrunnen", 
Yerlag Julius Springer, Berlin 192S.

0 2  V 6 810
------------nach Forchheimerscher Gleichung

nach neuer Gleichung
Abb. 6. Brunnenzahl in Abhangigkeit von 

der BaugrubengroBe.
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U BE R D ACH U N G  DER TIEFÓFEN AN LAGE DES B L O C K W A L Z  WERKES 
DER VEREINIGTE STAHLW ERKE A.-G., ABTEILUNG DORTMUNDER UNION.

G e s c h w e iB t e  S t a h l k o n s t r u k t i o n  in  U n io n  - B a u s t a h l ,  e r r i c h t e t  im  J a h r e  1930.

Y on  M . M etzler, D o rtm u n d .

D ie D achbinder, deren N eigung einem vorhandenen D ache 
angepaBt w erden m uBte, haben 29,78 m Stiitzw eite  und stehen 
in Ą bstand en  von  4,75 m bzw . 4,965 m.

D ie D acheindeckung b esteh t aus Tonziegeln.
M it R iick sich t au f dic in der T iefofenanlage untergebrachten 

Maschinen und die sonstigen E inrichtungen w ar es n ich t m oglich, 
jeden B in d er au f S tu tzen  zu lagern.

E s m uBten noch besondere U nterziige zur U n terstiitzun g der 
D achbinder vorgesehen werden, die au f der W alzw erkseite Stiitz- 
weiten bis 23,5 m aufweisen.

die zw ischen 40 und 50 m liegen, ab  so stark,. daB dariiber hinaus 
die W irtsch aftlich k eit der R in gstaffel aufhort und m an sich in 
der P ra xis  zum  zusatzlichen E in bau einer M ittelstaffel ent- 
schliefien wiirde.

D u rch  die M enge der Brunnen und den U m fang der Staffel 
ist auch die m ittlere  E n tfern un g der E inzelbrunnen vo n  einander

m ________ gegeben. Die
20\- sich ergeben-

den Brunnen- 
abstande sind 
nach den Er- 
gebnissen der 
beiden unter- 
suchten R ech- 
nungsyerfahren 
kurvenm aBig 

in A bb. 7 auf- 
getragen. Diese 

D arstellung 
zeigt am  deut-

lichsten, um w ieviel besser die Berechnung nach der Form el (10 a) 
sich den praktischen Erfordernissen anpaBt, ais die B erechnung 
nach Form el (1). D ie  letzte  zeigt m it zunehm endcr Baugruben- 
gróBe ein standiges A nw achsen des erforderlichen Brunnen-

vom
--------------- nach Forchheimcrscher Gleichung
- : ' nach neuer Gleichung

Abb. 7. Brunnenabstand in Abhangigkeit von 
der BaugrubcngroBe.

abstandes bis zur B augrubenbreite vo n  50 m, w o er 22 m betragt, 
ein W ert, der unter den angenom m enen Yerh altnissen  jeder E r- 
fahrung w iderspricht. Im  G egensatz hierzu w ach st nach der 
neuen Berechnungsart die E n tfern un g m it zunehm ender A b 
senkungsflache bis zu einem H óch stw ert von  11 111 und fa llt 
dann w ieder, und zw ar bis zur B augrubenbreite vo n  50 m bis 
auf 5 m. In  der T a t  erfordern auch Baugruben, deren Absen- 
kungstiefe im  V erhaltnis zu ihrer F lachenausdehnung groB ist, 
einen engen Brunnenabstand, um die erforderliche F ilterflache un- 
terbringen zu konnen. D er A bstan d  kann bei m ittleren B au gru ben - 
groBen erheblich erw eitert werden, n im m t dann aber, wenn die 
A bsenkungsflachen sich w eiter vergroBern, wieder ab. A uch  hin
sichtlich ihrer absoluten GroBe passen sich die nach den neuen 
Form eln  errechneten Brunnenabstande gu t den tatsachlichen 
V erhaltnissen an.

W enn auch die A b leitu n g der Form el (10 a) hinsichtlich der 
Form  des D urchfluBgesetzes (7) nur au f einer A nnahm e beruht, 
so zeigt das oben durchgefiihrte Beispiel doch, daB sic im  Einzel- 
falle  den tatsachlichen Verhaltnisśen besser ais die alteren F o r
meln gerecht w ird. E s d iirfte  angebracht sein, von  F a li zu Fali 
bei ausgeftihrten A bsenkungen, wenn der k-W ert des U n ter
grundes bekannt ist, die A bsenkungsergebnisse an H and der 
neuen Form eln nachzupriifen, um  w eitere A n h altsp u n k te  hin
sichtlich der G iiltigkeit dieser Form eln zu gewinnen.

M it R iick sich t au f diese Abm essungen w urde ais B a u sto ff 
fiir die Stahlkon struktion  U nionbaustahl m it einer M indeststreck- 
grenze vo n  36 kg/m m 2 und einer M in destfestigkeit von  52 kg/m m 2

D er neue A usbau der Tiefofenanlage des B lockw alzw erkes 
der V erein igte  S tahlw erke A .-G ., A bteilu n g D ortm under Union, 
erforderte auch die E rneuerung der D achkonstru ktion  m it U nter- 
stiitzungen und der K ran balin en . A us A bb. 1 und 2 gehen der 
GrundriB und der Q uerschnitt der G esam tanlage hervor.

r



Abb. 3.

w urde, durch Staubablagerungen  B elastu n gen  erfalirt, die rech- 
nerisch schw er zu erfassen sind, a b er Sehr erheblich w erden 
kónnen.

D a  die SchweiBung vo n  Stahlkon struktionen  inzw ischen 
gróBere F o rtsch ritte  gem acht hat, und die V ercin igte  Stahlw erke 
A .-G . auch schon m ehrere geschw eiBte B auw erke in Stahl S t 37 
ausgefiih rt h atte , lag es nahe, diese A usfuh run g auch hier zu
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Abb. 5.

in  w eich einfacher W eise sich die geschw eiBte K o n stru ktio n  aus- 
bilden laBt.

A bb. 5 zeigt einen T rager der K ran bah n  des 10 -t-K rans von 
20 m Stiitzw eite . D essen Q uerschn itt b esteh t aus einem Steh- 
blech vo n  1800 m m  H óhe und 15 m m  Starkę, die obere 'und 
untere G u rtu n g aus je  einer P la tte  von  500 m m  B reite  und 25 mm 
S tarkę. D urch Flacheisen ist der Q uerschn itt v e rste ift. A us 
dieser A bbildun g sind auch die Stiitzen  dieser K ran bah n  in ihrer 
einfachen A usfuhrung ersichtlich.

A u f die D urchbildung der K o n stru ktio n  der D achbinder 
w urde besondere S orgfalt verw an dt. D ic obere G u rtu n g besteht 
aus einem doppelw andigen U -fórm igen Q uerschn itt m it durch- 
gehender oberer D eckp latte , die untere G urtu ng aus 2 W in kel
eisen, die ebenfalls U -fórm ig zusam m engestellt sind. A us A bb. 0 

geht diese K on struktion  deutlich  heryor. E s ist daraus auch die 
A usbildun g der F iillstabe  ersichtlich.

B ei der Errechnung der B eanspruchungen der SchweiBnahte 
w urden nur die herangezogen, die au f A bscherun g bean sprucht 
werden, und nur deren kleinster Q uerschn itt in R echn un g gestellt. 
A is  zulassige B eanspruchung wurde fiir die groBte, sich aus der 
statisćhen  Berechnung ergebende S ta b k ra ft  a — 750 kg/cm 2 ge
w ahlt. M it R iick sich t au f die zu erw artende Stau b b elastu n g und 
zur groBeren Sicherheit w urde diese B eanspruchung bei der Aus- 
fiihrung noch unterschritten.

D as gleiche g ilt  fiir die Schw eiBnahte der D ach- und 
K ran stiitzen  und der auf B iegung beanspruchten  Trager.

gew ahlt, der zudem  noch den Y o rte il eines hohen Korrosions- 
w iderstandes und einer guten  W Srm efestigkeit besitzt. W enn auch 
dadurch die Q uerschnitte, besonders der D achkonstruktion , nicht 
im m er ganz au sgen u tzt werden konnten, so w urde dieser U m stand 
insofern gem  in K a u f genom m en, ais diese K o n stru ktion , die 
sonst nach den neuesten m inisteriellen Y orschriften  berechnet

Diese A rt  der A usfiih run g bedingte auch eine besondere 
Q uerschnittsausbildung der Stiitzen, der U nterziige und der D a ch 
binder, die sich in vieler H insicht w esentlich einfacher gestaltcte, 
ais es bei genieteten  K on struktion en  notw endig ist.

A bb. 3 zeigt den FuB der Stiitze , die den groBen U n terzug 
zur A ufnahm e der B inder tra gt. D ie  SchweiBung erm óglicht es, 
die A ussteifun g der S tiitzp latte  in ko n stru k tiv  ein fach ster W eise 
vorzunelim cn, die bei gen ieteter K on stru ktio n  nicht nur mehr 
B a u sto ff erfordert h atte , sondern in dieser Form  nicht hergestellt 
werden konnte.

A bb. 4 zeigt einen Teil des oben erw ahnten  D achunterzuges. 
D er Q uerschn itt besteht aus einem Stehblech von 3000 mm Hóhe 
und 15 m m  Starkę. D ie obere G urtu ng wird durch eine P la tte  
vo n  400 mm B reite  und 20 mm S tarkę  gebildet. D ic untere 
G urtung, die gleichzeitig ais W in dtrager dient, besteht aus einem 
w aagerecht liegenden B lech von  1500 m m  B reite  und 12 mm 
Starkę, das am  freien E n de noch durch ein senkrecht stehendes 
Flacheisen  200 X 10 ausgesteift ist. W eiter ist das Stehblech 
des T ragers m it dem  der unteren G urtu ng noch durch Dreiecks- 
bleche verbunden und v e rste ift. A u f der R iickseite  des Tragers 
besteht diese A ussteifung aus Flacheisen. A u ch  hier ist ersichtlich,

Abb. 4.

w ahlen, um  an einem M usterbeispiel festzustellen, daB Union- 
bau stah l auch bei seinem  etw as erhóhtcn K o h len stoffgelia lt und 
dem  Z u satz an Chrom  und K u p fer sich in hervorragender Wreise 
fiir e lektrische Schw eiBung eignet, w as vorher schon durch ausge- 
dehnte Schw eiBversuche im  F orschu ngsin stitu t der V erein igte  
Stah lw erke  A .-G . nachgewiesen werden konnte. A is  Schw eiBart 
w urde die E lektroschw eiB ung gew ahlt.
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U m  iiber dic G iite der SchweiBung ein U rteil zu gewinnen, 
wurden zw ei fertiggcstellte B inder auf dcm  W erk p latz  aufgestellt 
und der eine einer Probebelastung unterzogen. D ic angehangtcn 
Lasten w urden hierbei so gew ahlt, daB sic der VoU belastung des 
Binders unter dem EinfluB des E igcngew ichtcs, des W indes und

Abb. 6.

der Schneelast entsprachen. A bb. 7 zeigt den Binder vo r dem 
Belastungsversuch m it den angehangtcn, jedoch noch unter- 
stiitzten L asten . N ach Frcisetz.cn der L asten  zeigte sich eine 
clastische D urchbiegung von  16 mm. D ie  rechnerisch erm itteltc 
Durchbiegung b e tra g t 39 mm. D er groBe Unterschied zwischen 
der gemessenen und der errechneten D urchbiegung crk lart sich 
in der H auptsache dadurch, daB bei dem B elastungsversuch dic 
BinderfiiBe unverschieblich gelagert werden muBten, wodurch 
der B inder ais B ogentrager w irkte, w ahrend dic Berechnung unter , 
der V oraussetzun g durchgefuhrt w urde, daB ein L ager fest, das 
andere beweglich ist. E s  kann aber w eiter doch daraus geschlossen 
werden, daB die geschw eifltc K on struktion  sich genau wie die 
genietete verh alt, d. h. durch die steife A usbildun g der K noten- 
punkte w ird dic elastische D urchbiegung verriugcrt.

