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H E R M A N N  Z I M M E R M A N N  

ZUM FONFUNDACHTZIGSTEN GEBURTSTAG.

Am 17. Dezember vollendet der W irki. Geheime Oberbaurat 

Dr.-Ing. Dr. Hermann Z im m e rm a n n  sein 85. Lebensjahr, 

Nur wenige Sterbliche haben das Gliick, ihren 85. Geburtstag 

in kórperlicher Frische 7.11 begehen, ganz wenige aber in voller 

Frische ihres Geistes mitten in 

bejruflicher Arbeit.

W em eS vergonnt war, 

diesen seltenen Mann in den 

letzten Jahren zu sehen, mit 

ihm zu sprechen und noch 

mehr, m it ihm  arbeiten zu 

diirfen, dem wird es eine t)ber- 

raschung gewesen sein, daB er 

es m it einem mehr ais Achtzig- 

jahrigen zu tun hatte. Zimmer- 

mann hat den Beweis dafiir er- 

bracht, daB ein Leben voll Ar

beit, Entbehrungen, Strapazen 

jeder A rt und hóehster geistiger 

Tatigkeit dazu angetan ist,

Korper und Geist zu stahlen 

und sie jugendlich zu erhalten.

Von dem Berufe eines See- 

mannes sich ablcehrend, betrieb 

Zimmermann mathematische Na- 

turwissenschaften und wandte 

sich spater, ais es sonst zu sein 

pflegt, den technischen Wissen- 

schaften zu. Neben einer aus- 

gedehnten praktischen Tatigkeit 

ais Beamter an erster verant- 

wortlicher Stelle, hat Zimmer

mann stets diejenigen wissen

schaftlichen Probleme gesucht. 

die zu der Zeit, wo er sie loste 

und klarte, zu den schwierigsten 

gehorten. Seine auf der ganzen 

W eit bekannten Arbeiten miissen 

nicht besonders zitiert werden. Sic sind Genieingut aller Bau- 

ingenieure geworden. W ie ware die Entw icklung der Iheorie des 

eisernen Oberbaues zu trennen von den grundlegenden For- 

schungen Zimmermanns. Seine Arbeiten iiber die Knicksicherheit 

in allen ihren verwickelten Formen bilden heute ein Riistzeug

des modernen Briickenbauers. Durch seine Versuche, die er im 

Auftrage des Deutschen Stahlbau-Verbandes im letzten Jahr- 

zehnt gemacht hat, hat er seine Theorien auch durch feinste 

Yersuchstatigkeit erhartet. Seine groBen Erfahrungen hat er

erst in letzter Zeit in seinem 

Buche „Lehre vom Knicken auf 

neuer Grundlage" niedergelegt, 

das wieder die groBe Scharfe 

seines Geistes zeigt. Es ist er- 

staunlich, daB er ais fastFiinfund- 

achtziger gerade dieses schwie

rige Problem behandelt hat.

Zimmermann n im m t heute 

wie ein Jugendlicher regen An

teil an allem Geschehen in der 

Technik. DerUnterzeichnete bat 

ofter Gelegenheit, m it ihm  in 

wissenschaftlichen Ausschiissen 

zu arbeiten und dabei seine 

auBerordentliche Spannkraft zu 

bewtindern, m it der er samt- 

liche Vortrage verfolgt und sich 

an den Diskussionen lebhaft 

beteiligt.

Nur wer Zimmermanns 

groB.e Liebe zur Natur kennt, 

die ihn stets hinaus ins Freie 

treibt, wird es verstehen, daB 

er seine korperliche und geistige 

Frische erhalten konnte. Bei 

Kongressen in Gegenden, die 

durch ihre Naturschonheiten be

kannt sind, pflegt Zimmermann 

am Ende der beruflichen Tatig

keit x\bschied von seinen Be- 

rufskollegen zu nehmen, um 

m it Rncksack und Bergschuhen 

die Gegend zu durchwandern. 

Auf jeden, der m it Zimmermann in Beriihrung kommt, wird 

diese markante, anspruchslose und teilnahmsvolle Personlichkeit 

einen tiefen Eindruck ausiiben, und alle Fachkollegen werden 

dem bedeutenden Gelehrten und Menschen noch recht vielc frohe 

Jahre wunschen. Prof. Dr.-Ing. IC u lk a , Hannover.
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O bers ich t: Die bautechnischen Lehren aus dem Unfall
werden auf dem Wege kritischer Beobachtungen aus dem Gerichts- 
saale entwickelt.

Ani 19. September 1926 stiirzte ein Pfeiler der Oderbriicke 

bei Gartz (vgl. Bauing. 1927, S. 109) ein und riB dic beiden auf- 

lagemden Eisenbetontragwerke m it in die Tiefe. Dic Brucke war 

im  Auftrage der Stadt Gartz an der Oder neu erbaut worden 

und sollte eine Woche spater feierlich dem Verkehr iibergeben 

werden. Bet dem Einsturz verloren drei Arbeiter ihr Łeben, 

zwei wurden schwer verletzt.

Dieser Unfall erregte natiirlich erhebliches Aufsehen. Da 

es jedoch sehr scliwierig war, die Ursachen zu ergrunden, so 

beschrankte sich die ernsthafte Fachpresse damals auf kurze 

Mitteilungen.

Die gerichtliche Untersuchung fiihrte schlieBlich zur Anklage 

gegen den Direktor, einen Oberingenieur und zwei Beton- 

meister der Erbauerin, der Allgemeinen Bau Aktien-Gesellschaft 

(Aba) Berlin. Der ProzeB wurde in Stettin beim Landgericht 

gefiihrt. Verhandelt wurde in erster Instanz vorm Schóffen- 

gericht vom 26. n .  bis 21. 12. 1929, und in zweiter Instanz vor 

der Strafkamnier voni 22. 9. bis 1. 11. 1930.

Das Urteil vom r. 11. 30 lautet:

Die Berufung der Staatsanwaltschaft (gegen den Frei- 

spruch der angeklagten Betonmeister) wird auf Kosten der 

Staalskasse rerworfen. Das Urteil gegen die Angeklagten 

Direktor . . . .  und Dipl.-Ing. . . . wird aufgehoben, und beide 

werden freigesprochen.

Bisher liegen nur in der Tagespresse Mitteilungen aus 

der Urteilsbegriindung vor. Hiernach hat das Gericht aus' 

den Verhandlungen kein eindeutiges B ild von den Ursachen 

des Einsturzes gewinnen konnen. Vor allem konnte nicht 

m it Sicherheit festgestellt werden, daB die erwiesenen Fahr- 

lassigkeiten bei der Bauausfiihrung fiir den Unfall entsclieidend 

waren. Das Gericht ist zu der Oberzeugung gekommen, daB 

die Angeklagten m it der W ahl des Bauverfahrens gegen die 

allgemein anerkannten Regeln der Baukunst verstoBen haben. 

Das Gericht muBte den Angeklagten jedoch die Annahme 

zubilligen, daB ihnen dieses Bauverfahren ausdriicklich 

behordlich genehmigt war. Unter diesen Umstiinden war 

nach dem Strafrecht eine Yerurteilung der Angeklagien 

n icht moglich.

M it dem Urteil vom 1. ,xi. 1930 hat das gerichtliche Yer- 

fahren ein Ende gefunden. Drei Jahre nach dcm Einsturz, 

ais das Ereignis selbst auBerhalb des engeren Bezirks schon fast 

vergessen war, hat die erste Gerichtsverhandlung, in den Be- 

richten des Tagespresse vielfach entstellt, emeut die Fach weit 

in starko Erregung versetzt. (Zeitschr. des Osterr. Ing.- u. 

Arch.-Vereins 1930, S. 147, 214, 217; Zement 1930, S. 494). 

Inzwischen ist das vierte Jahr vergangen, und das Gericht 

hat zum zweiten Małe sein Urteil gefallt. Eine weitere 

K larung der Angelegenheit ist nicht mehr zu erwarten. So 

ist es an der Zeit, der Fach weit in  der Form einer zusammen- 

fassenden Betrachtung der letzten Gerichtsverhandlung die 

Lehren bekanntzugebeti, die wohl alle Beteiligten aus dem 
Unfall gezogen haben.

Der lange Zeitraum zwischen dem Einsturz und dem Beginn 

der gerichtlichen Verhandlung laBt schon darauf schlieBen, 

daB ein umfangTeiches Gebiet verschiedenartigster Fragen z u 
klaren war.

Bedenkt man, daB die klare Erkenntnis der wesentlichen 

Voraussetzungen ftir die zutreffende Beurteilung der Unfall- 

ursachen erst im  Yerlaufe der gerichtlichen Verhandlungen ge- 

wonnen werden konnte, so ist es nicht verwunderlich, daB das.

was unm ittelbar nach dem Unfall auf Veraniassung des Unter- 

suchungsrichters und seiner technischen Berater ais Tatsache 

festgestellt und untersucht worden ist, sich spater oft ais un- 

vollkommen oder unerheblich erwies, wahrend andere Verhalt- 

nisse, deren Feststellung inzwischen nicht mehr moglich ist, 

urspriitiglich nebcnsaclilich erschienen. Durch diese ungeniigende 

Tatsachensicherung war die vollkommene Aufklarung des Falles 

sehr erschwert. Es bedurfte deshalb umfangreicher gerichtlicher 

Erórterungen, um aus Zeugenaussagen und Sachverstandigen- 

gutachten ein ausreichendes B ild der tatsachlichen Verhaltnisse 

zu gewinnen,

In  beiden Instanzen ist wochenlang vor Gericht ver- 

liandelt worden. Eine Schar von Zeugen und eine un- 

gewohnlich groBe Anzahl von Saclwerstandigen —  in  der 

zweiten Instanz waren es 18 —  muBte vor Gericht gehort 

werden. Den Richtern und Schóffen blieb dann die schwere 

Aufgabe, alle diese Aussagen und Gutachten fiir die Urteils- 

findung zu bewerten.

Es ist menschlich, wenn die Zeugenaussagen sich im  Verlaufe 

so langer Zeit wandelten. Zur technischen Bewertung ihrer 

Aussagen und der festgestellten Tatsachen waren die Gutachter 

beru fen. 18 Mafiner, Cliemiker und Ingenieure verschiedenster 

Fachrichtungen, vom Laboratorium und Lehrstuhl und aus der 

Bauverwaltung herbeigerufen, jeder nur fiir einen Teil der 

Streitfragen zustandig.

Die Gutachter werden von den einzelnen am  ProzeB be

teiligten Gruppen, dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und den 

Angeklagten berufen. Diese Tatsache gibt dem einzelnen Gut- 

achter auch im  Rahmen der fachmannischen Uberzeugung 

eine gewisse Richtung, die umsomehr hervortreten muB, je 

weniger die Tatsachen geklart: sind.

So bringt das ProzeBverfahren einen Gegensatz in dic 

Gruppe der Gutachter, einen Gegensatz, der gewiB frucht- 

bringend fiir alle Beteiligten, sein kann, der aber auch —  

das braucht nicht verschwiegen zu werden —  je nach 

dem Temperament der Gutachter zu sachlich nicht mehr 

vertretbaren Ubertreibungen des Begriffs „moglich", zur 

offensichtlichen Unterbewertung bestimmter Tatsachen und 

weiterhin meist zu unliebsamen und das Ansehen des 

Standes schadigenden Auseinandersetzungen zwischen den 

Gutaclitern fuhren kann.

Es bedarf wohl keiner besonderen Erdrterung, daB unter 

diesen Umstanden Berichte aus dem Gerichtssaal und besonders 

solche der n icht sachverstandigen Tagespresse' nur m it gróBter 

Vorsicht zu bewerten sind.

W ie bekannt, leitete der Zusammenbruch eines Pfeilers 

den Einsturz ein. Die Eisenbetoniiberbauten waren lediglich 

das Opfer dieses Pfeilerunfalls. D am it war von vornherein 

klargcstellt, daB d u rc h  den  U n fa l l  d ie  E is e n b e to n -  

v e rb u n d b a u w e is e  n ic h t  b e r t ih r t  w u rde . Bereits bei 

den , ersten Nachforschungen wurden von verscliiedenen 

Seiten Bedenken wegen des bei beiden Pfeilern ange- 

wendeten Bauverfahrens erhoben. D am it war aber auch 

schon vorgezeichnet, worauf sich die gerichtliche Aus- 

einandersetzung erstrecken muBte. Drei Punkte traten in den 

Yordergrund:

1. war zu untersuchen, ob das angewandte Bauverfahren 

grundsatzlich und seine Durchfiihrung am  Bau im  besonderen 

ais Ursache des Einsturzes angesehen werden muB.

2. war zu erortern, wer im  Falle einer Bejahung der Frage 1 

die Verant\vortung fiir die Anwendung oder ungenugende Durch- 

fiihrung des Bauverfahrens tragt.
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3. war zu untersuchen, ob andere Ursaclien allein oder in 

Verbindung m it dem fraglichen Bauverfahren den Einsturz 

herbeigefiihrt haben.

Der eingestiirzte wiesenseitige Pfeiler ist unterhalb der 

FluBsohle zwischen den die Baugrube umschlieBenden Spund

wanden, oberhalb der FluBsohle bis zum Oderwasserspiegel

zwischen I-Iolzschalung m it GuBbeton u n te r  W asse r ge- 

s c l iu t te t  worden; dariiber wurde im Trockenen betoniert.

Es soli hier zunachst kurz die Frage der Yerantwortung

Abb. 2. Die Briicke fast vollendet.

fiir die Anwendung dieses Bauverfahrens erórtert werden. 

Samtliche Entwurfe zu dem Bauwerk vom ersten Vorentwurf 

an sind von der spiiteren Erbauerin, der „A ba" angefertigt

Abb. 3.’ Wiesenpfeiler. 
GrundriC beim Einsturz und Bruchbild. I!-------- II

worden. Die leitenden Herren der Unternehmung glaubten 

auf Grund eigener praktischer Erfahrung und sorgfaltigen 

Literaturstudiums zur einwandfreien Ausfiihrung von Unter- 

wasserschiittbeton fahig zu sein und sahen in diesem Bau- 

verfahren allgemein und auch in seiner Anwendung auf auf- 

gehende Bauteiie durchaus nichts Besonderes. Sie haben in

Nach Dr. Haegermann, Zement 1930, S. 495.

allen Entwiirfen die Einzelheiten der Pfeilerbauausfiihrung nur 

sehr unvollkommen erlautert und die Absicht, aufgehende 

Pfeilerteile unter Wasser zu schiitten, nur in einem der ersten 

Entwurfe ziemlich nebenher erwahnt. Der Stadt Gartz ais 

Bauherrin war ais „Sachberater" ein Herr von der Regierung 

zugewiesen. Dieser unterzeichnete die Entwurfe, die von der

Stadt zur Genehmigung an 

die Behórden eingereicht wur

den, ais „Bauleiter". Die be- 

hórdliche Priifung erstreckte 

sich zunachst lediglich auf 

wasser bau liche und wasser- 

polizeiliche Anforderungen. 

H ierm it war die preuBische 

Wasserbauverwaltung und das 

Reichsverkehrsministerium 
befaCt. Zum SchluB wurde 

ein Entwurf, in  dem alle 

fruheren Auflagen beriick- 
\\ ieseDnseitc sichtigt waren, landespoli-

zeilich genehmigt. Infolge 

einer Reihe von MiBverstandnissen ist seitens der Behórden 

eine eigentliche bautechnische Priifung unterblieben. Die

Unternehmung konnte glauben, da von keiner Seite Ein-

wande erhoben worden waren, 

ihr Vorschlag, auch aufgehende 

Pfeilerteile unter Wasser zu 

schiitten, sei genehmigt. E ine 

ahnliche Auffassung muB der 

Sachberater der Stadt geh abt 

haben; denn er beanstandete 

es nicht, daB im  Vertrags-

entwurf m it der S tadt Gartz 

ais obere Grenze des Unter-

wasserschiittbetons eine Ordi- 

nate im  aufgehenden Pfeiler- 

tei! festgesetzt wurde, und ais 

die Unternehmung spater den 

Wunsch auBerte, die urspriing- 

licli vorgeschlagene obere Grenze 

der Unterwasserschuttung noch 

weiter zu erhóhen, erblickte 

er darin nur eine unwesent- 

liche, keinesfalls behórdlicher Genehmigung bediirfende Ande

rung. Durch diese Zustinunung muBte die Unternehmung

in ihrer Auffassung bestarlct werden.

Bei Gartz steht. in ziemlich groBer Tiefe 

unter der Odersohle Geschiebemergel an, der von 

einer am Wiesenpfeiler etwa 3 m  machtigen 

Kiesschicht iiberlagert ist. Auf diesem Kies 

wurde der eingestiirzte Pfeiler errichtet, wahrend 

der Stadtpfeiler bis zum Mergel herabgefiihrt 

wurde. tiber dem Kies liegt eine wasserundurch- 

lassige Schlammschicht und dariiber das ziem

lich feinkórnige Geschiebe der Oder. Die Bau- 

gruben waren durch eiserne Spundwande ein- 

gefaBt, die bis in den Geschiebemergel einge- 

trieben waren. Sie wurden gerammt, nachdem 

die tlberlagerung der Griindungsschicht unter 

Wasser ausgebaggert worden war. Vor Beginn 

der Betonierung wurde in die Baugrube der 

Schalungsmantel fiir die aufgehenden Pfeilerteile 

eingehangt. Sein unteres Ende lag etwa in Hóhe 

der FluBsohle. Zwischen den Bohlen des Schalungsmantels 

waren 0,5 cm breite Fugen freigelassen, um  das Quellen des 

Holzes ohne Verziehen des Schalungsmantels zu ermóglichen 
(vgl. Zement 1930, S. 496).

Zuerst wurde der stadtseitige Pfeiler plangemaB im  Unter- 

wasserschiittverfahren betoniert. Ais man bereits ein Stiick 

im  aufgehenden Pfeilerteil war, bemerkte man, daB die Beton- 

oberflache nicht in dem MaBe anstieg, das der Menge des eiti-

Lcrrss&wam/
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gebrachten Betons entsprochen hatte. Man stellte deshalb dic 

Arbeit ein und pumpte die Baugrube leer. Dabei beobachtete 

man, daB Beton in anscheinend erhebliclier Menge durch ein 

Loch in der Schalung ausgeflossen war. Man beschloB darauf, 

an diesem Pfeiler das Unterwasserschiittverfahren einzustellen, 

raumte die gesamte Betonicr- und Schiitteinrichtung nach dem 

wiesenseitigen Pfeiler und lieB in der stadtseitigen Baugrube 

das Wasser wieder ansteigen. Man betonierte dann den wiesen- 

seitigen Pfeiler plangemaB bis zu Ende, ohne daB dabei besondere 

Zwischenfalle vorgekommen waren.

