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DER LO CH LE1BU N G SD RU CK  BEI HOLZVERBINDUNGEN.

V on G e h e im e n  B a u r a t ,  ord . P r n f. K a r l  H a g e r , M iin c h e n .

Betrachtet man die Abbildung i  dargestellte, zur Mittel- 

linie symmetrische Yerbindung von drei Holzern mittelst eines 

Bolzens, so erkehnt man, daG der Lochleibungsdruck nicht 

gleichrńaBig iiber die Bolzenlange verteilt sein kann, sondern nach 

der Biegelinie des Bolzens veran- 

derlich sein wird. Die Abbildung 2 

zeigtden Schnitt durcheinesolche 

Holzverbindung, nachdem man 

dieser HolzVerbindung unter dem 

EinfluB einer entsprechend groBen 

Kraft P  eine .dauernde Verfor- 

mung gegeben hatte.

Es wird deshalb auch schon 

allgemein der Leibungsdruck p
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ais ungleichmaBig verteilt angenommen, aber iiber das Ver- 

teilungsgesetz besteht zur Zeit noch keine allgemeine Ober- 

einstimmuńg1, sodaB bei den baupolizeilichen Priifungen der 

Holzkonstruktionen haufig Meinungsvcrschiedenheiten zwischen 

Bauherrn bzw. Bauunternchmungen und Baupolizeibeamten 

entstehen.
Die Deutsche Reichsbahn nim m t in ihren „Yorlaufigen Be

stimmungen" eine geradlinige Verteilung des Leibungsdruckes an 

und rechnet die Lochleibung so, daB sie gleichmaBig yerteilt 

bei den Mittelhólzern 100 kg/cm2, bei den Seitenholzern 50 kg/cię2 

betragen diirfte (vergleiclie S. 18 der Bestimmungen). V er

folgt m an nun die Druckverteilung nach den vo'n der Reichsbahn 

angegebenen schragen Geraden, so ergibt sich bei dem Seitenliolz 

innen eine Kantenpressung von 200 kg/cm3 und auBen von 

100 kg/cm2. Es ist selbstverstandlich, daB eine Kantenpressung 

von 200 kg/cm2, wenn sie tatsachlich eintreten wiirde, ins

besondere fiir dicke Bolzen zu groB ware. Daher ist auch in den 

Bestimmungen stillschweigend angenommen worden, daB die 

Druckverteilung nicht geradlinig, sondern tatsachlich nach 

einer krummen Linie und dam it giinstiger verlaufen wird.

Jackson und Seitz setzen nach Schnidtmann fiir die Biege

linie des Bolzens bzw. fiir die Druckverteilung Parabeln von der 

Form

ps =  a- j-bx +  c x2

1 Vergleiche: Dr.-Ing. Schnidtmann, ,.Beitrag zur Ermittlung 
von luirulamcntpressungen'1, Stuttgart 1920; Dr.-Ing. Jackson, ,,Inge- 
nieur-Holzbau" Stuttgart 1921; Dr.-Ing. Seitz, ,.Grundlagen des Inge- 
nieurholzbaues" Berlin 1925; Deutsche Reichsbahn, ,,\orl&ufige 15e- 
stimnrangen fiir Holztragwerke1 ‘ (Ii H), Berlin 1926.

an und verwenden fiir den Zusammenhang der Biegelinie m it der 

Ordinate y die Bettungsziffer C:

P.v =  C y .

Jackson hat auch durch Yersuche C bestimmt und einen m it px 

wachsenden W ert gefunden. Letzteres ist fiir den Material- 

kundigen sehr unwahrscheinlich. Graf hat auch bei seinen Ver- 

suchen2 einen m it px abnehmenden und wesentlich kleineren 

W ert C (1200 bis 600 kg/cm2) gefunden, den Seitz seinen Berech- 

nungen zugrunde gelegt hat. Es wird sich nun im  folgenden 

zeigen, daB der W ert C fiir die Berechnungen der Randspannungen 

in der Lochleibung bedeutungslos ist, aber fiir die Berechnung 

des Bolzens von groBer Bedeutung ist.

Es soli zunachst fiir C ein Mittelwert angenommen werden. 

Da es aber eine m it x veranderliche GroBe ist, so kann man 

nicht von der bekannten Differentialgleichung

d4 y _  p 

d x4 ~  E  J

ausgehen, dereń Integral eine aus trigonometrischen und hyper- 

bolischen Funktionen zusammengesetzte zwreigliedrige Funktion 

ist (Oberbautheorie).

Nach Abb. 1 und 2 kann man die Biegelinie des Bolzens 

ais eine Sinuslinie betrachten, dereń Gleichung

y  - A (cos

ist, wobei zunachst fiir x =: o auch y =  o angenommen wurde. 

M it ps =  C y  kann man schreiben:

1 ' 1

Px d X - j '  C y d x

U o

oder wenn fiir C ein Mittelwert angenommen wird: 

1

P

2

n x n \
/ cos -
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A C | 1 -  1
71 2

p
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2.75 p

Unter der Voraussetzung nun, daB der Bolzen in der Mitte des 

Mittelholzes keinen Druck ausiibt, wie dies bei einer gewissen 

Last P  auch eintritt und ungefahr der Druckverteilung bei 

zulassigen Beanspruchungen entsprechen diirfte, ist fiir einen 

d cm starken Bolzen die ijmere Randspannung in beiden Hólzern

Cy C

d
=  + A

2j75_P 

d 1

W ill man also 100 kg/cm2 ais gróBten Leibungsdruck zulassen, 

so miiBte im gegebenen Fali m it einem gleichfórmig verteilten 

100
Druck von - _ =  360 kg/cm2 gereebnet worden. Nach den

2 Graf, Bauingenieur 1922, S. 100 u. 141.
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gunstigen Yersuchsergebnissen m it diinnen Bolzen (Nageł Dmr.
135

8 mm) konnte man vielleicht diese m it ———  — ~  50 kg/cm2 

gleichfórmig verteilt berechnen. ->75

Die vorgeschlagene Gleichung fiir die Biegungslinie ist aber 

auch fiir die Falle brauchbar, in  denen im  Mittelholz die Bolzen- 

m itte und in den Seitenhólzem die Bolzenenden in  entgegen- 

gesetzter R ichtung ais in den Innenfugen die Hólzer driicken, 

wenn man nur sie allgemein anschreibt:

wobei n <  1 ist.

X  71

1

Es liegt nun noch der Gedanke nahe, diese Biegungsgleichung 

auch fur Berechnung des Bolzenmomentes benutzen zu wollen:

d2 T

9 1 1  =  2  J  d  x 2  =  “  2  J  A

=  e j - ’ 7 5 P  ,
J C l  i

cos
1

Diese Formel ware nur richtig, wenn C wirklich eine 

Konstantę ware. D a dies aber nicht der Fali ist, ist es mathe- 

matisch unzulassig hier C m it einem Mittelwert einzufiihren, 

wie dies oben bei der Integration móglich war.

DER BAU DER STRA SSEN BR U CK E „K Ó N IG  ALEXANDER I.“ UBER DIE SA V E  BEI BE LG RA D  

UND DIE VERBINDUNG V O N  B E L G R A D  N A C H  ZEMUN.

Yon Baurat Dr.-Ing., Dr.-Ing. h. c. F. Bohny. Sterkrade.

(Fortsetzung von Seite 8 4 5 . )

Fiir die t)berbruckung der Yoróffnung auf Belgrader Seite 

sind einwandige Blechtrager von 4,30 m Stehblechhóhe ais 

Haupttrager gewahlt worden. Der Haupttragcrabstand be

tragt 13,9 m, dic Ausladung der beiderseitigen FuBwegkonsolen 

3,32 m. Die Querschnittanordnung ist sonst die gleiche wie bei der 

Hauptbriicke.
Die groOen Portale, Abb. 5, haben eine ganz einfache Form 

erhalten. Nur zwei breite Querriegel verbinden die beiden mach-
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tigen Pfosten. Es ist zweifellos, daO gerade diese einfache schlichte 

Ralimenform m it den gut abgewogenen Breitenabmessungen sich 

vorziiglich in das ganze Briickenbauwerk einfiigen wird.

Die Pfosten sind unten fiir den Durchgang der Yersteifungs- 

trager zweiteilig ausgebildet, sie haben hier auCerdem in den 

Seitenwandungen Offnungen fiir den Durchgang der Quertrager 

in der Pylonenebene, Das aus den beiden Pfosten und den beiden 

Riegeln bestehende Rahmensystem ist aufierlich einfach und

innerlich dreifach statisch 

unbestimmt.

Entsprechend dein oben 

angegebenen Werte vom 

Kabelzug nachst den Py- 

lonen —  Smax —  ist der 

Querschnitt der beiden 

Tragkabel der Brucke ge

wahlt worden, Abb. 6. 

Jedes Kabel besteht aus 

37 Einzelseilen verschlosse- 

ner Konstruktion, Abb. 6a, 

von 66 m m  Durchmesser. 

Die Materialfestigkeit der

5 Lagen Profildrahte von 

je 4,2 m m  Hóhe soli 135 

kg/mm2, dic der 3 Lagen 

Runddrahte 145 kg/mm2 

betragen. Die reclinerische 

Bruchlast jedes Seiles soli 

mindestens 400 t betragen, 

die garantierte wirkliche 

Bruchlast mindestens 3571. 

Ais Materiał wird Siemens- 

Martin-Stahl bester Be- 

schaffenheit verwendet. 

Die Seile werden bei der 

Herstellung durch und 

durch gemennigt, auch 

die AuBenlage der Seile 

erhal t  einen guten Mennige- 

anstrich. Die Herstellung 

der 74 Einzelseile erfolgt im 

Drahtwerk Gelsenkirchen 

der Gutchoffnungshutte, 

vorm. Bóker & Co. Von 

da werden die Seile auf 

schwere Haspel aufge- 

wickelt zur Baustelle 

versandt —  bis Regens-

K"  T ~ “  i— ~ 1—  ~ ^

A bb . 5.

Portalzeich-
nung.



A bb . 6.

Seilquerschnitt 
nit Einzelkabel.

Abb. 7. S e ilve rankerung .

*SZ3h„

Abb. 6 a.

Querschnitt der 
Einzelkabel.
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burg m it der Bahn und yon da m it Schiff, wie 

die ubrigen Briickenteile — , dort, auf Zemuner 

Seite des Versteifungstragers und dem daran an- 

schlieBenden Dam m  ausgerollt, gereckt und dann 

in die Brucke eingebaut. Das AufgieBen der Seil- 

kopfe an den Enden der Seile erfolgt auch auf 

der Baustelle. t)ber die Anwendung der Kabelschellen 

und ihre Yerbindung m it den Hangestangen, die 

Kupplung der letzteren oben und unten und teil

weise in der Mitte, sowie iiber die Aufhangung 

am Yersteifungstrager gibt Abb. 6 allen naheren

AufschluB.

Der schwierigste Punkt der ganzen Brucken

konstruktion ist die Einankerung der Kabel in die 

Enden der Yersteifungstrager. Sie ist im  vor- 

liegenden Falle gemaB Abb. 7 gewahlt worden. Um

die 37 Einzelseile, die bis kurz vor den Briickenenden 

im  Kabel in Sechseckform liegen, in  den Enden der 

Yersteifungstrager ordentlich verankern zu konnen, 

sind die Kabel iiber Umlenklager in  Abstanden von 

rd. 11,5 m von den Briickenenden gefiihrt und von 

da streifenformig auseinandergezogen. Es ist dann 

moglich, jedes Einzelseil an seinem Ende durch einen 

aufgesetzten Seilkopf zu yerankern. D a die Ver- 

ankerung der Seile eine viel groBere Hohe in 

Anspruch n im m t ais die Hohe des Versteifungs-

tragers betragt, ist die Hohe des Yersteifungstragers 

an den Bruckcnenden von 4,3 m  auf 8,75 m  ver-

gróBert worden. Die Zerstreuung der Seile an 

den Briickenenden ist schematisch in Abb. 7a dar

gestellt.

ScbnHta-b
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Zum Unterbau der Briicke, der seitens der Ste. de Con- 

struction des Batignolles in  Paris ausgefuhrt wird, ist kurz 

zu bcmerken, daB die beiden groBen Hauptpfeiler pneumatisch 

gegriindet werden, auf Zemuner Seite bis zur Tiefe +44,6, auf 

Belgrader Seite bis zur Tiefe von + 50,0. Die Ankerkórper und 

das rechtscitige Endwiderlager der Briicke werden in  offener 

Baugrube m it teilweiser Spundwandumschlieflung gegriindet.
Der Untergrund be

steht auf dem linken Ufer 

der Save aus braunem und 

blauem Ton, abwechselnd 

m it Schichten von feinem 

und grobem Sande ver- 

mengt. In  der Tiefe 

-(-44,6 steht fester blauer 

Ton an. Auf Belgiader 

Seite liegt unter einer

Uber die geplante Aufstellung der Briicke und die vorge- 

sehenen AufstellungsmaBnahmen soli spater in einem weiteren 

Aufsatze berichtet werden. Die Seitenóffnungen sollen auf 

festen Riistungen aufgestellt werden, die Versteifungstrager der 

M itteloffnung hauptsachlich durch Yorkragen iiber verschiedene 

schwere Geriistpfeiler hinweg unter E inhaltung der vorge- 

śęhriebenen beiden 6o-m-0 ffnungen fiir die Schiffahrt.

Ais Bauzeit sind 38 Monate ab VertragsabschluB vereinbart 

worden, so daB also das ganze Bauwerk einschl. der StraBe 

bis Zemun am 8. Ju n i 1933 zur Verkehrsiibergabe fertig sein 

muB. Es ist beabsichtigt, im  Jahre 1930 noch die beiden Senk

kasten der Pylonenpfeiler aufzustellen und m it dem Absenken 

des einen zu beginnen.- M itte 1931 wird dann die Aufstellung der 

Seitenóffnungen beginnen kónnen, wahrend die Aufstellung der 

M itteloffnung hauptsachlich im  Jahre 1932 erfolgen wird, des- 

gleichen das Yerlegen und Regulieren der Kabel. F iir das Jahr 

1933 wurden dann noch das Aufbringen der Fahrbahn, die Malerei,

Abb. 7a.

Schema der 
Seilzerstreuung 
an den Briicken- 

enden.

Abb. 8. Pcrspektive (Photo).

groBeren Aufschiittung zunachst mittelharter Kalkstein, vcr- 

schieden hoch geschichtet und m it Sandnestern durchsetzt, in 

der Tiefe +50,0 ist traghafter Kalkstein vorhanden. Die eisernen 

Senkkasten erhalten die ungewóhnliche GróBe von 16 m  Breite 

und 40 m  Lange.6 Sie sollen in einem Stiick verscnkt werden, 

und zwar auf beiden Ufern yon kiinstlich angeschiitteten von 

Spundwanden umgebenen Inscln aus.

6 Zum Yergleich sei angefiihrt, daB die Senkkasten der Pancevo- 
briicke nur 12,5 ni breit und 29,0 m lang sind, also nur etwas mehr ais 
die Halfte der Grundflache, wie die bei der Savebrticke besitzen. Die 
Senkkasten der Savebriicke iiberragen an Flachę auch die Senkkasten 
fiir die Zufahrtsbriicke beim Schiffshebewerk Niederfinow, woriiber 
im „Bauingenieur" Heft 39 Seite 673 kiirzlich berichtet worden ist.

der Abbruch der Geriiste und sonstige Restarbeiten verbleiben. 

Zur Zeit ist die Montage des Scnkkastens auf Belgrader Seite in 

vollem Gange, der anschlieBend der Bau des Zemuner Senk- 

kastens folgen wird.

Das Gesamtgewicht der Stahlkonstruktion der Briicke 

einschl. der Kabel, StahlguBteile und Belageisen wird rd. 7000 t 

betragen. Darunter werden rd. 4850 t  St 52 Giite G H I i sein.