D er B inder wurde einen T a g  unter der L a s t belassen, um 
festzustellcn, ob noch w eitere Senkungen eintreten. Diese traten  
jedoch nicht ein. E in  sorgfaltiges N achsehen aller Schw'eiBnahtc 
ergab, daB auch diese keinerlei Verform ungen zeigten.

E s  w urde nun noch ein w eiterer B elastungsversuch vórge- 
nommen. D ie angehangten L asten  w urden m ehr gegen Binder- 
m itte verschoben und so erhoht, daB sie etw a  dem 1 %'fachen 
der oben angegebenen B elastun g entsprachen. E s w urde hierbei 
eine clastische D urchbiegung von  28 mm gemessen, gegenuber der 
rechnerisch erm ittelten  vo n  51 mm. E s trafen  also die gleichen 
Yerhaltnisse ein w ie bei dem ersten Belastungsversuch. E s w urde 
ferner festgestellt, daB die SchweiBnahte auch dieser erhóhten 
Belastung vollkom m en standgehalten  haben. D ercn m axim ale 
Beanspruchung b etru g hier etw a  a —  1000 kg/cm 2. O bw ohl 
durch diese B elastungsversuche festgestellt wurde, daB die ge- 
sehweiBtc K on stru ktio n  mindestens dic gleiche Sicherheit b ietet 
wie die genietete, sind in der E bene des m ittleren U ntergurtstabes 
der D achbinder B esichtigungsstege vorgesehen, um die SchweiB
nahte dauernd einer B eobachtu ng zu unterziehen.

U ber die A usfuhrung der SchweiBung selbst und deren W irt- 
schaftlichkeit sei noch folgendes bem erkt: B isher wurden vor- 
wiegend gescliw ciBtc K on struktion en  aus Stahl S t 37 hergestellt, 
der keinerlei andere m etallische Zusatze enthalt. E s  liegen hicr- 
iiber schon die notigen E rfahrungen  vor, in w elcher A r t  dic 
SchweiBung hier vorzunehm en ist, und w elche E lektroden  hier 
zur Yerw endung kom m en miissen. G anz anders verh alten  sich

jedoch die hochw ertigen B austahle  m it hóherer F estigk eit, zu 
denen auch der U nionbaustahl zahlt, die noch m it anderen 
M etallen legiert sind. L etztere  beeinflussen die G iite der S ch w ei
Bung auBerordcntlich und bedingen nicht nur eine so rgfaltige  
W ahl der E lektroden, sondern auch eine besonders sorgfaltige  
U bcrw achung der SchweiBarbeiten selb.st. D as Forschungs- 
in stitu t der V ereinigte Stahlw erke A .-G ., das die A usfuhrung 
der SchweiBarbeiten iibcrw achte und die W ah l der zur Verw cn- 
dung kom m enden E lektroden bestim m end beeinfluCte, w ird sich 
hieruber noch in einem  besonderen A u fsatz  auBern.

E in  abschlieBendes U rteil iiber dic groBere W irtsch aftlich k cit 
der SchweiBung gegenuber der N ietu ng kann bei diesem  B a u  
noch nicht gegeben werden, da hier verschicdene U m stande vo r- 
lageri, die eine einw andfreie Yergleichsrechnung nicht zulicBcn. 
Es kann jedoch folgendes gesagt w erden:

1. A n  G ew icht ist gespart worden
a) durch W egfall des N ietabzuges in den geżogenen und den 

au f Biegung beanspruchten Staben,
b) duręh W egfall der G urtw inkel bei dem D ru ck gu rt des 

D achbinders und den au f B iegung beanspruchten Trii- 
gern, und

c) durch dic A usbildung der Ausśteifungen der Stiitzen- 
fiiBe und T rager aus einfachen Blechcn.

D ic dadurch bedingtc G ew ichtscrsparnis gegenuber der gc- 
n ictcten  K onstruktion  betrug rd. 2 5% .

2. D ic kon struktive D urchbildung der gcschw eiBten K o n 
struktion  erfordert w eniger Zeit, sie kann sehr einfach gc- 
halten und m it wenigen Einzelelem enten durchgefuhrt 
werden, w odurch der B au stoffbezu g erleich tcrt w ird. Sobald 
genugende E rfahrung au f dem  G ebiete der SchweiBung vor- 
liegt, diirfte auch hier m it einer erheblichen E rsparn is gegen
uber der genieteten K on struktion  zu rcchncn sein.

3. B ei den A rbeiten  in der W crk sta ttc  fallen das Vorzcichncn, 
A nkórnen und Bohren der N ietloch er w eg. D as Zusam m en- 
bauen ist durch das Fehlen von  L ochem  und dadurch W eg- 
fall der Verschraubung erschw ert, w ahrend das SchwciCcn 
der N ietung gleichgesetzt werden kann.

4. D ic M ontagearbciten bringen kaum  eine Ersparnis, falls 
n icht von  yom herein  d arau f g c a ch tct w ird, daB der Zu- 
sam m enbau ohne besondere H ilfsm ittel erfolgen kann, und 
die SchwreiBarbeit a u f das geringstę MaB besch rankt w ird. 

Zu den A usfiihrungen unter 2. —  4. ist noch zu bem erken,
daB sich diese a u f d ic Tonne fertige K on struktion  bczichcn; da

Abb. 7.

das G ew icht der geschw eiBtcn K on struktion  sich um etw a  2 5%  
leich ter ste llt ais bei genieteter A usfuhrung, so ergibt sich auch 
bei diesen A rbeiten  insgesam t eine re ch t erhebliche Ersparnis, 
wozu auch noch die Frachtersparnis zu zahlen ist.
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S C H O TT E R - UND SPLITTA N LA G E  DER WESTERWALDER BASALTINDUSTRIE, 
G E W E R K SC H A FT  SUDBERG, IN BERZHAHN.

Miłgeteilt von der Bauunternehmunęj Carl Brandt, Dusseldorf.

t ) b e r s ic h t :  Es wird eine Hartsteinaufbereitungsanlage aus 
Eisenbeton in Konstruktion und Berechnung geschildert, und es 
wird der Aufbereitungsprozcfl erl&utert.

A n  der B ahn strecke W esterburg— L im b u rg , in der N ahe der 
O rtsch aft Berzhahn, w urde im  Jahre 1928 eine Schotter- und 
Sp littan lage  vo n  8001 L eistun g in 8 Stunden fiir die W esterw alder 
Basaltindustrie, G ew erkschaft Sudberg, Bochum , errichtet. D as 
in E isenbetonkonstruktion  hergestellte B au w erk  beherrscht 
durch die E igen art seiner L ag e  frei am  Bergesliang und seine 
H óhe von  31 m w eith in  die offene W esterw alder L an dschaft. 
E s  dient der A usbeutung eines B asaltsteinbruchs, der m it, dcm 
Sch otterw erk durch eine ca. 800 m lange Seilbahn verbunden ist.

O bw ohl das G ebaude den Stiirm en stark  ausgesetzt ist, 
b e t ó g t  seine B reite  in Terrainhóhe nur 7,0 in; in H óhe 14,50 m 
verbreitert es sich au f 9 m, und das DachgeschoB m it der Seil- 
bahnbiihne in H óhe +  26,00 m  k ra g t nochm als einseitig um
2,60 m  frei nach der B ahn seite  aus, um  eine B eschickung der 
Eisenbahnw aggons m it ungebrochenem  M ateriał bzw. im  
Steinbruch bchauenen Pflastersteinen m ittels einer besonderen 
N icderlaBvorrichtung zu erm óglichen (siehe A b b . 1).

D ie  Schotteranlage h a t einen eigenen BahnanschluB zum 
B ahnhof W illm enrod erhalten. D as L adegleis w urde unm ittelbar 
an dem  B au w erk entlanggefiihrt, und alle B un ker desselben 
liegen so hoch, daB ihre E n tleerun g in die W aggons m ittels 
hochklappbarer Verladerutschen erfolgen kann, dereń Ver- 
sclilusse v o n  einem hochliegenden L au fsteg  aus bedien t werden.

D ie  A nordnung der M aschinen und Y o rratsbeh alter im 
G ebaude is t so getroffen, daB vom  Beladen der Seilbahnkubel 
im  Steinbruch bis zum  A btran sp ort des Schotters und S p litts  
im Eisenbahnw aggon ein A nfassen des M aterials vollkom m en 
verm ieden w ird. D abei w ird der B a sa lt in der Schotteranlage 
von  2 K reiselbrechern zerkleinert und m ittels Siebtrom m eln 
nach KorngróBen sortiert. D em  etgentlichen Sch otterw erk ist 
eine Sp littanlage angegliedert. D as O berlaufm aterial iiber 60 mm 
w ird  durch Feinbrecher und W alzw erk  zerkleinert und von 
Becherw erken zu wei teren Siebtrom m eln gefordert, die den 
B a sa ltsp litt  nach 8 verschiedenen KorngróBen sortieren.

In der L angsaclisc der Schotter- und Sp littan lage  ist 
unter den Silozellen ein T ransportband eingebaut, so daB 
auch n icht verw endbarcs M ateriał aus allen B unkern ab
gezogen und den vorcrw ahntcn  in Terrainhóhe liegenden Fein- 
brechern zuge- 
fiih ft werden 
kann. E s  fa llt  

dieses nach 
aberm aliger 

Zerkleinerung 
und Sortierung 
in die  Silozellen 
der S p litta n 
lage und w ird 
dann ais rnehr- 
fach gebroche- 
ner und mehr- 
fach gesiebter 
E d elsp litt be
zeichnet.

A u f der 
dcm  AnschluB- 
gleis gegen- 
uberliegenden 
S eite  is t eine 
StraBe an das 
B a u w erk  her- 
angefuhrt und 
aus diesem  in 
3,70 m H óhe 
eine m it einem 

Schm alspur- 
gleis fiir K ipp-

Abb. 1.
Lichtbild der 

fertigen Anlage.

Die^Montagc der K on stru ktio n  erfolgte  m ittels eines eisernen 
Standbaum es, sie b o t nur insofern einige Schw ierigkeiten, ais sie 
u n ter A ufrechterhaltu ng des B etriebes und in kiirzester Z eit er
folgen m uBte. D ie  einzelnen K o n struktion steile  w urden in der 
W e rk sta tt, sow eit es der T ransp ort zulieB, geschw eiBt und
a u f der B au stelle  dann w eiter so zusam m engebaut, daB
nach erfolgter M ontage nur noch w enig geschw eiBt zu
w erden brauchte.

So w urden die Stiitzen  fertig  geschwfeiBt aufgestellt, die 
U n terziige  feldw eise hochgezogen, und n u r die StóBe iiber den 
Stiitzen  geschw eiBt, und die D achbinder, fertig  geschweiBt, 
aufgesetzt. A bb. 8 zeigt den E in bau der D achbinder. E s  ist hier- 
aus auch dereń A b stiitzu n g  au f den w eitgespannten  U nterzug 
ersichtlich und ferner der AnschluB an das bestehende
G ebaude.