Die wichtigste Grundlage zur Erorterung der Unfallursachen 

bildet nun der nachtragliche Befund der beiden Pfeiler. Dabei 

war es besonders der nicht zusammengebrochene Stadtpfeiler, 

der wertvolle Aufschlusse lieferte. Ais man diesen Pfeiler nach 

dem Unfall untersuchte, konnte man in dem unter Wasser 

geschiitteten Teil an vielen Stellen eine sehr geringe W ider

standsfahigkeit gegen mechanische Angriffe feststellen. Dieser 

Mangel nahm  von oben nach unten z u ; er war vielfach un- 

bestritten auf Entm ischung zuruckzufuhren. Daneben fand 

rfian, daB der Raum  zwischen Schalung und Spundwand m it 

einer Masse angefiillt war, dereń Menge auf Grund von Messungen 

zu iiber 35 m 3 (!) angegeben wurde. Diese Masse bestand nur 

zum kleinen Teil aus Beton, der durch das erwahnte Loch in 

der Schalung durchgeflossen war, das tJbrige war ein sehr leichter, 

wenig fester Stoff. E r wurde in den Yerhandlungen ais „AusfluB- 

masse" bezeichnet. Die zustandigen Sachverstandigen betrachten 

die AusfluBinasse iibere.instimmend ais ein Sediment von Zement 

und feinsten Sandteilen. Der Zement muB langere Zeit in feinster 

Yerteilung im  Wasser geschwebt und sich dann in abgebundenem 

Zustand abgesetzt haben.

Yom eingestiirzten Wiesenpfeiler ist im airfgehenden Teil 

eine etwa 3 m hohe Zone beim Einstiirz zertrummert worden. 

Der Befund der Pfeilerreste und der Triimmer laBt darauf 

schlieBen, daB fiir den Wiesenpfeiler dasselbe zutrifft, was beim 

Stadtpfeiler beobachtet wurde, abgesehen vom BetondurchfluB 

durch die Schalung.

Die Zeugenaussagen iiber die mechanische Widerstands

fahigkeit des Betons geben leider kein klares Bild. Einwandfrei 

fest steht nur, daB die W iderstandsfahigkeit bei beiden Pfeilern 

an verschiedenen Stellen recht verschiedcn groB war. Bezeich- 

nungen wie weich und miirbe geben, auf Beton angewendet, 

ein hochst unvollkommenes Bild des tatsachlichen Zustandes. 

Schon unter Fachleuten werden die Ansichten daruber, was 

weich und miirbe ist, auseinandergehen. Unter den Zeugen, 

die solche Aussagen gemacht haben, waren aber kaum Fach- 

leute. Von verschiedenen Seiten ist ausgesagt worden, daB 

Beton, den man gelegentlich einer Priifung fest und hart gefunden 

hatte, spater weich oder miirbe war. Es ist leider in keinem 

dieser Falle erwiesen, daB es sich tatsachlich um denselben 

Beton handelte. Bei den unbestrittenen Entmischungs- 

erscheinungen in den Pfeilern bieten Angaben iiber die ungefahrc 

Lage der beobachteten Betonteile keine Gewahr dafiir, daB 

nicht zu den einzelnen Zeitpunkten verschiedene, wenn auch 

nahe benachbarte, jedoch von Anfang an durch Entm ischung 

ungleich widerstandsfahige Betonteile m it einander verglichen 

wurden. Das gilt auch fiir die besonderes Aufsehęn erregende 

Beobachtung am  Stadtpfeiler, wo Beton, dessen gute Erhartung 

man gelegentlich festgestellt hatte, spater beim Abbruch des 

Pfeilers weich gefunden wurde, aber nach langerer Luftlagerung 

eine Druckfestigkeit von 200 kg/cm2 erlangte. Keiner der Sach- 

verstandigen vermochte diese Wechselerhartung zu erklaren oder 

auch nur einigermaBen wahrscheinliche Erklarungsmoglichkeiten 

anzugeben.

Die Aussagen iiber Festigkeitsanderungen im  Beton boten 

natiirlich AnlaB zu einer eingehenden Erorterung, ob der Unfall 

nicht auf chemische Einwirkungen zuriickzufiihren ist. W ie 

sollte man sonst solche Erscheinungen erklaren ?

Es muBten hierzu folgende Fragen geklart werden:

1. Enthielt das Anmachwasser des Betons oder das Oder- 

wasser oder das Grundwasser betonschiidliche Bestandteile in 

schadlicher Menge ?

2. Konnte im Falle einer Bejahung der Frage 1 eine Abbinde- 

storung oder Zersetzung des Betons eintreten ?

Beziiglich des Anmachwassers zum Beton steht die Wissen- 

schaft heute auf dem Standpunkt, daB jedes in der Natur vor- 

kommende Wasser, soweit es nicht offensichtlich stark verun- 

reinigt ist (z. B. durch Fabrikabwasser), zum Anmachen von Beton 

ohne Nachteil Yerwendung finden kann. Eine w'eitere Erorterung 

eriibrigt sich damit.

Das Oderwasser ist verschiedentlich untersucht worden. 

Seine Hartę schwankte innerhalb von Grenzen, die fiir Beton 
bedeutungslos sind. F iir den S0 3-Gehalt wurden ais Mittelwert 

30 bis 40 mg im  Liter angegeben. Es sind jedoch in der Nahe 

yon  Gartz auch 213 mg/l festgestellt worden, ein Wert, von dem 

wiederum bezweifelt wurde, daB er einer Durchschnittsprobe 

entstammte. Bauliche Anderungen am Oderbett oberhalb von 

Gartz sowie Gelandeaufhóhungen, bei denen schwefelkieshaltiger 

Boden m it der Lu ft in Beriihrung gekommen war, ergaben z. Zt. 

des Briickenbaues verhaltnismaBig giinstige Bedingungen fiir 

einen erhohten Gehalt an Schwefelsaureanhydrid. Laufende 

Beobachtungen iiber die gew'ohnlichen Schwankungen des SOa- 

Gehaltes im Oderwasser liegen nicht vor. Nach Erfahrungen 

an anderen Fliissen m it ahnlichen Verhaltnissen wie an der Oder 

sind solche Schwankungen gering. Nur durch fahrlassiges oder 

zufalliges Einleiten hochkonzentrierter Sauremengen oder 

Salzlosungen kann das FluBwasser in seiner Zusammensetzung 

wesentlich verandert werden, jedoch handelt es sich dabei 

immer nur um  kurze Zeit anhaltende Zustande. DaB das 

Oderwasser durch die erwahnten Bauarbeiten wesentlich m it 

S0 3 angereichert worden ist, erscheint ausgeschlossen, da 

der Schwefelkies selbst unter den vorliegenden giinstigen 

Bedingungen dazu viel zu langsam oxydiert und die dabei 

entstehenden Sulfate durch das Oderwasser viel zu sehr 

verdunnt wurden.

AuBer den schwefelsauren sind im  Oderwasser keine anderen 

sauren Mineralverbindungen von betongefahrlicher Art gefunden 

worden; freie organische Sauren aber konnten bei dem Kalk- 

gehalt des Oderwassers nicht bestehen.

Ist so Wahrend der gerichtlichcn Yerliandlung die Unschad- 

lichkeit des Oderwassers m it groBter Wahrscheinlichkeit nach

gewiesen worden, so ist auBerdem zu beachten, daB Sulfate 

selbst bei wenig dichtem Beton eine wesentlich langere Zeit 

zu merkbarer Einwirkung brauchen, ais zwischen der Voll- 

endung der Pfeiler und ihrer Wegraumung lag.

W as hier iiber Sulfateinwirkungęn gesagt wurde, gilt natiir- 

lich ebenso fiir das Grundwasser. Es ist aber immerhin interessant, 

welche Moglichkeiten fiir den besonderen Reichtum  des Grund- 

wassers an lóslichen schwefelsauren Yerbindungen und dereń 

Einwirkung auf den Beton erortert wrorden sind. Es wurde 

wahrend derVerhandlung nachgewiesen, daB diese Moglichkeiten 

nach GroBe und Wahrscheinlichkeit von ihren Vertretem weit 

iiberschatzt wurden.

Man hat den Versuch gemacht, Grundwasser unter den 

Pfeilern zu entnehmen. Dieser Versuch ist miBlungen. So war 

den Vermutungen iiber die Zusammensetzung des Grundwassers 

weiter Spielraum gelassen. Ais wichtigste positive Grundlage 

diente die Tatsache, daB die Oderwiesen unter einer Sandschicht 

Niederungsmoore bergen, die Schwefelkies enthalten. Trocken- 

perioden m it niederem Grundwasserstand und Beliiftung tieferer 

Bodenschichten sollten die Umsetzung des Schwefelkieses stark 

beschleunigt haben. Ais Schwefelsaurebiklner wurden weiter 

Bakterien im  Geschiebemergel erw ahnt;' ein Fischsterben in 

den Wiesengraben, einwandfrei ais Folgę vcn Sauerstoffmangel 

im Wrasser erkannt, soli durch Sauerstoffentzug bei der Oxydation 

des Schwefelkieses in frisch aufgeschiittetem Boden verursacht 

worden sein. Da ein starker Grundwasserstrom in der rings 

von Spundwanden, die bis zum wasserundurchlassigen Mergel 

hinabreichten, umschlossenen Baugrube ebensowenig anzunehmen 

war, wie ein bedeutender hydrostatischer Druck des Grund- 

wassers, wurde die reichliche Zufuhr der Sulfate zum Beton 

auf Diffusion infolge osmotischer Krafte zuriickgefiihrt. Es wiirde 

zu weit fuhren, alle diese Yermutungen hier kritisch zu beleuchten.
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Da nach den Wasseruntersuehungen kein Anhalt fiir die 

Ęinwirkung von Schwefelsaure oder Kohlensaure gefunden 

werden konnte, so forschte man eifrig nach Veranderungen im 

Kalkgehalt des Bindemittels. Bei den bekannten Schwierigkeiten 

der Analyse erharteten Betons war es nicht moglich, hieriiber 

eine Ubereinstimmung zwischen den einzelnen Stellen zu er- 

zielen, die Analysen ausgefuhrt hatten. Soweit Kalkverarmung 

des Betons wahrscheinlich war, konnte sic leicht auch ąnders 

ais durch chemische Einfliisse erklart werden, z. B. ais Aus- 

laugung durch das Wasser, m it dem die untersuchten Proben 

alle langere Zeit in Beriihrung standen.

Der EinfluB organischer Sauren aus dem Grundwasser war 

nach ubereinstimmendem Urteil, selbst wenn er bestanden 

hatte, kaum nachweisbar. D a jedoch das Wasser der Wiesen- 

graben —  ,,Polderwasser“ -— nur 150 g organische Bestandteile 

je m* enthielt, war auch ein solcher EinfluB sehr wenig wahr

scheinlich.

Es wurde weiter erórtert, ob etwa das Abbinden des Betons 

dadurch verhindert worden war, daB er i 11 frischem Zustand 

m it Wasser in Beriihrung kam, das kaum nachweisbare und bisher 

wenig erforschte anorganische und organische chemische Sub- 

stanzen enthielt. Es wurde eine Reihe von Schadigungen frisch 

iiberfluteten Betons angefiihrt, bei denen man solche Ein- 

wirkungen annim mt (vgl. Bauing. 1926, S. ig i) . Fiir diese 

Falle wurde von anderer Seite die Móglichkeit einer physika- 

lischen Erklarung gezeigt, wahrend wieder andere iiber Ver- 

suche m it der tlberfhitung frischen Betons durch Leitungswasser 

und verschiedene betonschadliche Lósungen bericliteten, bei 

denen kein Unterschied in der Ęinwirkung der verschiedenen 

Fliissigkeiten gefunden werden konnte. Also auch fiir diese 

Móglichkeit konnte keine Wahrscheinlichkeit nachgewiesen 

werden.

AbschlieBend laBt sich iiber die Frage chemischer Ein- 

wirkungen ais Unfallsursache sagen, daB nach den órtlichen 

Yerhaltnissen verschiedene Móglichkeiten dazu bestanden. Die 

kritische Betrachtung dieser Móglichkeiten hat jedoch so geringe 

Wahrscheinlichkeiten ergeben, daB sie ais Unfallursachen aus- 

scheiden muBten, solange andere wahrscheinlichere Ursachen 

gefunden werden konnten. W ie in Gartz, so wird man auch bei 

allen anderen Betonbauten bzgl. der chemischen Angriffe 

Móglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abwagen 

miissen. DaB hier vor Gericht eine besonders groBe Zahl von 

Móglichkeiten erórtert worden ist, ergibt sich ein fach aus dem 

Umstand, daB nichts so entlastend fiir die Angeklagten sein 

konnte, wie der Nachweis entscheidender und m it der iiblichen 

Sorgfalt vorher nicht erkennbarer chemischer E in wirkungen. Die 

Verhaltnisse in Gaitz geben keinerlei Grund zur Beunruhigung 

wegen chemischer Angriffe auf Beton.

Es ist bekannt, daB auch Wasser, dessen Analyse keinerlei 

betonschadliche Teile ergibt, wenn es den Beton dauernd durch- 

strómt, durch Auslaugung zur Zerstórung des Betons fiihren 

kann. Da in Gartz der Wiesenpfeiler bis zum Einsturz von 

Spundwanden und Schalung umschlossen war, ist eine Durch- 

strómung m it Oderwasser ausgeschlossen. Es ist auch nicht an- 

zunehmen, daB das Grundwasser so eingewirkt hat, da nirgends 

Anzeichen des in diesem Falle erforderlichen hohen artesischen 

Druckes beobachtet worden sind.

Nachdem man einmal erkannt hatte, daB die „AusfluB- 

masse" groBe Mengen Zement enthielt, war es klar, daB der 

Pfeilerbeton eine ziemliche Magerung erfahren hatte —  man 

hat sie von 1:5 auf 1 :8  geschatzt —  die im Zusammenhang 

m it den beobachteten Entmischungen verhangniśvoll werden 

konnte. Es war nun zu erórtem, ob auBer dem Schiittverfahren 

noch andere Ursachen fiir die AusfluBbildung bestehen konnten. 

Man ha t hierfiir die W irkung des Sogs vorbeifahrender Schiffe 

betrachtet. Die kuhnste Annahme ging dahin, daB der Sog 

das Wrasser durch Schalung und Spundwand aus der Baugrube 

heraussauge und dabei aus dem frischen Beton den Zement 

ausschlamme. E in  solcher Vorgang ist angesichts des Strómungs- 

widerstandes in den Spundwandschlóssern ausgeschlossen. Man 

stellte weiter theoretische Betrachtungen iiber die durch den
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Sog bedingten Formanderungen der Spundwand an. Die Spund

wande waren nicht durcli Anker verspannt. E in  Spiegelunter- 

schied zwischen dem Wasser in der Baugrube und der Oder 

auBerhalb der Spundwande fiihrte theoretisch zu einer Ausbiegung 

der Spundwąndumschlieflung m it nachfolgender Anderung des 

Wasserspiegels in der Baugrube. Beim Voruberfahren eines 

Schiffes treffen der Sog und die nachfolgcnden Wellen fort- 

schreitend auf die Spundwand, hierdurch entstehen theoretisch 

Schwingungen der Spundwand und des von ihr umschlossenen 

Wassers. Aus diesen Schwingungen konnte das offenbar lange 

Schweben der Zementkórnchen vor dem Absetzen zur Aus- 

fluBmasse erklart werden. Es herrschten erliebliche Meinungs- 

verschiedenheiten iiber den Umfang des Schiffsverkehrs, die 

GróBe des Sogs und die wahrscheinliche Grófle der Spundwrand- 

schwingungen. Die Amplitudę dieser Sehwingung wurde von 

einer Seite auf etwa 4 cm (am oberen Spundwandrand) geschatzt, 

andere schatzten nur einen Bruchteil dieses MaBes. Zeugen- 

aussagen haben hieriiber nichts ergeben. Soweit sie von Aus- 

biegungen der Spundwand bericliteten, —  man sprach von 25 cm

—  handelt es sich offenbar um bleibende Ausbiegungen unter 

dem Druck des eińgebrachten Betons. Man glaubte schlieBlich 

festgestellt zu haben, daB der in der AusfluBmasse enthaltene 

Sand feinster Kórnung nur der Oder entstammen konnte, und 

schloB, daB dieser Sand beim Schwingen der Spundwande aus 

der Oder in die Baugrube eingedrungen und im schwingenden 

WTasser schwebend erhalten worden sein muBte. Auch diese 

kiihne Hypothese erscheint bei kritischer Betrachtung nicht sehr 

beweiskraftig. W ie dem auch sei, selbst starkę Schwingungen 

der Spundwand infolge des Sogs angenommen, erscheint es aus

geschlossen, daB dadurch der Zement zwischen den Fugen des 

Schalungsmantels herausgesogen worden ist. Dem Sog kommt 

demnach eine entscheidende Bedeutung fiir den Unfall nicht zu.

Zur richtigen Beurteilung des Unterwasserschiittverfahrens 

seien zunachst einige allgemeine Betrachtungen aus der gericht

lichen Verhandlung wiedergegeben.

D as U n te rw a s s e r s c h iit tv e r fa h re n  m it  iib e r  den 

g anze n  G ru n d r iB  der B a u g ru b e  v e r fa h rb a re n  S ch iitt-  

t r i  cli te rn  ist friiher in groBem Umfang ver\vendet worden, um 

Baugruben, die man m it den damals bekannten Mitteln nicht 

trockenlegen konnte, gegen die wasserfiihrende Sohle m it einem 

Betonpfropfen abzudichten, so daB man sie dann im  Schutze 

einer dichten BaugrubenumschlieBung leer pumpen konnte. 

Auch heute gibt es Falle, wo dieses Bauverfahren das einzig 

zweckmaBige ist. Es is t  je d o c h  d u rc h  d ie  E r fa h r u n g  

erw 'iesen, daB  m an  m it  d iesem  V e r fa h re n  se lb s t 

be i s o rg f& lt ig s te r  A r b e it  k e in e n  h o m o g e n e ii B e to n  

e rz ie le n  k a n n . E n tm is c h u n g e n  u n d  S c h la m m b i ld u n g e n  

d u rc h b re c h e n  das e in h e it l ic h e  B e to n g e f iig e . D as  

V e r fa h re n  k a n n  d a h e r  n u r  f iir  so lche  B a u te ile  a is  zu- 

la s s ig  e r a c h te t  w e rden , be i denen  der g e s c h iit te te  

B e to n  d a u e rn d  v o n  e in e r  u n d u rc h la s s ig e n  u n d  hin- 

re ic h e n d  fe s te n , A u sw asch u n g e n  u n d  A use in an de r-  

b ró c k e ln  v e rh in d e rn d e n  W a n d u n g  u m sch lo sse n  b le ib t ,  

d. h. im allgemeinen nur zwischen Spundwanden unterhalb 

der Gewassersohle. DaB auch die Beanspruchung niedrig bleiben 

muB, bedarf unter diesen Umstanden wohl keiner Erórterung 

mehr. Nur dort, wo man sich iiber diese Tatsachen nicht klar 

war, hat man das Unterwasserschtittverfahren auch auf auf- 

gehende Bauteile angewandt, ja  sogar auf solche, bći denen 

man nachher die Schalung entfernt hat. Man hat m it diesen 

Ausfiihrungen verschiedentlich so schlechte Erfahrungen gc- 

macht, daB auch der Umstand, daB man an einzelnen so aus- 

gefiihrten Bauwerken bis jetzt keine Mangel entdeckt hat, 

nichts daran andert, daB vor ihrer Wiederholung entschieden 

gewarnt werden muB.

In  der Yerhandlung wurde auch erwahnt, daB die Kenntnis 

von den grundsatzlichen Mangeln und den dadurch gebotenen 

Anwendungsgrenzen wohl auf einen verhaltnismaBig kieinen 

Kreis von Fachleuten beschrankt ist. Wer vorwiegend auf Grund 

von Literaturstudien urteilte, der konnte zu weit giinstigerer 

Auffassung kommen. (Vgl. z. B. Hauptversammlungsbericht
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des D . B, V. 1929, S. 291.) Auch der Umstand, daB in den 

geltenden „Bestimmungen fiir Ausfiihrung von Bauwerken 

aus Beton" im § 8 Ziffer 3 keinerlei Anwendungsgrenzen gegeben 

sind, ist bei diesen Erwagungen zu beriicksichtigen.