In  Abb. 8 ist dic Briicke dargestellt, wie sie sich voraus- 

sichtlich im  Stadtbild zeigen wird. Die Perspektive ist anlaBlich 

des letzten Wettbewerbes seitens der beiden obsiegenden Firmen, 

G H H . und Batignolles, angefertigt und dcm j ugoslawischen 

Bautenm inisterium iiberreicht worden.

DIE B A H N STE IG H A LLE  IN BEUTHEN O.-S.

V n n  I te ic h s b d h n o b e r r a t  M a x  U o lo ff, O p p e lit.  

(Fortsetzung von Seite 851.)

Der Untersuclningswagen (Abb. 21 u. 22) fiir das Halleninnere 

la iift auf Tragern, die unterhalb der Pfetten 8 und 18 zwischen 

den Bindern ais einfachc Balken eingebaut sind. Ihren Quer- 

schnitt deutet A b b .-21 an. Ih r Obergurt ist so kraftig ausge

bildet, daB er gegen die Knickbeanspruchung aus den Biegungs- 

spannungen gesichert ist. Die Wagenrader laufen nicht unm ittel

bar au f den Flanschen der W inkel des Untergurts, weil die 

Anstrichhaut dabei in kurzer Zeit zerstórt wurde, sondern auf 

auswechselbaren Flacheisen 36 x  20, deren Oberflache nicht ge- 

strichen wird. Der Untersuchungswagen besteht aus einer Lauf- 

briicke, deren Haupttrager Fachwc-rk sind, von Schiirze zu

Schiirze reichen und sieli den oberen Umrissen der Halle anpassen, 

zwei selbstandigen Wagen, jeder m it 4 Radem  und m it 2 Lauf- 

rollentragem P  12, und schlieBlich aus einer Briickenaufhangung 

in den Ebenen der Pfetten 8 und 18. Jede Aufhangung zeigt zwei 

senkrechte und zwei schrage Hangestabe und einen unteren Quer- 

riegel aus zwei F  16. Dieser tragt in der M itte das Spurlager von

50 mm Bohrung fiir die Laufbrucke. Gleitschuhe, m it denen die 

Haupttrager der Laufbrucke gegen die Querriegel abgestiitzt 

sind, sorgen dafiir, daB ein Wackeln nicht eintritt. Bei der 

Briickenaufhangung unter Pfette 18 sind die zwei senkrechten 

und zwei schragen, Hangestangen m it dem Wagen und mit
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dom unteren Querriegel fest Yernietet. Bei der Briickenaufhan- 

gung unter Pfette 8 dagegen sind die Hangestangen sowohl m it 

dem Wagen ais auch m it dem Querricgel durch Bolzen verbunden. 

Sollte einer der Bolzen versagen, so setzt sich die Laufbriicke 

mittels Knaggen —  in der Zeichnung nicht dargestellt —  auf den 

Rahmen des Laufwagens ab, wie auch dieser bei Radbruch sich

M e c h  W -S

' M

F u tierT O -S

- 2 5 0 0 - ■35 ~

C 1 2  I L 7 0 -7 0 -7 -
................ V

A u f s i c h t

;— a
t Abb. 21 a.

---------- 1 7 0 0 *

Untersuchungswagen: Laufwagcn 
und Aufhangung.

Abb. 21 b. Untersuchungswagen: 
Lauf- und Feststellvorrichtung 

der ausrollbarcn Blihne.

R e g e !  -  f l a h m e n

Abb. 21c. Untersuchungswagen: Laufbriicke.

T a fe l x.

BinderfuB Kampferkraftc in t

waagerecht

Nord Siid senkrecht in der Ebene des

Binders Portals

1 und 13
...........

42,9 29,9 5'
1 und 13 41,0 29,9 5

2 und 12 57.° 4U5 5
2 und 12 5U7 4L5 5

3 bis 7 u. 11 5Uo 37.4
3 bis 7 u. 11 46-5 37.4 —

8 und 10 83,2 58-5
8 und 10 47.° 4°, 7

9 45.9 45.6
9 51.2 44.1 —

m it Stutzen —  Schnitt ef —  auf den Untergurt des Lauf tragers 

legt. Dic pendelartige Aufhangung der starren Laufbriicken an 

dem nórdlichen Wagen macht gemeinsam m it seiner Abstiitzung 

auf Zapfen Spurveranderungen, die bei den Dreigelenkbógen 

unausbleiblich sind, unschadlich und gestattet ein hemmuhgś- 

loses Fahren durch die Knicke der Fahrbahn bei Binder 8, io  

und u .  Da Gleis 3 und 7 ganz Yerschiedene Entfernung 

von den BinderfiiBen haben, m it ihnen auch nicht 

gleich gerichtet und nach dem Ende der Halle zu gc- 

kriim m t sind, haben auch die Rauchschlitze und ihre 

Schiirzen nicht gleichen Abstand vom First. Das 

fiihrtc dazu, daB von Binder 1 bis 10 die M itte Fahrbahn 

des nórdlichen Wagens 9103 mm, des siidlichen 10203 nim 

vom First entfernt ist, daB von da bis Binder 13 diese 

MaBe sich auf 9115 und 10215 erweitern und daB die 

Laufbriicke rechts eine ausrollbare Biihne erhalten 

muBte. Der Abstand der Haupttrager der Laufbriicke 

betragt 1,4 m. Ais Nutzlast war eine auf 2 m Lange 

wirkende wandernde Last von 800kg zu beriicksichtigen. 

Das Gewjcht der Briicke betragt 4,3 t, das der beiden 

Laufwagcn 0,4 t, das des Bohelnbelags 1,6 t und das der 

maschinellen Teile 1,0, zusammen 7,3 t. Jeder 

Wagen kann durch eine besondere Handkurbel 

m it 2 m/m in Geschwindigkeit bewegt werden. 

Obwohl die Laufwagcn keine gemeinschaftliche 

Antriebswelie haben, arbeiten sic ausgezeichnet 

miteińander. Die an der Kurbel erfórderliche 

K raft betragt 13 kg. Man sollte bei solchen 

Wagen grundsatzlich von Motorantrieb absehen. 

Die Kosten des Untersuchurigswagens einschl. 

Entwurf betragen 10 800 RM . E r macht 

sich bezahlt, denn die Ausschreibungs- 

ergebnisse fiir Entrosten und Anstrich der Halle 

verlangten 6000 RM  mehr fiir den Fali, daB der Wagen nicht zur 

Verfiigung gestellt wurde und ein Geriist gebaut werden muBte.

Von dem Untersuchungswagen aus kónnen die Innęnflachen 

der Verglasung der Giebel- 

und der Rauchschiirzen he- 

qucm gereinigt werden, 

ebenso die der Dachober- 

lichter. Die den Gleisen 

zugekehrten Glasflachen 

der Rauchschiirzen kónnen 

vom Dach eines Giiter- 

wagens aus gereinigt 
werden.

Fiir die AuBenflachen 

der Yergiasung der Giebel- 

schiirze ist eine fahr- und 

ausziehbare Leiter (Abb.

19 u. 28) eingebaut, die 

auch den Aufstieg zum 

Dach ermóglicht. Sie rollt 

unten auf einer Schiene 

des Laufsteges, weiter 

oben m it waagerechten 

Radern auf einem |_, der 

m it stahlernen Knaggen 

aii den senkrechten T 20 

der Wmdschurze befestigt 

ist. Auf dem Bikle erkennt 

man auch die Schlupftiir 

vom  X 2 m, die beide I.aufstege verbindet.

Zur Dacheindeckung auBerhalb der Oberlichter wurden 

kieferne Sparren 10 X 14 cm, kieferne gespundete Bohlen 2,5 cm 

stark und in doppelter Lage die teerfreie Dachpappe Lederoid 

von A. F. Malchow in StaBfurt-Leopoldshall verwendet. An den 

Giebeln zeigen sich die Sparren unverdeckt iiber den Pfetten, 

dereń Querschnitte ebenso wic die der Traufrinnen hier hinter 

einer durchbrochenen Verkleidung aus 1_  und Blechcn ver- 

Ichwinden* (Abb. 28). LaBt man das nórdliche Yordach auBer

Abb. 22. Untersuchungswagen: Blick 
von Siidcn auf Wagen, Aufhangung 

und Lagerung der Laufbriicke.



Betracht, so betragen, waagerecht gemessen, die Flachen des 

Lichteinfalls, der Oberlichte und zweier Rauchschlitze, 43 %  der 

bedeckten Grundflachę. Weiteres L icht fallt dann noch an den 

Langswanden und den Giebeln ein.

Die kittlosen Oberlichter (Abb. 2$ą.-—d) der kleinen und 

groBen Firsthaube und die der Hauptdachflache fulirten Eickel- 

karnp & Schmid in Dusseldorf aus und zwar m it ihrer walzeisernen 

im  Vollbad verzinkten ,,Standard"-Sprosse 4%  und 5 (Wx 4,47 

und 7,55 cm3). Diese dickwandige Einstegsprosse ist beąuem zu 

reinigen und zu streichen, gibt infolge der Glaslagerung und 

der Deckleisten-Dichtung mittels Walzblei oder Ruberoid einen 

dichten AbschluB und hat eine einfache und zweckmaBige 

Befestigung der Messingbolzen, welche Glas- und Deckschiene 

hal ten. Im  allgemeinen betragt die Sprossenentfernung 653,3 111 m 

und die Starkę des Drahtglases 7 mm, am Giebel der kleinen und 

groBen Firsthaube dagegen 818,3 ur>d 8,5 mm. Die Berechnung 

erfolgte nach Prof. Graf1. Nur auf einigen Pfetten (siehe die 

linkę der Abb. 23a) sind die Sprossen unmittelbar gelagert. 

Sonst sind Zwischenstiicke vorhanden, und zwar entweder nur 

Laschen, die m it den Sprossen und Pfetten vernietet oder ver- 

schraubt sind (Abb. 23a im First), oder (Abb. 23b) Laschen in Ver- 

bindung m it 150 mm  langen p  8 oder m it durchgehenden Hólzern 

60 x 100 mm. Zu Abb. 23b : firstwarts ist auf das Oberlicht in 

ganzer L ingę ein [_ 3 geschraubt. An dieses konnen zum Reinigen 

Leitern gehangt werden. D am it ihre unteren 

Enden die Glaser nicht uberbeanspruchen, sollen 

hier quer zu den Sprossen m it den Leitern festver- 

bundene oder lose Bohlen gelegt werden. Um  diese 

~'T zu sichern, sind die Messingbolzen bei der Traufe

langer. Sie gestatten auch, hier bei Bedarf Begeh- 

j/#\  - barkeits- F  3 zu befestigen. —  Was hier das

% firstseitige U 3 tut, besorgt fiir das Oberlicht der

\ groBen Firsthaube das Gasrohr bei P  (Abb.12).

\ Man steigt dort h inauf mittels einer Leiter, die

bei Q in ein Gasrohr gehangt wird und auf der 

Dachschalung steht. —  Ein Zinkblech von 200 mm 

r De S ł Zuschnitt deckt oben den Spalt zwischen Glas

5der J und Schalung, es- liegt auf der einen Seite

sPjfWens7rońg>}

Seitendicfitung

Sprossentei/ung SfSJ

Abb. 23a. Kittlose Oberlichter, kleine Firsthaube,

Schnitt a-b

* i ' J Ó i -

Abb. 23 b. Kittlose Oberlichter, Hauptdachflache.

_L 60-60-6 oh Ansch/ag 
fiir. die L er/er,

Zinkblech
Abb. 24. Rinnen uber den Rauchschlitzen.

łlolts/uck jja ’ ’• ’•' zwischen zwei Lagen Lederoid und wird auf dem
UntereZinkdichtung durch Zinkfedern gehalten, die unter die

... j  Zinkblech Messingbolzen der Deckschiene geklemmt sind.

Das Zinkblech unten deckt die Fugę zwischen 

dem Kantholz 60 x 100 und der Schalung und 

macht Dąchhaut und Oberlicht voneinander 

;XYŚ unabhangig. Das Oberlicht (Abb. 230) liegt

6 i i i  «n seiner Traufe hóher ais die Dachhaut.

M T j Es hebt sich somit an seinem Querende mit

Dreiecksflachen aus der Dachebene heraus. Diese 

sind geschlossen durch 3,13 m lange Holzstiicke

ZMb/ech
/ r ^ -

Zinkblech

Abb. 23 d. Kittlose Oberlichter, 
Hauptdachflache.

Abb. 23 c. Kittlose Oberlichter, 
Hauptdachflache. Zeitschrift des V. d. I. 1928. S 566.
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und Zinkblech, welches unter die Deckschiene geklemmt ist. 

Sparren und Sprossen (Abb. 23d), sonst gegeneinander ver- 

setzt, liegen an der Dehnungsfuge bei Binder 7 von Mitte zu 

Mitte 18 cm auseinander. Der Spalt ist iiber das ganze Dach 

hinweg sowohl in den Oberlichten ais auch in der Schalung durch 

Bewegungsbleclie aus Zinkblech 15, die durch verzinkte Biigel 

gehalten werden, geschlossen.

Verglasung der sudlichen Lilngswand.

Zur Entwasserung der Halle sind auf der Nordseite Abfall- 

rohre an den Bindern 3, 4, 6, 8, 10 und 12 und zwar, um den Ge- 

packsteig nicht einzuschranken, vor dem Stegblech der Binder, 

auf der Siidseite an den Bindern 2, 4, 6, 8, 10 und 12, hier an den 

auBeren Breitseiten angebracht. Das Wasser des 39,2 m weit ge- 

spannten Hauptdaches wird ihnen durch die Kastenrinnen auf 

dem Obergurt der Pfetten 2 und 23 zugeleitet. Vom kleinen und 

groBen Firstoberlicht fallt das Wasser auf das Hauptdach, wird 

in Rinnen m it der Neigung I : roo, die am oberen Rande der 

Rauchschlitze m it Balken geschaffen sind, abgefangen und 

wandert weiter iiber holzerne m it Zink ausgeschlagene Rinnen 

(Abb. 24) zu den Kastenrinnen iiber Pfette 2 und 23. Diese liegen 

gróBtenteils im  Gefalle 1 : 120. Die Rinne im  Siiden stiitzt sich 

auf 3 cm starkę Bretter, die im  Norden, wo die Hohe knapper ist, 

auf verzinkte Breiteisen 22 x 0,8 ęm. Bohlen und Breiteisen 

werden von verzinkten Biigeln getragen (Abb. 16). Die Beriih- 

rung verzinkter und unverzinkter Eisenteile wurde, soweit móg- 

lich, vermieden, um  eine galvanische Kette auszuschlieBen. Die 

an das Vordach gehangte Rinne m it der Neigung 1 : 400 ist 

durch Rohre an die Hauptabfallrohre gefiihrt.