D ie  H erstellun g und M ontage der K o n stru ktion , im Gesam t- 
gew iclit vo n  rd. 350 t  erfolgte durch die A b te ilu n g  Briickenbau 
der V erein igte  Stahlw erke A .-G . D ortm und, die A usfiihrung 
der Schw eifiarbeiten.durch die G esellschaft fiir Elektroschw eiBung 
m. b. H . D ortm und. D en U n ion baustahl lieferten  W alzw erke der 
V erein igte  Stahlw erke A .-G ., A b t. D ortm und und H órde.

Zusatnm cnfasscnd kann gesagt w erden, daB durch diese 
A usfiih run g der N achw eis erbracht ist, daB sich der liochw ertige 
U n ion baustahl vorziig lich  auch fiir geschw eiBte K onstruktionen 
eignet, wenn nur dabei die nótige Sorgfalt b each tet und die 
richtige W ahl der E lektroden  vorgenom m en w ird. A lsdan nkónn en  
B auw erke gróBter A rt  hierm it errich tet wrerden.

V orstehende A ngaben  beziehen sich auf B au ten , die sonst 
in genieteter K o n stru ktio n  geliefert w urden. B e i B au ten , die vor- 
w iegend aus Stiitzen  und B alken lagen  aus gew alzten  T ragern  be
stehen, kónnenE rsparnisse nur in gerin gcm U m fangerzieltw erden .

Abb. 8.
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Fundament

Schotteranlage iiniin.itrwwiliff

wagen au sgestattete  B iihn e ausgekragt worden, um  einerseits das 
A bziehen sam tlicher M aterialsorten zum  A bfahren au f H alden 
und andererseits das Beladen vo n  Landfuhrw erken zu erm óglichcn.

Charakteristisch fiir das G ebaude der Schotteranlage ist 
die A nordnung der beiden G robsteinbrecher in  17,60 m H ohe 
iiber T errain, die vo n  der Biihne +  20,50 aus beschickt werden. 
D a derartige Brecher starkę Erschiitterungen verursachen, 
wurde fiir diese eine vo m  ubrigen B au w erk v ó llig  getrennte 
E isenbeton-U nterkonstruktion  hergestellt. W egen ihrer L ag e  
m itten in dem  an und fu r sich sehr schm alen G ebaude stand dcm 
K on strukteur n ur eine G rundflache von  3 ,9 0 x4 ,6 0  m zur V er- 
fiigung, obw ohl an- 
dererseits in H ohe 
der K reiselbrecher 
selbst eine P lattfo rm  
von  3,90 X 7,00 m 
geschaffen werden 
muBte.

D ie  E isenbeton- 
bauweise gestattete  
es, sich den betrieb- 
lichen Erfordernissen 
vo!lkom m en anzu- 
passen (vergl. hierzu 
die A b b . 2 bis 7).
Oberhalb derF órder- 
biihne +  5,20 be
steht die Stiitzkon - 
struktion  aus 2 U- 
fórm ig ausgebildeten 
W anden, die unter- 
einander durch kraf- 
tigeR iegelausgesteift 
sind, so daB hierdurch 
eine Stockw erk-R ah- 
menkonstruktion ent- 
stand, die ais solche 
statisch untersucht 
worden ist. E s w urde 
auf diese W eise ein 
m oglichst groBes 
D urchgangsprofil auf 
der vorgenannten  
Biihne erreicht, die 
D urchfuhrung des 
oben erwahntenTrans- 
portbandes un ter den 
Silos erm oglicht und 
das E igengew icht des 
F  undam entkórpers 

in seinem oberen T eil 
herabgem indert, so
daB der M assenschw erpunkt des ganzen Steinbrecherfundam entes 
m oglichst tie f zu liegen kam .

N ach oben g ib t eine 50 cm  starkę E isen beton platte der 
Stockw erkrahm enkonstruktion einen AbschluB. Sic ist zwei- 
seitig ausgekragt und nim m t den eigentlichen Eisenbetonunterbau 
der K reiselbrecher auf, der aus 3 W angen besteht, vo n  denen die 
beiden auBeren w iederum  konsolartig ausgebildet sind und durch 
eine E isen beton platte  in H ohe der Sortierbiihne +  16 zu- 
sam m engehalten werden.

U n terhalb der Fórderbiihne konnte der Fundam entkórper 
m assiv hergestellt werden. Seine W andungen w urden arm iert, 
und die vo n  den Steinbrechern a u f das F un dam en t ausgeiibten 
StoBkrafte w erden durch 8 Stutzrippen in giinstigster W eise 
auf die F un d am en tp latte  iibertragen. U m  das G ew icht des 
unteren F un dam en tteiles zu erhohen, w urde der K ern  m it 
M agerbeton ausgefiillt. D ie Fun dam en tplatte  m uBte wegen 
der benaclibarten  F un dam en te fiir die Stutzen  des Schotter- 
werks, v o n  denen sie vollkom m en getrennt ist, stark  aus- 
geklinkt werden.

B ei der statischen U ntersuchung wurde m it einem io o % ig e n  
E rschiitterungszuschlag und m it einer in  horizontaler Ebene 
in H ohe +  17.82 m  wirkenden S toB kraft vo n  50%  der E igenlast 
der Steinbrecher =  25 t  gerechnet. H ierbei w urde beriicksichtigt, 
daB diese H o rizo n talkraft in der vorgenannten E ben e nach jeder 
R ich tu ng auftreten  kann. A is zulassige Bodenpressung w urde 
w eger der dauernden E rschiitterungen, denen das Fundam ent 
ausgesetzt ist, der W e rt vo n  3 kg/cm 2 erachtet.

B ei der Schotter- und Sp littan lage  w ar das I-Iauptaugenm crk 
darauf zu richten, daB das G ebaude im H in blick au f den groBen 
EinfluB der W in d krafte  die notw endige Q uerversteifung erhielt.

u ,
L&ngenschnitt I-I (siehe Abb. 5).

D ies w urde erreicht durch A usbildung vo n  13 zweistieligen 
Stockw erkrahm en, die in der Schotteranlage 3,25— 4 m, in der 
S p littan lage 3,13 m A bstan d  voneinander haben und in der 
L ag e  sind, alle  auf sie einw irkenden vcrtika len  und horizontalen 
K ra fte  aufzunehm en tind au f die Fundam ente zu iibertragen. 
D ie U nregelm aBigkeit der A nlage, die insbesondere bedingt ist 
durch die in ihrer GroBe und Form  sehr unterschiedlichen Silo- 
zellen fu r die verschiedenen KorngroBen von  Sch otter und S p litt  
und durch den A u fb au  der Schotteranlage zur E infiihrung der 
Seilbahn, braclite  es m it sich, daB die vorgenannten  S to ckw erk
rahm en untereinander in ihrer G estalt und B elastun g so ver- 
schieden sind, daB fiir jeden dieser Rahm en eine besondere 
statische U ntersuchung aufgestellt werden muBte. E s  kam  noch 
hinzu, daB w ahrend der B auausfiihrung die F órderung gestellt 
wurde, in H ohe des Schiittbodens eine A uflagerung des Spann- 
bockes und einer eisernen B riicke  der Seilbahn bei ihrer Ein- 
m iindung in das Schotterw erk ko n stru k tiv  auszubilden.

D ie Berechnung der vielfach  statisch  unbestim m ten mehr- 
stockigen R ahm en geschah nach der M ethode der F estp u n kte
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v o j i  Suter, dic D im ensionierung fiir D ru ck  uud B iegung und dic 
Bew ehrung nach den bekannten  T abeli en von  Prof. Morsch. 
Sow eit sich in den R ahm encbenen Bun kerąuerw an de be
finden, sind diese ais starre Scheiben aufgefaD t und die Stiitzen  
ais vo ll eingespannt angesehen w orden. A u f den Fundam enten 
werden die letzteren  gelenkig gelagert. D a der B augrun d sieli 
ais sehr tragfah ig hcrausstellte, zum  T eil sogar felsartigen 
C h arakter trug, konnten die Fundam ente fiir eine Bodenpressung 
vo n  3,5 kg/cm 2 dim ensioniert werden. Den schrag gerichteten 
A uflagerdriicken w urde durch cxzentrische A usbildun g der 
Fun dam en ty R echnung getragen.

Die L an gssteifigkeit des G ebaudes ist allein schon durch die 
Bunkerw aride gew ahrleistet. B ei einer G ebaudelange von 43,45 111

m atisch entleeren, ist in dem  GeschoB iiber dic Brecherbiihnc 
+  20,50 m un tergebracht und h a t 40 In halt.

D ie A u fb au ten  iiber den Silozellen bzw . der Seilbahn- 
biihne a u f +  26 m erfolgten ais Holz fach w erkskonstruktion m it 
Schw cm m steinausm auerung. A n  den Zangen der D aclibinder 
wurden fiir M ontagezw ecke benotigte eisernc L au fk atzen trager 
fiir 8 t N u tzlast befestigt.

D a  die Endschlcifen der Seilbahn an den Dachbindern 
aufgehan gt sind, m uBten m it R ticksich t a u f die S tu tzw eite  von 
rd. g 111 und die aufzunehm enden L asten  zum  T eil Zangen aus 
Profileisen vorgesehen werden.

M it der B auausfiihrung ist im O ktober 1928 begonnen worden. 
Im  D ezem ber muBten die B auarbeiten  wegen des einsetzenden

i-Z30 4 - — 1.<
Lr-______ a

1.60 ■

s.zo--------------- — >

(Juerschnitt a,-a. 

Abb. 4 (siehe Abb. 2).
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Horiionfalschniti fl - A durch die Taschen
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Abb. 3. GrundriB uud Horizontalschnitt (siehe Abb. 7).

erschien die A usbildun g einer D ehnungsfuge zwischen der 
Schotter- und S p littan lage  ratsam .

B each ten sw ert ist die A usbildun g der B unkerw ande in 
ihrem oberen T eil, die durch ihre Schragfuhrung sich genau den 
Sieblangen der Sortiertrom m eln anpassen. D ie B oden  der 
Silozellen haben durchw eg eine einseitige N eigung von  nur 
2 50 erhalten, und in jeder Zelle befinden sich 3 Entleerungs- 
óffnungcn. A is spezifisches G ew icht des F ullm ateria ls der B un ker 
w urde der W ert y —  1,6 in die statische Berechnung eingefiihrt. 
D as Fassungsverniogen der ’6 Schottersilos b etrag t insgesam t 
1500 t, w ahrend die 8 B u n ker der Sp littanlage 600 t  M ateria! 
bergen konnen.

D er zur B eschicku ng der Steinbrecher dienende V orrats- 
und Ausgleichsbunkcr, in den sich die Seilbahnkiibel auto-

W inters stillgelegt w erden; sie wurden im M arz 1929 wieder 
aufgenom m en und w aren bis E nde A pril bereits so w eit gediehen, 
daB m it der M aschinenm ontage begonnen werden konnte. Im 
Septem ber 1929 w urde die A nlage in B etrieb  genom men.

D a  die E isenbetonkonstruktionen bis zur auBersten Grenze 
beansprucht werden, w urden vo r B aubeginn  eingehende U nter
suchungen des unter Y erw en dun g vo n  B a sa ltsp litt  dortiger 
G egend ais Zuschlagstoff hergestellten B eton s vorgcnom m en. 
E s  w urde eine groBe A n zah l vo n  Probew iirfeln  in den ver- 
sekiedensten Zusam m ensetzungen sowohl hinsichtlich der Korn- 
gróBe des B asa ltsp litts  ais auch der B in d em ittel und des Za- 
satzes vo n  R heinkies und R heinsand hergestełlt und abgedriickt. 
D as E rgebnis w ar, daB ein B eton , der aus t  T eil Portlandzem ent,
2 Teilen Rheinkies, 2 Teilen B asa ltsp litt, KorngroBe 5-:-20 mm,
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und 2 T eilen  B a- 
saltsplitt, Korn- 
groBe 20-^40 mm, 
bestand, die hocli- 
stc F estigkeit er
gab. Die Brueh- 
festigkeit betrug 
nach 7 T agen  be
reits 234 kg/cm 2.
Dies entspricht 
theoretisch einer 

F estigkeit von 
mehr ais 400 kg 
bei 28tagiger E r- 

hartungsdauer.
Sam tliche Eisen- 
betonkoiistrukti- 
onen sind daher in 
diesem M isch u ngs- 
verhaltnis herge
stellt worden.