Neuerdings ist nun ein in Schweden erprobtes Unterwasser- 

betonierverfahren, das sog. ,,Kontraktorverfahren", in Deutsch

land bekanntgeworden. (Vgl. Bautechnik 1930, S. 109.) Es ist 

je tzt in Deutschland bei Bauten fiir den M ittellandkanal in der 

Nahe von Magdeburg und fiir die Fordwerke in Koln angewendet 

worden. Das Kon trak torverfahren arbeitet m it órtlich fest- 

liegenden Schiittrichtern, die nur senkrecht angehoben werden 

kónnen. Die M iindung des Trichterrohres bleibt dauernd in 

erheblicher Tiefe im  Beton, der von innen heraus hochquillt, 

und von dem wahrend der ganzen Dauer nur die Oberflachen- 

schicht m it dem Wasser in Beriihrung kommt. Man konnte eś 

daher im  Gegensatz zum Schiittverfahren auch Unterwasser- 

quellverfahren nennen. Entmischungen und gefahrliclie Schlamm- 

bildungen sind bei richtiger Anw endung 'n ich t zu erwarten. 

Das Kontraktorverfahren ist wiederholt fiir aufgehende spater 

entschalte Bauteile veTwendet worden und hat dabei zum vollem 

Erfolg gefiihrt.

D ie Unternehmerin hat in Gartz beabsichtigt, etwas Ahn- 

liches zu machen wie das Ivontraktorverfahren. Infolge mangeln- 

der Kenntnis der grundsatzlichen Fragen konnte ihr das aber 

nicht gelingen. In  einem Aufsatz von Regierungs- und Baurat

a. D . Dr. Nakonz (Bautechnik 1930, S. 36) wird nachgewiesen, 

daB seitliches Trichterverschieben und Kontraktorbauweise 

techniscli nicht vereinbar sind. Das, was in Gartz geschehen ist, 

kann nur ais Unterwasserschiittverfahren alten Stils gelten.

Es erhebt sich nun die Frage: Lassen sich die in Gartz 

beobachteten Erscheinungen durch die Bauausfiihrung erklaren ?

DaB Entmischungen einwandfrei festgestellt worden sind, 

wurde schon erwahnt, ebenso, daB sie selbst bei sorgfaltigster 

Arbeit nicht vermeidbar waren. Man hat in Gartz nach einigen 

ais unzulanglich zu bezeichnenden Vorversuchen, vielleicht auch 

in Gedanken an das Kontraktorverfahren, den Beton ais GuB- 

beton eingebracht, obwohl die Bestimmungen des Deutschen 

Ausschusses fiir Eisenbeton ausdriicklich weichen Beton vor- 

schreiben. Es ist anzuerkennen, daB man diesen Beton nach 

neuzeitlichen Erkcnntnissen gut zusammensetzte und ihm 

reichlich Zement zugab. Trotzdem begiinstigte die fliissige Steife 

eine Entmischung, besonders wenn, wie aus Zeugenaussagen 

hervorgeht, gelegentlich zur Erhohung der FlieBbarkeit ein 

Obriges im  Wasserzusatz getan wurde. Immerhin hat keiner 

der Gutachter der W ahl yon GuBbeton entscheidende Bedeutung 

beigelegt.

Ais Hauptąuelle der Entmischungen muB man wohl die 

Betoniereinrichtung und die ungeniigenden Anweisungen an die 

ausfuhrenden Meister und Arbeiter bezeichnen. Die wichtigste 

Anweisung lautete: „Der Beton darf im  Schiittrohr nicht ab- 

reiBen". Das Rohr darf also nicht leerlaufen und muB deshalb 

immer hinreicliend m it Beton gefiillt sein. Obwohl nun vor Ge

richt durch ad hoc entwickelte physikalische Theorien der 

Nachweis versucht wurde, daB der Trichter iiberhaupt kaum 

und jedenfalls nicht unbemerkt leerlaufen konnte, wurde doch 

von anderer Seite auf Grund theoretischer Erwagungen und 

praktischer Erfahrungen darauf hingewiesen, daB die Gefahr 

des Auslaufens sehr groB ist, wenn man wie in Gartz nicht 

darauf achtet, daB der Beton im  Schiittrichter nur wenig unter 

den Stand voller Fiillung absinkt, und wenn noch dazu eine 

Beobachtung des Tricliterinneren durch eine unzweckmaBige 

Anlage erschwert wird. Der gut gedachte Befehl, immer m it 

dem Trichterauslauf moglichst im  Beton zu bleiben, konnte bei 

der Fliissigkeit des Betons zur Kegelbildung um  das Trichter- 

ende durch Aufąuellen fiihren und dadurch das Yerschieben 

so erschweren, daB man den Trichter zur Weiterbewegung ein 

gróBeres Stiick anheben muBte, wodurch wieder das Leerlaufen 

begiinstigt wurde. Tatsachlich sind verschiedentlich solche 

Widerstande beim Yerschieben eingetreten. W enn auch nach 

den Zeugenaussagen einige Małe das Leerlaufen beobachtct 

wurde, so ist doch anzunehmen, daB es vielfach nicht bemerkt
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wurde, da die Unkenntnis iiber die tatsachlichen Vorgange 

unter Wasser dazu fiihren muBte, daB die Anzeichen fiir Leerlaufen 

nicht klar erkannt wurden. Es ist weiter nicht unwahrsclieinlich, 

daB der Beton, der immer in Teilmengen von 300 1, entsprechend 

einer Fiillhóhe von 4 m  im  Trichterrohr, aus der GieBrinne zufloB, 

schon im  Trichterrohr ins Wasser fiel. Die Bruchzone des Wiesen- 

pfeilers lag im  M ittel immer noch 5 m unter Wasser! Nach alledem 

waren die Vorbedingungen fiir uinfangreiche Entmischungen 

reclit giinstig.

W enn nun, wic angenommen werden muB, der Beton 

verschiedentlich ziemlich rasch ins Wasser ausgetreten ist, so 

miissen dabei, besonders wenn der Beton etwa noch ein Stiick 

frei durchs Wasser fiel, Zementteile aufgewirbelt worden sein. 

D a durch den eingelaufenen Beton im  Schalungsraum Wasser 

verdrangt wurde, so entstand ein Wasserstrom aus dem Schalungs

raum durch die Schalfugen nach auBen. W enn dieser Strom 

auch sehr schwach war, so geniigte er doch, den schwebenden 

Zement m it hinauszunehmen. Es ist nun bekannt, daB im  

Wasser schwebend verteilte staubfeine Teile auch bei voll- 

kommener Ruhe des Wassers sehr lange, jedenfalls langer ais 

die Abbindezeit von Zement wahrt, in der Schwebe bleiben. 

Tatsachlich war das Wasser in der Baugrube abe. naturlich 

niemals ganz ruhig. Man braucht also keine Sogschwingungen 

vorauszusetzen, um  die Bildung der AusfluBmasse erklaren 

zu kónnen. Aus diesem Grunde ist es- auch unerheblich, daB 

rings um  den Schalungsmantel eine Kiesschiittung eingebracht 

wurde, sobald die Betonierung im  aufgehenden Pfeilerteil begann, 

und daB diese Kiesschiittung das Wasser zwischen Schalung 

und Spundwand mehrere Stunden lang kraftig aufwirbelte.

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen diirfte hervorgehen, 

daB sich die AusfluBmasse sowie die Entmischungen, d. h. 

die eindeutig bei beiden Pfeilern festgestellten Erscheinungen 

aus dem Bauvorgang m it hoher Wahrscheinlichkeit erklaren lassen.

Es ist nun die Frage zu untersuchen, ob die Entmischungen 

allein ais Einsturzursache ausreichen. Fest steht, daB der 

Pfeiler, legt man den ganzen Querschnitt ais tragend zugrunde, 

nur sehr inaBig beansprucht war; die gróBte Randspannung 

betrug 4,1 kg/cm2. Fest steht allerdings auch, daB der Pfeiler 

auBermittig beansprucht war, da die auflagernden Uberbauten 

infolge ihrer verschieden groBen Stiitzweite verschieden grofie 

Krafte in den Pfeiler eintrugen. Es ist nun eine bekannte 

Tatsache, daB der Kraftstrom in ungleichmaBig widerstands- 

fahigem Materiał oder gar in Kórpern m it Hohlraumen 

seinen Weg durch die tragfahigen Teile sucht. Aber auch dafiir 

gibt es eine Grenze, wo der tragfahige Querschnitt zu klein 

ist und deshalb iiberbeansprucht wird. Es ist weiter richtig, 

daB in einem geschichteten Kórper feste und lose Schichten 

abwechscln kónnen, ohne daB er seine Tragfahigkeit verliert, 

allerdings nur so lange die losen Schichten annahernd senkrecht 

zur Kraftrichtung liegen. M it einer Schichtung im  Beton muB 

nach allen Erfahrungen m it Unterwasserschuttbeton gerechnet 

werden, sie ist auch in Gartz an zahlreichen Proben gefunden 

worden. Es ist wenig wahrscheinlich, daB die Schichtfugen immer 

annahernd waagerecht verliefen. Uber die GróBe zusammen- 

hangender Entmischungszonen laBt sich naturlich nichts Sicheres 

aussagen. Die Móglichkeit, daB eine Entmischungszone eine den 

Unfall verursachende Ausdehnung angenommen hat, ist nicht 

von der H and zu weisen. Die Wahrscheinlichkeit dafiir muB 

man hoher annehmen, ais die fiir andere mógliche Ursachen.

Nachdem die vor Gericht erórterten Unfallursachen, soweit 

sie von allgemeinem Interesse sind, behandelt worden sind, 

eriibrigt sich noch eine kurze Betrachtung iiber die Anschauungen, 

die beziiglich der Aufsichts- und Priifungspflicht der Unter- 

nelimung geltend gemacht wurden.

Man setzte im  allgemeinen voraus, daB sieli die maBgebenden 

Herren der Untcrnehmung der besonderen Gefahr ihres Beginnens 

n icht bewuBt waren und daB ihr Plan, auch die aufgehenden 

Pfeilerteile im  Unterwasserschiittverfahren zu betonieren, nicht 

verwerflichen Beweggriinden entsprungen war. Man nahm  

andererseits aber auch vielfach an, daB dic Unternehmung 

m it den Einzelheiten ihrer Bauausfiihrung etwas Neues, eine

B O R N E M A N N , N A C H K L A N G  Z U M  E IN S T U R Z  D E R  O D E R B R O C K E  B E I G A R T Z .



DER BAUINGENIEUR

1930 HEFT 51. STENGEL, NEUZE1TLICHE STAHLHALLENBAUTEN. 887

Verbesserung des alten Verfahrens im Sinne einer Angleichung 

an das Kontraktorverfahren beabsichtigte. Nach dieser An

nahme forderte man, daB trotz des Zwanges zur Einstellung 

crwerbsloser Arbeiter fiir die Arbeiten beim Unterwasserbetonieren 

nur besonders vorgebildete Arbeiter hatten verwcndet werden 

sollen; auch wurde es bemangelt, daB keiner der leitenden 

Herren diese schwierigen Arbeiten wenigstens bis zur reibungs- 

losen Durchfiihrung an Ort und Stelle iiberwacht hatte. Die 

gelegentlichen Besuche durch den angeklagten Oberingenieur 

wurden nicht ais ausreichende Uberwachung angesehen. Von 

anderer Seite wurde darauf hingewiesen, daB die getroffenen 

MaBnahmen, standige Aufsiclit durch einen Betonmeister und 

einen Hilfspolier, den Gepflogenheiten in solchen Fallen ent- 

sprachcn und auch ausreichend gewesen waren. Die Leistungen 

dieser beiden. Angeklagten wurden von allen Seiten anerkannt. 

Man mach te der Unternehmung weiter den Vorwurf, daB sie 

es unterlassen hatte, sich vón dem Erfolg ihrer Arbeit an den

Pfeilern hinreichend zu iiberzeugen, was angesichts der ge

troffenen Neuerungen im  Unterwasserschiittverfahren notwendig 

gewesen ware. Demgegenuber wurde geltend gemacht, daB eine 

solche Priifung von unter Wasser liegenden Bauteilen nicht 

iiblich ist und daB auch die vorgeschlagencn Priifverfahren (An- 

bohren, Untersuchung durch Tauclier) n icht m it Sicherheit 

dic A lange 1 aufgedeckt hatten.

Es wurde anerkannt, daB dic Yorbereitungen des Baues, die 

Durchfiihrung der Baukontrolle, die Auswrahl der Betonzuschlage 

eine fiir die Zeit des Baues ungewóhnlichc Sorgfalt bewiesen 

haben. Es war das Verhangnis, daB die leitenden Herren die 

Schwierigkeiten der Unterwasserschuttung nicht hinreichend 

kannten.

Mogę der bedauerliche Unfall wenigstens- das eine ■■ Gute 

haben, daB die Fachwelt iiber die entschcidenden Voraus- 

setzungen und die Grenzen erfolgreichen Unterwasserbetonierens 

eindringlich aufgeldart worden ist.

NEUZEITLICHE STAH LH ALLEN BAU TEN.

Ausgefiihrt von der Firma H . G o s s e n ,  Berlin-Reinickendorf. 

V o n  O b e r in g e n ie u r  H e n n . S te n g e l,  B e r lin - P a n k ó w .

Aus Abb. 2 ist die Stahlkonstruktion einer Glashiitte zu 

ersehen, dereń Abmessungen im GrundriB 30/30 m betragen. 

Der Aufbau der Stahlkonstruktion erfolgte auf einem massiven 

Sockel von ca. 4,30 m  Hóhe. Die gesamte Hóhe bis zur Traufe 

betragt 13 m. Das Dach der H iitte  ist ais Kuppeldach ausgebildet.

Zur Aufnahme der durch die Kuppelwirkung auftretenden 

Krafte sowie der auBeren W indkrafte wurden in den 4 Gebaude- 

ecken Rahmen angeordnet.

Die Eindeckung erfolgt in Leichtsteindac.li m it Doppelpappe,

Die Belichtung der Halle geschieht durch seitlich eingebaute 

Fenster.

Das Gewicht der gesamten Stahlkonstruktion fiir die H iitte  

betrug 235 000 kg.

Die Montage nahm ca. 0 Wochen in Anspruch.

Die statische Berechnung der Eisenkonstruktion wurde von 

dcm Ing.-Biiro G. Menscli, Berlin-Charlottenburg, aufgestellt.

W ie auf allen Gebieten, so auch im Schiffsbau, sah man sich 

veranlaBt, auf Grund von Yersuchen festzustellen, welche 

Formen und Maschinen die groBte Ausniitzung in wirtschaft

licher Hinsicht ermoglichen. Um  dieses an kleinercn Modellen 

versuchen zu kónnen, sind besondere Anlagen erforderlich.

Abb. 3 stellt die Anlage einer sogenannten Versuchsrinne 

dar, dereń Breite ca. 10,5 m  betragt bei einer Lange von 143 m.

M it Rucksicht darauf, daB die Umfassungswande keine 

Horizontalschiibe aufnehmen kónnen und Zugbander nicht ein-

geschaffen werden sollte, durften Stutzen innerhalb der Halle 

nicht zur Aufstellung gelangen. Aus diesem Grunde entschied 

man sich fiir einen yollwandigen Dreigelenkbinder, bei einer 

Seitenhóhe von ca. 5,57 m.

F iir die Eindeckung des Daches wurde eine Leiclitsteindecke 

m it Doppelpappdach gewahlt. Die Belichtung der Halle erfolgt 

durch cin mittleres satteldachfórmiges Oberlicht in kittloser 

Verglasung.

Die Ausmauerung der Umfassungswande wurde massiv 

gewahlt.

Abb. 1 stellt den Montagezustand nach Verlauf von 3 Wochen 

dar. Das Gesamtgewicht der Stahlkonstruktion betrug 130000 kg.

Um  dem gesteigerten Bedarf an elektrischen 

Lampen nachkommen zu kónnen, sah sich die 

Gluhlampen-Fabrikation veranlaBt, modern ein- Abb. 2.

gerichtete Glashiitten zu erbauen. Glashiitte.

Durch den in den letzten Jahren immer mehr cinsetzenden 

Kraftwagenvęrkehr sah sich auch die Oberpostdirektion Berlin 

yeranlaBt, Postkraftwagenhallen an der Peripherie der Stadt 

zur Unterstellung von Postkraftwagen zu errichten. F iir den 

Norden Berlins wurde in Borsigwalde in  der InnungsstraBe 

eine solche Postkraftwagenhalle von ca. 25,5 m  Breite und 

81,0 m  Lange ausgefiihrt.

M it Rucksicht darauf, daB eine gemeinsame GroBgarage

Abb. 1. Postkraftwagenhalle.
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DIE TR A G F A H IG K E IT  V O N  BALKEN AUS S T A H L  
MIT B E R U C K SIC H TIG U N G  DES PLASTISCH EN  VERFORM U NGSVERM ÓGEN S.

Y o n  P r o f .  B r .  te ch n . J o s e f  F r i t s ć 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 Scite 874.)

4. D e r iib e r  d re i S t i i t z e n  d u r c h la u fe n d e  B a lk e n  m it  

g le ic h e n  S p a n n w e ite n .

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

F iir den iiber drei Stiitzen durchlaufenden Balken m it einer 

Belastung nach Abb. 7 wird, wenn m an das Stutzmoment ais 

statisch unbestimmte GroBe wahlt, fiir

1 1
o  <  x  <  - - <  X  < 1

2 2

M =  -r  (P 1 -  2 X ) M =  P  1----X, (P 1 +  2 X ) .
2 1 2 2 1

Solange der Formanderungsvorgang rein elastisch verlauft, ist 
iP . l

bekanntlich X  — ' und dam it das Moment unter der Last 
16

in der Feldm itte M m =  - P I ,  daher X  >  Mm, d. h. das erste

FlieBgebiet tr itt fiber der Stiitze auf. Bevor X  den W ert MT 

erreicht, wird sich ein zweites und drittes FlieBgebiet in  den 

Feldmitten ausbilden; ist endlich X  =  M T, schaltet sich die 

K ontinu ita t der beiden Offnungen aus; fiir eine weitere Last- 

steigerung behalt X  den W ett MT bei, das Tragwerk w irkt wie 

zwei nebeneinander liegende einfache Balken und erreicht fiir 

M m =  M t die Grenze der Stabilitat. F iir einen rechteckigen 

Querschnitt ist

P I  3
Mm =  - ( -  f M F =  MT ,

4 4

daraus

A bb . 3. Yersuchsrinne. A bb . 4. Kinobau „Stclla-Palast".

gebaut werden durften, wur

den die Binder ais Trager auf

2 Stiitzen berechnet.

Die Eindeckung des 

Daches ist ebenfalls ais 

Leichtsteindecke ausgefiihrt.

Das Gewicht der ge- 

samten Stahlkonstruktion be

trug 75000 kg.

D a der Osten Berlins 

bisher m it modernen GroB-

wenig bedacht 

auf dem Ge- 

ehem. Pionier- 

der Kópenicker 

Stella - Palast

kinobau-ten 

war, wrurde 

lande der 

Kaserne in 

StraBe der 

errichtet.
Abb. 4 stellt den Querschnitt des Kinobaues dar. Der Grund

riB hat eine GroBe von ca. 25 m  Breite, 36 m Lange und 10,65 m 

Traufhohe.