Die Verglasung der sudlichen Langswand (Abb. 25) wurde 

zunachst m it einsetzbaren Rahmen und verkitteten Glasern er- 

wogen, d. h. in der bisher fiir senkrechte Flachen von Bahnsteig- 

hallen sogar bei Glas ohne Drahteinlage durchaus bewahrten 

Ausfiihrungsart. Die 25 Jahre alte Bahnsteighalle in Breslau 

hat in den Langswanden verkittete Scheiben 55 X 80 cm aus

Fensterglas. Die Scheiben brechen dort nur an den Enden der 

Halle infolge Erschiitterungen und Schwingungen beim Bremsen 

der Ziige. Die Kittwulste, dereń Lebensdaucr die Reichsbahn- 

direktion Breslau auf 25 bis 30 Jahre schatzt, brauchen dort im  

allgemeinen nur an  den Stellen erneuert zu werden, wo eine ge- 

sprungene Scheibe ausgewechsełt wird. Die 1915 ausgefiihrte 

Giebclschiirze der Oldenburger Bahnsteighalle hat unbewehrte

6 bis 8 mm  starkę und 60 x 100 cm groBe Scheiben. Jahrlich 

sind etwa 4%  zu erneuern, man greift dann zum Drahtglas. K it t 

wulste und Anstrich der eisernen Sprossen werden alle 4 bis

5 Jahre erneuert. Sehr giinstig spricht sich die Reichsbahn- 

direktion Dresden iiber dic Kittverglasung der Bahnsteighallen 

in Dresden, Chemnitz und Leipzig aus. Dort sind Rohglas- 

scheiben von 0,2 bis 0,4 m 2 verwendet. Bei den Schiirzen des 

Dresdner Hauptbahnhofes, die sehr starker Rauchentwicklung 

ausgesetzt sind, sind Sprossen und Kittwulste etwa alle 10 Jahre 

zu streichcn. Erst nach 3ijahrigem Bestand wurde hier eine 

teilweise Entglasung der Sprossen notig, um  sie reinigen und 

streichen zu kónnen. Wenn in  Beuthen gleich wohl die kittlose 

Yerglasung gewahlt wurde, so entsprang das dem Wunsche, 

einen Yersuch dam it zu machen und sie insbesondere zusammen 

m it der Kittverglasung der Giebel- und Rauchschiirzen zu be- 

obachten. Die kittlose Yerglasung groBer senkrechter Flachen 

bei Stahlbauwerken tr itt mehr und mehr auf den Plan (Leipziger 

Messcbauten, Giebel der Liegnitzer Bahnsteighalle). W irtschaft

lich und einfach wird ihre Ausfiihrung meist wohl nur dann, wenn 

sie nicht in die Offnung hinein, sondern vor sie gelegt wird, wobei 

dann Sprossen und Glas die tragenden Bauglieder von auBen ver- 

decken. Daran muB man sich erst gewóhnen. Entw urf und Aus- 

schreibung ergaben in unserem Fali fiir kittlose und verkittete 

Ausfiihrung bei der sudlichen Langswand gleiche Kosten. Die 

Ausfiihrung erfolgte ebenfalls durch Eickelkamp & Schmid. Zur 

Verwendung kam dic m it Ol farbę gestrichene U-formige Sprosse 

,,Ideał" m it einem unten angeschraubtcn l_ 60 X  40 X  5, auf 

den sich die Glaser absetzen. Dadurch wurde eine 5 mm dicke 

Ausfiitterung hinter den Sprossen vor den waagercchten Riegeln 

und dem Stegblech der Pfette 2 notwendig. Glashaltewinkel 

(Schnitt a— a) stutzen die oberen Scheiben. Der waagerechte 

StoB der Scheiben ist durch ein hakenfórmiges Zinkblech ge- 

dichtet. Die Firstdichtung aus Zink hat oben Federwirkung 

und wird unten durch eine Zinkfeder auf die Scheibe gepreBt. 

An den Bindern m it Abfallrohr war die Durchfiihrung der Glas- 

flache vor den Breiteisen nicht moglich. Hier wurde die Seiten

dichtung durch Zinkblech m it Federwirkung erzielt. Am  Portal 

(vgl. Abb. 3, Schnitt B— B) wurde die D ichtung aus Zinkblech 

durch L 35 X  35 X  4 und Schrauben am Stegblech besonders 

befestigt.

Die Yerglasung der beiden Giebelschiirzen (Abb. 19, 26, 

28) kittlos durchzufiihren, verboten die stahlernen Knaggen, auf 

denen der obere Laufwinkel der fahrbaren Leiter angebracht ist. 

Es wurden einsetzbare Rahmen 

m it eingekittetem 6 mm starkem 

Drahtglas verwendet (Abb. 26).

Der groBte Rahmen unter dem 

First hat 3,04 m  Lange und 

2,45 m Hohe. Die groBte Flachę 

von M itte zu M itte Sprosse betragt 

4885 x 6845 mm.

Die Fundamente (Abb. 1,3,27) 

erhielten dort, wo sie durch keinen 

anderen Baukórper gehindert ins 

Erdreich gesetzt werden konnten —

Siidreihei— 13, Nordreihe I, 3, 6, 11 

bis 13 einen Querschnitt nach 

Abb. 3, die Grundflache nahert sich 

also der Senkrećhten zum Kampfer- 

druck. Der Baugrund konnte auf

der Siidseite nur bis zu 1 bzw. 1,3 kg/cm2, auf der Nordseite da

gegen bis zu 2,8 kg/cm2 beansprucht werden. Die Sohlen dieser 

Fundamente sind deshalb in der Gleisrichtung auf dieser Seite

1,5 bis 2 m, auf jener 2,5 bis 2,8 m  breit. Yon den Fundamenten

KU-JSt

Abb. 26. Yerglasung der 
Giebelschiirzen.



der Nordreihe muBten besonders gestaltet werden 5 und 8, weil 

sic am  Ort der Schachte iiberholter Tunnel zu errichten, und 2,

4 und 10, weil sie auf Iebensnotwendige Tunnel abzustimmen 

waren. Fundament 4 wurde in das Widerlager des Wirtschafts- 

tunnels eingezogen. Die Kampfer bei 2 und 7 werden yon stah- 

lernen Unterziigen getragen, die sich auf einem oben offenen 

Halbrahmen aus Eisenbeton lagern. Dieser umschlieBt die 

Treppen zum Bahnsteig. Die festen Lager der Unterziige sind

87 2
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Siidwand unterhalb der Yerglasung schlieBen. Sodann ist ein 

Teil der stahlernen Zwischenpfosten in ihren Obergurt fest ein- 

gespannt. Die -Móglichkeit geringer Bewegung von Ziegelmauer- 

werk gegen Balken und der Balken gegen die Fundamente ist 

durch eingelegte Pappe gcwahrleistet.

A rt und Umrisse der Binder sowie ihr Absteckplan im 

GrundriB sind vom Verfasser entworfen. Die Werkzeiehnungen, 

auch die des Untersuchungswagens und der fahr- und auszieh-

DElt liAtiIN(iK.NlEUU

1030 HEFT 50.ROLOFF, DIE BAHNSTEIGHALLE IN BEUTHEN O.-S.

Abb. 27. Fundament fiir Binder 10 der Nordseite. Abb. 28. Fertiges Bauwerk von Siidwesten gesehen.

baren Leiter, fertigten unter seiner Oberleitung die Mittel- 

deutschen Stahlwerke in Lauclihammer. Die Gesamtanordnung 

der Abfangevorrichtung fiir Binder 9 und dereń Durchbildung 

im  einzelnen ist yon ihrem Regierungsbaumeister Heyse durch- 

gebildet worden.

Die Hauptbinder, dic Portale und die Abfangvorrichtung 

fiir Binder 9 bestehen aus St 52 (Cu Mn Si), die iibrigen Bau- 

glieder aus St 37 m it 0,2% Cu -Zusatz. Insgesamt wurden —  

ohne Untersuchungswagen, jedoch einschlicBlich seiner Fahr- 

bahntrager, ohne die Sprossen der Verglasung und ohne die Be- 

festigungsbolzen der Sparren —  140 t St 52, 336, 28 t  St 37 und 

8,34 t  St 50 • 8x R , zusammen 484,63 t, ferner 620 kg Messing- 

futter von den Mitteldeutschen Stahlwerken in Riesa geliefert. 

Darin stecken vom Yordach nur 9 t Stahl, und zw-ar St 37. 

Auf 1 m* bedeckte Flachę zwischen nórdlicher und siidlicher 

Kampferflucht entfallen 70 kg Stahl.

Die Mitteldeutschen Stahlwerke fiihrten die Werksbe- 

arbeitung fiir den Teil von Binder 7 bis 13, die Vereinigten Qber- 

schlesischen Hiittenwerke, Abt. Donnersmarckhiitte in  Hinden- 

burg, fiir die andere Halfte aus. Die Aufstellung der Halle erfolgte 

vollstandig durch diese Firma. Der Untersuchungswagen ist von 

den Mitteldeutschen Stahlwerken geliefert und eingebaut 

worden.

Die Halle kostet gebrauchsfertig m it Griindung und Unter

suchungswagen 466 000 RM . Darin sind fiir das Yordach 10 000 

und fiir die Grundung 25 300 RM  enthalten. Somit kostet 1 m 2 

Halle —  das Vordach ausgeschaltet —  82 RM . M it dem Auf- 

stellen der Binder begann man Anfang November 1929. Ende 

Oktober 1930 war dic HaHe in allen Teilen fertig, auch der 

Anstrich beendet. Die Abbildungen 28 u. 29 wollen den Eindruck 

des vollendeten Werkes vermitteln.

in R ichtung der Kampferkraft riickwarts verankert. Das Fun

dament 10 unterfahrt in Gestalt eines Schuhes die 1 m  breite 

Treppe aus dem Gepacktunnel zum Gepacksteig (Abb. 27). 

Da hier am Kampfer 58,5 t bzw. 83,5 t  groBe senkrecht bzw. 

waagerecht wirkende Krafte aufzunehmen sind (Tafel 1), be-

Abb. 29. Fertiges Bauwerk, Innenansiclit.

nótigte der Schuh eine Sohle von 6,4 m  Lange, von 1 m Breite 

ani Absatz und vón 1,59 m  Breite an der Spitze.

In  der F lucht der siidlichen Binderstiele sind in die Funda

mente Balken aus Eisenbeton von 0,3 x 0,68 X 5,33 m  einge- 

lassen, die sich m itten zwischen den Bindern in Falze von 

Zwischenfundamenten legen (Abb. 3, 10). Diese Balken tragen die 

Ziegelsteinmauern, die bis 2 m  iiber SO. hochgefiihrt sind und die
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DIE TRAG FAH IG KEIT V O N  BALK EN  AUS STAHL 

MIT BER U CK SICH TIG U N G  DES PLASTISCH EN  VERFORM UNGSVERMÓGENS.

V o n  P r o f .  D r . te ch n . J o s e f  F r i is c h e ,  P r a g , D e u ts c h e  T e c h n is c h e  H o c h s c h u le .  

(Fortsetzung von Seite 855.)

II. Statisch unbestimmte Tragwerke.

Bei rein elastischen Formanderungen wird dic Berechnung 

der Spannungen bei statisch unbestimmtcn Tragwerken dadurch 

ver\vickelter, daB eine Bestimmung derselben aus Gleichgewichts- 

gleichungen allein nicht mehr móglich ist, daB erst liberzahlige 

Formanderungsbedingungen die Aufgabe eindeutig machen. 

Unter der Voraussetzung kleiner Verformungen ist natiirlich jede 

statisch unbestimmte GróBe der Belastung verhaltnisgleich. 

Beim Hinzutreten von plastischen Formanderungen werden die 

ungiinstigst beanspruchten Stellen immer mehr und mehr biegsam, 

und es wird bej fortgesetzter Steigerung der Belastung schlieBlich 

der Fali eintreten, daB an einer oder auch an mehreren Stellen 

zu gleich das Moment M j den W ert MT erreicht, so daB diese 

Stellen bei weiterer Steigerung der Belastung wie Gelenke wirken. 

Der Grad der statischen Unbestimmtheit wird auf diese Weise 

mehr und mehr vermindert, bis zunachst ein statisch bestimmtes 

und dann nach nochmaligem Auftreten einer Stelle m it M ; =  MT 

ein labiles Tragwerk entsteht, womit nun das Tragvermógen 

erschópft und die Grenzlast erreicht ist.

3. D e r  b e id e rs e its  e in g e s p a n n te  T rager. 

a) B e re c h n u n g  der T ra g fa h ig k e it .

Fiir den Fali des beiderseits eingespannten Tragers, der in 

der Balkenmitte die Last P  tragt, wird die Spannungsaufgabe 

bei der angenomnlenen Symmetrie der Belastung einfach statisch 

unbestimmt. Ais statisch unbestimmte GróBe X  wahlt man 

zweckmaBig das Einspannrrioment. W ill man die Tragfahigkeit 

des eingespannten Balkens berechnen, so ist dies bei elastisch- 

plastisclien Formanderungen ohne Eingehen auf die Formande- 

rungsaufgabe móglich. Das Moment der an einem Querschnitt 

im  Abstande x von der linken Stutze angreifenden auBeren 

Krafte ist

P
M =  • x - X ;

2

es ist belcannt, daB solange der Formanderungsvorgang rein

P  1
elastisch erfolgt, die statisch unbesfimmte GróBe X  =  wird;

P  1 P  1 P  1
da dann auch Mm — -------—  =  ~ -, erkennt man, daB beim

4 8 0

8 Mp
Uberschreiten der Last P F= — -- - FlieBgebiete gleichzeitig an 

den Einspannstellen und in der Tragermitte auftreten miissen.

Erreicht nun X  den Wert MT, der sich bei Annahme eines recht- 

eckigen Querschnittes m it MT =  —  Mr berechnet, sind die tiber-

zahligen Bauglieder an den Einspannstellen fiir eine weitere 

Steigerung der Belastung ausgeschaltet; es wird nun

M„
P I

4
M„;

schlieBlich erreicht auch Mm den W ert M r ; eine weitere steife 

Ecke im Tragwerk wird unwirksam, das Tragwerk wird dam it 
labil. Es ist

PT 1
M , : M,,

und daraus

( 19) P 12 M i" 
i- r -  !

Der Vergleich m it dem gleichartig belasteten einfachen 

Balken lehrt, daB fiir diesen Fali tatsachlich aus der er

rechneten Hóchst- 

spannung in der

selben Weise auf dic 

Traglast geschlossen 

werden kann, wie 

bei einem statisch 

bestimmten Trager; 

der SpannungsmaB- 

stab konnte hier folg- 

lich m it Recht beibe- 

halten werden. E in 

allgemeiner SchluB 

darf aber aus diesem 

Sonderfall nicht ge- 

zogen werden.
Ist der eingespannte Balken m it p [t/m] gleichmaBig be- 

lastet, so ist

Mtt=  x ( l - x ) - X ;

fiir X  Mr wird dam it
2

A bb . 6.

M_ 8
Mk .

Fiir welchen Wert von p dieser Zustand eintritt, ist natiirlich 

ohne Untersuchung der Form des verbogenen Balkens nach (16) 

nicht anzugeben. Bei einer weiteren Steigerung der Belastung 

wird schlieBlich

pl-
— 3 M k =  3 M f 

8 2 2 *

und daraus

(20) pT
24 M k, 

1-

Der Vergleicli der Grenzbelastung pT des einfachen Balkens m it 

der des eingespannten Balkens liefert

12 Mp _ 24 M,, __ 
j2 • ’ -  • •

Der eingespannte Balken ist bei gleicher Belastung folglich doppelt 

so sicher wrie der einfache Balken. Bei der Bemessung auf das
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max M bei der gleichen zulassigen Inanspruchnahme fiir beide 

Tragwcrkc ergibt sich

S M  12 M

S; . l 2 : l2 ;■
I : L 5 >

daraus folgt: Der statisch unbestimmte, eingespannte Balken 

hat bei gleichem azu. eine wesentlich groBere Sicherheit ais der 

statisch bestimmte einfache Balken.

b) B e re c h n u n g  der s ta t is c h  u n b e s t im m te n  GroJ3e aus 

i ib e r z a h ł ig e n  R a n d b e d in g u n g e n  de r F o rm an d e ru n g s-

au fg ab e .