Ein  gleich- 
fetter Beton, fiir 
den ais Zuschlags- 
stoft nurR heinkies 
verw andt wurde, 
hatte eine u ni 32 %  
geringere F estig

keit, w ahrend 
diese bei dem

vorgenannten 
M ischungsver- 

haltnis 1 :2 :2 1 2  
noch u 111 1 1 %
gesteigert werden 
konnte, wenn ge- 
waschener S p litt  
verw andt w urde.

D ie konstruk- 
tive D urchbildung 
des gesam tenBau- 
werks und die A usfiihrung der R ohbauarbeiten erfolgte durch dic 
Bauuntem ehm ung Carl B ran dt, K oln , die gencrelle Planung der

3.00

i. UJ J —
U — 7,00

ę/uerschnitt b - i  

Abb. 5 (siehe Abb. 2).

ęuerschniff c -c  

Abb. 6 (siehe Abb. 2).

(faerscfmift d-d.

Abb. 7 (siehe Abb. 2).

A nlage un ddieLieferungsam tlieh erSpezialn iaschin en  durch die Ma
schinenfabrik und EisengieUerei Berger &  Co. in B ergisch-G ladbach.

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Frost- und Gefriererscheinungen im  Lichte der StraBenbauforschung.

Nach dem Bcriclit „Illustrations of Frost and Ice Phenomena" von Ira B. M u llis . (Aus „Public Roads", Yol. X I, No. 4, 1930)

Bewegungen des Ertireichs infolge Frost- und Tauwetters sind 
Naturerscheinungen, dic im StraBen- und Eisenbahnbau eine oft uner- 
wiinsehte Rolle spielen und deshalb Gegenstand eingehender Untcr- 
suchungen wurden. Beim Eintreten von Frost gehen im Erdreich 
gewisse Yeranderungen yor sich, es vergróBert sein Volumcn unter 
Kissebildung und verliert seine Stabilitat bei Tauwetter. Hierbei 
spielen folgende physikalische Erscheinungen mit:

1. Ausdehnungskraft von gefrierendem Wasser: Wasser hat 
seine maximale Diclite bei 4° C und die Eigenschaft, bei Temperatur- 
ermedrigung sein Volumen zu vergróBern, ebenso beim Obergang vom 
fliissigen Zustand in den eisformigen. Diese VoIumenvergróBerung 
kann bis zu 9%  betragen, also 100 m® Wasser bei o° kónnen zu 109 m® 
his bei derselben Temperatur werden. Abb. 1 zeigt eine „Frostbeule" 
an der Oberflache einer MacadamstraDe. Das Wasser drang infolge 
Ijndichtigkeit einer Wasserrohrleitung durch den schlaminartigen 
Untergrund nach oben. Es bildete sich Eis, und der StraBenobcrbau 
wurde angehoben.

2. Das Gefrieren von unterkuhltem Wasser: Wenn bei Tem- 
peraturerniedrigung unter o° die VoIumenvergróBcrung des Wassers 
verhindert wird, so erniedrigt sich sein Gefrierpunkt, das unterkiihlte 
Wasser iibt aber dann hohe Driicke aus, z. B. bei — 4“ C ungefahr 
500 kg/cm2. Wenn der Druck des Wassers den Widerstand seines Be-

halters Uberschrcitet, so gefriert das WasSer im YerhiUtnis zu der 
Geschwindigkeit, mit der der Druck nachlaBt. Hórt der Druck plótz- 
lieh auf, so formt sich das Eis in einer mehr oder weniger explosiveri 
A rt (Abb. 2 und 3). Bei langsamem Nachlassen des Druckes bilden sich 
Frostliiigel, wie Abb. 4 veranschaulicht.

3. Volumenveranderuńg des Eises infolge Tcniperaturwechsels: 
Eis hat einen linearen Ausdehnungskoeffizienten von 0,000053 Pro 
1 “ C. Wenn die Temperatur einer 100 m langen Stange Eis von o C 
auf —  18° C gebracht wird, so zieht sie sich um

0,000053 ‘ 100 • 18 =  0,0955 111 =  9>55 cm 
zusammen. Wenn diese Zusammenziehung sich in Riflbildungen aus- 
wirkt, welche sich durch neugefrierendes Wasser wieder schlieBen, 
so wird beim Zuriickgehen auf o° C dic Stange Eis eine Lange von 
100,0955 m haben. Demnach hangt die Volumenveranderung von 
Eis infolge lemperaturwechsels unterhalb des Gefrierpunktes nicht 
nur von demTemperaturunterschied alleiń, sondern auch von der Anzahl 
der Temperaturwechsel ab.

Die Priifung der Druckfestigkeit von Eisblóęken ergab bei 
-—  2,2° C. o:ne Bnichspannung von 21,0 kg/cm2
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Abb. 5. Von der Schubkraft des Eises 
aufgeworfener Damm.

Wenn man die Druckfestigkeit des Eises =  28 kg/cm2 setzt, so ist der Horizontalschub 
des Eises, das sich auf Seen o. ii. bildet, auf die einfassenden Dumnie oder Bauwerke 

bei einer Starkę von 15,2 cm 42800 kg/lfdm
,, 20,3 ,, 57 200 ,,
„  25,4 „  71 500
„  30,5 .. 85 800

Diese Werte gelten fiir den Gefrierpunkt und konnen sich bei einer Temperatur 
von —  18° verdoppeln. Was diese Schubkrafte anrichten konnen, zeigt Abb. 5. Ein

Damm mit einer urspriinglichen 
Hohe von 1,20 m, .einer Basis- 
breite von 3,40 m und einer 
Kronenbreite von 1,20 m wurde 
an einzelnen Stellen bis zu 2,5om 
HShe aufgeworfen und Baume 
von 30 cm Durchmesser wurden 
entwurzęlt. Diese W irkung ist 
hauptsachlich auf h&ufigen 
Temperaturwechsel unter dem 
Gefrierpunkt wahrend des Win- 
ters zuriickzufiihren.

4. Das Wachsen von Eis- 
schichten im Erdreich. In ge- 
friereridem Erdreich konnen sich 
standig anwachsendc Eisschich- 
ten bilden, da das Wasser in 
den groBeren Kapillarporen 
bereits bei o° C oder wenig 
darunter anfangt zu gefrieren 
und die Fahigkeit hat, das bei 
dieser Temperatur noch unge- 
frorene Wasser aus den feineren 
Kapillarporen z.u entzielien und 
an Volumen entsprechend der 
Menge des anziehbaren Wassers 
zuzunehmen.

AuBer diesen physikalischen 
Grundgesetzen gibt es in Wirk
lichkeit. bei den Untersuchungen 
von Frosteinwirkungen noch 
viele andere Faktoren zu bc- 
riicksichtigen, u. a. die Richtung 
der W&rmeausstrahlung des 
gefrierenden Korpers, die GróBe 
der Erdpartikel und die Menge 
des . zur Verfiigung stehenden 
Wassers. Die Eiskristalle wachsen 
in der Richtung, in welcher die 
Warme am raschesten entfiihrt 
wird. Zur Erlauterung mogę die 
Tatsache dienen, daB in Sand 
eingebettete, m it Mischungen 
aus Lehin und Wasser gefiillte 
GlasgefaBe beim Gefriervorgang 
nicht zcrspriiigcn. Die Bildung 
der Eiskristalle schreitet von 
der Oberflache vertikal nach 
unten fort. Dagegen weisen die 
nicht m it Sand umhiillten 
GefaBe untef sonst gleichen 
Umstanden Spriinge auf, das 
Gefrieren geht radial von den 
Seitenflachen nach innen zu 
vor sich.

Im Boden aus vor\viegend 
grobgekOrntem wasserdurchlSs- 
sigem Sand sind Frosterhebungen 
nicht zu erwarten, weil das im 
Boden entlialtene W'asser sich 
iiberall bei normalcm Gefrier
punkt verfestigt, und weil 
kapillar soviel Ńachbarwasser 
nicht angezogen wird, daB ein 
nennensWertesWachsen ei n treten 
kann. Dagegen ist Schlamm mit 
groBem und raschem Aufsauge- 
vcrmogen zur Bildung von be- 
trachtlichen Frosthiigeln fahig. 

Die Kapiltarspannung in kohasivem Lehm kann an sich hoher sein ais in Schlamm. 
Die Geschwindigkeit aber, mit der das Wasser im Lehm aufgesaugt wird, ist 
bedeutend geringer ais die Geschwindigkeit im Schlamm. Deshalb stehen in 
dichtem Lehmboden mit niedrigem Grundwasserspiegel und bei nicht vorhandenem 
seitlichem WasserzufluB nur begrenzte Mengen Wasser fiir die Eisbildung zur 
Verfiigung. Wenn trotzdem Frosthiigei entstehen, so muB der Grundwasserspiegel 
bedeutend gestiegen oder von der Oberflache her der Lehm durchnaBt sein. Gleich- 
fórmig mit Wasser durchtrankter Boden mit gleichformiger Struktur wird bei 
Frost gleichmaBige Bewegungen machen, d. h. keine Neigung zu F rosthugelb ildungen 
h ab en . Bodenmaterial von unregelmaBiger Struktur und wechselnder Fahigkeit 
im Zuriickhalten von WTasser wird bei Frost- seitlichen S c h u b  ausiiben und unregel- 
m&Bige Oberflachen entwickeln (vgl. Abb. 6).

Abb. 6. EinfluB von Frosterhebungen 
und „Frostschub" im Erdreich auf 

eine Gleisanlage in Alaska.

Abb. 7. Erdrutsch bei Tauwetter nach 
langem Frost.

Abb. 1. Frosterscheinungen an der Ober
flache einer MacadamstraGe infolge Un- 
dichtigkeit einer darunterliegenden Wasser- 

rohrleitung.

Abb. 2. Querschnitt durch eine ,,Frost- 
blase" mit eruptivem Charakter.

Abb. 3. Der plotzlich entstandene 
Spalt einer „Frostblase" zersplittert 

einen Baumstamm.

Abb. 4. Eishiigel in einem ausgefrorcnen 
FluBbett in Alaska.
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Dic schadlichen Auswirkungen des Frostes haben mannigfaltigen 
Charakter und die geologischen Grundverhaltnisse konnen ihn stark 
beeinflussen. W o sich bei Ubereinanderlagerung von wasserdurcli- 
lassigen und wasserundurchlassigen Schichten WassersScke bilden 
konnen, besteht immer die Gefahr der Frostliiigelbildung. Eine andere 
nicht unbekannte schadliche Frostwirkung zeigt Abb. 7. Solche Boden- 
bewegungen treten nach einem harten W inter m it heftigem Schneefall 
ein, wenn der Frost tief in den Erdboden eindringt. Dann entstehen 
klaffende Risse im Erdreich, die sich beim Eintreten von Tauwetter 
mit Schmelzwasser vollsaugen. Der Boden verliert seine Stabilitat 
und fangt an lawinenartigen Abhangen herunterzuflieBen ais ein Strom 
von Schlamm, Erde und Steinen. Solche Bodenbewegungen sind 
besonders in den Gegenden haufig, in denen lange Frostperioden von 
langen Tauperioden abgelóst werden.