Die Stiitzen in den Langswanden sind ais Pendelstutzen

A bb . 5. Hofiiberdacliung der 3. FleischgroBmarkthalle.

ausgebildet. Die auftreten

den W indkrafte werden durch 

einen W indtrager, welcher 

im Untergurt des Binders 

angeordnet ist, auf die Gie- 

belwande iibertragen.

Die Dacheindeckung be- 

steht aus Doppelpappdach 

auf Schalung und Sparren, 

In  der Untergurtebene 

wurde eine Rabitzdecke Yor

gesehen.

Das Gesamtgewicht der 

Stahlkonstruktion betrug ca. 

250 000 kg.

Abb. 5 stellt dic Hof- 

iiberdachung der 3. Fleisch

groBmarkthalle dar und hat 

eine Breite von ca. 23 und eine Lange von ca. 120 m. Die 

Binder wurden ais Dreigelenkbinder ausgebildet. F iir die 

Dacheindeckung wurde Bimsbeton und Luxfer-Prismen gewahlt. 

Das Gewicht betrug ca. 160 000 kg.
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Vergleicht mail das Tragverniógen des einfachen Balkens m it 

dem des durchlaufenden Balkens, so verhalt sich

1

9 M 

1

Die Instabilitat tr itt auf fiir max Ma — MT; dam it wird 

(24) P

FRITSCHE, DIE TRAGFAHIGKE1T VON BALKEN AUS STAHL 889

6 Mp.

F _ 2 : 3 >■5

bei Bemessung nach der gleichen zulassigen Spannung bei rein 

elastischen Formanderungen und Beriicksichtigung des Stiitz- 

momentes

4 M 16 M 

1 : 3 ' 1

1

Vergleicht man wieder das Tragvermógen des einfachen Balkens

m it dem des gleichartig belasteten durchlaufenden Balkens, so

ergibt sich

. 9  M t  6  M jr
(25) „ • , : , = 3 : 4  =  1: 1,333 .

1 1

3 :4  =  1: 1,333

und bei Beriicksichtigung des positiyen Feldmomentes allein

20: 32 =  1 : 1,6 .
_M

1

wobei noch bemerkt werden soli, daB dieses Yerhaltnis von der 

Querschnittsform unabhangig ist; bei Beriicksichtigung einer 

gleichen zulassigen Inanspruchnahme und Bemessung nach dem 

absoluten GróBtmoment bekommt man

3 M 3 M
=  1 :1 ,

Es erscheint deinnach ungerechtfertigt, einen durchlaufenden 

Balken auf das Stiitzmoment zu bemessen, es ware ricliliger, wie

1 1

bei Beriicksichtigung des gróBten Feldmomentes allein

bereits vorgesclilagen wurde, auf Grund der Fórderung gleicher Die Bemessung nach dem Feldmoment allein wtirde fiir

Sicherheit gegen Eintreten der Instab ilita t der Gleichgewichts- diesen Fali wieder eine etwas geringere Sicherheit liefern ais

lage die Bemessung des durchlaufenden Tragers in diesem beim gleichbelasteten einfachen Balken. Was die W ahl der

statisch unbestimmten GróBe anbelangt, so ist es zweck- 

maBig, dafur das Moment an derjenigen Stelle anzunehmen, 

an der dieses bei rein elastischen Formanderungen den ab

soluten GróBtwert annim m t. W ah lt man fiir den Belastungs- 

fall nach Abb. 10 das Moment in der Feldmitte ais statisch 

unbestimmte GróBe X , dann ist uber der Stiitze

Ms P 1 + 2 X ;
2

fiir X  Mt? wird 
2

M$
P

+  3 M,Falle nach dem kleineren Feldmoment durchzufiihren; aller

dings ginge man dam it unter die Sicherheit des statisch 

bestimmten Systems herunter. Unveranderliches Tragheits- und an der Grenze der Stabilitat Ms =  MT; daraus 

moment iiber die ganze Lange des Balkens ist bei diesen

Betrachtungen vorausgesetzt. Bei gleiclizeitigem Vorhandensein (26) P-, =  • .

einer standigen Beląstung g [t/m] berechnet sich
Die Belastungsfalle nach Abb. 7 und Abb. 10 haben folglich fiir 

den gleichen Betrag von P  gleiche Sicherheit gegen Erreichen 

der Instabilitat.

F iir den Fali des iiber drei Stiitzen durchlaufenden, gleich

maBig m it p [t/m] belasteten Tragers ist

max M„
g l2 , PJ_

8 ' 4

X

und daraus fiir m ax M , =  MT und X M f

(23)
x

Is t der iiber zwei Offnungen durchlaufende Balken nach Bei rein elastischen Formanderungen ist 

Abb. 9 belastet, dann ist bei rein elastischen Formanderungen p j2 g

P I  , P I  P I  2 X ~ — g
— - und max M„ =   ----- — —  :

3 3 9

3
erreicht X  den W ert M r = 

max M.

P I ;

max Mn =  • p  1*; 
128

■Mp, dann wird

die ersten FlieBgebiete miissen demnach iiber der Mittelstiitze
3

auftreten. Erreicht X  =  Mr  =  - M„, so wird
2

P I

3

M l
M a =  ■— x (l x)

3 M f

2 1
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Eine Schwierigkeit der Berechnung der Tragfahigkeit besteht 

darin, daB die Stelle, wo max Ma auftritt, nicht unmittelbar 

ersichtlich ist. Es ist aber

d M„
' =  —  (1 — 2 X„) —

X

d x  2 ' 1

und daraus berechnet sich der Ort von m ak M , m it

X

P l

3 Mę 

2 p  1

und dam it

F iir m ax M . =  E r bekbmmt man

( ' - m
M ,

und dam it

(27) pT - l 1’' (9 ±  O f i ) =  17,485
M f 

l2 '

DaB in mathcmatischer H insicht in diesem Falle zwei Lósungen 

fiir pT auftreten miissen, erklart sich dam it, daB bei den bis

herigen Beispielen der Ort von max Ma bei einer Steigerung der 

Belastung stets erhalten blieb, wahrend er sich bei Vollbclastung 

m it p  immer mehr gegen die Feldm itte zu yerschiębt. Er 

wandert von

,x o -  I  1  =  0 , 3 7 5  1

bei rein elastischer Formanderung bis zu

1 3 Mp 

2 Pt 1
=  0,414 1

beim Erreichen der Instabilitat. DaB die mathematische Lósung 

auch den Fal! enthalten muB, daB sich max Ma nach der 

Emlstiitze zu verschiebt, ist ohne weiteres klar, nur ist diese 

Móglichkeit statisch bedeutungslos. Das Tragverm6gen des 

einfachen Balkens vcrha.lt sich zu dcm des durclilaufenden 

Balkens so wie

{28)
12 M f 17,485 Mj,

l2 l2
12 : 17,485 =  1 : 1,457 ,

nach dcm iiblichen Bemessungsverfahren wie

8 M 8 M 

l2’ : l2
1 :1 ,

bei Beriicksichtigung des Feldmomentes wie

,8 M  

l2

,128 M
lO  ■

9 1
=  72 : 128 — 1,778 .

Ais allgemeine Bemessungsregel kann daher die Beriicksichtigung 

des Feldmomentes allein nicht empfohlen werden, sondern es 

wird zweckmaBig sein, sich in jedem Falle unmittelbar auf das 

Tragvcrmogen zu beziehen. Die deutschen ministeriellen Be

stimmungen vom Jahre 1925, die auf Yersuchen des D e u ts c h e n  

S ta h lb a u - V e rb a n d e s  nach der von S. M iil le r ,  Berlin, an- 

gegebenen Anordnung beruhen, gestatten die Bemessung des

p  l2
Endfeldes eines durchlaufcnden Balken m it --- ; bei gleichem

11

<tm] ergibt sich dabei folgendes Verhaltnis der zulassigen Be

lastung p  des durchlaufcnden Tragers zu der des einfachen 

Balkens:

; M

W

n  M  

l2
S: 11 =  1,375 ,

wahrend sich bei der vorliegenden Theorie dieses Verhaltnis m it 

1:1,457 berechnet Demnach ware daher sogar. eine Bemessung

p l2
auf ---- gerechtfertigt, wenn man gleiche Sicherheit beider

12

Tragwerke anstrebt.

W ie die bisherigen Beispiele zeigen, ist die Berechnung der 

Tragfahigkeit recht einfach, vermeidet die oft langwierige Berech

nung der statisch unbestimmten GroBen, obwohl die Kenntnis 

der rein elastischen Losung, allerdings nur in  allgemeiner Form, 

sehr vorteilhaft ist. Es liegt daher im  Bereiche der Móglichkeit, 

fiir die eisernen Tragwerke des Hochbaues, wo Trager aus ein

fachen Walzeisen recht haufig sind, die Bemessung statt nach 

einer zulassigen Inanspruchnahme nach dem auf die beschriebenc 

Weise crmittelten Tragvermógen durchzufiihren.

b) N a c h g ie b ig k e it  der M it te ls t i i t z e .

Was eine maBige Nachgiebigkeit einer Stiitze des durch- 

laufenden, Balkens anbetrifft, kann ohne Rechnung erschlossen 

werden, daB eine solche von keinem EinfluB auf das Tragver- 

mógen desselben sein kann; es bedeutet demnach iiberschiissige 

Sicherheit, wenn sich auf Grund elastizitatstheoretischer Unter

suchungen eine Stiitzennachgiebigkeit in einer Verstarkung 

des Balkens auswirkt.

Schon bine geringe Nachgiebigkeit der Mittelstiitze wird 

bewirken, daB bei Belastung m it Einzellasten P  in den Feld- 

m itten das absolut groBte Moment an den Lastangriffsstellen 

auftritt, so daB dort zuerst ein FlieBen des Stahles zu erwarten 

ist. W ird in einem Gebiete M a >  M F, yermindert sich durch 

das Auftreten plastischer Formanderungen die Steifigkcit dieses 

Gebietes und dies um  so mehr, je weiter die plastischcn Vcr- 

formungen fortschreiten; dam it vermindert sich naturgemaB 

auch die Empfindlichkeit der Spannungen auf neu hinzutretende 

Stiitzensenkungen. W ird in den Lastangriffspunkten Ma =  MT, 

was sowohl durch Steigerung der Belastung ais auch durch Ver- 

gróBerung der Stiitzensenkung bewirkt werden kann, schalten 

sich die steifen Ecken an diesen Stellen aus, der innere'Widcr- 

stand hat dort seine Grenz.e erreicht. Es entsteht ein Tragwerk 

m it Gelenkcn in den Feldmitten, das nur noch unter der voraus- 

gesetzten Symmctrie der Belastung stabil bleibt; eine Em pfind

lichkeit auf Stiitzensenkungen besteht von nun ab iiberhaupt 

nicht mclir. E in  labiles System, dessen Auftreten die Grenze der 

Tragfahigkeit bestimmt, kann nun nur mehr durch fortgesetzte 

Steigerung der Belastung erreicht werden, wodurch sich das 

Stiitzmoment vergróBert, daB schlieBlich ebenfalls bis auf den 

W ert M ( anwachst; dam it ist dann auch der restliche innere 

W iderstand der Kragtrager vemichtet.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daB sich durch 

Stiitzensenkungen lediglich der Zerstórungsvorgang des Trag- 

werkes gegeniiber einem solchen m it festen Stiitzen andert; das 

Moment hauft sich dabei am  Orte des Lastangriffes, der deshalb 

auch fruher den W ert M T erreicht, wahrend der Stiitzenąuer- 

schnitt in  denselben MaBe geschont bleibt und seine innere- 

W iderstandskraft behalt. Erst wenn der Ort des Lastangriffes 

versagt, springt der nun entsprechend widerstandsfahigere 

Stiitzenąuerschnitt in die Bresche und n im m t die weitere Last- 

steigerung allein auf. Die Tragfahigkeit ist schlieBlich dieselbe 

wie beim Trager m it festen Stiitzen, da diese von der Reihen- 

folge des Ausschaltens einzelner steifer Ecken nicht abhangt.

Was die erwahnte Beschrankung auf eine maBige Nach

giebigkeit der Mittelstiitze anbetrifft, so ist diese dadurch be-, 

dingt, daB die Stiitzensenkung nicht zur vollstandigen Aus- 

schaltung einer Stiitze fiihren darf; die angefiihrte Unempfind- 

lichkeit gilt demnach nur so lange, ais die labile Form des Tragers 

auf nachgiebiger Stiitze m it der des durchlaufenden Balkens auf 

festen Stiitzen iiberstimmt, was dann der Fali ist, wenn die 

nachgiebige Stiitze noch Druck bekommt. Zulassige Stutzen- 

senkungen konnten demnach nur durch Angabe einer zulassigen 

Delmung der starkst beanspruchten Stelle des Balkens fest- 

gelegt werden.

Eine gute Bestatigung dieser Uberlegungen bilden die 

Yersuche von M a ie r- L e ib n itz ,  die keine praktisch ins Gewicht
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fallendc Veranderung des Tragvermógcns durch H inzutreten von

Stiitzensenkungen ergaben; die kleinen Abweichungen sind 

durch Schwankungen der FlieBgrenze der untersuchten Balken 

leicht zu erklaren.

5. D e r d u r c h la u fe n d e  T rage r  iib e r  v ie r  S tu tz e n .

Is t ein durchlaufender Trager m it drei gleichen Feldweiten 1 

nur im Endfeld m it p [t/m] belastet, dann ist

max P ( 1
\2 p i / '

wenn der Querschnitt des Tragers ein I-Profil ist, lautet die 

Plastizitatsbedingung

b h2 — (b — d) hŁ2
M.. f Mfi (I)

F iihrt man wieder fiir die neue, das Tragvermógcn des Qucr- 

schnittes kennzeichnende Querschnittsfunktion dic Bezcichnung 

T ein, wobei also fiir das I-Profil

ergeben hatte. In  diesen beiden Verhaltniszahlen zeigt sich deut- 

licli die iiberschiissige Sicherheit des statisch unbestimmten Trag- 

węrks. Die deutschen ministeriellen Bestimmungen vom Jahre 

1925, die ihre Begriindung in Yersuchen voń Prof. S. M u l le r ,  

Berlin, haben, gestatten die Bemessung der M ittelóffnung eines

P l2
durchlaufenden Balkens auf —  ; dam it erhalt man genau das

auf Grund elastisch-plastischer Rechnung gefundene Verhaltnis 

der Tragfiihigkeiten.

Boi Belastung zweier Offnungen andert sich die Tragfahig

keit der einzelnen Felder nicht, da nur die Feldbelastung selbst 

EinfluB auf die Tragfahigkeit hat, nicht aber die Belastung 

anderer Offnungen; natiirlich ist dabei vorausgesetzt, daB die 

Stutzen des durchlaufenden Tragers dic auf sie entfallenden Zug- 

krafte aufnehmen konnen, da die Tragfahigkeit nach Gl. (31) 

bzw. Gl. (32) an das Bestehen der K ontinu ita t gebunden ist. 

Bei gleichzeitigem Yorhandensein einer standigen Belastung 

g [t/m] berechnet sich

im  Endfeld pT =  11,657 °V T 

l2
g .

{29) T =  —  [b h 2 — (b — d) hf| 
4

daher fiir den Rechtecksąuerschnitt T :
b li

sich dam it die Plastizitatsbedingung auch in der Form

(3°) M„ : M t °F T •

Erreicht infolge wachsender Belastung das Moment max Ma den 

W ert MT, dann ist

m as M  — -P- ------ - ?_ )  =  a T,
a 2 \ 2 p 1 /

daraus X  — p l

SchlieBlich wachst auch X  bis auf X  =  MT =  oy T , womit 

die Grenze der Laststeigerung erreicht ist; dio Traglast pT 

berechnet sich daraus m it

(31) Pt =  J7-485
-Mlf (l)

l2
n . 6 5 7  l 2

«£ T

1 1

Is t nur das SNIittelfeld m it p [t/m] belastet, dann ist

p l 2
max M .

wird X  =  M.^ — o-j,- T [ so folgt

, r P ]2max Ma =  - ..
o

X ;

T ■

Aus max M;l — M.(. bekommt man endlich die Traglast pT m it

(32) Pt

__ 24 x M k (I)

l2
16-

« T

D a  sich die Traglast des einfachen Balkens m it pT =  8 — ■

ergeben hat, verhalt sich die Traglast pT des einfachen Balkens 

zu der des durchlaufenden Balkens bei Belastung der Mittel- 

offnung allein wie

gy T: x6 oF T

!2 : 1*
1 :2 ,

wahrend eine Bemessung auf das GróBtmoment bei gleicher 

zulassiger Beanspruchung das Yerhaltnis der zulassigen Be

lastung m it

8 M  40 M 
; — ■ ia = I :  i*667

im  Mittelfeld px =  16
g|- T

l2

ist, dann ergibt Greifen in den Feldm itten Einzellasten von P  [t] an, so 

ist die Tragfahigkeit im  Endfeld

(33)

im  Mittelfeld

(34)

6 ff,,. T

* r ° m

wobei es gleichgiiltig ist, ob die Belastung feldweise oder in allen 

Feldern gleichzeitig erfolgt. Das Verhaltnis der Tragfahigkeit 

des einfachen Balkens zu der des durchlaufenden Balkens be

rechnet sich fiir das Mittelfeld wieder m it

8jtk T

1

wahrend eine Bemessung auf elastizitatstheoretischer Grundlage 

bei Belastung der M ittelóffnung allein oder bei Belastung aller 

Offnungen das Yerhaltnis der zulassigen Lasten m it

4 M  iooo 

1 ‘ 75

10
1 : —  =ś 1 : 1,43

liefert.

Bei einer groBeren M ittelóffnung 1 und kleinereu Seiten- 

offnungen 1L ist hauptsachlich jenes Verhaltnis !, ; 1 von Bedeu

tung, bei dem, gleiche Querschnittsausbildung in beiden O ff

nungen vorausgesetzt, bei einer gleichmaBig verteilten Nutzlast 

p [t/m] beide Offnungen gleichzeitig die Grenze der Stabilitat 

erreichen; dazu muB

ffpT 
11 .6 5 7  - n r

l6  ' l -  '

daraus bekommt man lj =  0,85 1. Prof. I. M e la n , Prag, empfiehlt 

fiir dieses Verlialtnis lj =  0,85 1 — 0,90 1 und steht dam it voll- 

standig im  E inklang m it der Fórderung einer elastisch-plastischen

Rechnung.

7. N a c h re c h n u n g  v o n  V e rsuchen .

tiber Biegungsversuclie m it rechtećkigem Querscłmitt be

richtet Prof. Eugen M eye r, Charlottenburg (Z. Y D I 1908, 1). 

FluBeiseme Stabe von 5 ■ 10 cm2 Querschnitt und einer Spann

weite von 1 rr 120 cm wurden m it einer Einzellast P  in der Balken- 

m itte bis zur Erschopfiyig der Tragfahigkeit belastet. Die 

mittlere FlieBgrenzspannung kann auf Grund der genau er-
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mittelten Spannungs-Dehnungs-Linie fiir den Zugversuch m it 

<rF — 3000 kg/cm2 angenommen werden. Dam it berechnet sich

Mp — — b h2 <Tl- =  250000 kgcm
6

i V K- =  8333 kg,
6

p * = ...r
12500 kg .

Die Durchbiegung 

gebieten ist ym =

ym bei Beginn des Auftretcns von FlieB-

P K l3
0,335 cm; bei Belastung m it PT, 

Stabilitat, m ąx ym =  0,744 cm.