Die Betrachtung der Formanderung des eingespannten 

Balkens m it Hilfe der Gl. (16) und die Berechnung von X  aus 

der iiberzahłigen Raridbedingung liefert eine noch genauere 

Kenntnis des Yorganges. Bei einer Einzellast in  der Feldm itte ist 

der elastisch bleibende Teil des Balkens durch a und b bestimmt, 

die sich aus der Fórderung berechnen lassen, daB fiir a und b

y3" :

7s'

M*

E J
l A  i 2 X

p

V M f m f

+  . * w
1 P E U 3 +

2 X  

M , M,
X +  C5

y 3 =  —
m fs

P2 E  J
3 +

2 X

m T

p  \3 
- —  x j + C 5 x +  Cfi

Zur Berechnung der 6 Integrationskonstanten und der noch un

bekannten GroBe X  stehen 7 Randbedingungen zur Verfugung, 

von denen zur Berechnung von X  nur die folgenden 4 benótigt 

werden

*■ Jr/(o )  =  o; 2. y /(b )  =  y,,'(b);

Ma ■ X  =  +  M ,; M ^ f b - ■X =- ■ m f

3. y2'(a) =  y3'(a ); 

daraus berechnen sich

C = c  = _ . 2 M k2 ] 
1 5 P  E  J [/

2 X  

M F ;

sein muB; daraus folgt

_  2 (X  +  Mg) 2 (X  — M F)

2 M

p ;e
V  L i / , - ? *  I 1 V  X 2
E J  [ |/3 M f J +  P E J  •

Der halbe Balken zerfallt nun in einen elastisch-plastisch ver- 

formten Teil o <  x <  b, der durch ein negatives Moment nach 

oben konvex verbogen wird, einen rein elastisch verformten Teil 

b <  x <  a, der eine Wendetangente enthalt, und ein zweites

elastisch-plastisches Gebiet a <  x <  m it negativer Kriim- 

mung. Es ist nach (16)

M f

E J 2 M ,

m
E J

M P

2 X  j P

m f m f x

Aus y3' j  =  o ergibt sich dam it 

(21 a)

2 M f 2 

P E J '

2 X

M t

P I

2 M„-

2 M /  

P  E  J

2 X  

Mc
o;

daraus folgt endlich, daB auch fiir elastisch-plastische Form- 

anderungen

(21) x = 4 1-,

7i
2 Mył 

P E W

yt
m b

2 X

m f

P 2 E  J

Mc
c i;

| i 3 ”  >IF + ł f F x) + c >x +  c =

d. h. die statisch unbestimmte GroBe bleibt fiir diesen Sonderfal!

P  1
der Last verhaltnisgleich. F iir X ~ — -- = M T, daher

PT =
12 M F 

1

P  x2 X

- - T E T - x + i r x + Q ;

y2 :
__p x

E J
- + C3 x -f- C4

schalten sich die Einspannungen aus, dam it wird

M„
P T 1

M , •M F,

d. h. gleichzeitig m it dem Ausschalten der Einspannungen er

reicht auch das Moment M m den Grenzwert M T, der einge

spannte Balken geht unmittelbar ohne statisch bestimmte 

Zwischenlage in die labile Form iiber. (Forlsetzung folgt.)

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Zur Lage der amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie.
(Nach „Stahl und Eisen" Heft 43/1930.)

Yon der allgemeinen Wirtschaftskrisis, die nicht nur den euro- 
paischen, sondern auch den amerikanischen Kontinent beherrscht, 
ist die amerikanische Eisen- und Stahlindustrie besonders empfindlich 
betroffen worden. Die Erzeugung von Stahlblócken in den Monaten 
Juli bis September ds. Js. entsprach nur ungefahr 56% der Leistungs- 
fahigkeit oder 36,6 Mili. Tonnen jahrlicher Leistung und wies somit 
den gróBten Tiefstand seit 1924 auf. Die Durchschnittspreise fiir 
Fertigerzeugnisse erhoben sich nur wenig uber diejenigen des wirt- 
schaftlichen Tiefstandes von 1921/22. Die Preise fiir Grobbleche, 
Form- und Stabeisen-Pittsburgh waren 24,40 Mark, ftir Feinbleche 
33,60 bis 42,00 Mark niedriger ais zur Zeit ihres hóchsten Standes im

Jahre 1929. Nur Schienen blieben von dem Preissturz verschont und 
hielten sich fest auf 178 Mark pro Tonne ab Werk seit 1922.

Nur einige Zweige des Eisenmarktes, namlich Werke, welche 
Form-, Betoneisen und WeiBbleche sowie Rohrleitungen fur Gas und 
Rohol herstellen, sind noch gut beschaftigt. Doch hat keines die 
Erzeugungsmengen des Yorjahres erreichen konnen.

Die gesamten Bauauftrage im laufenden Jahr bis zum 19. Sep
tember erreichten eine Hohe von 15 Milliarden Mark gegenuber 
18,8 Milliarden Mark im selben Zeitraum des vergangcnen Jahres. 
Wahrend somit der ganze Riickgang sich auf 20% belauft, war der 
Riickgang in den hauptsSchlich Stahl verarbeitenden Zweigen der Bau- 
industrie nicht so betrachtlich. Denn die Erstellung óffentlicher Bauten 
hat gegenilber 1929 erheblich zugenommen, und der Riickgang des 
Wohnungsbaues konnte sich, obwohl er ziffernmaBig den gróBten
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Riickgang (2,93 Milliarden Mark) aufzuweisen hat, nicht so stark 
auswirken, da beim Wohnungsbau die geringsten Stahlmengen benotigt 
werden. Auftrage auf Formeisen sind in den ersten acht Monaten um 
19% gegeniiber dem Vorjahr zuriickgegangen. Auf Betoneisen, ins
besondere fiir den Wegebau, erfolgten reiclilicho Bestellungen.

Die Eisenbahnen vergeben ihre Auftrage regel ma Big in den letzten 
Monaten des Jahres. Diese Bestellungen belaufcn sich haufig auf
i  Mili. Tonnen und daruber in dem Zeitraum von September bis 
Januar. Infolge der vorjahrigen Auftrage war das Geschaft in der 
ersten Jahreshalfte gut. Dieses Jahr sind aber bis jetzt nur wenige 
Bestellungen vorgenommen worden, so daB mit einem weit unter dcm 
Durchschnitt der letzten Jahre liegenden Geschaft gerechnet werden 
muB.

Mehr ais die Halfte aller Fertigerzeugnisse in den Vereinigten 
Staaten werden von der Automobilindustrie, den Eisenbahnen und 
dem Baugewerbe verbraucht. Da es von diesen dem Baugewerbe allein 
leidlich gut geht, so wird eine Belebung des Geschafts erst wieder ein- 
treten, wenn sich jene Industrien wieder erholt haben.

Trotz der unsicheren Aussichten schreiten die verschicdenen 
amerikanischen Gesellschaften zum Bau von neuen Werksanlagen 
und zu Verbesserungen ihrer bestehenden Werke, und bereiten sich 
so auf einen ungewóhnlich gróBen Zukunftsbedarf vor.

Die amerikanische Stahlindustrie, ais Ganzes betrachtet, laBt es an 
einer groBziigigen Werbetatigkeit, welche die Vorteile des Stahlbaues 
und die Yerwendung des Stahls zu allen moglichen Zwecken betonen 
miiBte, offenbar fehlen. Man iiberlaBt es vielmehr den einzelnen stahl- 
verarbeitenden Sondergruppen, die Óffentlichkeit darauf hinzuweisen, 
daB ihre speziellen Fabrikate aus Stahl gemacht werden.

Die Hersteller von rostfreiem Stahl dagegen haben es kaum 
notig, fiir ihre Erzeugnisse noch besonders zu werben. Die offentliche 
Aufmerksamkeit wurde von selbst auf den glanzenden Turm des neuen 
Clirysler-Hochhauses inNewYork, zu weichemKruppscheNirostableche 
verwendet wurden und auf die Tafelungen aus rostfreiem Stahl an der 
Auflenseite des Sjstockigen Empire-State-I-Iauses gelenkt. Zu diesem 
Zwecke sind ungefahr 250 Tonnen hochwertigen Chrom-Nickel- 
Staliles venvendet worden, wovon die eine Halfte von der Allegheny 
Steel Company, die andere von Lizenznehmern des Kruppschen 
Nirosta-Patentes geliefert wurden. Dipl.-Ing. E. R ingw a ld .

Erwiderung
au f die Z usch r ift des H errn D ip l.- Ing . Marcus in 

H e ft 38, 1930.

Der Nachweis der Bruclischubspannung am Kragarmende ist 
nicht erbracht. Schack.

VII. Ferienkurs in Photogrammetrie.
Im  Technisch-Physikalischen Institut der Universitat Jena, 

Helmholtzweg 6, findet vom 16. bis 28. Marz 1931 der V II. Ferien- 
kursus in P ho tog ram m etrie  statt, veranstaltet von Prof. Dr.
O. von Gruber, unter Mitwirkung der Herren: Dr. K. G und lach , 
Dr. W. Merte, Obering. F. P fe iffe r, Dr.-Ing. W. Sander, Dipl.-Ing,
F. Schneider und Dr.-Ing. Tappen.

Die Vortragsthemen gliedern sich in 4 Gruppen, namlich:

I. Grundlagen der Photogrammetrie,

II. Geschichtliche Entwicklung der Photogrammetrie,

I I I .  Terrestrische Photogrammetrie,

IV. Aerophotogrammetrie.

Wahrend des Kurśes finden einfiihrende, praktische Ubungen 
mit Aufnahmegeraten statt.

Anmeldungen zur Tcilnalime werden bis spatestens zum r. Marz
1931 an Herrn A. K ram er, Jena, Schiitzcnstr. 72, erbeten. Die Platz- 
karten fiir die Vortrage werden in der Reihenfolge der definitiven An- 
meldung verteilt. Die Teilnehmerzahl ist beschrankt. Die Gebilhr 
betragt RM 100,— ; fiir Studierende von Hochschulen RM 50,— . 
Einzahlung erbeten auf Postscheckkonto Dr. O. v. G ruber, Stutt
gart 18296.

Kursus iiber Baukontrolle im Beton- und Eisenbetonbau.
Das Laboratorium des Vereins Deutscher Portland-Zement- 

Fabrikanten Berlin-Karlshorst, DonhoffstraBe 38/39, wird in der Zeit 
vom 26. bis 31. Januar 1931 einen zweiten Baukontrollkursus abhalten. 
Taglicli von 9 bis 12 Uhr werden Vortrage iiber Priifung, Beurteilung 
und Abnahme der Baustoffe und iiber Sonderfragen desBautenschutzes 
stattfinden. Praktische Laboratoriumsiibungen und -Demonstrationen 
von 14 bis 17 Uhr taglich werden die Vortrage erganzen.

Anmeldungen bis zum 15. Januar 1931 an das Laboratorium 
erbeten.

Personalnachrichten.
Die Technische Hochschule D a rm s ta d t hat das Vorstands- 

mitglied der Dyckerhoff &Widmann A.-G. inWiesbaden-Biebrich, Herrn 
Dipl.-Ing. Hans K re iBe lm eier, Mitte dieses Jahres zum Doktor- 
Ingenieur eh ren lia lb e r ernannt.

Durch ein Versehen ist diese Mitteilung in unserer Zeitschrift 
seinerzeit nicht erschienen. Indem wir das Versaumnis hiermit 
nachholen, sprechen wir gleichzeitig dem E h rendok to r unsere 
herzlichsten Gliickwiinsche aus.

Die Schriftleitung.

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

Zur Wirtschaftslage. Durch dic N o tvero rdnung  des Reiclis- 
p ras iden ten  vom J .  1 2 .  d. Js. zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen hat die Regierung ein umfangreiches Werk in Angriff ge
nommen, das auf die verschiedensten Seiten des Wirtschaftslebcns 
sich nachhaltig auswirken wird. Fur die B auw ir tscha ft ist vor 
allem von Interesse, daB hierdurch dic vcrschiedenen Gesetzentwiirfe 
iiber die Wohnungswirtschaft in Kraft gesetzt worden sind. Im  wesent- 
lichen ist dies in einer Fassung geschehen, wie man sie bereits auf Grund 
der Verabschiedung der Gesetzesvorlagcn im Reichsrat erwarten 
konnte.

Am meisten interessiert der Teil, welcher von der Senkung 
der Rea lsteuer handelt, denn hierin wird die vielbesprochene Be
stimmung getroffen, daB der W ohnungsbauan te il des Hauszins- 
s teueraufkom m ens um die Halfte zu kurzen ist zugunsten einer 
Senkung der Grundsteuer von 1 0 %  und der Gcwerbesteuer von ao%. 
Wie schon im Reichsrat auf Antrag PreuBens, so ist auch in der Not- 
verordnung die Milderungsklausel hinzugefiigt worden, daB fiir Lander 
mit besonders groBem Wohnungsbedarf der Reichsfinanzminister auf 
Antrag zulassen kann, daB ein geringerer Betrag ais die Halfte, aber 
nicht weniger ais ein Drittel des bisherigen Wohnungsbauanteils an 
der Hauszinssteucr zur Realsteuersenkung verwendet wird. Wenn 
auch noch nicht moglich ist zu sagen, in weichem Umfang dic Lander 
von dieser Ermachtigung Gebrauch machen werden, so wird doch bereits 
damit gerechnet, daB anstatt der urspriinglichen 4 0 0  Mili. wohl min
destens 5 0 0  Mili. RM an Hauszinssteuern dem Wohnungsbau erhalten 
bleiben.

Der eigentliche Abschnitt Wohnungswirtschaft in der Notver- 
ordnung umfaBt vier Kapitel. Das erste betitelt sich: „Fórderung  
und V e rb illig ung  des K le inw ohnungsbaues". Hier wird eine 
Neuregelung der regionalen Verteilung der dem Wohnungsbau ver- 
bleibenden Hauszinssteuermittel vorgenommen, und zwar in dem Sinne, 
daB diese kiinftig von den obersten Landesbehórden zentral erfolgt auf 
Grund eines cinheitlichen Landesplanes lediglich nach MaBgabe des 
órtlichen Bedarfs und unabhangig von den órtlichcn Aufkommen. Auch 
hier sind allerdings Ausnahmen auf Antrag moglich. Ferner wird dem 
Reichsarbeitsminister Ermachtigung erteilt, Grundsatze fiir die Ver-

wendung von offentlichen Mitteln fiir den Wohnungsbau aufzustellen, 
welche die sparsame und zweckmaBige Verwendung dieser Mittel und 
damit zugleicli Neubaumieten sichern sollen, die in ihrer Hohe den Ein- 
kommensverhaltnissen der minderbemittelten Bevolkerung entprechen.

Im zweiten Kapitel des Abschnitts Wohnungswirtschaft der Not- 
verordnung wird die Ermachtigung erteilt, B iirgsch.aften zugun 
sten des K le inw ohnungsbaues zu iibernehinen, wodurch ein 
gewisser Ausgleich fiir die entzogencn Hauszinssteuermittel geschaffen 
werden soli.

Im  Kapitel 3 wird sodann die Gesetzesvorlage iiber die Gemcin- 
n iitz ig k e it von W ohnungsunte rnehm en , die bereits im Reichs- 
wirtschafstrat ausfUhrlich erortert wurde und deren Fassung schon 
verschiedentlich geandert worden ist, in Kraft gesetzt.

Durch das letzte Kapitel, das den Titel „A bbau  und B eend i
gung der W ohnungszw angsw irtscha ft" tragt, werden das Woh- 
nungsmangelgesetz (zwangsweise Zuteilung Wohnungsuchender in 
freiwerdende Wohnungen) zum 1. April 1934 unc* das Reichsmieten- 
gesetz (gesetzliche Fcstsetzung der Mietshohe) sowie das Mieterschutz- 
gesetz (Einschrankung der Kiindigungsfreiheit) zum 1. April 1936 
auBer Kraft gesetzt.

Baumaschinenkartei. Die Reichsforschungsgesellschaft fiir Wirt
schaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen E. V. beabsichtigt, im 
Einvernelimen mit dem Lehrstuhl fiir Jlaschinenwesen beim Baubetrieb 
der Technischen Hochschule zu Berlin zur Verwendung im praktischen 
Baubetriebe eine Kartei samtlicher Baumaschinen und Baumaschinen- 
liefcranten herauszugeben.

Der erste die B aum asch inen  behandelnde Teil der Kartei 
soli eine allgemeine Maschinenliste aller auf dem Markt befindlichen 
Baumaschinen mit ErUłuterungen der Eigenart jeder Maschinengruppe 
unter Beigabe von Zeichnungen und Bildem enthalten.

In dem zweiten Teil, der L ie fe ran te nka rte i, werden die 
Hersteller aller Baumaschinen mit genauer Angabe der Anschriften 
einschliefllich der Zweigniederlassungen sowie das Herstellungspro- 
gramm der Baumaschinen bei den einzelnen Firmen wiedergegeben.