Aus dem vorstehenden geht hervor, daB die Krafte, die durch 
Gefrieren des im Erdreich enthaltenen Wassers sich entwickeln, 
enorm groB sind und dem Verkehrswegbau nicht unerlieblichen Schaden 
zufiigen kónnen. Dieser laBt sich durch geeignete MaBnahmen, wie 
Verhinderung des Eintritts von freiem Wasser durch die Oberflache 
oder von den-Seiten in den Untergrund, durch rasche Beseitigung von 
Schmelzwasser, durch genugende Grundwasserspiegelsenkung ver- 
meiden oder doch bedeutend vermindern. Dipl.-Ing. T re ib e r .

Bimsbeton in England.
Bimsbeton ist in Deutschland kein neuer Baustoff; er wird 

bereits seit Jahrzehnten verwendet und hat sich, richtig angewendet, 
stets bewahrt. Erst in den letzten Jahren hat er auch in England 
Eingang gefunden, und man hat seine Vorziige, die unter unseren Fach- 
leuten zu bekannt sind, ais daB sie hier aufgefiihrt zu werden brauchten, 
richtig erkannt. DaB der wertvolle Baustoff in England nicht eher 
eingefiilirt worden ist, hat seinen guten Grund zweifellos darin, daB der 
Rolistoff in England nicht vorhanden ist, sondern aus dem Auslande 
bezogen werden muB. Das bekannte Gebiet von Neuwied, das Deutsch
land und die ubrigen Teile des europaischen Festlands mit Bimssand 
und Bimskies beliefert, deckt neuerdings auch den Bedarf von England. 
In den letzten Jahren sind erhebliche Mengen dorthin ausgefiihrt 
worden, und die Verwendung von Erzeugnissen aus Bimsbeton hat 
ziemliche Bedeutung im englischen Bauwesen erlangt. Bei einer Anzahl 
von Wohnhausern, die hoheren Anspriichen geniigen miissen, im Westen 
von London, bei einem Umbau der Bank von England, bei Hotel- und 
anderen Bauten sind Bimsbetondielen in erheblichem Umfang ver- 
wendet worden.

, Der Rolistoff wird nach England mit einer KorngróBe von un

gefahr 10 mm mit geringen Beimengungen von groBeren Stiicken 
bis etwa 13 mm KorngróBe geliefert. Feine Bestandteile fehlen, und 
der Beton wird daher porig; der Vorteil, daB er leicht ist, wird dadurch 
zwar vergróBert, es mufl aber Vorsicht walten, wenn er Eiseneinlagen 
erhalten soli, weil er diese auf die Dauer nicht gegen Rost zu schiitzen 
vermag. Ein Ziegel in der in England iiblichen GróBe —  2 2 x 1 1 x 7 cm
—  wiegt ungefahr 1,25 kg, eine Diele, wie sie fiir Zwischcnwande 
verwendet wird, 61 X 30 cm groB, 6 cm stark, etwa 10 kg, 7,5 cm stark 
etwa 12,5 kg.

In Wliitstable Harbour in der Grafschaft Kent ist das erste Werk 
zur Herstellung von Werkstiicken aus Bimsbeton in England errichtet 
worden. Es liegt so, daB die Rohstoffe zu Wasser angebracht werden 
kónnen, und die Fertigerzeugnisse kónnen sowohl zu Wasser, wie auf 
der StraBe und mit der Eisenbahn abgcfahrcn werden. Das Werk- 
gebaude besteht aus 10  cm starken Bimsbetondielen, die weder innen 
noch auBen verputzt sind; sie haben sich in diesem Zustande ais 
ausreichend widerstandsfahig gegen das Eindringen von Feuchtigkeit 
erwiesen. Das Bureaugebaude m it einer Beamtenwohnung ist aus 
Bimsbeton gebaut, und zwar besteht die Vorderwand und die Seiten- 
wande aus Hohlblócken, die Riickwand aus einer auBeren 10 cm 
starken und einer inneren 7,5 cm starken Bimsdiele mit Luftraum 
und Verankerungen zwischen beiden. Das Haus soli das erste seiner 
A rt in England sein.

Zu den Bimsbeton-Werkstucken wird eine Mischung von einem 
Teil friih hoclifestcm Zement mit neun Teilen Bimskies verwendet. 
Die Mischung geht in einem offenen Trog vor sich, in dem sich ruder- 
artige Schaufeln gegeneinander bewegen. Bei einem Arbeitsgang 
werden 18 Ziegel, zwei Dielen 6 1 x 30 cm groB und 5 cm oder mehr 
stark oder vier Hohlblócke in den Abmessungen 45 x  23 X 23 cm her
gestellt. Zur Bedienung sind drei Mann und ein Jungę nótig. Ein 
Aufzug hebt die Rohstoffe in den Mischer, der sie in einen Trichter aus- 
kippt. Dieser ist durch einen Schieber abgeschlossen. Aus ihm gelangt 
der Beton in einen Vorratskasten, der durch einen Hebel iiber die 
Formeń geschoben wird. Diese werden auf ein Unterlagsbrett abgesetzt 
und m it Beton gefiillt, der meclianisch bis zu geniigender Dichte ge- 
stampft wird. Die unten offenen Formkasten werden dann ange- 
lioben, und das Werkstiick gelangt m it seiner Unterlagc auf eine 
Fórdervorrichtung, die es zum Lagerplatz fiihrt. Diese besteht aus 
zwei endlosen Seilen von 13 mm Durchmesser, die alle 3 m iiber diinne 
Walzen laufen. Das obere Trum dieser Seile nimmt die Unterlage mit 
dem fertigen Werkstiick auf; auf dem unteren Trum kehren die 
leeren Unterlagen zuriick. Die Maschine leistet stiindlich 200 Ziegel, 250 
Dielen oder 240 Hohlblócke. Zu ihrem Antrieb dient ein 15 PS-Motor. 
(Mitgeteilt nach Concrete Building vom Mai 1930 .)

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Vereinigung der Bauverwaltungen deutscher Stadte.
Die Vereinigung „Teclinisclier Oberbeaniter deutscher Stadte" 

hat auf der letzten Tagung in Leipzig besclilossen, kiinftig den Namen 
,,Vereinigung der Bauver\valtungen deutscher Stadte" zu fiihren.

Literaturschau der Deutschen Versuchsanstalt fiir Luft- 
fahrt (DVL).

Die von der Deutschen YersuchsanStalt fiir Luftfahrt seit 1929 
fiir ihre Mitarbeiter herausgegebene Literaturschau liegt uns in ihrer 
neuesten Form vor, die eine Auftrennung der perforierten Blatter 
in D IN -A -6-Karten und dereń unmittelbare Verwendung fur Kartei- 
zwecke ohne Klebearbeit gestattet. Der Kopf der Karten entspricht 
der Einteilung der VDI-Literaturkarte. ,

Die Literaturschau erstreckt sich auf die deutschen, englischen, 
amerikanischen, franzosischen und italienischen Fachzeitschriften, 
und zwar wird entsprechend den Arbeitsgebieten der D V L  nicht nur 
die unmittelbare Luftfahrt-Literatur bearbeitet, sondern auch die 
Grenzgebiete, insbesondere die grundlegenden Wissenscliaften, MeB-

technik, Werkstoffkunde, Verbrennungskraftmascliinen, Elektro
technik, Warmetechnik usf., soweit sie fiir die Luftfahrttechnik von 
W ichtigkeit sind. Neben etwa 200 laufend ersclieinenden Zeitschriften 
werden insbesondere auch Veróffentlichungen und Sonderdrucke 
bearbeitet, die der Allgemeinlieit schwerer zuganglich sind, z. B . 
Berichte auslandischer Forschungsanstalten. Die Karten enthalten 
neben den genauen Titel- und Umfangsangaben einen kurzeń Inhalts- 
auszug von durchschnittlich 10 bis 15 Zeilen.

Dic D V L  gibt ihre Literaturschau auf Wunsch gegen Erstattung 
der durch die Vervielfaltigung und den Versand entstehenden Un- 
kosten auch an AuBenstehende ab. Es ersclieint wóchentlich eine 
Ausgabe von etwa 12 B latt (36 Karten); der Preis betragt viertcl- 
jahrlich RM o.— . E . P.

Berichtigung.
Das in H eft 39 besprochene Buch von G e lb e r t  ,,Gefallvermeh- 

rung bei Niederdruckwasserkraftanlagen" kostet RM 3.60 und nicht 
RM 2.80, wie dort versehcntlich angegeben wurde.

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
Zur Wirtschaftslage. Am Baumarkt ist an einzelnen Orten in 

letzter Zeit eine geringe Belebung spurbar gewesen, die wohl auf die 
Inangriffnahme fertiger Bauvorhaben vor Beendigung der Saison 
zuruckzufuhren sein diirfte. Es handelt sich hierbei allerdings um 
Einzelerscheinungen, wahrend im allgemeinen der Baumarkt ebenso 
wie die gesamte W irtschaft w e ite r  in tiefer Depression verharren.

Fiir die Baulust ist das Wiederanziehen der Zinssatze am Geld- 
und Kapitalm arkt von sehr nachteiliger Wirkung. Es ist auBer
ordentlich bedauerlich, daB hier lediglich durch die politiSchen Ver- 
haltnisse eine Stockung sogar eine wesentliche Eiickwartsbewegung 
in die Entwicklung der abgleitenden Zinssatze gekommen ist, aus der 
allein die W irtschaft die Anregung zu einem Umschwung hatte er
halten kónnen. Die Bórse ist ja  das Instrument der Wirtschaft, das 
auf politische Ereignisse am starksten reagiert. So hat sofort nach den 
Reichstagswahlen eine Abwartsbewegung der Aktienkurse statt- 
gefunden, die den Aktienindex auf den tiefsten Stand seit 1926 sinken 
lieB. Die Reichsbank muBte bekanntlich infolge starker Devisen- und

Goldverluste zu einer Erhohung des Diskontsatzes mitten in der 
Depression schreiten. Von diesen Dingen konnte natiirlich auch der 
Zinssatz fiir langfristige Iiresite nicht unberiihrt bleiben. Wenn auch 
trotz der starken Riickgange der Pfandbriefkurse die Hypotheken- 
banken glilckliclierweise sich noch nicht zur Wiederaufgabe des gerade 
eingeftihrten 7prozcntigen Typs veranlaBt gesehen haben, ist es doch 
sehr fraglich geworden, ob dieser auch weiterhin beibehalten w'erden 
kann, wenn nicht bald mehr Siclierheit in die Entwicklung der 
politischen Verhaltnisse zuriickkehrt. Ein weiteres Anziehen der 
Zinssatze wiirde in der gegenwartigen Situation besonders fiir die 
Bauwirtschaft geradezu ais katastrophal bezeichnet werden miissen.