48 E  J

nach erreichter Grenze der 

In  der folgenden Tabelle 3 sind die zusammengehorigen Werte 

•auf Grund der Auswertung der Gl. {18) zusammengestellt. In

Abb. 11 ist ais Abszisse

T ab e lle  3. ym, ais Ordinate P  auf- 

getragen; stark gezogen 

ist die Linie des Meyer- 

schen Versuches liinzu- 

gefiigt; der flachę Teil 

derVersuchskurve riihrt 

von der Verfestigung 

her. Die t)bereinstim- 

mung zwischen Yersuch 

und Rechnung ist zu- 

friedenstellend.

Sehr bemerkeiiswerte Versuche iiber die Tragfahigkeit ein- 

facher und durchlaufender Trager iiber drei Stutzen sind von 

M a ic r- L e ib n itz ,  Stuttgart, durchgefiihrt. und in der Zeit

schrift ,,Die Baii-

P  in kg ym in cm

P f

. = 

8 33 ° o .335

9 000 0 ,362
IO OOO 0 ,40 6
I I  OOO 0 ,4 6 3
12 OOO o ,559

P t 12  5OO 0,774
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Abb. 11.

2940

240
2 • 548,46 IO  078 k g .

liches Ausweichen, eine Folgę der eingetretenen Instab ilita t der 

Gleichgewichtslage; denn es laBt sich leicht zeigen, daB diese 

Instabilitat nicht nur fiir Yerformungen in der Lastebene, son

dern auch fiir Yerformungen senkrecht dazu besteht.

Der Versuch m it dem gleichbelasteten und gleich ausgebil- 

deten durchlaufenden Trager iiber zwei Felder von je 1 — 240 cm 

ergab eine Traglast P v =  13 100 kg, wahrend P2U. sich nun nach 

dem ungiinstigsten Stutzmoment m it P zu, =  3500 kg berechnet. 

Das Verhaltnis von P nl) des durchlaufenden zum einfachen 

Balken ist 1 : 1 ;  das versuchsmaBig erinittelte Verhaltnis der

Traglasten P v ergibt sich m it ——I0<3~ rr 1,421. RechnungsmaBig
9500

bekommt man diese Verhaltniszalil auf Grund der vorliegenden 

Theorie nach (25) m it 1 : 1,333. L ic Abweichung ist fiir prak- 

tisches Rechnen ganz bedeutungslos.

F iir den durchlaufenden Trager ist

P I

3

X

3

P I

3
Mp (l) — M t (I)

und daraus
<*v

T T  ~i
2 [bh2 —(b — d) hi2

Dam it ergibt sich fiir das vorliegende Beispiel

technik1' I928ver- 

Offentlicht worden. 

Die bis zum  Be

ginn stark wach- 

sender Durchbie

gungen, dam it bis 

zur Grenze der 

praktischen Trag

fahigkeit belaste- 

ten Trager hat

ten einen Quer- 

schnitt von 2 I  

Nr. 16, die durch 

Bindebleche mit- 

einander verbun- 

den waren; die 

Stiitzweite des 

einfachen Balkens 

betrug 240 cm. 

Die Belastung be

stand aus zwei 

Einzellasten in den 

Drittelpunkten der

Stiitzweite. Bei <t2U] =  1200 kg/cm2 ergibt sich dam it eine 

zulassige Last von P rul =  3500 kg. Zur Feststellung der FlieB- 

grenze wurden zwei Zugversuche gemacht, die <rF — 3050 bzw. 

2830, im  Mittel daher <rF =  2940 kg/cm2 ergaben. Dam it 

berechnet sich nach (14)

PT =  3 ■ 2 [b h2 — (b — d) l^ 2]
4 1

294°
P t  =  ' 2 ' 548,46 -  13 437

gegeniiber P v 13 100 kg des Versuches. Die Vorsuche von 

M a ie r- L e ib n itz  konnen daher ais eine gute Bestatigung dafiir 

angesehen werden, daB die Grundlagen der vorliegenden Rech

nung ais brauchbar fiir die Entw icklung einer neuen. Eisen- 

statik bezeichnet werden konnen.

Dasselbe Ergebnis liefern die ahnlichen Vcrsuclie von J. H . 

S c h a im , ,,Der Stahlbau" 1930, Heft 2, dic das gleiche Trag- 

vermogcn eines durchlaufenden Balkens m it einem Querschnitt

2 I  16 und eines durchlaufenden Balkens m it dem Querschnitt

2 I  14 erweisen sollten; die QuerschnittsgroBe T berechnet sich 

fiir 2 I  16 m it 274,-24 cm3, fiir 2 I  14 m it 192,14 cm3. Bei allen 

sechs Yersuchen wurden gleiche Einzellasten in den Fiinfteln 

der Spannweite aufgebracht. D a bei einem derart belasteten 

einfachen Balken das Moment im  mittleren Fiinftel der Spann

weite gleich groB ist, wird jedenfalls an derjenigen Stelle der 

Grenzwert MT am friihesten erreicht werden, wo oy seinen klein- 

sten W ert hat, und es wird demnach bei der rechnungsmaBigen 

tiberpriifung des Versuches der kleinste beobachtete W ert von 

trF den wahrscheinlichsten W ert yon P T ergeben. Es ist

daraus

max M , =  P 1 =  <Tl
5

T;

Der Yersuch ergab einen W ert fiir die Tragfahigkeit von 

Pv =  9500 kg. D ie libereinstimmung. ist zufriedenstellend. Die 

Erschopfung des Tragvermogens erfolgte durch langsames seit-

M it dcm kleinsten beobachteten Werte von av — 2320 kg/cm- 

wird

4 P l i 4 . . 5 -.9 “ - _ m =  I0 5 90 kg;
3 • 400

beobachtet ist beim Versuch 1: 4 P v =-10670 kg. Beim

2990 -f- 2800
gleichen Versucli 4 liefert ein mittlerer W ert von av ..............

=  2895 kg/cm2

5 • 2895 • 274,24
4 PT =  4 • 3--- -0  11  -- 13 240 kg,

3-400

gegeniiber 4 P v =  12 700 kg beim Versucli, was einem Fehler 

von 530 kg oder rund 4%  entspricht. Bei den Versuchen m it

2
durchlaufenden Tragern tr itt an der Stelle x0 =  — 1 ein scharf
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ausgepragtes Maximum  des positiven Feldmomentes auf. Es ist

max M =  ^ P I — X ;
5 5

m it X  =  0f T wird —  P I ---- oy T =  aFT
5 5

und daraus P  -  7 g FT 
PT -  3l

Das Verhaltnis der Tragfahigkeit des einfachen zum durch- 

laufenden Balken bęrechnet sich bei dieser Belastung m it

5 <rF T 7 ffF T
— r  , = 5 : 7  =  1:1.41

3 1 3 1

beobachtet ist diese Verhaltniszahl aus den Versuchen 1 und 2 

15 670
nut ---  =  1,46. Der Versuch 4 kann fiir diesen Vergleich

10 670

nicht herangezogen werden, da -bei ihm  augenscheinlich eine 

hóhere FlieBgrenze des Baustoffes vorliegt. M it einem mittleren 

2320 +  2740
j f =  2530 kg/cm2

berechnet sich fiir den Versuch 2

4 PT — 4 • — ' 25.i° ' 27-(.2-t = i0 2 o q

3 ' 400

gegenuber dem beobachteten W ert von 4 P v =  15670 kg. 

Der Versuch 5 liefert m it dem gróBten beobachteten 

W ert von crj,- =  2730 kg 4 PT =  17450 kg, wobei 

naturlich immer noch nicht ausgeschlossen ist, dafi an den 

maBgebenden Stellen noch groBere Werte von av vorhanden 

waren, da der Yersuch 4 P v p  ig  670 kg ergab, was einem 

Fehler von rund 12% entspricht. Bei den Yersuchen 3 und 0 

wurde ein Querschnitt von 2 I  14 verwendet. Der Versuch 3

ergibt m it einem mittleren W ert von rtv 4 PT =  13560 kg

gegenuber 4 P v = 1 4  970 kg beim Versuch; Fehler 9,5% ; der

Yersuch 6 4 PT .=  13720 kg gegenuber 4 P v =  14270 kg;

Fehler rund 4% .

Dic Nachrechnung dieser Yersuche zeigt, daB die Ungleich- 

maBiglceit der Hohe der FlieBgrenze des Stahles fiir eine genaue 

rechnungsmaBige Uberpriifung derselben ein betrachtliches 

Hindernis ist; doch zeigt sic, daB die Fehler, in  Prozent der Trag

fahigkeit ausgedruckt, niemals groBer sind ais die prozentualen 

Schwankungen in der Hohe der FlieBgrenze. Weitere programm- 

maBige Yersuche zur Uberpriifung des vorliegenden Berechnungs- 

verfahrens der Tragfahigkeit von Stalilbalken waren naturlich 

auBerordentlich erwiinscht, wobei, um  die Zulassigkeit der Be- 

rechnungsgrundlagen genau zu erkennen, angestrebt werden 

miiBte, einen Werkstoff von tunlichst gleichmaBiger FlieBgrenze 

zu verwenden.

SECH STER INTERNATIONALER STRASSEN KON G RESS IN W A SH IN G TO N , D. C., 
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B e r ic h t  v o n  D ip l .- I n g .  R .  G eb er . *

Zum crstenmal in der Reihe der von der „Standigen Inter

nationalen Vereinigung der StraBenkongresse", die ihren Sitz in 

Paris hat, veranstalteten Kongresse ist die A lte W eit verlassen 

und die Ilaup ts tad t der Vereinigten Staaten von Nordamerika 

ais Ort fiir den diesjahrigen KongreB gewahlt worden.

In  den Vereinigten Staaten ist ein gewaltiges neues StraBen- 

netz im  Entstehen begriffen, fiir das trotz der auch hier verhalt- 

nismaBig schlechten wirtschaftlichen Lage, zum Teil aber auch 

gerade wegen der groBen Arbeitslosigkeit —  um Arbeitsmoglich- 

keiten zu schaffen — , ungeheure Summcn aufgewendet werden. 

Kein Land ist daher besser inistande, den StraBeningenieuren 

den modernen StraBenbau im groBen in der Praxis vorzufiihren 

wie die Vereinigten Staaten. Die Erwartungen der iiber 800, 

aus 62 verschiedenen Staaten kommenden auslandischen Teil- 

nehmer —  die Gesamtteilnehmerzahl betrug iiber 1300 — , in 

Nordamerika auf diesem Gebiete die modernsten Einrich- 

tungen zu sehen, haben sich in weitestem MaBe erfiillt.

Fiir Deutschland ist dieser KongreB in zweierlei Hinsicht 

von besonderem Interesse, einmal, da zum erstenmal nach dem 

Kriege wieder auch die deutsche Sprache offizielle Verhandlungs- 

sprache war, und dann durch den Umstand, daB der 

nachste KongreB auf deutschem Boden, in Munchen statt- 

fińden wird.

Die Yorbereitung und Durchfiihrung des Kongresses war 

vorziiglich. D ic von der Weltkraftkonferenz in Berlin her be

kannte Ubertragungsmethode der Diskussionsreden wurde auch 

hier verwendet, so daB es jcdemTeilnehmcr moglich war, in  einer 

der vier KongreBsprachen, Deutsch, Englisch, Franzósisch und 

Spanisch, den Verhandlungen unmittelbar zu folgen, wodurch die 

Abwicklung der sachlichenBesprechungcn sehr flott vor sich ging.

Den Teilnehmem lagen friihzeitig die einzelnen Lander- 

berichte, insgesamt 69 Einzelberichte, iiber die zur Verhandlung 

stehenden Fragen vor, und auch die von amerikanischen Fach

leuten aufgestellten Generalberichte waren vor der Abreise 

der europaischen Teilnehmer aus ihrer Heimat in ihrem Besitz.

Im  einzelnen standen folgende sechs Fragen zur Diskussion, 

iiber die in zwei gleichzeitig tagenden Abteilungen verhanćfelt wurde:

* Auf einer Reise in den Yereinigten Staaten.

Abteilung I :  Bau und Unterhaltung.

Frage 1: Erfahrungen beim Bau und bei der Unterhaltung 

von StraBen bei Verwendung von a) Zement,

b) Klinker- oder anderem Pflaster aus kiinstlichen 

Formstiicken.

Frage 2: Neue Verfahren fiir die Yerwendung von Teer, 

Erdól und anderen Asphalten im StraBenbau.

Frage 3: Bau von StraBen in den Kolonien oder anderen 

sich erst entwickelnden Gebieten.

Abteilung I I :  Yerkchr und Betrieb.

Frage 4: StraBenhaushaltsplane und Finanzierungsmog- 

lichkeiten.

Frage 5: StraBentransport.

Frage 6: Verkehrsregelung in GroBstadten und ihrer 

nachsten Umgebung; Yerkehrszeichen. Parken 

und Einstellen von Fahrzeugen.

Es seien hier kurz die Ergebnisse der Generalberichte mit- 

geteilt, wie sic m it nur kleinen Abanderungen gegenuber den 

Fassungcn der Generalberichterstatter vom KongreB ange

nommen worderi sind.

Zu Frage 1 a: D ie Bedeutung des Z em en te s  im S traB e n 

b a u , sowohl was seine Eignung ais auch seine W irtschaftlichkeit 

betrifft, wird allgemein anerkannt und seine standig wachsende 

Vcrwendung festgestellt, und zwar erstens ais reine ein- oder zwei- 

schichtige BetonstraBe, dann ais Unterlage fiir natiirliche oder 

kunstliche Pflaster, und schlieBlich in  Gestalt von zementgebun- 

denen MakadamstraBen. Die Eignung von B e to n s tra B e n  fiir 

Schwerverkehr war im  urspriinglichen Generalbericht vor- 

behaltlos anerkannt worden, die franzósische und englischc 

Delegation stellte dazu den Antrag, dic Einschrankung zu 

machen, daB nur bei Vorhandensein von gecigneten Abnutzungs- 

schichten diese Behauptung gelten soli. Dem Antrag wurde ent

sprochen. Besondere Beachtung ist den StraBen zu widmen, bei 

denen Wagenverkehr m it Eisenreifen zu erwarten ist. Hierfiir 

erscheint nur eine Dccke m it besonders widerstandsfahigen 

Zuschlagsstoffen geeignet. Natiirliches Pflaster auf Betonuntcr- 

lage hat sich allgemein bewahrt. M it einschichtigen BetonstraBen
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sind bei nicht zu schwerem, gummibereiftem Verkehr durchweg 

gute Erfahrungen gemacht worden.
Zcmentgebundencr Makadam wird empfohlen fiir StraBen, 

dereń Entwasserung Schwierigkeiten macht. t)ber dem Zement- 

makadam in gleicher Weise wie beim wassergebundenen Makadam 

eine Abnutzungsdecke anzuordnen, wird fiir erforderlich gehalten.

Die Frage der Tragfahigkeit des Untergrundes wurde 

eingehend besprochen, und es wurde gegenuber dem General- 

bericht bei der endgultigen Formulierung noch starker betont, 

daB der Untergrund gleichmaBig beschaffen und fiir sich schon 

tragfahig genug sein soli, dam it die StraBenkęnstruktion selbst 

moglichst geringe Biegungsbeanspruchungen erhalt.

Ais mindeste Querschnittsstarke fiir BetonstraBe wird 15 cm 

angegeben. Eine Yerstarkung nach den Randem  hat sich be

wahrt und wird wegen ihrer wirtschaftlichen Vorteile empfohlen.

Die Frage der erforderlichen Quer- und Langsfugen wird ais 

noch nicht abgeschlossen betrachtet, da einzelne gute Ergebnisse 

.m it StraBen ohne Fugen vorliegen. Schrag zur Fahrtrichtung 

verlaufende Fugen werden abgelehnt.

Auf die unbedingt aufzuwcndcnde Sorgfalt bei der Her

stellung von BetonstraBen wird m it besonderer Betonung h in 

gewiesen. Dic Oberflache soli so eben sein, daB bei einer Drei- 

meterlatte sich keine groBeren Hóhendifferenzen ais 5— 6 mm 

ergeben.

Der Generalbericlit kommt zu dem SchluB, daB Beton

straBen neben ihrer Vorteile bei der Herstellung und ihrer Wirt- 

schaftlichkeit auch im  Unterhalt billig sind.

Zu Frage 1 b: Obwohl K l in  ker ein schon lange vor dem 

Beton verwendeter StraBenbaustoff ist, gehen die Ansichten iiber 

seine Verwendbarkeit, Eignung, Priifung, den erforderlichen 

Unterbau, sowie die m it ihm  gemachten Erfahrungen selbst 

sehr weit auseinander. Das SchluBprotokoll iiber diese Frage 

kann daher auch zu keinem endgultigen Resultat kommen, und 

beschrankt sich auf die Anregung, daB baldigst einheitliche 

Lieferungs- und Priifungsbestimmungen ausgearbeitet werden 

sollen. E in  fiir das ganze Land einheitliches Priifungsverfahren 

hat nur Amerika, wo die KlinkerstraBen noch in standiger 

Zunahme begriffen sind. In  Amerika wird Klinkerpflaster fiir 

sehr schweren Verkehr bevorzugt, wahrend man es in dem,Lando 

m it verhaltnismaBig den meisten KlinkerstraBen, Holland, nur 

fiir leichten und mittleren Yerkehr geeignet halt. Der Grund 

hierfiir diirfte sein, daB die europiiischen K linker im allgemeinen 

schw&cher und weniger stark gebrannt sind ais die in Amerika 

venvendeten. Zementmórtel zur Fugendichtung hat sich nirgends 

bewahrt, Asphalt wird allgemein vorgezogen.

G u m m ip f la s te r , bisher nur in England in groBerem MaBe 

angewendet, halt man fiir die Zukunft sehr aussichtsreich, da es 

eine in jeder Beziehung \'orziigliche StraBendecke abgibt. Ein- 

gehende Untersuchungen iiber alle einschlagigen Fragen, ins

besondere die Herabsetzung seiner Kosten, werden angeregt.

P f la s te r  aus natiirlichen G e s te in e n  wird nur kurz be- 

riihrt, und festgestellt, daB es sich fiir den schwersten Verkehr 

iiberall gut bewahrt hat.

Zu Frage a: Ais wesentlichstes Merkmal zu dieser Frage 

wird festgestellt, daB die O b e r f la c h e n b e h a n d lu n g  fiir die 

Herstellung diinner Decken iiber Kies-, Steinschlag- und 

SchlackenstraBen m it leichtem und mittlerem Verkehr in den 

letzten Jahren sich immer starker eingeburgert hat, in Europa 

hauptsachlich zur Yerbesserung vorhandener SchotterstraBen, 

in  Amerika auch bei der Neuanlage von NebenstraBen. Es wird 

auf die groBe Anzahl der verschiedenen Verfahren, verschieden 

sowrohl in bezug auf die Stoffzusammensetzung, das beim E in 

bringen zur Verwendung gelangende Verfahren, ais auch in 

bezug auf die verschiedenen Bezeichnungen in  den einzelnen 

Landem  hingewiesen, und es werden eingehende Versuchc ver- 

langt, ob durch wreitere Veredelung der Stoffe und mdglicher- 

weise durch Zusammensetzung m it anderen Stoffen noch giinsti- 

gere Resultate zu erzielen sind, sowolil in bezug auf Eignung 

ais auch auf W irtschaftlichkeit. Gefordert werden auch einheit

liche internationale Bezeichnungen, dereń Fehlen sich bei den
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Verhandlungen sehr unangenehm bemerkbar machten und zu 

manchen MiBverstandnissen fiihrten.