8 7 6 WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
DEIl BAU1NGENIK0R

1930 llEFT 50.

Folgende Antrage zur Baustofftarifierung liegen der Standigen 
Tarifkommission vor:

1. Die T arifs te llen  fur E rde (Kies, Sand, Grand), Sch lackcn 
und Steine) Steingrus, Steinsplitt, Steinschlag, Steinschotter) sollen 
durch einen Vermerk erweitert werden, nach welchem diese Baustoffe 
nach Klasse F auch tarifiert werden dilrfen, wenn sie m it Asphalt 
und/oder Teer iiberzogen sind und dereń Gesamtgehalt in der iiber- 
zogenen Masse 12 v. H. des Gewichts nicht ubersteigt.

M it dem Antrag soli der Allgemeine Giitertarif in Ubereinstim- 
mung m it den entsprechenden Vorschriften des Ausnahmętarifs 5 ge- 
bracht werden, \vogegen Bedenken kaum bestehen diirften.

2. In  die Tarifstelle ,,B e tonzusch lags to ffe“ der Klasse F soli 
,,Eisen- und Stahlmasse gekórnt oder gepulvert zur Herstellung von 
Beton" eingereiht werden. Dieses Gut dient ais Hartematerial zur 
Herstellung widerstandsfahiger BetonfuBbdden. Die Masse wird yon 
den Firmen Schenker & Co. in Magdeburg, Deutsche Diamantstalil
G. m. b. H. in Jagstfeld, Liinenerhtitte in Lunen, und Fritz Ebener in 
Essen hergestellt.

Lockerung der Zwangswirtschaft fiir Werkwohnungen. Der Wirt- 
schaftsverband Mitteldeutschlands E. V. hat bei der Reichsregierung 
beantragt, daB fiir Werkwohnungen, die nach dem 1. Januar 1931 
geraumt werden, die Bestimmungen des Wohnungsmangelgesetzes und 
des Mieterschutzgeśetzes keine Anwendung mehr finden sollen. Damit 
wiirde eine a llm & hliche Uberleitung der Werkwohnungen in die freie 
Wirtschaft erreicht werden. Die Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung 
fiir die Werkwohnungen sei notwendig, weil diese Wohnungen zum 
Nach teil der Arbeitgeber und ArbeitnehmTer des Werks in zunehmendem 
Umfange von Betriebsfremden bewohnt werden.

Etatskiirzungen. Der Reichshaushaltsplan 1931, der bekanntlich 
eine Kiirzung der Ausgaben gegenuber dem letzten Etat um insgesamt 
1,14 Milliarden vorsieht, wurde vom Reichsrat yerabschiedet. Den 
Ausfuhrungen des Berichterstatters, Ministerialdirektor Dr. B recht, 
entnehmen wir, dafi dic Kanalbauten in diesem Jahr mit 65,9 Millionen 
und der Bau von Kleinbahnen (Osthilfe) m it 10,0 Mili. erscheinen. 
Bei Wasserbauten sind Abstriche von 6,7 Mili. gegenuber dcm Yorjahr 
vorgenommen worden. Ftir den Mittellandkanal sind wieder 18,5 Mili., 
fiir das Staubecken Ottmachau (Oder) 15,1 Mili. angesetzt. Die Kanal- 
frage werde durch das vorbereitete K ana lgese tz in Verbindung mit 
lańgfristigen K ana lan fę ih en  hoffentlich bald ein anderes Gesicht 
erhalten und den schnelleren Fortgang der Arbeiten mit seinem groBen 
Bedarf an Arbeitskraften ermOglichen.

Im  PreuB ischen I la u s h a lts p la n  fiir  1931 sind Einnahmen 
und Ausgaben je 3S4 Millionen geringer ais im Vorjahr. Bei den Sach- 
ausgaben wurde der Betrag fiir Bauten, Meliorationen, Łandgewinnungs- 
arbeiten usw. von 52,2 auf 36,1 Mili. herabgesetzt. Neubauten sind 
nur in dem Rahmen des bereits bestehenden Bauprogramms zugelassen. 
Die Bauraten begonnener Bauten sowie die sonstigen Baukosten- 
anschlage sind um 10% gekiirzt. Obwohl betont wird, daB die preu
Bischen Realsteuern, vor allem die Hauszinssteuer, in ihrem Ertragnis, 
standig zuriickgehen, soli jedoch die Hauszinssteuer schon fiir 1931 in 
PreuBen um 3% -gesenkt werden mit Riicksicht auf die Erhohung der 
Verzinsung der Aufwertungshypotheken. Damit wiirde die Kiirzung 
des Wolinungsbauanteils um die Halfte sich noch starker auswirken.

Die Priifung von Preisbindungsfragen in der Eisenwirtschaft durch 
den Reichswirtschaftsrat ist abgeschlossen. In  dem erstatteten Gut
achten wird festgestellt, daB die gegenwartigen hohen Eisenpreise des 
Inlandes gegenuber denen des Weltmarktes fiir die deutsche Wirtschaft 
untragbar seien. Es wird eine starkę Senkung der deutschen Eisen- 
inlandspreise ftir notwendig gehalten, auf die von seiten der Reichs-, 
regierung durch Verhandlungen hingewirkt werden mtisse.

Eine ErmaBigung der Eisen- und Kohlenpreise werde weiterhin 
die notwendige Senkung der deutschen Fracliten ermoglichen. Die 
Preissenkung musse sich auch auf die Effektivpreise einschlieBlich der 
Auf- und Dimensionsiiberpreise erstrecken. Ihre restlo.se Auswirkung 
bis zum Yerbraucher sei zu sichern.

An einer ftir Mitte Dezember bcvorstehendcn ErmaBigung der 
Eisenpreise um etwa 10— 15 RM. pro Tonne ist kaum noch zu zweifeln. 
Die Lieferanten scheinen schon jetzt bereit, bei gróBeren Abschliissen 
zu verliandeln, daB nicht die jetzigen, sondern die bei Abnahme des 
Materials giiltigcn Verbandspreise zu berechnen sind.

Verwendung von Pionier-Zement bei Reichsbahnbauten. Die
Hauptyerwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hat in ihrem 
amtlichen Nachrichtenblatt ,,Die Reichsbahn'" Nr. 46/1930 einen ErlaB 
vom 5. November 1930 (82 Stimz) bekanntgegeben, wonach ktinftig 
„auch verbilligter Normenzement, also auch Pionier-Zement, zu Eisen
betonbauten und auBergewBhnlich hoch beanspruchten Teilen von 
Betonbauten verwendet werden d a r f . Sind die Festigkeiten verbilligter 
Zemente zwar normengemaB, aber doch sehr niedrig, so soli gepriift 
werden, ob die Verbilligung des Zements nicht durch notwendige 
fettere Mischungen wieder aufgehoben wird.

Rechtsprechung.
Haben die Parteien in dem Schiedsabkommen das Schiedsgericht 

nicht zur freien Rechtsfindung oder zu ausschlieBlicher Anwendung 
des deutschen Rechts ermachtigt, so hat das Schiedsgericht. das nach 
dem Gesetz bestehende Recht anzuwenden, und zwar grundsatzlich 
auch das geltende internationale Privatrecht. Das Gesetz des Ortes 
des Schiedsgerichts ist nicht ohne weiteres anwendbar. (Urteil des 
Reichsgerichts, V II. Civilsenat, vom 19. November 1929 —  V II 3S/29.)

Dic Speditionsfirma I.. hatte im Auftrage des R. wahrend einer 
Reihe von Jahren Waren, die mit Nachnahmen belastet waren, gegen 
Zahlung der Nachnahmebetrage an die Empfanger auszuhandigen 
und diese Nachnahmebetrage nach Abzug einer Provision an R. abzu- 
fiihren. Die Firma L. bevorschuBte vielfach die Nachnahmen und hat, 
unter Anrcchnung der eingegangenen Nachnahmebetrage, noch keine 
volle Abdeckung erfahren. Dic Nachnahmesendungen waren fiir ver- 
schiedenc Lander bestimmt, es wurden deshalb ftir die verschiedenen 
Valuten Sonderkonten gefiihrt. Die Parteien kamen iiberein, daB der 
Streit iiber die Hohe des von R. an die Firma L. gescliuldeten Betrages 
durch ein kaufmannisches Schiedsgericht entscliieden werden sollte. 
Dieses Schiedsgericht verurteilte R., an die Firma L. M 15 183,19 
nebst Zinsen zu zahlen. Die Firma L. hat den Schiedsspruch voll- 
strecken lassen. R. hat nun gegen die Firma L. auf Feststellung geklagt, 
daB der Schiedsspruch nichtig sei, und die Firma L. ihn nicht hatte 
yollstrecken diirfen. Nach Behauptung des R. hat die Firma L. den 
Schiedsspruch arglistig erschlichen und dem Schiedsgericht verschwie- 
gen, daB sie einen groBen Teil der Nachnahmebetrage nicht in Polen- 
mark, sondern in besserer Valuta gezahlt bekommen hat, trotzdem R. 
nur Polenmark gutgebracht hat. Ware dem Schiedsgericht dies be
kannt gewesen, so ware es nicht zu einer Verurteilung gelangt. Die 
Firma I-. macht geltend, daB es den R. nichts'angeht, wenn sie durch 
Umtausch oder Verrechnung andere Valuten hereinbekommen hat, 
da sie dcm R. nur Polenmark scliuldete und fiir diese auch im Falle 
eines hoheren Kurses hatte einstehen mussen.

Das Reichsgericht hat die Klage des R. abgewiesen. Fiir die Frage, 
wie das Schiedsgericht entscliieden liatte, wenn ihm dic Konvertierung 
der Polenmark in bessere Valuten bekannt gewesen ware, ist óster- 
reichisches Recht maBgebend, da die Anspriiche des R. gegen die 
Firma L, in Osterreich zu erfiillen waren. Aus dem Schiedsabkommen 
ergibt sich nicht, daB die Entscheidung des Schiedsgerichts nach 
deutschem Recht und unter Berucksichtigung kaufmannischer Ver- 
kehrsauffassungcn und der Gruhdsatze von Treu und Glauben oder 
gar in freicr Rechtsfindung hat erfolgen sollen. Auch der Umstand, 
daB die Schiedsrichter alle Deutsche waren und das Schiedsgericht in 
Berlin zusammentreten sollte, rcchtfcrtigt nicht die Anwendbarkeit 
des deutschen Rechts.

Die Parteien waren sich einig daruber, daB ohne besonderen 
Auftrag die Polenmark nicht fiir Rechnung der Firma L. lconvertiert 
werden durfte. Daher fielen etwaige ohne Anweisung erfolgte Kon- 
vertierungcn aus dem Rahmen des Auftragsverhaitnisscs lieraus und 
gingen lediglich zu Lasten der Firma L. Hatte diese anstatt Polenmark 
andere Valuten hereinbekommen, so hatte sie trotzdem dem R. nur 
Polenmark gutzubringen. Die Hereinholung der fremden Valuten 
beriihrt das Rechtsverhaltnis zwischen der Firma L. und dem R. gar 
nicht. Diese Rechtsansiclit entspricht dem § 1009 des maBgebenden 
osterreichischen allgemeinen biirgcrlichen Gesetzbuclis. Die tatsachliche 
Konvertierung war daher fiir die Entscheidung des Schiedsgerichts 
ohne Bedeutung; von einem arglistigen Erschleichen des Schieds
spruchs kann keine Rede sein.

Auflassungsvollmachten sind nur dann stempelfrei, wenn sie 
zugleich mit dem gesamten der Auflassung zugrunde liegenden Rechts
geschaft in der notariellen oder behordlichen Urkunde beurkundet sind. 
Die gleichzeitige Beurkundung des Verkaufsangebots geniigt nicht. 
(Urteil" des Reichsgerichts, V II. Civilsenat, vom 24. Januar 1930 — 
V II 306/29.)

N. lieB am 18. Oktober 1927 das Angebot eines Grundstiickkaufs 
notariell beurkunden und erteilte zugleich Auflassungsvollmaclit an 
einen Dritten. Nach zwei Wochen nahni I.. ais Verkaufer das Angebot 
des K. notariell an und bestatigte die von diesem gegebeno Auflassungs- 
vollmacht. Das Angebot vom iS. Oktober 1927 wurde m it dem Ver- 
tragstcmpel von M 3 versteuert. Das Finanzamt erklarte jedoch einen 
Vollmachtstempel von M 9 geschuldet. K. muBte M 6 nachzahlen, 
die er mit der gegenwartigei} Klage unter Beru fung auf die in Absatz 7 b 
der Tarifstelle 19 des PreuBischen Stempelsteuergesetzes vom 27. Ok
tober 1924 enthaltcnen Befreiungsvorschrift zurilckverlangt.

Das Reichsgericht hat die Klage des K. abgewiesen. In  Ab
satz 7 b der Tarifstelle 19 ist bestimmt: Befreit sind: Auflassungsvoll- 
machten, wenn das der Einigung zugrunde liegende Rechtsgeschaft 
von einem Notar oder einer Behorde beurkundet und dic Vollmaclit 
in der Urkunde erteilt ist. Nach den SchluBworten dieser Vorschrift 
ist vorausgesetzt, daB eine einheitliche Urkunde, namlich die Ver- 
tragsurkunde, hier die von beiden Teilen erklarte Kaufvereinbarung, 
vorliegt. Dies trifft aber im vorliegenden Fali nicht zu. Denn dic Kauf- 
vereinbarung, das der Einigung zugrunde liegende Rechtsgeschaft, 
war im maBgebenden Zeitpunkt, im Augenblick der Erteilung der 
Auflassungsvollmacht, noch nicht beurkundet, sondern nur das An- 
gebot zum AbschluB des Kaufgeschafts. Die spatere Annahme dieses 
Angebots ist unbeachtlich.
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Die Verspatung einer Schadensanzeige an die Versicherungs- 
gesellschaft kann nicht durch organisatorische Anderungen in dem 
Betrieb des versicherten Unternehmens entschuldigt werden. (Urteil 
des Reichsgerichts, V II. Civilsenat, vom i i . Marz 1930 —  V II 369/29.)

Der Versicherungsnehmer muB, sobald er Kenntnis von 
<lem Eintritt des Versicherungsfalls erlangt hat, dem Versicherer 
unyerziiglich Anzeige erstatten (§ 33 Reichsges. tiber den Versiclie- 
rungsvertrag.) Der Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalls wird 
geniigt, wenn bei der Feuerversicherung die Anzeige binnen zwei 
Tagen nach Eintritt des Versicherungslails, bei der Haftpflichtyer- 
sicherung innerhalb einer Woche, seitdem der Dritte seine Anspriiche 
gegenuber dem Versiclierungsnehmer geltend gemacht hat, erfolgt. 
Durch die Absendung der Anzeige wird die Frist gewahrt. Auf eine 
Vereinbarung, durch welche die Dauer oder die Berechnung der Frist 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers, anders bestimmt ist, kann 
sich der Versicherer nicht berufen. (§§ 92; 153 Reichsges. tiber den 
Versicherungsvertrag.)

Ist die Anzeige nicht unyerziiglich oder innerhalb der genannten 
Fristen erstattet, so ist der Anspruch auf die Versicherungssumme ver- 
loren. ,,Unyerziiglich" bedeutet „ohne schuldhaftes Zógern". (§ 121 
B.G.B.) Der Versicherungsnehmer kann daher dem Verlust seiner 
Rechte mit dem Nachweis begegenen, daB die Anzeige ohne sein Ver- 
sclutlden unterblieben oder yerspiitet ist. Jedoch ist es keine geniigende 
Entlastung, daB durch organisatorische Anderungen im Betriebe des 
Versicherungsnehmers dio Pramienquittung yerlegt wurde, und infolge- 
dessen der betreffende Beamte von der Versicherung nichts gewuBt hat.