Bemerkenswert ist, daB im AuBenhandel der Monat September 
einen AusfuhriiberschuB von 265 Millionen Reichsmark aufweist, so 
daB sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres eine A ktivitat 
der Handelsbilanz von rund einer Miliiarde ergibt, wahrend sie im 
Yorjahre noch passiv war. Das liegt daran, daB die Einfuhr preis- 
und mengenmaBig viel starker zuruckgegangen ist ais die Ausfuhr.
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Zum Prograram der Reichsregierung beziiglich Neuregelung der 
Wohnungswirtschaft haben die in der F a c h g r u p p e  B a u in d u s t r ie  
des Reichsverbandes der Deutschen Industrie zusammengeschlossenen 
S p it z e n v e r b a n d e  d es B a u g e w e r b e s  Stellung genommen und 
auch Gegenvorschlage ausgearbeitet. Sie begriiBen dic in der Vorlage 
der Reichsregierung zu erkennende Absicht, die notwendigen Schritte 
zur Sanicrung der Reichsfinaiizeń und Gesundung der deutschen 
Wirtśchaft zu tun. Sie erkennen an, daB es bei der auBerst schwicrigen 
augenblicklichen I.age noch nicht móglich ist, ein endgflltiges Programm 
auf lange Sieht vorzulegen, sondern da !3 dafur erst die Grundlage 
geschaffen werden muB. Sie erkennęn ferner an, daB insgesamt ge- 
sehen die Vorlage der Reichsregierung geeignet ist, diesen Zwecken 
z u dicncn.

Die zur Keuregclung der. Wohnungswirtschaft und zur Frage 
der Realsteuersenkung gemachten Yorschlage konnen jedoch nicht 
die Billigung der baugewerblichen Spitzenverb;inde finden. Gegen- 
iiber den Berechnungen des Wohnungsbedarfes fiir die nachsten 
Jahren wird das Regierungsprogramm, das fur 1931 eine Erstellung 
von 215000 Wohnungen Yorsieht, fiir unzureichend gehalten. Die 
vorgesehene ausschlieCliche Zuteilung der Mittel an Stellen mit 
,,wirklich dringendem" Bedarf enthalt dic Gefahr, daB hicrdurch 
eine Konzentrierung der Bautatigkeit lierbeigeftihrt wird, wahrend 
andere Gebiete von jeder Bautatigkeit entbloBt werden. Die beab- 
sichtigte Yereinfachung der Wohnungen wird im allgemeinen begriiBt, 
da nur so tragbare Mieten zu erzielen seien. Jedoch wird vor einer 
ubertriebenen Verklcinerung des Wohnungsgrundrisses gemahnt, 
da diese Kleinstwohnungen bei Wiedereintritt normaler Yerhaltnisse 
nur schwer vermictbar sein wurden.

Die Verktirzung der bisherigen Hauszinssteucrmittel fiir 
Wohnungsbauzwecke um die Halfte wird fiir untragbar gehalten. 
Zum mindesten miisse ein langsames Tempo in der Umstellung der 
Finanzierungsmethoden gefordert werden. Ks sei sehr fraglicli, ob 
der Kapitalm arkt die gestrichenen 400 Millionen Reichsmark Haus
zinssteucrmittel von sich aus aufbringen konne.

Der A b b a u  d e r  W o h n u n g s z w a n g s w ir ts c h a ft  miisse den 
von den Regierungen vorgesehencn MaBnahmen vorausgehen. Hier 
scheine ein viel schnelleres Tempo notwendig und móglich, wahrend 
der Abbau der óffentlichen Mittel langsamer vorzunehmen sei. Bei 
den Fragen der Mietpreisgestaltung wird fiir eine E rh o h u n g  
d e r A ltm ie t e n  eingetreten, da dereń kiinstliche Niedrighaltung 
gegeniiber den Neubaumicten eine wirtschaftlich vo11kommen un- 
begriindete Differenzicrung auch zugunsten solcher Mietcrkreise dar- 
stellc, die iiber gróBere Ein kommen verfiigcn. Sobald die Angleichung 
der Mieten und damit die Wiederherstellung der Rentabilitat des 
Hausbesitzes 111 die Wege geleitet sei, werde auch das private Kapitał 
wieder mehr Neigung zeigen, sich in rerstiirktem I Tmfang auf dem 
Wohnungsinarkt zu betatigen. Auch dic Befreiung von der Ifaus- 
zinssteuer wiirde den realcn W ert und die Beleihungsfahigkeit des 
Althausbesitzes sehr begiinstigen und damit die Yoraussetzung fiir 
eine sichcre Anlage und die Riickkehr des jetzt ins Ausland ge- 
fliichteten Kapitals darstcllen.

Besonderen W ert legt dieEingabe darauf, klarzustellcn, daB bei den 
Subventionierungen des Wohnungsbaues keineswegs das Bauunter- 
nehmertum der begiinstigte Teil sei, da dieses infolge der Kapital- 
veriuste ais Bauhcrr fiir eigene Rechnung Bauten nicht mehr crrichten 
konne. Auch zu den Fragen der Erlialtung des Altwohnraunies und 
der Aussiedlung aus GroBstadten usw. wird Stellung genommen, und 
schlieBlich wird die Yorlcgung von Gesetzentwiirfen gefordert. welche 
die Vereinheitlichung der Bauordnungen, der baupolizeilichen Be
stimmungen, Anpassung der Bestimmungen an den technischen 
Fortschritt, Vcreinfachung des Instanzenzuges, Beschleunigung des 
Genehmigungsverfahrens, Herabsetzung der Gebiiliren, Verringerung 
der Anliegerbeitrage und StadtanschluBkosten vorsehen wurden.

Uberarbeitung der V. O. B. ? Die an der V. O. B . interessierten 
Fachgruppen des Reiclisvcrbandes der Deutschen Industrie haben am 
19. September d. J. beraten, ob und welche Antrage auf Anderung 
der Teile A und B der Y . O. B. (Allgemeine Bestimmungen fur die 
Vergebung von Bauleistungen und Allgemeine Yertragsbedingungen 
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen) dcm Reichsfinanzministerium 
zum 1. April 1931 eingercicht werden sollten und w ie'eine eyentuelle 
Anderung des Teils C (Technisclie Vorschriften fiir Bauleistungen) zu 
betreiben ware. Da sich die in den letzten Monaten gefuhrtcn Vcr- 
handlungen der Industrie iiber Yercinbarung „einlieitlicher allgcmeincr 
Lieferbedingungen (ausgenommen Bauleistungen)" unter dem EinfluB 
staatlicher und kommunaler Auftraggeber und der Gcwerkschaften 
auBerordentlich schwierig gestaltet haben, wurde es einstimmig nicht 
fiir zweclcmaBig gehalten, augenblicklich eine Abanderung des 
Teils A  und B  der V. O. B. zu betreiben. Dem Reichsfinanzministcrium 
soli vielmehr zu dem gegebenen Termin mitgeteilt werden, daB die 
Probezeit fiir die V. O. B. verlangert werden miisse. Der Reichs- 
verband des Deutschen Ilandwerks und der Verband der Deutschen 
Architekten- und Ingenieur-Yereine usw. sollen aufgefordert werden, 
im gleichen Sinne Stellung zu nehmen.

Zur Beratung der vorliegenden Abanderungsvorschlagc zu den 
,.T e c h n is c h e n  V o r s c h r if te n  fi ir  B a u le is tu n g e n "  soli dem 
Reichsfinanzministerium die Einberufung des vom Reichsverdingungs- 
ausschuB yorgesehenen Unterausscliusses nahegelegt werden. Die an 
den einzelnen technischen Yorschriften interessierten Industriegruppen

sollen sich, soweit dies notwendig ist, durch Vermittlung des Reichs- 
verbandes der Deutschen Industrie iiber erforderliche Abanderungs- 
antrage einigen, bevor sic dem Reichsfinanzministerium zugeleitet 
werden.

Zwischen der Fachgruppe Bauindustrie und der Fachgruppe 
Sageindustrie und Holzhandel haben am 19. September bereits Yer- 
handlungen iiber Abanderungen der „Technischen Vorscliriften fiir 
Zimmererarbeiten" (Din 1969) stattgefunden, die zu einer teilweisen 
Einigung gefiihrt haben. Einige Streitpunkte sollen in einem kleinen 
ArbeitsausschuB weiter behandelt werden.

Hochofenzement. Der Reichsverkehrsministor hat am 27. Marz
1930 den nachstehenden ErtaB bekanntgegeben:

„ Y e r w c n d u n g  vo n  H o c h o fe n z e m e n t.
Berlin, den 27. Marz 1930.

Die auf den ErlaB vom 20. Mai 1924 —  W. I. T. 3. 88. E. 111. 32
D. 6602 (Reichs-Yerkehrsblatt 1924, Abt. A Nr. 22, Abt. B  Nr. 1(1) 
eingegangenen behordlichen AuBerungen lassen erkennen, daB in 
der Berichtszeit mit Hochofenzement aus Werken, die dem Vercin 
Deutscher Hochofenzementwcrke angehóren oder seiner regel- 
maBigen Uberwachung unterstehen (siehe unten), weiterhin gute 
Erfahrungen gemacht worden sind.

Im allgemeinen haben sich die Erfahrungen bestatigt, die bereits 
im ErlaB vom 20. Mai 1924 niedergelegt waren.

Versuche iiber die Lagerbestandigkeit, die auf eigenen GroBbau- 
stellen angestellt worden sind, haben ergeben, daB Hochofenzement 
sich auch bei mehrmonatiger sachgemaBer Lagerung nicht un- 
giinstiger yerhalt ais andere Normenzemente. In den AuBerungen 
wird wieder auf die gute Bewahrung des Hochofenzements bei 
Bauten im Seewasser und bei sonstigen chemischen Angriffen 
hingewiesen.

Nach den vorlicgenden AuBerungen erscheint es nicht er
forderlich, noch weiter iiber die Erfahrungen mit Hochofenzement 
zu berichten.

Es bleibt zu beachten, daB nur solche Hochofenzemente ver- 
wendetwerden sollen, die den jeweils geltenden, von mir anerkannten 
Normeri fiir Hochofenzement entsprechen und aus Werken stammen, 
die dem Verein Deutscher Hochofenzementwcrke angehóren oder 
seiner regelmaBigen Uberwachung unterstehen. Das sind zur Zeit:

1. Vereinigte Stahlwerke A.-G., Dusseldorf, Schalker-Verein, 
Gelsenkirchen. 2. Vereinigte Stahlwerke A.-G., Dusseldorf, Friedricli- 
W ilhelms-llilttę, Miilheim (Ruhr). 3. Vereinigte Stahlwerke A.-G., 
Dilsseldorf, Hiitte Yulkan, Duisburg. 4. Vereinigte Stahlwerke A.-G., 
Dusseldorf, Concordia-Hutte, Bendorf a. Rh. 5. Zementwerk 
Rheinhausen G. m. b. H., Rheinhausen, Niederrhein. 6. Nord- 
deutsche Hiitte A.-G., Bremen-Oslcbsliausen. 7. Bayer. Berg-, 
Hatten- und Salzwerke A.-G., Zweigniederlassung Luitpoldhiitte, 
Ambcrg, Oberpfalz. 8. Klocknerwcrke A.-G., Abt. Mannstadtwerke, 
Troisdorf b. Koln. 9. Klocknerwcrke A.-G., Abt. Georgs-Marien- 
Werke, Osnabrtick. 10. Gesellschaft fiir Zementfabrikation m. b. H., 
Westerode bei Bad Harzburg. 1 1. I. G. Farbenindustric A.-G., 
Leverkusen b. Koln. 12. Halberger H iitte G. m. b. H., Brebacli 
(Saar). 13. Rochlingsche Eisen- und Stahlwerke A.-G., Vólkingen 
(Saar). 14. Buderussche Eisenwerke, Wetzlar. 15. Gutehoffnungs- 
hutte A.-G., Oberhausen. 16. Sachs. Thiiring. Portlandzement- 
Fabrik Priissing & Co., Zweigniederlassung Zementfabrik Thuringia, 
Unterwellenborn b. Saalfeld. 17. Eisen- und Stahlwerk Hoesch A.-G., 
Dortmund. 18. Zementfabrik Vienenburg, Otto Schafer, Yienen- 
burg a. Harz."