In  bezug auf die zur Anwendung kommenden Yerfahren 

wird festgestellt, daB in Europa wegen der meist feuchten W itte 

rung die Emulsionen bevorzugt werden, wahrend in Amerika 

mehr die Kaltverfahren Anwendung finden.

Bei der Oberflachenbehandlung wird im besonderen die 

Aufmerksamkeit auf die richtige Zusammensetzung der Binde- 

Stoffe und auf die nótige Festigkeit der Zuschlagsstoffe gelenkt. 

F iir sehr wichtig wird eine standige, zuverlassige Beaufsichtigung 

und Unterhaltung der StraBe gehalten, die sich auf die Ober

flache beschranken kann itnd nur geringe M ittel erfordert. Ganz 

besondere Sorgfalt wird fiir die Herstellung dieser StraBen- 

decken verlangt, da Mangel im  allgemeinen nicht sofort zu er

kennen sind.

In  der Hauptsache beschranken sich dic SchluBfolgerungen 

des Generalberichterstatters zu dieser Frage darauf, weitere 

Forschungen zu empfehlen, die sich m it der Materialfrage und 

den diese StraBenart besonders stark beeinflussenden auBeren 

Verhaltnissen, wie K lima, Untergrund usw., beschaftigen sollen. 

In  diesem Zusammenhang wird weiter angeregt, wirtschafts- 

wissenschaftliche Untersuchungen iiber die Befórderungskosten 

und iiber die Beziehungen zwischen Verkehrsstarke und Unter- 

haltungskosten bei den verschiedenen StraBenarten anzustellen.

Zu Frage 3: Alle Berichterstatter kommen zu dcm SchluB, 

daB zur ErschiieBung eines verkehrstechnisch noch unent- 

wickelten Gebietes ein S tr a B e n n e tz  einem E is e n b a h n n e tz  

vorzuziehen ist, da es sich besser den allmahlich sich steigernden 

Verkehrsbediirfnissen im Ausbau anpassen laBt und dadurch 

am Anfang geringere Anlagekosten erfordert. Die Notwendig- 

keit, den ersten, w'enn auch noch so prim itiven Ausbau bereits 

fiir Motorverkehr geeignet auszufiihren, wird von allen Landern 

betont. Einstimmigkeit besteht auch dariiber, daB die Finanzie

rung der ersten Anlage aus allgemeinen M itteln bestritten werden 

muB und erst beim weiteren Ausbau von den durch die StraBen 

beriihrten Gebieten iibernommen werden kann. Verlangt wird, 

daB von vomherein das StraBennetz fiir das ganze Gebiet fest- 

gelegt wird und in seiner Linienfiihrung schon den starksten 

zu erwartenden Verkehrsbediirfnisscn entspricht. Die anzuwen- 

dende Ausfuhrungsart kann den augenblicklichen Verhaltnissen 

entsprechend gewahlt werden, allerdings auch hierbei unter 

Beriicksichtigung der fiir den entgiiltigen Ausbau vorgesehenen 

StraBendecken. Steigungen und Kriimmungen sollen gleich dem 

endgultigen Ausbau entsprechend ausgefuhrt werden, dagegen 

braucht vorerst nicht die volle StraBenbreite zur Ausfuhrung 

zu kommen. Ais Mindestbreite wird von den meisten Landern

3 m  vorgeschlagen. Es soli das fiir die Yerbreiterung wie iiber- 

haupt fiir das ganze StraBennetz erforderliche Gelande aus 

finanziellen Griinden moglichst friili erworben werden. F iir 

Kunstbauten wird beim ersten Ausbau eine der anfangliclien 

StraBenbreite entspreehende GroBe fiir wirtschaftlicher gehalten 

ais der sofortige Vollausbau.

Von deutscher Seite wird noch im besonderen vorgeschlagen, 

die Geschwindigkeit und besonders das Gewicht der Lastkraft

wagen zu beschranken, ein Yorschlag, der, nebenbei erwahnt, 

in Amerika bereits in die Praxis umgesetzt ist, so daB der in 

Deutschland sehr viel verwendete sehr schwere Lastwagen auf 

amerikanischen StraBen nicht mehr zu sehen ist.

Um  MiBerfolge zu vermeiden, soli dem Beginn der StraBen- 

bauten eine genaue Erforschung des Landes in bezug auf K lim a 

und Untergrundverhaltnisse vorausgehen. Bei Anlage von 

ErdstraBen sollen diese moglichst geeignet sein, eine gute Unter- 

lage fiir die spateren StraBendecken abzugeben.

Die Riicksichtnahme auf militarische Bediirfnisse bei der 

Linienfiihrung der neuen StraBen wird nur von einem Bericht

erstatter ais unnotig bezeichnet.

Zu Frage 4: Die Frage der F in a n z ie r u n g  des gesamten 

StraBemvesens ist naturlich in jedem Lande entsprechend seinen 

Yerhaltnissen verschieden. Die unm ittelbar von den Fahrzeug- 

haltern in irgendeiner Form aufgebrachten Steuern werden 

iiberall zur Yerbesserung der Yerkehrswege verwendet, reichen

GEBER, SECHSTER INTERNATIONALER STRASSENKONGRESS IN WASHINGTON, D. C.
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aber in keinem Lande dazu aus. Die Heranziehung von allge

meinen M itteln fiir StraBenbauten wird von allen Seiten wegen 

der durch die verbesserten StraBen bedingten wirtschaftlichen 

Vorteile der Allgemeinheit fiir berechtigt gehalten. Ganz all

gemein wird festgestellt, daB noch kein Land am Ende seines 

StraBenbauprogrammes ist, so daB das Finanzierungsproblem 

fur alle Lander heute noch die wrichtigste Frage ist. E in  iiber eine 

Reihe von Jahren vorausreichendes Bau- und Finanzierungs- 

programm wird verlangt.

Die Beaufsichtigung des gesamten StraBenwesens soli 

mogłichst zentralisiert werden, um  eine gleichmaflige Entw ick

lung im  ganzen Lande zu gew&hrleisten. Zur Vereinheitlichung 

schlagt der KongreB vor, die gesamten StraBennetze im  wesent

lichen in zwei Gruppen von StraBen zu teilen, in i. Hauptver- 

kehrsstraBen, wozu auch die HauptdurchgangsstraBen in Stadten 

gerechnet werden sollen, und 2. StraBen von órtlicher Bedeutung, 

welche Gruppe auch alle ubrigen stadtischen StraBen enthalten 

soli.

Die Inanspruchnahme von Anleihen zur Geldbeschaffung 

fur Straflenverbesserungen wird fiir notwendig und auch, soweit 

die StraBenerweiterungen den wirtschaftlichen Entwicklungs- 

moglichkeiten des Landes entsprechen, fiir berechtigt gehalten, 

da die Zinsenleistung und Tilgung durch den erhóhten Steuer- 

ertrag einer durch verbesserte Verkehrsbedingungen gesteigerten 

W irtschaft im  allgemeinen moglich sein wird.

Die Frage der geeignetsten Besteuerung der StraBenbenutzer 

wurde beriihrt, wobei, unter Ablehnung jedes StraBenzolles, die 

Betriebstoffsteuer ais die gerechteste, der wirklichen Benutzung 

des Wagens und dam it auch der StraBen am besten entsprechende 

sich gróBerer Beliebtheit erfreut ais feste Steuern, die fiir den 

Wagen selbst zu zahlen sind.

Zu Frage 5: Ais dringendste Aufgabe in der Frage der 

T ra n s p o r te , auf Schienen oder auf StraBen, die wegen der zu 

kurzeń Erfalirung noch in keinem Lande eine restlos befriedigende 

Losung gefunden hat, wird ein Ausgleich zwischen Schienen- 

und StraBenbefórderung verlangt in der Weise, daB jede Be- 

fórderungsart in  der „wirtschaftlich besten und den besonderen 

Erfordernissen am  genauesten angepaBten Weise" ausgenutzt 

wird. F iir die Losung, die auf sowohl wissenschaftlicher ais 

auch mogłichst breiter wirtschaftlicher Grundlage gesucht 

werden soli, muB der grólitmógliche wirtschaftliche Nutzen der 

Allgemeinheit allein ausschlaggebend sein. Beide Yerkehrsarten 

miissen ihrer yerschiedenen Eigenart entsprechend fur be

stimmte Gebiete nebeneinander betrachtet, nicht einander 

untergeordnet werden. Offentliche Transportuntemehmungen 

sind fiir die Eisenbahn nur eine geringe Konkurrenz, dagegen 

entzieht der private Kraftwagenyerkehr, besonders bei der 

Personenbefórderung, dem Eisenbahnnahverkehr betrachtliches. 

An vielen’ Stellen ist man schon zu Zugeinschrankungen ge- 

schritten und zu balmseitig betriebenen Omnibuslinien iiber- 

gegangen. Alle óffentlichen Omnibusbetriebe sollen von einer 

behórdlichen Stelle iiberwacht werden, um neben der Gewahr 

fiir die allgemeine Sicherheit eine iibertriebene Konkurrenz 

und unangemessene Fahrpreise zu verhindern.

In  sehr vielęn Fallen konnte festgestellt werden, daB der 

durch die Abwanderung zum StraBenverkehr verursaclite Aus- 

fall bei den Bahnen wieder wettgemacht wird durch einen ver- 

gróBerten Zubringerdienst, den ein guter StraBenverkehr wieder 

seinerseits der Bahn leistet.

Drei Yorschlage werden gemacht, wrie sich das Zusammen- 

arbeiten von Schiene und StraBe durchfiihren laBt, erstens 

freiwillige Zusammenarbeit beider, zweitens starkę EinfluB- 

nahme der Bahngesellschaften auf die StraBentransportgesell- 

schaften durch Ubernahme oder Beteiligung, und drittens, wenn 

eine Einigung nicht moglich ist, gesetzgebendes Eingreifen der 

Regierung.

Zur" finanziellen Seite dieser Frage wird festgestellt, daB 

gemeinniitzige Lastkraftwagenbetriebe im  allgemeinen nicht 

m it privaten Unternehmungen konkurrieren konnten. StraBen- 

transportunternehmungen sollen finanziell unabhangig sein

und keiner finanziellen Unterstiitzung durch den Staat oder 

private Geldgeber bediirfen. Eine Ausnahme soli nur bei solchen 

Unternehmungen gemacht werden, die der ErschlieBung wirt- 

schafts- und verkehrsamer Gebiete dienen.

Abgaben sollen von Transportfahrzeugen, die der Allge

meinheit dienen, nur im  gleichen MaBe wie von den ubrigen 

StraBenbenutzern erhoben werden.

SchlieBlich wird noch darauf hingewiesen, auch die Luft- 

transportmóglichkeiten rechtzeitig bei der Regelung zwischen 

den verschiedenen Verkehrsarten miteinzuziehen.

Zu Frage 6: In  der Frage der Y e rk e h rs re g e iu n g  konnte 

ein Fortschreiten der internationalen Yereinheitlichung fest

gestellt werden, und es wurde beschlossen, in der durch die 

Mailander KongreBbeschlusse festgelegten R ichtung weiter- 

zuarbeiten. Die ganzliche Gleichheit der Hauptverkehrszeichen 

soli weiter angestrebt werden. Ganz allgemein wird verlangt, 

daB die rote Farbę nur bei der Aufhaltung des Verkehrs dienen- 

den Zeichen Verwendung finden soli.

Zur Losung der in alten Stadten immer noch anwachsenden 

Yerkehrsschwierigkeiten werden im einzelnen folgende Hilfs- 

m ittel vorgeschlagen: Ortliche oder zeitliche Einschrankung

des Parkens, Trennung der Verkehrsarten, Gruppierung der 

fahrenden Fahrzeuge durch Fahrbahnmarkierungen, Einbahn- 

verkehr, Kreisverkehr, wenn er sich geniigend ubersichtlich 

ermóglichen laBt, Regelung des Abbiegens an StraBenkreuzungen, 

und schlieBlich Regelung des FuBgangerverkehrs.

Stehen finanzielle M ittel geniigend zur Yerfiigung, sollen in 

erster Linie die StraBenbahnen durch Verlegung unter die 

StraBenfahrbahn oder Ersatz durch andere Verkehrsmittel 

beseitigt werden. Der FuBgangerverkehr soli an StraBenkreu

zungen durch Uberbriickung oder Untertunnelung derselben 

von der Fahrbahn ferngehalten werden.

Um  die m it Parkbeschrankungen verbundeilen Unannehm- 

lichkeiten zu verringern, soli bei Gebaudeneu- und -umbauten 

versucht werden, Ab- und Eińlademóglichkeiten abseits des 

StraBenverkehrs zu schaffen.

Der KongreB stellt sich auf den Standpunkt, daB die durch 

schlechte Verkehrsabwickelung an der Gcsundheit und dcm 

Besitz der Allgemeinheit entstehenden Schaden erlióhte finanzi

elle Opfer zur Besserung der Verkehrsverhaltnisse durch groBe 

Umbauten rechtfertigen. Der KongreB halt es ftir notwendig, 

darauf hinzuweisen, daB bei neuanzulegenden Stadtteilen die 

StraBenplane von nur wirklich erfahrenen Yerkehrsfachleuten 

aufgestellt werden, um  spatere Verkehrsschwierigkeiten, wie sie 

heute in der ganzen W eit in den Stadten vorhanden sind, un- 

móglich zu machen. Ais letzten Punkt zu dieser Frage wird auf 

die Notwendigkeit eines guten StraBenbildes hingewiesen.

Die Frage des Parkens wird nur kurz gestreift, da der Gene- 

ralberichterstatter auf Grund der eingegangenen Berichte zu der 

Ansicht kommt, daB im  allgemeinen Parkmóglichkeiten ge- 

schaffen werden konnten, w-enn der Bedarf solche erforderlich 

niachte.

F iir die iibrige Zeit, die nicht fiir die Besprechungen iiber 

die obigen Fragen vorgesehen war, stand den KongreBteil- 

nehmern ein reichhaltiges Programm zur Verfiigung. Samtliche 

KongreBteilnehmer wurden sowohl von dem Prasidenten der 

Vereinigten Staaten ais auch von dcm Secretary of State emp- 

fangen, von letzterem, der auch im  Auftrag des Prasidenten den 

Ehrenvorsitz des Kongresses fiihrte, bei einer groBen Abend- 

veranstaltung in den prachtvollcn Raumen der Pan American 

Union. Eine Reihe weiterer Einladungen vervollst&ndigte den 

geselligen Teil des KongreBprogrammes.

In  der KongreBwoche w-urden drei Autofahrten in die U m 

gebung Washingtons unternommen. Die erste fiihrte nach 

Mount Vernon, dem Wrohnhaus von George Washington, wohin 

eine neue AutostraBe, the Mount Vernon Memoriał Highway, 

sich im  Bau befindet, die in  yerschiedenen Bauzustanden besichtigt 

werden konnte. Eine zweite Exkursion war der Besichtigung der 

Yersuchsanstalt des U. S. Bureau of Public Roads in Arlington



8 9 6 NACHRUF PROF. MtfLLER. — KURZE TECHNISCHE BERICHTE.
DER BAUINGENIEUR

1030 HEFT 51.

gewidmet. Den AbschluB des Kongresses bildete eine Fahrt 

nach Annapolis m it Besichtigung der U. S. Naval Academy.

. AnschlieSend an den KongreB finden noch mehrere Ge- 

seilschaftsreisen durch yerschiedene Teile des Landes statt, 

wobei zu erwahnen ist, daB etwa 300 offizielle Delegierte von 

amerikanischen Organisationen zu verschiedenen sich iiber

2 bis 3 Wochen erstreckenden Touren eingeladen sind.

SchlieBlich muB noch die von amerikanischen, am StraBen

bau interessierten Industriekreisen veranstaltete Ausstellung 

erwahnt werden, die neben einer groBen Anzahl von StraBen-

baustoffen auch die modernen amerikanischen StraBenbau- 

maschinen den Besuchern vor Augen fiihrte.

Kein technisches Gebiet von der W ichtigkeit des StraBen- 

baus weist in den letzten Jahrzehnten eine so stiirmische E n t

wicklung auf wie gerade der StraBenbau, und jeder KongreB 

brachte neue Probleme und Beschliisse, m itunter entsprechend 

den geanderten Verhaltnissen denen friiherer Kongresse wider- 

sprechende, —  das Ende der Entw icklung ist noch nicht erreicht; 

dcm nachsten KongreB in Miinchen werden wieder neue Probleme 

gestellt sein.

PROF. DR.-ING. RICH ARD  MULLER f .

Am 18. X I .  1930 verscliied an den Folgen einer Blinddarm- 

operation der ordontliche Professor der Baukonstruktionślehre 

an der Technischen Hochschule in Dresden, R ic h a r d  M u lle r , 

erst 53 Jahre alt.

Geboren in Siebenbiirgen, studierte er in. Budapest, Paris 

und in Hannover, sowohl Architektur wie Bauingenieurwjssen- 

schaften.

Ais ich Richard M iil le r  im  jahre 1909 kennenlernte, war 

er ais Untemehmer-Ingenieur im  Eisenbetonbau tśitig. Seine 

freien Stunden nutzte er zu einer Doktorarbeit iiber „DasWaudern 

der Nuil-Linie", aus der grundlegende Erkenntnisse fiir die Berech

nung yon Eisenbetoncjuerschnitten hervorgingen.

Bei allen seinen Arbeiten ais Eisenbetonkonstrukteur im  

Dienste von Unternehmungen und spater bei der eigenen Unter

nehmung geniigte es M ii lle r  nicht, nur nach eigenen oder anderer 

Erfahrungen Bauwerke zu schaffen, sondern stets war er bestrebt, 

Yerbesserungen einzufiihren, und nach neuen Erkenntnissen zu 

suchen. In  dieser R ichtung liegen z. B. seine Arbeiten zur Schall- 

sicherung bei Hochbauten. Er war nach Erziehung und Neigung 

der Typus des Ingenieur-Architekten.

Der R u f der ihn im  Jahre 1911 ais ordentlicher Professor 

der Baukonstruktionslehre an die Technische Hochschule nach 

Dresden fiihrte, war zugleich die Erfiillung einer Hoffnung

M iille rs , ais Lehrer und Freund der Jugend wirken zu diirfen. 

M it derselben Begeisterung, m it der er sich fiir jede Arbeit ein- 

setz.te, widmete er sich der neuen Aufgabe.

Seine in Gemeinschaft m it Prof. H oegg  entfaltete Bau

tatigkeit brachte ihm  eine Reihe von Erfolgen, insbesondere 

bei Industriebauten, und die gesammelten Erfahrungen 

verwertete er zu einem entsprechenden Ausbau seiner 

Vorlesungen.

Der Tod R ichard Miillers ist ein schwerer Verlust fiir seine 

Familie, fiir seine Freunde und seine Siebenbiirger Heimat, 

der cr stets die gróBte Anhanglichkeit bewahrte.

F iir die technischen Hochschulen, an dereń Erneuerung 

er mitarbeitete, bedeutet das allzu friihe Hinscheiden einen 

schweren Verlust, denn er war m it Leib und Seele Hochscliul- 

lehrer im  besten Sinne.

Neben aller praktischen Bautatigkeit war Richard Muller 

sich stets der hohen Yęrantwortung bewuBt, die er ais Hochschul- 

lehrer fiir die charakterliche und fachwissenschaftliche Aus

bildung der ihm  anvertrauten Studierenden hatte. E r suchte, 

mehr durch Taten ais durch Worte und durch sein eigenes 

Beispiel Fiihrer, Freund und Berater des akademischen Nach- 

wTuchses zu sein.