Das durch das Schiedsgericht anzuwendende Recht kann in ge- 
wissem Umfang im Schiedsvertrag geregelt werden. (Urteil des Reichs- 
gerichts, V II. Ziyilsenat, vom 19. Noyember 1929 —  V II 38/29.)

Die Vereinbarung, daB die Entscheidung einer Rechtsstreitigkeit 
durch einen oder mehrere Schiedsrichter erfolgen solle, hat insoweit 
rechtliche Wirkung, ais die Parteien berechtigt sind, iiber den Gegen- 
stand des Streits einen Vergleich zu schlieBen. (§ 1025 ZPO.) Der 
Gegenstand des Streits muB ein solcher sein, daB die Parteien dariiber 
durch Vergleich zu disponieren befugt sind. Es muB sich also in der 
Hauptsache um yermógensrechtliche Streitigkeiten handeln.

Die Schiedsrichter sind in Beziehung auf das Verfahren wie auf 
die Entscheidung grundsatzlich weder an die Normen des materietlen 
Rechts noch an die Vorschriften des ProzeBrechts gebunden. Sie 
konnen tiber die Antrage der Parteien hinaus nach Billigkeit iind freier 
Uberzeugung entscheiden und —  vorbehaltlich gewisser zwingender 
Grundsatze —- das Verfahren nach ihrem Ermessen regeln.

Die Parteien kónnen jedoch im Wege der Vereinbarung den 
Schiedsrichtern bindende Vorschriften iiber das anzuwendende ma- 
terielle Recht und iiber das Verfahren geben. Sie kónnen die Schieds
richter von der Anwendung des nach Gesetz in Betracht kommenden 
materiellen Rechts in gewissem Umfange entbinden. Dabei kann mehr 
oder minder auch der freien Rechtsfindung unter besonderer Beriick- 
sichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Verkehr Raum 
gelassen sein. Aber dies muB aus dem Schiedsyertrage bestimmt lier- 
vorgehen. Die bloBe Heryorhebung, daB das Schiedsgericht ein kauf- 
mannisches sein soli, besagt fiir das anzuwendende Recht nichts.

Zur Behandlung von Brandentschadigungen bei der Einkommen- 
steueryeranlagung. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 2. April 1930 —
VI a  5 1 4 /3°-)

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs 
muBte der buchfiihrende Gcwerbetreibende die yereinnahmte Feuer- 
yersichcrungssumme insoweit yersteuern, ais diese den buchmaBigen, 
meist erheblich abgeschriebenen Wert des abgebrannten Gebaudes 
uberstieg.

In  dem Urteil vom 2. April 1930 hat der Reichsfinanzhof einen 
fiir den Steuerpflichtigen giinstigeren Standpunkt eingenommen. 
Er gelit davon aus, dafi bei einem Brandfall durch den Anspruch auf 
Brandentschaćligung eine Realisierung der in den abgebrannten Gegen- 
stilnden (insbesondere des Anlagekapitals) steckenden stillen Reseryen 
grundsatzlich nicht eintritt, soweit fiir diese Ersatz bcschafft wird. 
Vielmehr sind die stillen Reseryen in Hóhe des Betrages, aus dem sich 
infolge der Brandentschadigung rein buclimaBig ein Gewinn ergeben 
wurde — also in Hóhe des Unterschiedes zwischen Bucliwert und ge- 
meinem Wert der abgebrannten Gegenstande — , auf die Ersatzgegen- 
stande in der Weise zu iibertragen, daB diese nur mit ihrem Anschaf- 
fungs- oder Herstellungspreis abziiglich der ubertragbaren stillen Re
seryen aktiyiort werden. Ist am Ende des den Brandfall enthaltenen 
Steuerabschnitts noch kein Ersatz beschafft, so ist ein entsprechender 
Passiyposten einzusetzen. Fiir den Regelfall kann also der Steuer
pflichtige den Buchgewinn abschreiben, es entsteht keine Einkommen- 
steuerpflicht,

Die Versagung der Genehmigung zum Abbruch eines Gebaudes 
ist keine Enteignung und begrundet keinen Ersatzanspruch gegen die 
Gemeindebehórde. (Urteil des Reichsgerichts, I I I .  Ciyilsenat, vom 
7. Februar 1930 — I I I  181/29.)

Die Stadtgemeinde D. yerweigerte dem M. die yon diesem 
erbetene Erlaubnis zum Abbruch eines Hauses und wandte sich zu
gleich an das Mietseinigungsamt, welches den Abbruchantrag yorlaufig 
ablehnte und der Stadtgemeinde D. aufgab, dafur zu sorgen, daB dąs

Haus wieder in einen bewolmbaren Zustand yersetzt werde. M. be- 
hauptet, daB die Stadtgemeinde D. der ihr durch den BeschluB des 
Mieteinigungsamtes auferlegten und im iibrigen auch yertraglich tiber- 
nommenen Verpfliclitung zur Instandsetzung des Hauses nicht nach- 
gekommen sei, und hat die Stadtgemeinde D. wegen Versagung der 
Abbruclierlaubnis aus dem Gesichtspunkt der Enteignung gemaB 
Art. 153 Reichsverf. und wegen schuldhafter Pflichtverletzung ihrer 
Beamten gemaB Art. 131 Reichsverf. in erster Linie auf Raumung und 
Instandsetzung des Hauses, auBerdem auf Entschadigung im Klage- 
wege in Anspruch genommen.

Das Reichsgericht hat in Ubereinstimmung mit den Vorinstanzen 
die Klage des M. abgewiesen. Eine Verpflichtung der Stadtgemeinde
D. zur Instandsetzung des Hauses konne weder auf Vertrag noch auf 
den BeschluB des Mieteinigungsamts liergeleitet werden. Die Ver- 
weigerung der Abbrucherlaubnis ist keine Enteignung im Sinne von 
Art. 153 Reiclisverf., da nicht ein Eingriff der Verwaltungsbehórden 
zugunsten Dritter yorliegt, sondern ein allgemeines reichsgesetzliches 
Abbruchverbot durch § 2 des Wohnungsmangelgesetzes besteht, von 
dem die Gcmeinde in einzelnen gceigneten Fallen freistellen kann. Die 
Ablehnung des Abbruchantrages des M. enthielt also nur die Weigerung 
der Behórde, eine Ausnahme von der gesetzlichen Regel zu gestatten, 
schuf aber fiir ihn keine neue, ihm nicht schon durch das Gesetz auf- 
erlegte Eigentumsbeschrankung. Sie ste’lt also auch keine Enteignung 
dar. War die Gemeinde nach pflichtgemaBem Ermessen mit Riick- 
siclit auf Sie herrschende Wohnungsnot der Ansicht, das Haus des M. 
miisse trotz seiner Mangel entsprechend der Vorsclirift in § 2 Wohnungs- 
mangelgesetz erhalten bleiben, so kann der Gemeindebehórde nicht 
der Vorwurf einer Amtspfliclitverletzung gemacht werden.

Der Schiedsrichter, welcher die Unwirksamkeit des Schieds- 
spruchs yerschuldet, haftet der unterlegenen Partei auf Schadens
ersatz. Andere Pflichtversaumnisse begriinden keinen Schadensersatz- 
anspruch. (Urteil des Obersten Gerichtshofs Wien vom 17. Oktober 
1928 — 3 Ob 573.)

In dem zwischen R. und M. stattgehabten Schiedsstreit war der 
Schiedsspruch zuungunsten von M. ergangen. Mit der Behauptung, 
das Verfahren sei mangelhaft, der Schiedsspruch materiell unriclitig 
gewesen, und zwar infolge Fahrlassigkeit des Schiedsrichters, hat M. 
durch Klage den Schiedsrichter auf Schadensersatz in Anspruch 
genommen.

Der Oberste Gerichtshof Wien hat in Ubereinstimmung mit den 
Vorinstanzen eine Schadensersatzpflicht des Schiedsrichters yerneitit. 
Vermóge des Schiedsubernahmeycrtrages ist der Schiedsrichter zur 
Fallung eines w irksam en Schiedsspruchs yerpflichtet. Wirkungslos 
ist der Schiedsspruch nur aus den in § 595 der Osterreichischen Civil- 
prozeBordnung erschópfend aufgezahltcn Griinden. Schafft der 
Schiedsrichter yorsatzlich oder fahrlassig eine der Voraussetzungen 
fiir die W'irkungslosigkeit, so ist er der geschadigten Partei ohne 
weiteres schadensersatzpflichtig. Ebenso haftet der Schiedsrichter 
auf Schadensersatz, wenn er dic Spruchfallung entgegen der Vorschrift 
in § 584 der Osterreichischen Civilprozefiordnung schuldliaft verweigert 
oder yerzógert. Im yorliegenden Fali handelt es sich nur um einen 
sachlich unrichtigen Schiedsspruch, dessen schuldhafte Hcrbeifiilirung 
weder unter § 595 noch § 584 Osterr. Ciyilpr.ordn. fallt, es besteht 
daher auch keine Haftung des Schiedsrichters.

Nach deutschcm Recht haftet gemaB der standigen Recht
sprechung des Reichsgerichts der Schiedsrichter, wic ein ordentlicher 
Richter, also nur wenn die Pflichtverletzung mit einer im Wege des 
gerichtlichen Strafyerfahrens zu yerhangenden óffentlichen Strafe 
bedroht ist. (§ 839 B.G.B.)

Grundstiicks-Scheinverkaufe im Steuerrecht. (Urteil des Reichs
finanzhofs yom 21. Januar 1930 —  II. A 665/29.)

Soli festgestellt werden, daB ein Grundstiickskauf ein Scheinge- 
schaft und also gemaB § 117 B.G.B. nichtig ist, so mtisseii, nach der 
oben bezeichneten Entscheidung des Reichsfinanzhofs in einer Grund- 
erwerbsteuersache, beide Teile ihre Wiilenserkiarung zum Schein 
abgegeben haben. Nur auBere Tatsachen konnen den SchluB zulassen, 
daB bei AbschluB des Vertrages der Wille bestand, ein Scheingeschaft 
abzuschlieBen. Es miissen also bestimmte auBere Tatsachen behauptet 
werden, die auf die Scheinnatur des Geschafts schlieBen lassen. Aus 
allgemeinen Umstanden, besonders aus dem Zweck des Geschafts 
und dem Inhalt der Vertrage, kann die Scheinnatur nicht hergeleitet 
werden. Gerade wenn mit einem Geschaft ein bestimmter wirtschaft- 
licher Zweck yerfolgt wird, spricht die Vermutung dafur, daB das 
Geschaft ernst gemeint ist. weil sonst der Zweck in Wirklięhkeit nicht 
erreicht und der Auflenstehende, demgegenuber das Geschaft ais ernst- 
gemeintes eingestellt wird, getauscht werden wurde. Besonders stark 
ist die Vermutung der Ernsthaftigkeit, wenn es sich um GrundstUcks- 
ubertragungen und langfristige Geschafte handelt, da die Beteiligten 
durch ScheinabschluB im Falle des Todes, des Konkurses usw. in 
gróBte Schwierigkeiten geraten kónnen. Wird also behauptet, daB ein 
Grundstuck nur zum Schein iibertragen, daB also die Ubertragung 
nichtig sei, so bedarf es ganz einwandfreien Nachweises, daB beide 
Teile nur Scheinerklarungen abgegeben haben. Von der Scheinilber- 
tragung ist die ernstgewollte Ubertragung zu unterscheiden, bei der 
die Vertragsparteien nur die wirtschaftliche Wirkung eines Schein- 
geschafts im Sinne haben.
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Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 46 vom 13. November 1930.

KI. 5 b, Gr. 41. A 57690. AT  G Allgemeine Transportanlagen- 
Gesellschaft m. b. II., Leipzig W 32, Schonaucr Weg. 
Abraumforderbriicke fiir den Tagebau von Braunkohlen.

. 1. V. 29.
KI. ig a , Gr. 10. M 99079. John Gottlieb Mueller, Dayton, Ohio, 

V. St, A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W  35. Spur- 
halter. 1. IV. 27. V. St. Amerika 14. IV. -26.

KI. 19 a, Gr. 19. M 106021. Oscar Melaun, Lankę, Bez. Potsdam, 
Dorfstr. KeilfuBlasche mit klammerformigen Enden und 
plattenfórmigem vertieften oder unvertieften Mittel teil.
6. V III. 28.

KI. 19 a, Gr. 28. J 35856. Ingersoll-Rand Company, New York;
Yertr.: F. Meffert u. Dr. L. Sell, Pat.-Amvalte, Berlin 
SW 68. Mit Druckluftkolben angetriebene Zange zum Aus- 
ziehen von Nageln, insbes. Schienennageln. 24. X. 28. 
V. St. Amerika 8. VI. 28.

KI, 19 a, Gr. 28. M 102 398. Maschinenfabrik Hasenclever, Akt.- 
Ges., Dusseldorf 59, Witzelstr. 55. Auf Gleisen neben- 
einander fahrende, durch waagerechte Gestange gekuppelte 
Auslegergleisruckmaschine, 3. X I I .  27.

KI. 19 a, Gr, 30. C 43 906, Les Fils d'Albert Collet, Paris. Schwellen- 
stopfmaschine m it auf einem einschienigen Fahrgestell 
beiderseits zur Fahrschiene raumbeweglich angeordneten 
elektromotorischen Stopfgeraten. 26. X. 29.

KI. 19 c, Gr. 11. B 143587. Bayerische Berg-, Hiitten- und Salz- 
werke Akt.-Ges,, Miinchen, Ludwigstr. 16. Vorrichtung 
zum Verteilen des Betons an Betonmaschinen, insbes. fiir 
den StraBenbau. 11. V. 29.

KI. 19 d, Gr. 3. H 120495. Philipp Holzmann Akt.-Ges., Frankfurt
a. M., Taunusantage t. Zwischenstiick aus Beton zur 
Lagerung von Zementplatten, fertigen Eisenbetonbalken
u. dgl. fiir FuBsteige auf Eisentragwerken. 27. II, 29.

KI. 20 i, Gr. 27. V. 25688. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke Akt.- 
Ges., Berlin-Siemensstadt. Signaleinriclitung fiir Ablauf- 
anlagen. 27. V III . 29.

KI. 20 i, Gr. 33. T 37 920. Johannes Tittel, Dresden-N., Mark.- 
grafenstr. 9. Zugbeeinflussungsvorrichtung. 2S. X I. 29.

KI. 20 i, Gr. 42. S 93524. Siemens-Scliuckertwerke Akt.-Ges., 
Berlin-Siemensstadt. Selbsttatige Signaleinriclitung fiir 
eingleisige Strecken elektrischer Bahnen. 22. V III. 29.

KI. 20 k, Gr. 9. B 141 646. Rudolf Bomig, Rotha b. Leipzig. Fahr- 
drahtklemme. 31. I. 29.

KI. 37 e, Gr. S. S 82 153. Eugen Salz, Diisseldorf-Oberkassel, Nibe- 
lungenstr. 3. Gerustspannkette m it Spannhebel. 14. X. 27.

KI. 37 f, Gr, 8. H 119 040. Hermann Honnef, Dinglingen, Baden.
Hallen, insbes. Luftschiffhallen mit Tagesbeleuchtung.
12. X I. 28.

KI. 38 li, Gr. 2. O 17 758. Oberrheinische Dampfsage- und Hobel- 
werke A. G., Offenburg i. B., Blumenstr. 2. Verfahren zum 
Impragnieren von Holz in zwei Stufen und mit verschiedenen 
Fliissigkeiten. 23. X I. 28.

KI, 77 a, Gr. 25. B 140 320. Dr. Wilhelm Benade, Berlin N 4, In- 
validenstr. 44 u. Dipl.-Ing. Helmut von Bezold, Berlin W, 
Tauentzienstr. 12. Decke fiir Tennisplatze o. dgl. 16.
IV. 28.

KI. 80 a, Gr. 7. W  81 850. Henry Ernest Warsop, Nottingham, u.
Frederick William Gough, Grimsby, England; Vertr.: 
Dr. L. Gottscho, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Maschine zum 
Emulgieren oder Mischen von Bitumen und alinliclien 
Stoffen, 18. II. 29. GroBbritannien 18. II. 28.