Der Aufhebung der Kapitalertragsteuer hat der sogcnannle 
Standige UberwachungsausschuB des aufgelósten Reichstages zu- 
gestimmt. A b .2. Januar 1931 kommt also die Kapitalertragsteuer in 
Wegfall, womit einem schon seit langem gestellten Ycrlangen der 
W irtśchaft nachgekommen wird.

Wirtschaftstreuhander. N icht nur fiir die Pflichtrevision bei den 
Aktiengesellschaften ist eine staatliche Ordnung des Revisions- und 
Treuhanderwesens in Vorbereitung, sondern man denkt dabei —  wie 
eine Besprechung im PreuBischen Handelsministerium ergab —  aucli 
an eine unabhangige Revision kommunaler Betriebe. Der hierfur 
notwendige amtlich anerkannte Beruf eines Wirtschaftstreuhanders 
soli nicht durch Gesetz, sondern auf dem Verordnungswege eingerichtet 
werden. Bei der Auswahl der Wirtschaftstreuhander sollen Industrie- 
und Handelskammern, Handwerks- und Landwirtschaftskamraern 
mitwirken. An die Festlegung eines bestimmten Vorbildungsganges 
ist nicht gedacht. Um an den Vorarbeiten mitzuwirken, griindeten 
die Berufsorganisationen der I.andwirte, Volkswirte, Ingenieure, 
Wirtschaftssteuer- und Buchsachverstandigen in Berlin eine „H aupt- 
stelle fiir das Revisions- und Treuhanderwesens".

Rechtsprechung.
Verpflichtung zur Auflassung von Grundstiicken bei Baugenossen- 

schaften ohne Beobachtung der Form des § 313 B.G.B. (Urteil des 
Reichsgerichts, II. Zivilsenat, vom 15. November 1929 —  II 123/29.)

Ein Yertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigen- 
tum an einem Grundstiick zu iibertragen, bedarf der gerichtlichen oder
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notariellcn Beurkundung. Ein ohne Beobachtung dieser Form ge- 
schlossener Yertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gultig, wenn die 
Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen. (§ 313
B.G.B.)

Bei Bau- und Landgenossenschaften kann eine satzungsmaBige 
Verpflichtung der Genossenschaft zur Auflassung von Bau- und 
Landgrundstucken an einen Genossen nur dann angenommen werden, 
wenn die Satzung selbst eine solche Verpflichtung vorsieht und Be
stimmungen daruber enthalt, unter welchen Voraussetzungen die all
gemeine Erwerbs-Anwartschaft der samtlichen Genossen sich in einen 
Obereignungsanspruch eines bestimmten einzelnen Genossen umwan- 
delt. Ist letzteres der Fali, und hat der betreffende Genosse den An
forderungen der Satzung geniigt, dann eriibrigt sich fiir die Begriindung 
der Verpflichtung zur Auflassung die Form des § 313 B.G .B.

Ein Unfall gelegentlich einer Neckerei im Waschraum nach 
Beendigung der Arbeit ist kein Betriebsunfall im Sinne von § 544 
Reichsversicherungsordnung. (Entscheidung des Reichsversicherungs- 
amts vom 29. Mai 1929 —  l a  5452/28.)

Die Unfallyersicherung nach der Reiclisyersicherungsordnung

bezieht sich auf Betriebsunfalle im Sinne von § 544 RVO. Nach 
st&ndiger Rechtsprechung des Reichsyersicherungsamts wird die 
Reinigung des Arbciters alsbald nach Arbeitsende noch ais Betriebs- 
tatigkeit und ein hierbei sich ereignender Unfall noch ais Bctriebs- 
unfall angesehen. Vorausgesetzt ist dabei ein innerer Zusammenhang 
des schadigenden Ereignisses'mit dem Betrieb derart, daB der Betrieb 
mit seinen Einrichtungen oder eine Betriebstatigkeit des Verletzten 
eine wesentliche Bedingung fiir das Zustandekommen des schadigenden 
Ereignisses gesetzt hat.

Anders liegt es jedoch, wenn der Yerletzte zu Fali gekommen 
ist, ais er ohne jeden Grund im Waschraum einen anderen Arbeiter 
an der Benutzung eines freigewordenen Waschbeckens liindern 
wollte. Die Heizungsanlage, auf der sich der Yerletzto beim 
Kam pf um das Wasclibecken den Kopf aufgeschlagen hatte, war 
zwar eine Betriebseinrichtung, sie bot jedoch nur die Gelegenheit zu 
dcm Unfall, dessen Ursache allein die betriebsfremde Absicht des 
Verletzten war, sich mit dem anderen Arbeiter zu necken. Es haben 
betriebsfremde Zwecke so auf Absicht und Yerlialten des Verletzten 
bei dem Unfall eingewirkt, daB dadurch der Zusammenhang mit dem 
Betrieb gelost worden ist. Ein Betriebsunfall liegt sonach nicht vor.

PATENTBERICHT.
Wegen der Voi'bemerkung (Erlauterung der naclistelienden Angaben) s. Ileft I vom 6. Januar 1928, S. 18. 

B e k a n n tg e m a c h te  A n m e ld u n g e n . Bękanntgemaclit im Patentblatt Nr. 41 vom 9. Oktober 1930.
Kl. 5 a, 

Kl. 5 a,

Kl. 5 a,

Kl. 5 a, 

Kl. 5 a,

Kl. 5 b,

Kl. 5 c, 

Kl. 5 c,

Kl. 5 c, 

Kl. 7 f,

Kl. 19 

Kl. 37

a,

Gr. 3. J5 140 430. Franz Bade, L ehrteb. Hannover. Schlag- 
hebel fiir Tiefbohrapparate. 19. X I. 28.
Gr. 14. H 118054. Nicolas Victor Hirsch, Kairo, Agypten; 
V ertr.: Dipl.-Ing. G. Fuchs, Pat.-Anw., Berlin W 8. Yerfahren 
zum Tiefbohren mittels mehrerer, an der Bolirlochsohle ange- 
triebener StoBmeiBel. 4. IX . 28.
Gr. 26. R  69 147. Clarence Edwrard Reed, W ichita, 
Kansas, V. St. A .; V ertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.- 
Anw., Berlin SW -u . Drelwollbohrer mit einer im Bohrkopf 
mittels eines zentralen Scliaftes festgelegten Schneidklinge. 
30. X. 26.
Gr. 27. Sch 90 892. Emil Schweitzer, Neukirchcn, Kreis 
Mors. StoBbohrer mit ringformiger Platte zum Freihalten 
der Bolirlochsohle. 10. V II. 29.
Gr. 33. O 18 249. Oil Weil Supply Company, Pittsburgh, 
Pennsylvania, V. St. A .; V ertr.: Dipl.-Ing. II. Kleinsclimidt, 
Pat.-Anw'., Berlin SW 61. Zange oder Rohrschliissel fiir 
Erdbohrungen, besteliend aus mehreren, aneinander ge- 
lenkten Backenglicdern. 3. V I. 29.
Gr. 41, L  74 122. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Lubeck. Verfahren und Gerat zur Herstellung einer ebenen 
Fahrbahn bei wellig gelagerten Schichten. 24. I. 29.
Gr. 1. C 41 335. George William Christians, Chattanooga, 
V. St. A .; V ertr.: Dr. ICj Michaelis, Pat.-Anw., Berlin W  50. 
Vorrichtung zum Verschliefien von Spalten in Gestein.
7. III. 27. V. St. Amerika. 11. IX . 26,
Gr. 1. C 41336. George William Christians, Chattanooga, 
Tennessee, V. St. A .; V ertr.: Dr. K. Michaelis, Pat.-Anw., 
Berlin W 50. Zum VerschlieBen von Spalten in Gestein 
bestimmte BohrlochabschluBvorrichtung. 7. III. 27. V. St. 
Amerika. 7. V III. 26.
Gr. 9. B  124 163. Dr.-Ing. Paul Breidenbach, Dusseldorf, 
Engerstr. 21. Drei-, vier-oder mehreckige Platte aus Eisen
beton; Zus. z. Pat. 476955. 16. II. 26.
Gr. 10. B  140 114. Dr.-Ing. e. h. Theodor Buchholz, 
Zehlendorf-West, Schwerinstr. 26. Verfahren zum Walzen 
von eisernen Bahnschwellen mit Querrippen am Schienen- 
auflager. 3. X I. 28.
Gr. 11. R  73844. Friedrich Rode, Kassel, Oberste Gasse 4. 
Schienenbefestigung auf Querscliwellen. 29. 11. 28.
Gr. 2. S 86 898. Joseph Heaton Southern, Redcar, u. 
Gerald Douglas Cochrane, Nunthorpe, County of York, Eng
lan d; V ertr.: L. Schiff, Pat.-Anw., Berlin SW u .  Holildecke 
aus parallel nebeneinander angeordneten, raumlangen, 
wenigstens das Eigengewicht und die Arbeitslasten tra- 
genden, kastenformigen Hohltragern. 10. V III. 28. England
13. V III. 27.

Kl. 37 f, Gr. 7. F  68 338. Curt Feiler, Reichenbach i. V., Bliicher-
straBe 6. Wohnhausblock. 8. V. 29.

Kl. 37 f, Gr. 7. Sch 73 974. Gerhard Schmucking, Braunschweig,
Salzdalilumer Str. 57. Mittels eines oder mehrerer Keile 
nachstellbares Sttitzlager zum Heben und Seriken von B a u 
werken. 21. IV. 25.

Kl. 80 a, Gr. 7. W 766,14. Friedrich Karl Ehrhardt W alther u.
Karl Konrad W alther, Beucha b. Leipzig. Bescliickungs- 
yorrichtung fiir Betonmischmaschinen. 22. V II. 27.

Kl. 80 a, Gr. 48. Sch 86 781. Friedrich Schlagintweit, Baden-Baden, 
Yburgstr. 16. Formvorrichtung zur Herstellung von Eisen- 
betontragern; Zus. z. Pat. 455 566. 13. V I. 28.

Kl. 80 a, Gr. 48. Sch 86782. Friedrich Schlagintweit, Baden-Baden, 
Yburgstr. 16. l'ormvorrichtung zur Herstellung von Eisen- 
betontragern; Zus. z. Pat. 455566. 13. V I. 28.

Kl. 8ob, Gr. 1. A 58169. Helge Astrom, Stockholm, u. Gustav 
Martin Łantz, Larbro, Schweden; V ertr.: Dr.-Ing. J. Fried- 
mann, Pat.-Anw., Berlin W  15. Verfaliren zur Herstellung 
von Gasbeton, 18. V I. 29.

Kl. 80 b, Gr. 25. C 42 636. Hermann Cruse, Stuttgart-Berg, Kirch- 
straBe 22. Wasserdichter Baustoff, besonders StraBen- 
baustoff. 13. II. 29.

Kl. 80 b, Gr. 25. II 120165. Dr. Paul Herrniann, Berlin-Charlotten- 
burg, Windscheidstr. 29. Verfahren zur Herstellung von 
rauh bleibenden Stampfasphaltmassen. 1. II. 29.

Kl. 84 c, Gr. 1. I. 74 077. Allgemeine Baugesellschaft Lorenz & Co.
m. b. IL , Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 30. Yorrichtung
zur Herstellung des Hohlraums fiir den verbreiterten FuB 
von Ortpfahlen aus Beton; Zus. z. Anm. L  70419. 
28. I. 29.

Kl. S4 c, Gr. 2. L  70419. Allgemeine Baugesellschaft Lorenz & Co.
111. h. H., Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 30. Vorrichtung
zum Herstellen des Hohlraums fiir den verbreiterten FuB 
von Betonpfahlen. 8. X II. 27.