Elire seinem Andenken! E . Probst, Karlsruhe.

KURZE TECH NISCH E BERICHTE.

W i r t s c h a f t l i c h e r  b a  u e n !
Von Dipl.-Ing. K. L au tm an n , Beratender Bauingenieur, Koblenz-

Die Kolncr Tagung des Deutschen Ausschusses fiir wirtschaft- 
liches Bauen ist nach zweitagiger Arbeit nunmehr zu Ende gefiihrt 
worden. Die 1000 Teilnehmer des In- und benachbarten Auslandes 
haben eine Fiille von Gedanken und Problemen mitgenommen, die 
bis zum nachsten Jahre geformt und verarbeitet werden miissen. Eine 
angenehme Ausspannung bedeuteten die an den Nachmittagen fest-, 
gesetzten Besichtigungen. Um die folgenden Ausfiihrungen verstand- 
lich zu machen, ist cs notwendig, daB eine kurze Obersicht betreffend 
den Zweck des Ausschusses und die Art der verschiedenen Vortrage 
gegeben wird.

Seit 10 Jahren ist der oben genannte WirtschaftsausschuB, der 
sich aus den Kreisen der Bauindustrie, des Unternehmertums, der 
freien Architekten und Ingenieure und des Beamtentums zusammen- 
setzt, eh renam tlich  tatig. Wo es heute in unserem schwerringenden 
Vaterlandę Arbeit und Brot zu schaffen gilt, muB vor allen Dingen 
wirtschaftlich und rationell gedacht, geplant und ausgefiihrt werden. 
Hierbei sind fiir die Bauwirtschaft zwei Gesichtspunkte maBgebend:

1. Es ist zu beriicksichtigen, dafl die bodenstand ige  Bauweise 
nicht nur bestehen bleibt, sondern in weitestgehendem MaBe 
gefordert wird. Vgl. am Mittelrhein die Verwendung von Bims- 
erzeugnissen fiir Mauerwerk und Decken, von Tuff- und Basalt- 
steinen ais Yerklcidung, von Rheinkies und Zement bei Beton
bauten u. dgl. mehr.

2. Die Architektur von groBen Gebauden sowohl ais auch von 
kleinen Siedlungsanlagen ist gegenuber der fruheren ,,guten, alten 
Zeit'1 heute abhangig von der w ir tscha ftlichen  Form . Es 
ist beispielsweise keineswegs einerlci, welche Deckenart in einem 
Neubau konstruiert wird, es ist auch falsch zu behaupten, daB 
Ziegelsteinmauerwerk nun einmal das beste sei, nur weil es 
jahrhundertelang angewendet wufde.
Offenbar muB bei dieser Erkenntnis die Wissenschaft mit der 

Praxis Hand in Hand arbeiten, um das Beste vom Guten herauszu- 
holen und anzuwenden. In  diesem Rahmen spielten sich die einzelnen

VortrSge ab, dereń stattliche Zahl von acht Stiick mit je einer Stunde 
Dauer, die Źuhorer fiir eine Idee zu Mitarbeitern macliten. Die Vor- 
trage liatten folgende Themen:

1— 3. Der Skelettbau im Wohnungsbau fiir Stahl, Beton und Holz.
4. Bewertung verschiedener Bauweisen.
5. Massivdecken im Wohnungsbau.
6. Decken- und Estrichkonstruktionen der Versuchssiedlung 

Bietigheim.
7. Die neuesten Untersuchungen auf dem Gebiete des Schalles und 

der Erschlitterung in Wohngebauden.
8. Die Móglichkeit und die Bedeutung der Winterarbeit im Bau

gewerbe.
Die Vortrage 1. (Prof. Dr.-Ing. S ied ler, Berlin), 2. Prof. Dr.- 

Ing. R u th , Wiesbaden, 3. Prof. S chm itthenner , Stuttgart, 8, Min.- 
Rat Dr. S chm id t, Berlin, sind zu obigem Thema die geeigneten und 
wollen im folgenden demnacli behandelt werden. Wie gestaltet sich 
der Entwurf, das ist die ICernfrage fiir die Wirtschaftlichkeit eines 
jeden Bauvorhabens. Baut man wie frliher —  Mauerwerk, Holzbalken
decke und Holzdach — , oder laBt der Bauherr sich andere Bauweisen 
vorschlagen, wie Skelette aus Stahl, Beton oder Holz, die in vielen 
Beziehungen vorteilhafter sein konnen ?

Der Stahlskelettbau.
Man unterscheidet im Stahlwohnungsbau zwei Arten, das Stahl- 

skeletthaus, und das Stahlliauthaus. Bei ersterem dient die Stahl
konstruktion nur ais inneres Traggerippe, wahrend die auBere Um- 
hiillung aus Mauerwerk, tragend oder nur ausflillend besteht. Die 
andere Art sieht auch Stahl ais AuBenwande vor. Diese Bauweise. die 
trotz ihrer grundsatzlichen Verschiedenheit mit der Stahl skele t.t- 
bauweise identifiziert wird, hat fiir deutsche Verhaltnisse keine Be
deutung. Heute wird vorwiegend das Skelett oder Gerippe an
gewendet, und es ist leicht erkladich, daB man der Frage tiber 
den dem Stahl zugeteilten Baustoff fOr Mauerwerk und Decken 
besondere Bedeutung beimessen muB. Fiir Feuersicherheit und 
Rostschutz sind entsprechende Yorkehrungen zu treffen. Wichtig
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ist es, einen Typ bei groBeren Siedlungsanlagen lierauszuschalen, 
der fiir das vorliegende Projekt der beste ist. Zum Beispiel ist 
es gar nicht gleichgultig, ob man ein einfachcs oder ein doppeltes 
Rahmengehause konstruiert, ob die AuBcnwancle tragend oder 
belastend (dann leichter) gewahlt werden und ob im letzteren 
Stahlsaulen montiert werden oder nicht. Ais eine erfreuliclie Tatsache 
steht fest, daB die rheinische Bimsindustrie bei all diesen Fragen fur 
ganz Deutschland hóchste Beachtung gefunden hat und zukiinftig auch 
mit ihren mannigfaltigen Steinen, Dielen und Holilkórpern heran- 
gezogen werden wird. Besonders die Leichtigkeit dieses Baustoffes mit 
immerhin liohcr Festigkeit veranlaBt den wirtschaftlicli denkenden 
Baufachmann, ihn immer wieder zu verwenden und zu empfehlen. 
Auch derGasbeton hat sich stark verbessert, so daO er in zunehmen- 
dem MaBe ais Fullbaustoff fiir Stahlskelettbauten Verwendung findet. 
Auch der Kiesbeton findet beim Stahlskelettbau eine nicht zu unter- 
schatzende Yerwendung. Hochwertiger Zementbeton gestattet leich- 
tere Deckenkonstru ktionen infolge lióherer Festigkeiten. Dic Einflusse 
von Scliwitzwasser auf Stahl konnen durch Zementmilchanstrich wir- 
kungslos gemacht werden.

Die Ausfachung erfolgt auf drei verschicdene Arten:

1. durch Scliiitt- und GuBbeton,
2. durch Mauerwerk oder Platten in Mortel,
3. durch Verkleidung.

Bei groBeren Bauvorhaben beginnt das unter i. genannte Ausmauc- 
rungsverfahren wirtschaftlicli zu werden, weil man die Schalung ohne 
neuen Verschnitt mehrmals vcrwenden kann. Wichtig ist bei den viel- 
fach verwendeten Stahlzellendeckcn die Anordnung vón Dehnungs- 
fugen, damit unnótige RiBbildungen im Beton vermieden werden. Bei 
der Ausfachung mit Mauerwerk und Platten bedient man sich der 
Leicht- und Hartbrandsteine je nach Vorkommen; es ist aber darauf 
zu achten, daB nur fabrikmaBig hergestelltes Materiał (gegen etwaiges 
Spatcres Schwinden) auf der Baustelle zur Verwendung kommt. Viel 
angewandt werden die Bimsdielenplatten fiir Dcclcen und die amMittel- 
rhein vorkommende Lavamasse fiir Lavabeton. Dic Backsteinindustrie 
paBt sich den Bedurfnissen im Stahlskelettbau derart an, daB sic be- 
sondere Steinsorten, so u. a. auch fiir gute Stahlstutzenummantelung, 
herstellt, die mit gutem Erfolg verbaut worden sind. SchlieBlich ist 
zu der dritten Art der Ausfachung durch Yerkleidung zu sagen, daB 
sie in mancher Beziehung, vgl. die weniger gute Elastizitat, von 
Nachteil ist. Fiir die Aufnahme des Putzes wird meist Dralitziegel- 
gewebe genommen, ein Putztrager, der bei Steinausmauerung, be- 
sonders bei rauhen Schwemmsteinarten, von Natur aus vorhanden ist.

Der Betonskelettbau.
Dic Einteilung derartiger Betongerippe erfolgt wie beim Stahl

skelett. Die Grundbaustoffe fiir das Gerippe sind Kies, Zement und 
Eisen, fiir das Mauerwerk die Schwemmsteine bzw. Tuffsteine fiir dereń 
Verklcidung und Holilkórper fur die Decken. Auch hier spielt die 
Anwendung von hochwertigem Zement eine groBe Rolle, denn es kann 
mit hochwertigem Zementbeton fiir den Eisenbetonbau ein Minimum 
an Gewicht herausgearbeitct werden. Isolierungen gegen Warme, 
Schall und Feuchtigkeit sind in reichemMaBe ausprobiert und bedeuten 
keine Schwierigkeit mehr. Besondere Beachtung muB der Fundierung 
gesclienkt werden, d. h. je hoher das Bauwerk, je gróBer die Lasten 
auf den Fundamcnten. Es ist bei den mehr oder minder groBen Be
lastungen zu untersuchen, ob Einzel-, Streifen-, Platten-, Pfeiler- oder 
Pfahlfundierung wirtschaftlicli ist und wie der Boden aussicht. Eine 
dreiBigjahrige Lagerung bedeutet bei Bodenanfiillung nicht immer 
gewachsenen Baugrund, da innere Rost- und Faulnisprozesse noch 
nicht erledigt sein kónnen. Die Ausbildung von flachen, begehbaren 
Dachern und Schornsteinanschltissen ist mit aller Sorgfalt vorzuneh- 
men. Je hoher ein Betonskelettbau errichtet wird, um so kostspieliger 
wird die Frage der spateren Ausmauerung sein. In letzter Zeit hat

man auch hier versucht. wirtschaftliche Einrichtungen zu treffen. Je 
zwei iibereinander liegende Stockwerke werden mit auBeren Hange- 
geriisten versehen, a’uf denen von unten nach oben sich der Betonie- 
rungsvorgang abspielt, und dann von oben wieder stoekwerksweise 
nach unten die Ausmauerung vor sich geht. Man erkennt schncll die 
hieraus erwachsenden Yorteile: Wenig Rustmaterial, cinmalige Mon
tage und einmalige Deinontage —  beide in Strafienhóhe — . Neben all 
diesen wirtschaftlichen Erkenntnissen fiir den Betonskelettbau ist 
wohl der wiclitigste die groBe Feuersicherheit.

Der Holzskelettbau.
Es handelt sich hier um die alteste Bauweise, die schon vor 

langer Zeit ais Fachwerkbau bekannt war. Eine Yerbilligung trat erst 
mit der Erkenntnis Anfang des 18. Jahrhunderts ein, ais man nicht 
mehr das Hartholz (Eiclie) einzig und allein ais brauchbaren Baustoff 
hinstellte, sondern auch die Weichliolzarten (Kiefer, Tanne) fiir die 
Errichtung standsicherer Bauten wahlte. Vielfach angewendet wird 
diese Bauweise in Wurttcmberg, weil das Holz dort bodenstandig ist. 
Auch beim Holzbau spielen die Isolierungen eine wichtigc Rolle, zumal 
das Fachwerk heute nicht mehr sichtbar gehalten, sondern verputzt 
wird. Der rheinische Scliwemmstein erfreut sich auch hier eines reich- 
lichen Zuspruches fiir die Ausfachung, woraus man die vorzuglichen 
Eigenschaften —  Porositat usw. —  dieses guten Materials erselien 
kann. Die Feuersgefahr ist bei anderen Bauweisen auch nicht gróBer 
ais bei Holz, das bekanntlich nur langsam brennt. Fiir die konstruktive 
Ausbildung sind zwei Arten zu unterscheiden:

1. Die tragenden Holzstander gehen von der untersten Schwelle 
durch bis zum Dachboden, wobei starkę Abmessungen notwendig 
sind.

2. Jedes einzelne GeschoB wird fiir sich mit Schwellcn, Standem, 
Streben, Riegeln und Balkenlagen ausgebildet. Diese ist die 
alteste Art, welche heute noch bevorzugt wird.

In  der Typisicrung hat man aucli auf diesem Gebiete Fortschritte 
erzielt. Durch werkmaBiges Herstellen, ahnlich wie beim Stahlskelett
bau, werden dic Normstiicke, einsclilieBlicli der Fenster und Ttlren, auf 
der Baustelle lediglich „montiert". Hierbei ist z. B. fiir ein zweistóckiges, 
Secliszimmcr-Einfamilienhaus die knappe Zeit von 6 Tagen Rolibau- 
herstellung erreicht worden. Erst vor jahresfrist stellte man in Siid- 
deutschland derartige Hauser bezugsfertig nach 3 yz Monaten her. 
Wie die anderen Bauweisen ihre Yorteile haben, so kann man hier fiir 
den Wohnungsbau sagen, daB die Holzbauweise sich auf diesen mit 
hóchstens drei Geschossen beschrankt, dabei aber in jeder Beziehung 
billig ist.

Die Vortragsreihe schloB mit interessanten Ausfiihrungen Uber 
die Móglichkeit, dem Baugewerbe den Charakter ais Saison- oder 
Sommergewerbe zu nehmen. Man trifft heute Vorkehrungen, die 
das frisclie Mauenverk oder den noch nicht erharteten Beton vor 
Frost schtitzen. Je gróBer das Objekt, je wirtschaftlicher die Winter- 
arbeit, da nur eine lokale Erwarmung stattzufinden braucht, was etwa 
3%.Mehrkosten der Bausumme ausmacht. DaB man bisher auf diesem 
Gebiete nicht weitergekommen ist, liegt W'eniger an den klimatischen 
Verhaltnissen, ais an dem Umstand, daB es sich hier um eine Ge- 
wohnheit handelt.

Das wirtschaftliche Bauen erstreckt sich heute vor allem auf die 
Frage, welche Decke ist zu wahlen. Wenn auch Behorden und ver- 
standige Baugenossenschaften langst erkannt haben, daB die gute alte 
Holzbalkendecke iiberlebt und von der Massivdccke mit all ihren 
wirtschaftlichen Vorteilen eingeholt worden ist, so gibt es doch noch 
viele Bauherren, die am alten hangen. Ist aucli die Holzbalkendecke 
ein paar Mark billiger bei der Herstellung, so ist sie damit noch 
lange nicht die beste und wirtschaftlichste. Bei den wenig zur Ver- 
fiigung stehenden Baugeldern heiBt es in der heutigen Zeit erst recht: 

W i r t s c h a f t l i c h e r  b a u e n !

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Die StraBenbriicke iiber die Elbe in Tetschen-Bodenbach  
(Tschechoslowakei).

Die Landesverwaltung in Prag hat einen Wettbewerb zwischen 
den tschechoslowakischen Briickenbauanstalten und Ingenieuren fDr 
den Umbau der alten StraBen-Kettenbriicke iiber die Elbe in Tetschen- 
Bodenbach veróffentlicht. Fur diesen Wettbewerb sind Entwiirfe mit 
Angeboten von fiinf Firmen und ein Entwurf auBer Wettbewerb 
eingesandt worden (siehe Tabelle, Seite 898).

Die alte Kcttenbrucke mit den schonen steinernen Tiirmen soli 
abgebrochen werden, und auf den alten Pfeilern und Widerlagem soli 
eine neue Tragkonstruktion errichtet werden. Die Spannweite der 
mittleren Offnung ist 118,080 m, die der seitlichen 30,90 m. Die Breite 
der neuen Briicke soli 9,20 m betragen, und auBerdem sind zwei Geh- 
wege von je 2 m Breite anzuordnen.

Die beiliegenden Abbildungen zeigen die drei billig- 
sten Entwiirfe. Abb. 1.

Abb. 1 zeigt den Entwurf der Firma Kapsa und
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Nr. Namen Art der Briicke

Preis der neuen 
Tragkonstruk- 

tion

in RM j in %

T Witkowitzer-Fabrik, 
A. G.

Hangebriicke I 293 OOO 22S

2 Ceskomoravska- Koł- 
ben-Danek A. G.

Hangebriicke I 166 000 217

3 Skoda-Werke A. G. Hangebriicke 1 013 OOO 180

4
Kapsa und Muller 

(Ing. Gebriider I. u . 
T. Vyhndnek)

Eisenbeton-Bogen- 
brucke mit Źug- 
band

95S OOO 170

5 Teplitzer Maschinen- 
Fabrik, A. G.

Yersteifungstragermit
Stabbogen

593 000
V - V ; V:

105

6 Prof. G. Kriwoschein 
(auBer Wettbewerb)

ITangebrucke mit 
Stabbogen (Patent 
angemeldet)

565 OOO IOO

Muller in Prag (Verfasser Gebriider I. u. T. Yyhnanek). Die Haupt
offnung besteht aus einem Eisenbeton-HohlbogenmiteisernemZugband; 
die seitlichen Offnungen sind Eisenbetonbalken, die kontinuierlicli 
iiber den Pfeilern durchgehen.

’ Abb. 2 zeigt den Entwurf der Teplitzer Maschinenfabrik, A. G.; 
in Teplitz-Schónau. Das ist ein versteifter Stabbogen in der Haupt
offnung mit Streben-Fachwerk-Yersteifungstrager; die Pfeilhohe des

Abb. 3.

Bogens, gemessen vom Untergurt des Versteifungstragers, ist 18,50 m. 
Die Tragerhohe betragt 3 m. In der Mitte jeder Seitenoffnung (30,72 m) 
befindet sich im Vcrsteifungstriiger ein elastisches Gelenk. Das Ma
teriał ist Baustahl 48.

Abb. 3 zeigt den Entwurf von Prof. G. K riw osche in  (auBer 
Wettbewerb). Es ist eine neue Konstruktionsform der Hangebriicke 
(Patent angemeldet), deren Horizontalzug von dem VersteifungstriLger 
der seitlichen Offnungen und dem mit diesem Trager verbundenen 
Stabbogen der Hauptoffnung aufgehoben wird. Die Pfeilhohe der Kette 
und des Stabbogens sind 13,12 m =  1/9 1. Das Materiał ist Baustahl 52.

K.

Die Kosten des Gartzer Prozesses.
Der StrafprozeB in Stettin, der in der zweiten Instanz wegen 

des Einsturzes der Gartzer Oderbriicke in den Monaten September 
und Oktober d. J. tagte, hat, wie uns mitgeteilt wird, einen 
Kostenaufwand verursacht, dessen Hohe die Summę von RM 300000,— 
iiberschritten hat. Diese Sunnne erklart sich einerseits aus der 

ungewohnlichen Dauer des (seit 1926 laufenden) ProzeB- 
verfahrens, anderseits aus der Heranziehung einer auCer- 
gewohnlich gróBen Zahl von Saclwerstandigen.