KI. 80 b, Gr. 25. N 29 953. Naamlooze Vennootschap Mijnbouwen 
Cultuurmaatschappji „Boeton", Amsterdam; Vertr.: Dr.
S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Verfahren zur 
Herstellung yon kaltplastischen bituminosen, nicht emul- 
sionsartigen Massen fiir StraBenbau u. dgl. Zwecke. 15. II.
29. Holland 3. V. 28.

KI. 84 d, Gr. 2. L 73127. Ltibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Ltibeck. Vorrichtung am Zwischenschichtenbagger zum 
Weiterleiten des Baggergutes. 15. X . 28.

KI. 84 d, Gr. 2. St 46002. Stettiner Oderwerke A.-G. fiir Schiff-
und Maschinenbau, Stettin-Grabow, Werftstr. 18/19. 
Eimerketten-Schwimmbagger. 21. VI. 29.

KI. 85 d, Gr. 2. E  33 268. Charles Philip Eisenhauer, Dayton,
Staat Ohio, V. St. A.; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, 
Pat.-Anw., Berlin SW 11, Vorrichtung zum Weichmachen 
von Wasser. 24. X. 25.

KI. 85 b, Gr. 2. O 17 761. Olof Olsson, Malmó, Schweden; Vertr.:
Johannes Rieder, Wuppertal-Elberfeld, Altenmarkt u .  
Funfwegventil fur Filteranlagen. 19. X I. 28.

KI. S5 c, Gr. 2. W  72 746. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf Akt.- 
Ges., Magdeburg. Yerfahren und Vorrichtung zum Reinigen 
von Fabrikations-, Rohr- und Abwassern. 1. VI. 26.

KI. 85 c, Gr. 6. S 89031. Dr. Friedrich Sierp, Essen, Ruhr-Stadt- 
wald, Eichenstr. 70, u. Dr. Karl Imhoff, Essen, Ruhr, Wallot- 
straBe 8. Vorrichtung zur Beseitigung von Schwefelwasser- 
stoff aus Abwasser. 18. X II .  28.

KI, 85 c, Gr. 6. S 92569: Dipl.-Ing, Oskar Spetzler, Essen, Ruhr- 
allee 56, u. Carl Gottlieb, Duisburg, Hansastr. 127. Ol- 
und Fettabsclieider fur Abwasserklaranlagen. 4. V II. 29.

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 47 vom 20. November 1930. 

Iii. 19 a, Gr. 7. F 65 924. Albert Fuchs, Dresden-A. 19, Tszchimmer- 
StraBe 16. Oberbau fiir Eisenbahnen und StraBenbahnen.
26. IV. 28.

KI: 19 a, Gr. 8. S 93 259. Siemens-Bauunion G. m. b. H., Komm,- 
Ges., Berlin-Siemensstadt. Schienenbefestigung auf Holz- 
schwellen mit Unterlegplatte; Zusatz z. Patent 481 067. 
7. V III . 29.

KI. iga . Gr. 17. G 74642. Gesellschaft fur wirtschaftlichen Bahn- 
oberbau in. b. H., Freiburg i. Br., Scheffelstr. 32. Schienen- 
stoBverbindung m it einer einseitig der Schienenenden 
angeordneten iiberhohten elastischen Hitfsschiene; Zus. 
z. Anm. H 108 149. 26. X. 28.

KI. 19 a, Gr. 21. E 37 762. Hermann Ehlgotz, Essen, Olbrichstr. 8.
Bettung fiir StraBenbahnschienen. 31. V II. 28.

KI. 19 a, Gr. 24. V 22 530. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel
dorf. Schraubenlose Schienenbefestigung auf eisemen Quer- 
schwellen, insbes. fiir Klein-, Feld- und Grubenbahnen.
13. V. 27.

KI. 19 a, Gr. 26. B 137455. Walter Brewitt, Berlin-Lichterfelde, 
Margaretenstr. 34. Verfahren zum VerschweiBen der im 
Eisenbahngleis vorhandenen StoBliicken mittels alumino- 
thermischen Zwischengusses. T5. V. 28.

KI. 19 a, Gr. 28. B 147 145. Friedrich Baumgarten, Bad Salzuflen, 
Parkstr. 69. Profilfreier Gleisheber mit Sclinellsenkung. 
25. X I. 29.

KI. 19 a, Gr. 28. E  155.30. Friedrich Eickhoff, Hannover, Konig- 
straBe 50. Schw'ellenheber. 6. VI. 30.

KI. ig a , Gr. 28. K  115 250. Dr.-Ing. Otto ICammcrer, Berlin-Char- 
lottenburg, Lyckallee 12, u. Wilhelm Ulrich Arbenz, Berlin- 
Zehlendorf, Sophie-Charlottenstr. 11. Antrieb der Riick- 
rollen einer aus mehreren Einzelriickmaschinen gebildeten 
Gleisriickmaschiue nach Patent 497 549; Zus. z. Pat. 497 549. 
15. VI. 29.

KI. 20 g, Gr. 3. R  1.30. Rheiner Maschinenfabrik Windhoff Akt.- 
Ges., Rheine i. W. Einrichtung an Scliiebebtihnen zum 
Anzeigen der Entfernung von der Riegelstellung. 18. I I . 30. 

KI. 20 i, Gr. 8. M 112 164. Otto Miillcr, Hagen i. W., Blticherstr. 52.
Federzunge fiir Rillenschienenweichen. 7. X . 29.

KI. 20 i, Gr. 34. V 67.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Wegschalter fiir Zugbeein- 
flussungseinriclitungen; Zus. z. Pat. 511 227. 12, II. 30. 

KI. 20 i, Gr., 35. L  76914. C. Lorenz A.-G., Berlin-Tempelhof, 
Lorenzweg. Elektriśche Zugsicherungseinrichtung. 4. X II . 29. 

KI. 20 i, Gr. 41. L 73057. C. Lorenz A.-G., Berlin-Tempelhof, 
Lorenzweg. Einrichtung an mit Zugbeeinflussungsanlagen 
ausgerusteten Fahrzeugcn. 5. X . 28.

KI. 20 i, Gr. 41. P 59549. Emidio Pacille, Mailand, Italien; Vertr.
Dipl.-Ing. C. Clemente, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Einrich
tung zur wahlweisen, elektrodynamischen Femsteuerung 
von Weichen, Zeigern und ahnlichen Apparaten bei Eisen- 
balinanlagen. 26. I. 29. Italien 27. I. 28 u. 31. I I I .  28. 

KI. 20 i, Gr. 41. V 86.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke
G. m. b. IL , Berlin-Siemensstadt. Achszahleinrichtung. 
25. II . 30.

KI. 37 b, Gr. 4. Sch 87 820. Max Schenker, Heitersheim i. B. Ab- 
standhalter fur die Eiseneinlagen von Eisenbetonbauten. 
34. IX . 28.

KI. 37 e, Gr. 8. M 110807. The Steel Scaffolding Company Limited, 
London; Vertr.: Dr.-Ing. B. Bloch, Pat.-Anw., Berlin N 4. 
U-formige Klammer zum Befestigen von Brettern an Geriist- 
hólzern. 27. V I. 29. England 24. V II. 2S.

KI. 37 f, Gr. 7. M 108 946. Maschinenfabrik EBlingen, EBlingen, 
Wfirtt. Traggerippe, insbes. fiir Stahlhauser. 25. II. 29. 

KI. 38 h, Gr. 2. S 37.30. Sócićtć de Recherches et de Perfectionne- 
ments Industriellos, Puteaux, Frankr.; Vertr.: Dipl.-Ing.
H. Kleinschmidt, Pat.-Anw., Berlin SW 61. V erfahren 

zur Impragnierung von Holz m it Quecksilbersalzlosung. 
28. VI. 30.

KI. So a, Gr. 7. C 5.30. Chain Belt Company, Milwaukee, Wiscońsin,
V. St. A.; Vertr.: Dipl.-Ing. S. Meier, Pat.-Anw., Berlin 
SW  61. Betonmischer. 9. I. 30. V. St. Amerika u .  I. 29- 

KI. 80 a, Gr. 7. P 59257. Karl Pieliler, Leipzig-Gohlis, Dinterstr. 18. 
Betonmischmaschine. 12. X I I .  28.
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KI. 80 a, Gr. 8. 016401. Osterreichische Bamag-Biittner-Wcrke
A.-G., Wien; Vertr.: Oskar Schubert, Berlin NW 21, Alt- 
Moabit 94. Vorrichtung zum Trocknen und Erhitzen von 
Schotter u. dgl. 30. I I I .  27. Ósterreich 1. IV. u. 14. X II .  26.

KI. 80 b, Gr. 1. F 71.30. Christian Fleisch, Saarbrucken 3, Futter- 
straBe 18. Verfahrcn zur Herstellung eines Mórteldichtungs- 
mittels aus Rindertalg und Kalk. 17. II. 30.

KI. 80 b. Gr. i. K 99 466. Charles Ernst Kraus, Babylon, V. St. A.;
Vertr.: R. H. Korn, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Verfahren 
zur Herstellung hydraulisch erhartender Massen. 17.VI. 26.
V. St. Amerika 18. VI. 25.

KI. 84 a, Gr. 6. I I  106 328. Mannesmannrohrenwerke, Dusseldorf.
Muffenverbindung mit Innendichtung fur Rohre zum Aus- 
kleiden von Druckstollen. 17. V II. 25.

KI, S5 c, Gr. 6. G 73 837. Dr. Eugen Geiger, Karlsruhe, Baden, 
Beiertheimer Allee 70. Vorrichtung zur mechanischen Ab- 
wasserreinigung mittels eines endlosen umlaufenden Seil- 
bandes. 13. V II. 28.

KI. 850, Gr. 9. H 118412. Otto Herberger, Munchen, Trappen- 
treustr. 3S. Schwimmerabsperrventii fiir das Ablaufrohr 
eines Leichtfliissigkeitsabscheiders. 28. IX . 28.

BUCHERBESPRECHUNGEN.

M onograph ien  zur heu tigen  B augesta ltung . 1. Reihe Miinchen. 
Band I  „Pas technische Rathaus in Miinchen". Kunst im Druck 
G. m.b. H. Munchen 1930. Preis geh. RM. 3.— , Halbleinen RM. 4.— .

Der I. Band der Reihe Munchen wurde von Oberbaudirektor
F. B ab io , Oberbaurat H. Le itensto rfe r und Baurat Dr. E. K norr 
vom stadtischen Hochbauamt in Munchen herausgegeben.

Von Oberbaudirektor B ab io  stammt das Kapitel iiber die Ent- 
wicklungsgeschichte des technischen Rathauses mit einigen hiibschen 
Abbildungen aus friiherer Zeit.

Die Baugestaltung wird von Oberbaurat Le itens to rfe r be- 
sprochen die unter dem Grundsatz der moglichsten Ausnutzung des 
Grundstiickes und moglichsten allgemeinen Verwendbarkeit der 
Raume bearbeitet wurde.

In  einem groBeren Abschnitt bespriclit Baurat Dr.-Ing. K norr 
das Bausystem, die Organisation der Baustelle, die Entwurfsgrund- 
lagen, die Bauvorbereitungen, die Ausfuhrung und die Baukontrolle. 
In  besonderen Abschnitten sind die sanitaren und Verkehrsanlagen 
behandelt.

Alle drei Abschnitte enthalten schones Bildmaterial und der 
letzto Teil zugleich Konstruktionszeichnungen.

Dic Monographie kann ais Nachschlagewerk der Fachwelt 
empfohlen werden. E. P.

L ehrbuch  fiir Maurer. 1. Teil, Bd. 27, der Sammlung „Fiir Be- 
rufsschule und Praxis." Bearbeitet von Gewerbeoberlehrer A. 
W agner, W. Niemeyer, Hannover und B. G roBm ann, Wiirz- 
burg. Verlag Gebruder janicke. Preis RM 2.80.

Das Biichlein ist ais Unterstufe (1. Teil) zweier noch heraus- 
zugebender Bandę gedacht. Der sehr reichhaltige Stoff ist gegliedert 
in die drei Kapitel: Fachkunde, Fachrechnen und Fachzeichnen.

Die Fachkunde holt weit aus, behandelt aber die fur den Maurer 
wichtigsten und unentbehrlichsten Dinge bei aller Knappheit recht 
erschopfend. Erfreulicli ist das Bildermaterial, anregend die. beige- 
gebenen Versuche.

Im  Kapitel Fachrechnen wird in zahlreichen Beispielen das in 
der Volksschule Gelehrte in fast zu ausgiebiger Weise wiederholt und 
auf das spatere Kostenberechnen vorbereitet.

Das Fachzeichnen fiihrt in die Projektionslelire und in das mafl- 
stablichc Zeichnen ein und bringt dann in iiber 20 nach DIN-normierten 
Blatt-Zeichnungen alles Notige iiber Mauer- insbesondere Ziegelver- 
bande.

EinAnhang iiber dieVermeidung von Ungliicksfallen und die erste 
Hilfe bei solchen ist zum SchluB noch beigegeben.

Das Lehrbuch bringt in seinen 164 Seiten eine Fiille gut gebote- 
nen und gegliederten Stoffes. Dipl.-Ing. J. K ratz .

Berechnung sta tisch  unbestim m te r Systeme. Von Professor 
Ing. J. Rieger. II. Teil: Melirstielige Rahmen (Stockwerkrahmen 
und Vierendeeltrager). Leipzig und Wien 1930. Verlag von Franz 
Deuticke. Preis RM 40,— .

Der Verfasser gibt in diesem Buche die Berechnung ein-, zwei- 
und dreifeldriger Rahmen, des Stockwerkrahmens mit zwei Geschossen 
und des Vierendeeltragers. Hicran schlieBen sich Untersuchungen iiber 
den EinfluB veranderlicher Tragheitsmomente und der Langenande- 
rung der Stabe aus den Langskraften auf die statisch unbestimmten 
GroBen und damit auf den Spannungszustand der Rahmen. Er be- 
zeichnet den Rechnungsgang, welcher „Methode der statischen Mo
mente der Momentenflachen beziiglich bestimmter Achsen" genannt 
wird, ais neu. In Wirklichkeit handelt es sich um die Aufstellung der 
bekannten Bedingungen fiir die Formanderung statisch unbestimmter 
Systeme, in denen die Vorzahlen infolge der Auswahl der iiberzahligen 
GroBen ais Momente einer Momentenflache gedeutet werden. Die 
Bedingungsgleichungen werden mit dem Prinzip iiber die kleinste 
Formanderungsarbeit von Castigliano abgeleitet. So bedeutungsvoll 
diese Erkenntnis liir dic Untersuchung von Problemen der Elastizitats- 
theorie ist, so kann in den vorliegenden einfachen Fallen darauf ver- 
zichtet und der Ansatz unmittelbar in integrierter Form angeschrieben 
werden. Der Verfasser untersucht zahlreiche Tragwerke mit symme- 
trischem Aufbau. In diesen Fallen ist stets von vornherein die Ein- 
fiihrung von Gruppen symmetrisch liegender iiberzahliger Schnitt- 
krafte in Verbindung mit der Umordnung der Belastung niitzlich.

Die Aufgaben lassen sich dann wesentlich einfacher losen. Ich kann 
daher dem Verfasser keineswcgs beipflichten, wenn er in dem Vorwort 
zu dem Buche seine Losung der durchgehenden Rahmentragwerke 
„ais die vollkommenste und praktischste Losung'1 ansieht.

K. Beyer.

Exzen trisch  beanspruchte  Sau len , Versuche m it  IIolz- 
saulen-, Querschnittsbem essung. Von A. Ostenfeld . Mit- 
teilung aus dem I.aboratorium fiir Baustatik der Technischen Hoch
schule Kopenhagen. Kommissionsverlag G. E. C. Gad, Kopen- 
hagen 1929. Preis 3 dan. Kr.