Kl. 84 c, Gr. 2. S 90 300. Siemens-Bauunion G. m. b. H., Komm.- 
Ges., Berlin-Siemensstadt. Vcrfahren zur Herstellung von 
Ortpfahlen aus Beton oder dergleichen unter Verwendung 
eines durch eine Kappc verschlieBbaren Schiittrohres.
2. III. 29.

KI. 84 c, Gr. 4. S 91 297. Siemens-Bauunion G. m. b. II. Komm.- 
Ges., Berlin-Siemensstadt. Durchlochter Stampfer, insbes. 
fiir Betonpfahle. 23. IV. 29.

B etrifft: H auptyersam m lung des Deutschen Beton-Vereins 1931.

Der Vorstand des Deutschen Beton-Vereins hat in seiner Sitzung am 11. Oktober 1930 den 

BeschluB gefafit, mit Riicksicht auf die schlechte wirtschaftliche Lage, dercn Entwicklung nicht abzu- 

selien ist, yon der Veranstaltung einer óffentlichen Hauptyersammlung mit Yortriigen im Fruhjahr 1931 

abzusehen und nur eine geschaftliche Mitgliederversammlung abzuhalten.
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MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN G ESE LLSCH AFT FUR BAUINGENIEURWESEN.
Geschaftstelle: B E R L I N  N W 7 ,  Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

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

Das neue Wasserwerk I I  Potsdam bei Eiche.
Die Stadt Potsdam besitzt seit 1876 eine Wasserversorgung, 

die sich auf zwei Wasserwerke, eins aus dem Entstehungsjahr der 
Wasserversorgung und cin solches aus dcm Jahre 1900, griindet, Beide 
Werke geniigten bis vor kurzem dem Bedarf; neuerdings ist er jedoch 
erheblich gestiegen, insbesondere liegt in der Gartenstadt Potsdam 
an trockenen Sommertagen ein erheblicher Spitzenbedarf vor. Die 
Stadt hat daher ein neues W erk errichtet, dessen fast vollendeten 
Bau dic Ortsgruppe Berlin der Deutschen Gesellschaft fiir Bauin
genieurwesen am Freitag, den i t .  Juli 1930 besichtigen konnte. Der 
Erbauer des Wasserwerks, Direktor der Stadtischen Wasserwerke 
Dipl.-Ing. Sprung, gab dabei die.Erlauterungen.

Das neue Werk liegt siidwestlich der Stadt bei Eiche in der NiUie 
des Wildparks. Die geologischen Verhaltnisse liegen gunstig, weil 
das Wasser den Anschwemmungen im Nuthetal entnommen werden 
kann. Voriaufig sind 8 Tiefbrunnen niedergebracht, die bis zu 30 m 
Tiefe reichen und imstande sind, 8000 m3 in 24 Stunden zu liefern. 
Von vornherein ist das W erk darauf angelegt, auch die doppelte 
Leistung aufzubringen.

Von den Tiefbrunnen aus gelangt das Wasser mittels einer 550 mm 
weiten Heberleitung in den Sammelbrunnen, der vor der Kopfseite 
der Gebaudegruppe des Wasserwerkes liegt, und wird von dort durch 
elekt tisęh betriebene Iireiselpumpen, die senkrechte Wellen haben, 
auf die Enteisenungsanlage gefordert. Diese Anlage besteht aus Ein- 
riclitungen zum Verspritzen des Wassers (Amsterdamer Dtisen), ferner 
aus Kiesfiltern, welche mit Druckluft gereinigt werden kónnen. Unter 
der Enteisenungsanlage liegen Reinwasserbehalter, von denen aus das 
gereinigte Wasser durch elektrisch betriebene Kreiselpumpen in das 
Stadtnetz und die vorhandenen Iiochbehalter gedriickt wird.

Die Bauten sind gróBtenteils aus Eisenbeton, die Umfassungs- 
wande des Maschinenhauses aus Ziegelmauerwerk. Die Eisenbeton- 
arbeiten werden von der Firma Carl Brandt, Niederlassung Berlin, 
ausgefiihrt, die Enteisenungsanlage von W. Lehmann, Berlin, und die 
Pumpejianlagen von den Maffei-Schwarzkopffwerken, Berlin.

Einladung zur Hauptversammlung 
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 it fo lg e :

S o n n a b e n d , den  i. N o v e m b e r  1930, 16 Uhr (nachm. 4 Uhr), 
Ordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft fiir 
Bauingenieurwesen, Berlin NW  7, Ingenieurhaus, GroBer Saal.

A . G e s c h a f t l ic h e r  T e i l  (nur fiir Mitglieder):
1. Entgegennalime des Gescbaftsberichtes und der Abrcchnung. —

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

2. Antrag auf Auflosung der Deutschen Gesellschaft fiir Bauin
genieurwesen zum 31. Dezember 1930.

3. Einsetzung eines Lkjuidationsausschusses.
4. Verschiedenes.

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

Reichsarbeitsministerium, iiber: „D ie  Beschaffung von Bau-
arbeit im W inter". —  Vortrag des Herrn Mag.-Oberbaurat U s in -  
g e r , Berlin, tiber: „Berlins Brtlckenbau in den letzten 10 Jahren; 
seine Beziehungen zum Stadtebau". —  Die Yortrage werden von Licht
bildern begleitet.

In den Nebenraumen des GroBen Saales findet eine kleinere 
A u ss t e llu  11 g von Zeichnungen und B i ld e r n  ausgefiihrter Berliner
1 n g e n ie u r b a u te n  aus dem letzten Jahrzehnt statt. -

S o n n ta g , d en  2. N o v e m b e r  1930: Besichtigung der Baustelle 
der Sósetalsperre im Harz (grófite Trinkwassertaisperre Europas). 
A b fą 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 ....................... .............................................J2.37
ab S e e s e n ................................................... .... 13,10
an Osterode/Harz (H au p tb h f.).................................13,47 ..

Von dort aus mit Omnibus bis S ó s e ta ls p e r r e .
R i ic k fa h r t  ab Osterode/Harz ( H a u p tb h f .) ........................ 17.07 Uhr

an S e e s e n ............................................................1 7 , 3 5

ab S e e s e n ............................................................17.43 ..
an Magdeburg ...................................................20,46 ,,
an Berlin, Potsd. B hf......................................... 23,32

Yon Berlin abfahrende Teilnehmer werden gebeten, sich iiber 
die Friilwerbindungen innerhalb Berlins zum Potsdamer Bahnhof 
zu unterricliten. Untergrund-, Stadt- und Vorortbahnen fahren in 
groBeren Abstandcn ais an Wochen tagen, Omnibusse und StraBen- 
bahnen setzen zum Teil erst sehr spat ein.

M o n ta g , d en  3. N o v e m b e r  1930: Besuch von Bauanlagen 
in Magdeburg und am Mittellandkanal.

Den Teilnehmern an der Besichtigung der Sósetalsperre wird 
empfohlen, in Magdeburg zu iibernachten. Teilnehmer, die nicht 
in Magdeburg iibernachten und auf die Besichtigung des Hochhauses 
(s. u.) verzicliten wollen, kónnen folgende Ziige 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 ftir Magdeburgische Druckerei- 
und Verlags G. m. b. H,, BahnhofstraBe 17, Ecke BaenschstraBe. —  
(Interessante Fundierungen und Maschinenisolierungen.)

9,20 Ulir: Abfahrt mit Autobussen ab BahnhofstraBe, Ecke 
BaenschstraBe ins Hafen- und Mittellandkanalgelande. Besichtigung 
des Industriehafens, der GroBgaserei, des GroBkraftwerkes,. eines 
Molenbaues mit neuem Unterwasserbetonierungs-Verfaliren; ferner 
der Bauarbeiten am Mittellandkanal: 17 m hohe Dammschuttung, 
Endwiderlager der groBen Kanalbriicke zur Elbkreuzung, Eisenbahn- 
und Straflenunterfiihrungen, Arbeiten ftir das Schiffshebewerk, 
Frostversuchsanstalt.

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

Dr.-Ing. e. h. Zander iiber „D ie  Mittellandkanalbauten bei Magdeburg".
Danach einfaches Mittagessen in der Baukantine.
Gegen 16,00 Uhr Riickkehr nach Magdeburg (Hauptbahnhof).

S c h n e llz u g v e r b in d u n g e n  von:
Magdeburg nach Berlin: ab Magdeburg 20,or, an Berlin 2i,.(S

Halle/S.: ,, ,, 18,22, „  Halle/S. 19,40
Hannover: ,, „  18,25, ». Hannov. 20,53
Dortmund: „  ,, 18,25, .. Dortm. 0,07

„  Essen: ,, ,, 18,25, >• Essen 0,52
1'a h r p r e is e :  Falirpreis fiir die Omnibusfahrt ins Hafen- und 

Kanalbaugelande von Magdeburg, Hauptbahnhof und zurtick nach 
Magdeburg, Hauptbahnhof etwa 3,—  RM, Falirpreis Berlin— Oste
rode/Harz III. KI. 11,40 RM, Falirpreis Berlin— Magdeburg (6,45 Uhr 
beschl. Pers.-Zug) III. KI. 5,70 RM. Omnibusfahrt von Osterode/Harz 
(Hauptbhf.) nach der Sósetalsperre frei.

T e iln e h m e r g e b tih re n  w erd en  n ic h t  e rh o b en .
Voranmeldung fiir die Besichtigungen erforderlich.

Deutsche Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen.
G. de T h ie r r y  Busc-h B a e r

Geh. Baurat Prof. Dr.-Ing. E. li. Ministerialrat Dipl.-Ing.
1. Yorsitzender 2. Yorsitzender Geschaftsftihrer

Unbekannt verzogene Herren m it der letzten, 

der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen 

bekannten Anschrift.
W ir geben nachstehend die Anschriften unbekannt verzogener 

Mitglieder m it Namen, Stand und uns zuletzt bekannten Adressen 
in alphabetischer Reihenfolge an.

Wir bitten unsere Mitglieder, uns dabei behilflich zu sein, die 
jetzt giiltigen Anschriften der betreffenden Herren zu ermitteln, 
damit wir diese fiir die Geineinschaftsarbeit aller Bauingenieure 
wiedergewinnen kónnen.

Berger, Hans Ferd., Dipl.-Ing., Berlin NO. 55, Gubitzstr. 43 A. 
Hinrichsen, Carl, Dipl.-Ing., Berlin Steglitz, Bismarckstr. 4 
Marschall, Gustav Camille, cand. ing., Aachen, Liitticherstr. 226 
Michels, Julius, Dipl.-Ing., Bad Diirrenberg
Morlock, Ernst, Dipl.-Ing., Charlottenburg 2, Scliillerstr. T4/15 

bei Maas
Mtihlmann, Curt, cand. ing. Charlottenburg 2, Leibnizstr. 23 
Muller, Josef, Dipl.-Ing., Dortmund, Kaiserstr. 1 
Oehler, Johannes, Dipl.-Ing., Wanne-Eickel, Freisenstr. 41 
Pfaff, Walter, Dipl.-Ing., Mainz, Augustinerstr. 42.
Steiner, Otto, Dipl.-Ing., Berlin NW. 21, Alt-Moabit 84 B.
Zolles, Hans, Reg.-Baumstr., Berlia O. 27, Magazinstr. 13 A.

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 l 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 Sohriftleitung verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. E. Probst. Karlsruhe i. B. — Verlag von Jułius Springer in Berlin W 
Druck von H. S. Hermann G. m. b. H„ Berlin SW 19, Beuthstrafle 8.