Der bekannte Verfasser .behandelt in dieser Arbeit die Bean- 
spruchung von Saulen bei exzentrischer Belastung und endlichen 
Formanderungen. Er begriindet die Untersuchung mit der ungeniigen- 
den Sicherheit der Bauteile, dereń Querschnitte nach den in der Praxis 
eingefiihrten Regeln bemessen worden sind. Die Randspannung a ist 
in diesem Falle nicht mehr die bekannte lineare Funktion der Langs- 
kraft, die Sicherheit des Stabes also nicht mehr in der bekannten 
einfachen Weise bestimmt. Die Frage ist vom Verfasser bereits 
in einer fruheren Arbeit und auch durch L. v. Tetm ayer in seinem 
bekannten Werke behandelt worden. Die vorliegende Veroffentlichung 
faBt alle theoretischen Untersuchungen und Versuche iiber diesen 
Gegenstand in kritischer Beurteilung zusammen und erganzt diese 
durch eine neue Reclienvorschrift, dereń Brauchbarkeit mit einer 
groBeren Anzahl von Versuchen festgestellt wird. Ais Materiał ist 
zunachst astfreies Holz verwendet worden. Die Arbeit besitzt also 
nicht nur in theoretischer, sondern auch in versuchstechnischer Be
ziehung Interesse. Sie ist in ihrer zusammenfassenden Darstellung ais 
Untersuchung einer wichtigen Frage der Baumechanik vorbildlich. 
Sie will jedoch nicht allein der Fórderung nach wissenschaftlicher Er
kenntnis, sondern vor allem der kritischen Beurteilung der Sicherheit 
des Ingenieurbauwerkes dienen und verdient ais solche die aufmerk- 
same Beachtung aller der Fachgenossen, welche durch Neigung oder 
pfliclitmaBige Mitarbeit an dieser Frage Interesse nehmen.

Ii. Beyer.

D ie B iegungsm om ente in fo lge  der Verkehrsbelastung . 
Von Dr.-Ing. Karl K au fm ann . Hamburg 1928. Vcrlag von Boysen 
und Maasch. Preis RM 3,50.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, fiir die nach zwei 
Seiten unbegrenzten Lastenzuge ein analytisches Verfahren zur Er
mittlung der Momente zu entwickeln, welches die Benutzung der fiir 
Einzelfalle berechneten Tabellen ersetzt. Hierbei wird nachgewiesen, 
daB die Tafeln 4 und 5 der BE 1925 Fehler bis zu 2 und bis zu 10% 
enthalten. Die Werte der BE sind um diese Betrage zu groB, so daB 
die Sicherheit bei ihrer Benutzung nicht unterschatzt wird. Der Yer
fasser versucht eine allgemeine und strenge Losung der Aufgabe zu 
geben, Dies gelingt, obwohl das Verstandnis der Abhandlung leider 
durch eine groBe Zahl von Druckfchlern und Unstimmigkeiten in den 
Bezeichnungen erschwert wird.

Die Arbeit yerdient ais kritische Betrachtung iiber die Tafeln 
der BE die Aufmerksamkeit der Fachgenossen. Sie hat ais allgemeine 
theoretische Untersuchung einer wichtigen statischen Problem- 
stellung auch Interesse fOr weitere an der Entwicklung der Baustatik 
beteiligte Kreise. Ii. Beyer.

Uber das e lastische V erha lten  von Beton in fo lge  von 
Biegungs- und D ruckbeanspruchungen . Von Dipl.-Ing. 
Otto Dreves. Dissertation T. H. Braunschweig. Braunschweig 
1929.

Der Yerfasser stellt sich die Aufgabe, die elastischen Eigen
schaften des Betons, insbesondere die Beziehung zwischen Spannung 
und Dehnung festzustellen. Er beobachtet die elastischen Form
anderungen im Bereich des Querschnittes m it Hilfe einer optischen 
Methode, bei der die Bewegungen unmittelbar durch Mikroskope 
gemessen werden. Behandelt werden Biegeversuche und Druckversuche. 
Jeder Abschnitt enthalt Angaben iiber die Versuchseinrichtungen, die 
Yersuche selbst, ihre Ergebnisse und dereń Auswertung. Ais wichtigste 
Erkenntnis wird festgestellt, daB bei dem verwendeten Materiał und 
den abgeschlossenen Versuchen des Verfassers der Querschnitt nach 
der Biegung eben bleibt und der Spannungsnullpunkt mit der Schwer- 
achse des Balkens zusammenfallt. Hierbei zeigen sich bei Biegung
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und Druck die gleichen elastischen Eigenschaften. Bei gleichen Zu- 
schlagstoffen ergibt die Mischung i : 4 den groBten Elastizitatsmodul.

Die Arbeit ist ais Beitrag zur Kenntnis der Eigenschaften des 
Betons sowohl in der Anordnung der Versuche, ais auch hinsichtlich 
ihrer Auswertung gut durchdacht und interessant. K. Beyer.

Deutscher H otet-F iihrer 1930. Verlag der „Deutschen Hotel- 
. Nachrichten. Heinr. Eisler, Hamburg 3.

Der Fiihrer enthalt samtliche dem Reichsverbande der Deutschen 
Hotels, Restaurants und verwandter Betriebe E. V. angeschlossenen

Hotels, die durch ihre Zugehórigkeit zu den Landesverbanden des 
Reichsverbandes Gewahr fiir reelle Geschaftsfuhrung bieten. Auf- 
gefiihrt sind die Hotels nach Stadten unter jeweiliger Angabe der 
Entfernung vom Bahnhof. des Besitzers oder Leiters, der Zimmer-, 
Pensions- und Friilistucksprcise.

Der „Deutsche Hotel-Fiihrer 1930“ ist ein aufschluBreicher Rat- 
geber fiir das reisende Publikum. Die handliche Form wird ihn wie 
in don vergangenen Jahren zu einem guten Reisebegleiter machen. 
Der Fiihrer ist gegen Erstattung der Yersandkosten von 50 Pfg. von 
obigem Yerlag zu beziehen.
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Besichtigung der Baustelle des Verwaltungsgebaudes der 
Rhenania-Ossag, Mineralolwerke Akt.-Ges.

Beobachtet man unvoreingenommen den Streit uber den Vorzug 
der Eisenbeton- oder der Stahl bauweise im Hochbau, so laBt sich eine 
scharfe eindeutige Abgrenzung der einen oder anderen Bauweise auf 
ganz bestimmte Abwendungsgebiete noch nicht klar erkennen. Die 
Wahl der Bauweise wird vielmehr nach sachlichen, unter Umstanden 
vielleicht sogar nach geschmacklichen Gesichtspunkten fiir jeden ein
zelnen Fali den vorliegenden Verlialtnissen entsprechend neu ent- 
schieden. Stelite z. B. die am 12. Juni 1930 in der Kantstraflc in Berlin 
besichtigte GroBgarage einen reinen Eisenbetonbau dar, so zeigt das 
neue Verwaltungsgebaude der Rhenania-Ossag, Mineralolwerke Aktien
gesellschaft, Berlin, Konigin-Augusta-StraBe im sogenannten „alten 
Westen", dessen Baustelle die Ortsgruppe Brandenburg der Deutschen 
Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen am 16. Oktober 1930 besichtigte, 
einen typischen Stahlskelett bau.

Den zalilreich Erschienenen gab zunachst der órtliche Bauleiter, 
Herr Dipl.-Ing. H. Diirr, einen Uberblick iiber die Gcsamtgestaltung 
des Hauses. Dieses bedeckt eine Flachę von 2830 m5, die teils auf der 
durch Stadtgesetz festgelegten Bauzono V (Geschaftshauser), teils 
auf der den Wohnhilusern vorbehaltenen Bauzone I I I  liegt. Die in 
beiden Zonen zugelassenen Bauhóhen sind vcrschieden, so daB der 
Architekt, Herr Professor E. Fahrenkamp, Berlin-Diisseldorf, die ein
zelnen Blocke den Bauzonen gemaB abstufen muBte. Ist auch diese 
Einschrankung hinsichtlich der Raumausnutzung ungiinstig, so bietet 
andererseits die treppenfórmige Raumgestaltung einen besonderen 
Reiz der durch den sageartigen GrundriB der Front an der Konigin- 
Augusta-StraBe noch verstarkt wird. Unter der ganzen bebauten Flachę 
erstrecken sich zwei Keller, Der untere enthalt samtliche Anlagen 
fiir Heizung, Liiftung und Beleuchtung. Ferner befindet sich hier 
die Zentrale fiir die Sprinkleranlage der Garagen. Das obere Keller- 
geschoB ist ais Garage ausgebaut, wahrend das dariiberliegendo Unter- 
geschofi Parkraume aufnehmen soli. Die Ycrbindung zu dem Garagen- 
keller erfolgt durch 2 Rampen, zum UntergeschoB durch neben don 
Rampen liegende Einfahrten. Die aufgehenden'.Bauteile sclilieBen 
ringsum den iiberdachten Hof ein. AuBer dem Unter- und Erdge
schoB sind 4,5 bzw. 9 Obergeschosse vorhanden, dereń Stockwerks- 
hohe durchschnittlich 3,3 m betragt. Von den 20 000 m2 Dccken- 
flachen dienen ca. 10 000 m* ais Biiroraume, der umbaute Raum bc- 
lauft sich auf 88 000 m3.

Die Konstruktionen des groBen Tragwcrkes erlauterte darauf 
Herr Beratender Ingenieur Mensch, Berlin, dem die gesamte statische 
und konstruktiye Bearbeitung des Baues oblag.

Da die Sohle der Grundung etwa 4 m tief unter dem vom Wasser
spiegel des Landwehrkanals unabhangigcn Grundwasserspiegel liegt, 
konnten die Saulen hier nicht auf Einzelfundamenten gegriindet 
werden, sondern cs wurde eine durchgehende Grundungsplatte von
1 bis 1,3 m Dicke hergestellt.

Die Bewehrung dieser Platte ist entsprechend stark und schwankt 
zwischen 70 und 130 kg/m3. Der seitliche AbschluB der Kellerraume 
erfolgt durch Eiscnbetonwande, die mit der Grundungsplatte steif 
verbunden sind. Die Isolierung von Sohle und Wanden gegen das 
Grundwasser geschah mittels Papplagen und Schutzanstrichen in der 
iiblichen und in Berlin besonders vom Bau der Untergrundbahn be
kannten Weise. Bemerkenswert ist die Konstruktion, durch die das 
ganze Gebaude von den Erschutterungen des in den anliegcnden 
StraBen gerade sehr starken Verkehrs geschiitzt werden soli. Die 
Eisenbetonkellerwande liegen nicht in der Ebene der Umfassungs- 
mauern des iiber Gelande liegenden Gebaudeteiles, sondern sind etwa
0,80 nach auBen geriickt. Der dadurch entstehende Schacht dient zur 
Beleuchtung und Beliiftung der Keller und ist durch Luxfer-Prismen 
abgedeckt. Diese Glasdecke ruht ganz auf der Eisenbetonwand. Durch 
entsprechende Anordnung von Zwischendecken und zungenartigen

Zwischenwanden sind die beiden Keller vóllig getrennt, so daB aus- 
brechendes Feuer nie von einem in den anderen Keller gelangen kann. 
Zwischen der Eisenbetonwand, die dem F>ddruck und somit den 
Vcrkehrserschiitterungen ausgesetzt ist, und der ersten Saulenreihe 
besteht keinerlei Zusammenhang, so daB eine Ubertragung der 
Erschutterungen auf Saulen und Decken nicht zu befiirchten ist.

Der Winddruck auf das hohe Gebaude wird von den Stock- 
werkrahmen aufgenommen, die, von der StraBe aus gerechnet, in jeder 
Richtung dio zweite Saulenreihe bildet.

Die Betondruckschicht jeder Hohlsteindecke ist durch besondere 
Eiseneinlagen so bewehrt, daB die Decke zur Ubertragung des Wind- 
druckes auf das Stahlskelett lierangezogen werden kann, Sie wirkt 
dann ais waagerecli ter Balken auf zweiStiitzen und iibcrtragt den Wind
druck des Stockwerkstreifens einer ganzen Front auf die beiden in Frage 
kommenden Stockwerkrahmen senkrecht zu dieser Front. Alle Saulen- 
fiiBe im Keller sind gelenkig gelagert. Wie aus dem Gesagten bereits 
ersichtlich, sind alle Decken Hohlsteindeclcen bis auf die des Hofes 
und des Garagenkellers, die wegen der groBeren Lasten aus Eisen- 
beton hergestellt werden muBten. Die AuBenwandc werden mit Gas- 
beton ausgefacht, der eine gute Isolierfahigkeit besitzt. Mit dem 
gleichen Baustoff erfolgt auch die feuerfeste Ummantelung der AuBen- 
stiitzen. Die GebaudeauBenseiten erhalten Travertinverblendung, die 
Hofseiten Keramikverblendung.

Der Bau wird schliisselfertig etwa 4,5 Millionen RM kosten oder
51 RM fiir den Kubikmeter umbauten Raum.

Dringende Beitragsmahnung!
Wie aus unseren Berichten iiber die Ordentliche Mitglieder- 

versammlung 1930 hervorging, ist die glatte Abwicklung aller Geschafte 
der Deutschen Gesellschaft fur Bauingenieurwesen nur móglich, wenn 
die leider noch vielfach ausstehenden Beitrage fur das Jahr 1930 voll- 
zalilig eingehen. Die Beitrage sind seit Anfang 1930 fallig, sodaB es 
selbst in der jetzigen schwierigen Wirtschaftslage jedem Mitglied 
móglich gewesen sein sollte, seiner Beitragspflicht im Laufe fast eines 
J ahres zu genftgen. Wenn diej enigen Mitglieder, die bisher ihren Beitrag 
nicht gezahlt haben, sich ihrer Beitragspflicht entzielicn, so entsteht 
die Gefahr, daB die Mitglieder, die ihren Beitrag rechtzeitig gezahlt 
haben, Schaden leiden, weil das Jahrbuch 1930 im Laufe des nachsten 
Yierteljahres nicht versandt werden kann und weil u. U. die Herren 
des Liąuidationsausschusses fiir die Riickstande der Gesellschaft 
persónlich haftbar gemacht werden. Allein dieser Hinweis sollte 
geniigen, um die noch immer siiumigen Herren zu veranlassen, in ihrer 
Zahlung nicht gegen die piinktlichen Zahler zuriickzustehen. Der Bei
trag fiir 1930 betragt RM ro,— . Fiir Mitglieder, die gleichzeitig dem 
Verein deutscher Ingenieure angehóren, betragt der Beitrag RM 7,5° 
und fiir Junioren RM 4,— . Diejenigen Mitglieder, welchen das Jahrbuch 
1930 durch Einschreibesendung zugehen soli, wollen 40 Pf. mehr ein- 
senden. Das Postscheck-Konto der Deutschen Gesellschaft fiir Bau
ingenieurwesen ist: Berlin NW7, Konto-Nr. 100329.

Jahrbiicher
der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen.

Der Anfang 1930 erschienene 5. Band des Jahrbuches der 
Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen ist noch in einer Reihe 
von Stiicken verkauflich. Die Mitglieder unserer Gesellschaft, dic aus 
irgend einem Grunde diese Biicher nachbeziehen wollen, kónnen sie 
zum Vorzugspreisc von 7,50 RM je Stiick durch uns erhalten. Wir ver- 
weisen insbesondere darauf, daB diese Jahrbiicher einen dauernden  

Wert haben und kcineswegs mit Ablauf des Jahres, in dem sie er- 

scheinen, yerąlten.

FUr die Schriftleitung verantwortl!ch: Prof. Dr.-Ing, F.. Probst# Karlsruhe i. I!.: Tur „Die Baunormung1': Regierungsbaiimeister a. 11. K. Sander. Berlin. 
Yerlag von Julius Springer in Berlin W .— Druck von H. S. Hermann G. rn. b. H., Berlin SW 19, lleuthsirafle 8.