Schriftleitung.Abb. 2.

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

Zur Wirtschaftslage. Dem letzten Vierteljahresbericht des In- 
stitutes fiir Konjunkturforschung entnehmen wir die folgenden An 
gaben iiber den Stand der Konjunktur in Deutschland und die I.agegabei
am Baumarkt.

Der gegcnwartige Konjunkttirruckschlag ist von einer in Deutsch
land kaum jemals eriebten Schwere. Mitte 1930 begannen vereinzelte 
Anzeichen einer sich langsam anbahnenden Festigung der W irt
schaftslage liervorzutreten. Die Yertrauenskrisis hat diese Ansatze 
vernichtet. Der Kapitalmarkt verknappte sieli wieder, die Auftrags- 
eingUnge gingen erneut zuriick. Die Verfliissigung des Geldmarktes 
wurde durch die Abziige von Auslandskrediten und die Kapitałflucht 
unterbrochen. Die kiinftige Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes 
wird zum gróBen Teil davon abhangen, in weichem Grad die von dem 
Tiefstand der Wirtschaftstatigkeit ausgehende Erleichterungstendenz 
durch die Festigung der innerpołitischen Verhaltnisse unterstiitzt 
werden wird.

Die in d u s tr ie lle  P ro du k tio n  liegt um rund ein Viertcl, auf 
Teilgebieten um beinahe die Halfte unter Yorjahrshohe, Die Arbeits
losigkeit erstreckt sich auf 3y2 Millionen Menschen; ungefahr ein 
Sechstel der Arbeiter und Angestellten sind aus dem ProduktionsprozeB 
ausgeschaltet. Dabei ist fiir die kommenden Monate —  schon aus 
saisonmaBigen Griinden —  mit einer wachsenden Belastung des 
Arbeitsmarktes zu reclmen.

Der Absatz auf dem Binnenmarkt ist weiter gesunken. Die Aus
fuhr ist saisomniiBig gestiegen; nennenswerte Exportfortsc.liritte sind 
aber bei der an Ausdehnung und Intensitat noch zunehmenden welt- 
wirtschaftlichen Depression zunachst nicht zu erwarten.

Der Kurseinbrnch am Aktienmarkt, der Riickgang der konjunk- 
turempfindliclien Warenpreise und der Hochstand der Zinssatze am 
Kapitalmarkt machen eine Besserung der Wirtschaftslage vorerst nicht 
wahrscheinłich. Es ist nicht einmal ausgeschlossen, daB sie die Kon- 
junktur weiter verschlechtert. Ein starkes Gegengewicht gegen die 
zu weiterem Riickgang drangenden Faktoren wurde jedoch die Be- 
seitigung der politisch bedingten Vertrauenskrisis bilden.

In  der B a u s a i s ó n April bis Oktober blieb die Zahl der be- 
schaftigten Bauarbeiter um mehr ais 30% unter dem Stand der beiden 
Yorangegangenen Jahre. Selbst im Hochsommer waren nur rd. 60% 
der organisierten Bauarbeiter beschaftigt, gegeniiber mehr ais 90% in

den Yorjahren. Der saisoniibliche Riickgang der Beschaftigung im 
Oktober ist zwar in einigen Landesteilen durch die Inangriffnahme des 
zusatzliclien Wohnungsbauprogramms der Reichsregierung gemildert 
worden; jedoch diirfte selbst bei einem nicht zu strengen Winter die 
Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter die des Vorjahres ganz erheblicli 
ilbersteigen. Der gewerbliche Bau, der im Vorjahr der Beschaftigung 
noch einen Riickhalt bot, ist erheblich eingeschrumpft. Ferner wird 
auch der Obergang an unvollendeten Wohnungsbauten betrachtlicli 
geringer sein ais im vorigen Jahr. Die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter 
diirfte im Januar 1931 bis auf rd 800 000 steigen.

Die Schrumpfung des Auftragbestandes bei den Bauunter
nehmungen hat ihre Lage im dritten Vierteljahr weiter erschwert. Die 
infolge der giinstigen Beschaftigung in den letzten Jahren in steigendem 
Umfang erfolgte Beęchaffung von M aschinen hat vielfach die Elastizi
tat der Baubetriebe gegeniiber groBeren Schwankungen der Beschaf
tigung eingeengt. Infolge der bei groBen Bauaufgaben der letzten J ahre 
fast allgemein ublichen Errichtung von Arbeitsgemeinschaften aus 
mehreren Unternehmungen, die eine Zusammenfassung des Maschinen- 
parks verschiedener Betriebe ermoglicht, wurden allerdings iiber- 
maBige Investierungen in den meisten Fallen vermieden. Die Ver- 
ringerung der Beschaftigungsmoglichkeiten hat aber doch schon dazu 
gefiihrt, daB zur Ausnutzung der investierten Betriebsmittel jetzt 
haufig auch kleinste Objekte mit einem Maschinenpark bearbeitet 
werden, die unter Beriicksichtigung samtlicher Investitionskosten ais 
fiir den betreffenden Arbeitsumfang zu grofl erscheinen muB. Hier
durch wird auch wieder menschliche Arbeitskraft freigesetzt und die 
Arbeitslosigkeit weiter verscharft. Andererseits zwingt der durch den 
verscharften Wettbewerk hervorgerufene Preisdruck zu Kalkulationen 
und Preisstellungen, die die notwendigen Abschreibungen und die Zins- 
kosten vielfach auBer Acht lassen.

Im  W ohnungsbau  lag die Zahl der fertiggestellten Wohnungen 
in 95 St&dten bis Ende September noch iiber der der beiden Vorjahre; 
die Gesamtzahl der in diesem Jahre dem Wolinungsmarkt neu zur 
Verfiigung gestellten Wohnungen wird die vorjahrige Hohe (Rcinzu- 
gang 315 000 Wohnungen) kaum unterschreiten. Dieses Ergebnis ist 
jedoch auf die'zahlreichen schon im Vorjahr begonnenen Wohnungen 
(Oberhang in PreuBen rd 105 000, im Reich schatzungsweise 135 000 
bis 140000) zuriickzufuhren; dagegen sind die Fertigstellungen von
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im Jahre 1930 begonnenen Wohnungen weit geringer ais 1928 und 1929. 
Wahrend in den vergangcnen Jahren regelmaBig dic Zahl der Bau- 
vollendungen zum Jahresende zunahm, wird 1930 das Gegenteil der 
Fali sein. Bis Anfang August wurden noch aus dem Yorjahr tiber- 
nommene unvollendetc Bauten fertiggestellt. Seitdem ist die Zahl der 
fertiggestellten Wohnungen gesunken und durfte bis zum Jahresende 
noch weiter zuriickgehen. Der in das Jahr 1931 eingehende Uberhang 
an unvollendeten Wohnungsbauten wird daher sehr gering sein. Er 
durfte nur wenig mehr ais ein Drittel des Vorjahrstandes betragcn. So
weit aus der Zahl der Bauerlaubnisse ein Urteil moglich ist, wird sich 
die Wohnungsbautatigkeit auch in den nachsten Monaten in engen 
Grenzen halten. Im  Jahre 1930 wird der Wert der baugewerblichen 
Produktion im Wohnungsbau voraussichtlich nur rd 3 Milliarden 
Reichsmark betragcn, gegenuber 3,5 Mrd. RM im Vorjahr. Die Zahl 
der in den vorhergehenden Monaten erteilten, aber noch nicht ausge- 
nutzten Bauerlaubnisse betrug im Oktober nur noch die Halfte der- 
jenigen der gleichen Vorjahrszeit. Die Baubeginne sind stark zurtick- 
gegangen.

Im  gew erblichen Bau hat sich die Zuruckhaltung weiter ver- 
starkt. Die Gesamtinvestitionen diirften im Jahre 1930 nur 2,4 Mrd. 
Reichsmark betragen gegeniiber 2,7 Mrd. RM im Vorjahr und 3 Mrd. 
Reichsmark im Jahre 1928. Eine allgemeine Belebung der wirtschaft
lichen Tiltigkeit wird auch erst, nachdem sic langere Zeit angehalten 
haben wird, zu groBeren Auftragen an das Baugewerbe fiihren konnen. 
In  den nachsten Monaten durfte sich — nacli den vorliegenden Bau- 
erlaubńissen zu schlieBcn — der gcwcrbliche Bau um rd 25% unter 
Vorjahrshohe bewegen.

Im  Bau fiir o ffen tliche  Zwecke bedingt die finanzielle 
Anspannung der óffentlichen Kórperschaftcn auch weiterhin eine starkę 
Einschrankung der Planungen. GroBe im Gang befindliche Arbeiten 
sind bis auf weiteres untcrbrochen worden. Die im Arbeitsbeschaf- 
fungsprogramm vorgeselienen Arbeiten werden dagegen zum Beginn 
der nachstjahrigen Bausaison den jahreszeitlichen Auftrieb unter- 
stutzen.

Die meisten B aus to ffin d u s tr ie n  sind ganz tiberwiegend vom 
deutschen Baumarkt abhangig. Nur fur die Zementindustrie, die Bau- 
maschinenindustrie, die Glasindustrie und die Eisentragerproduktion 
besteht, wenn auch in beschranktem Umfang, die Móglichkeit, einen 
Riickschlag im Inlandsabsatz durch erhóhte Ausfuhr auszugleichen. 
Die Baustoffindustrien wurden somit von dem Ruckgang der Bau- 
tatigkeit in voller Scharfe getroffen.

Bausto ff-  und B aum asch inenabsa tz  
(1927 =  100).

Bezeichnung 1928 1929 1930'

Z e m e n t ................................ 103.7 96.5 78
I i a l k .................................... 100,5 90,5 63
Eisentrager ........................ 86,7 69,0 48
Betonmischmaschinen . . . 112,2 112,0 48
StraBenwalzen 2 ................ — 100,0 67

1 Nach den Zahlen fiir die ersten 9 Monate geschatzt.
2 1929 == 100.

Am geringsten ist im Vergleich zu anderen Baustoffen der Ab- 
satz von Zem ent zuriickgegangen. Einerseits hat das Vordringen 
neuer Bauweisen m it st&rkerem Zementverbrauch den Absatzrtick- 
gang aufgehaltcn; andererseits hat der verscharfte Wettbewerb bei in 
den letzten Jahren sowohl in den Zementvcrbanden wrie in den AuBen- 
seiterwerken stark erhóhten Kapazitaten einen Preisdruck hervorge- 
rufen, der dem Betonbau ein weiteres Feld, insbesondere im Wett

bewerb mit Eisen und Holz, erschlieBt. Ber Zementexport konnte den 
Ausfall auf dcm Binnenmarkt nicht ausgleichen. Bis Oktober lag die 
Ausfuhr um S% unter der der gleichen Vorjahrszeit.

Der A bsa tz  von B aum asch inen  ist sehr stark zuriickge- 
gangen, da der Bedarf an Maschinen im Baugewerbe infolge der ge- 
ringen Beschaftigung augenblicklich ais gesattigt anzusehen ist. Die 
Ausfuhr von Baumaschinen, die im Jahre 1929 rd 30% der Produktion 
betrug, hat sich im ersten Halbjahr 1930 noch auf der vorjahrigen Hohe 
gehalten. Im  Herbst ist ein Ruckgang eingetreten; der Export konnte 
daher auch hier keinen Ausgleich fur den schwachen Inlandsabsatz 
bieten.

Fiir die ersten Monate des Jahres 1931 sind die Aussich ten  
des Baustoffabsatz.es Uonjunkturell weiter ungttnstig. Die Ka- 
pazitatsausnutzung, die in den Baustoffindustrien im Durchschnitt 
der ersten neun Monate d. J. rd 60% der Arbeitsplatze betrug, diirfte 
im Jahre 1931 zunachst noch weiter absinken. Der Ruckgang der 
Nachfrage nach Baustoffen hat zu starkeren Preisermafligungen ge
fiihrt. Untcrsttitzt wurde diese Bewegung bei den kartellgebundencn 
Preiscn auch durch den Wettbewerb der AuBenseiter. Der Zement- 
preis lag Ende Oktober um 10 bis 20%, der Ziegelpreis bis zu 30%, 
der Bauholzpreis durchschnittlicli um 15% und der Preis fiir Bau- 
eisen um rund 3% unter Vorjahrshohe. Die PreisermaBigung reicht 
offensichtlich noch nicht aus, die Bautatigkeit anzuregen; eine der
artige Anregung wird auch erst erwartet werden diirfen, wenn die 
Senkung der Baustoffpreise durch eine ErniaCigung der Finanzierungs- 
kosten wirksam unterstutzt wird. , T.

Rechtsprechung.
Unbillige Hartę (§ 84 BRG.). In einem Urteil vom 16, Mai 

1930 hat das Landesarbeitsgericht Hamburg die Auffassung, dal! 
die Entlassung auf jeden Fali eine „unbillige Hartę" sei, wenn Dienst- 
jungere im Betriebe verbleiben, abge lehn t. ln  der Begriindung 
lieiBt ós u. a .:

„BRG. § 84 Ziff. 4 will grobe Willkurlichkeiten und 
MiBbrauche des formalne Kundigungsrechtes ausschlieBen, will 
also den weniger sozialen Arbeitgeber zu dcm zwingen, was 
ein billig und human denkender Arbeitgeber von selbst tun 
wird. BRG. § 84 Ziffer 4 ist aber nicht dazu da, ein klein- 
liches und formalistisclies Feilschen der Arbeiter dariiber hervor- 
zurufen, ob dieser oder jener ein wenig dienstaiter oder lebens- 
alter ist. Das um so weniger, ais gar nicht einzusehen ist, 
weshalb cin jiingerer nicht an sich genau so viel Recht auf Arbeit 
haben sollte ais ein alterer, und warum ein Dicnstj Ongerer, dem es 
nach langer Arbeitslosigkeit erst ktirzlich gegltickt ist, wieder Arbeit. 
zu finden, ohne weiteres vor einem • Dienstalteren zuruckstehen 
miiBte, der ohnehin den Vorteil gehabt hat, schon langere wieder 
Arbeit zu haben."

Anteiliger Urlaub. In einem Urteil vom 24. Mai 1930 (RAG. 
458/29) hat das Reichsarbeitsgericht festgestellt, daB cin Arbeit
nehmer, der kraft Tarifvertrages nach einer bestimmten Beschafti- 
gungsdauer einen bestimmten Urlaub zu beanspruchen hat, aber vor- 
zeitig aus dem Unternehmen ausscheidet, nur dann anteiligen Urlaub 
zu beanspruchen hat, wenn dies entweder im Tarifvertrag selbst oder 
durch sonstige Verein.barung ausdrticklich vorgesehen ist.

Die Reichstarifvertrage fiir die technischen und kaufmannischen 
Angestellten im Baugewerbe sehen die anteilige Urlaubsgewahrung 
ausdrticklich vor, dagegen fehlt sie in den Reichstarifvertragen fur die 
Polierc und Schachtmeister. Diese haben also, wenn sie vor Ablauf 
der Wartezeit ausscheiden, keinen anteiligen Urlaub zu beanspruchen, 
es sei denn, daB ausdrucklich etwas anderes mit ihnen vereinbart 
wurde.

PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Ileft I vom 6 . Januar IQ28, S. 18 .

B e kann tgem ach te  A nm eldungen . 

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 4S vom 27. November 1930.

KI. 5 b, Gr. 41. U. 74783. Ltibecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Liibeck, Karlstr. 62. Verfahren zum Abbau von Deck-
gebirgen. 6. 4. 29.

KI. 19 a, Gr. 24. D  57 896. Otto Dtirr, Heidelberg, Bergheimer
StraBe 125. Baggerschwelle. 12. 3. 29.

KI. 19 d, Gr. 1. P  57154. Dr.-Ing. Franz Dischinger, Wiesbaden, 
łiapellcnstr. 70. Herstellung von Eisenbetonbogenbriicken 
m it angehangter Fahrbahn und Zugbandern aus Eisenbeton. 
20. 2. 28.

KI. 20 g, Gr. 1. K  7. 30. Wilhelm Kenter, Herne-Sodingen, Baare- 
straBe 1. Verfahren zum Umgieisen von Schienenfahr- 
zeugen. 31. 3. 30.

KI. 20 h.

Iii. 20 i,

Iii. 35 b,

Iii. 37 b.

Gr. 4. H 103 767. The Hannauer Car Retarder Company, 
Chicago, Staat Illinois, V. St. A .; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Iiugel- 
mann, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Gleisbremse mit elck- 
trischer Steuerung. 8. 10. 25.
Gr. 33. I i  327. 30. Iinorr-Brenise Akt.-Ges., Berlin-Lichten- 
berg, Neue Bahnhofstr. 9— 17. Zeitventil ftir Zugsiclierungs- 
anlagen. 15. 11. 30.
Gr. 1. A 54406. ATG Allgemeine Transportanlagen-Ges. 
m. b. H„ Leipzig W  32, Schonauer Weg. Einrichtung zum 
Festklammern von Gleisfahrzeugen. 6. 6. 28.
Gr. 1. Z 16 753. Hans Zomak, Berlin-Wilmersdorf, Land- 
hausstr. 16. Mehrteiliger Ftillkdrper fur Iireuzrippen- 
decken. 16. 4. 27.
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KI. 37 b, Gr. i. Z lS i i o , Hans Zomak, Berlin-Wilmersdorf, Land- 
hausstr. 16. Mehrteiliger hohler Fullkorper fiir Kreuzrippen- 
decken. 29. 1. 29.

KI. 37 b, Gr. 3. G 75 657. Ferdinand Harelly, Zuffenhausen-Stuttgart. 
Abdeckplatte fur Kanale, Schachte u. dgl. 19- 2. 29.

KI. 37 f, Gr. 7. P  49 833. Ernst Poritz, Potsdamer StraBe 47, u.
Arthur Schulz, Beyerstr. 32, Berlin-Spandau. Gebaude aus 
Hohlwanden. 19. 2. 25.

KI. 80 a, Gr. 7. A 54 569. Johann Baptist Amann, Munchen, Rosen- 
heimer Str. 191. Fiiissigkeitsmesser far Betonmischma- 
schincn. 22. 6; 28.

KI. 81 d. Gr. 3. V 24 920. Carlo Vanzetti, Luigi Christiani u. Giuseppe 
Mazier, Mailand, Italien; Vertr.: Dr. O. Arendt, Pat.-Anw., 
Berlin W 15. Kehrichtsammelgrube. 16. 2. 29.

KI. 81 e, Gr. 128. M 174. 30. Mitteldeutsche Stahlwerke, Akt.-Ges., 
Berlin W  8, Wilhelmstr. 71. Vorrichtung zum Einebnen von 
Halden oder Abtragen von Hiigeln. 21. 3. 30

KI. 84 d, Gr, 1. K  T12 it2 . Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen. In  der 
Hóhenrichtung verstellbares Schutzschild fiir Grabenbagger. 
15. X I. 28.

KI. 84 d, Gr. 2. K 102 356. Friedr. Krupp Akt.-Ges. Essen. Eimer- 
kettenbagger. 6. 1. 27.

KI. 84 d, Gr. 2. M 102059. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf A.-G., 
Magdeburg. Sicherheitsschaltung fiir elektrisch betriebene 
Eimerkettenbagger. 10. 11. 27.

KI. 85 c, Gr. 1. S 72 510. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin- 
Siemensstadt. Verfahren zum Entfernen von Ol aus Wasser. 
t. 12. 25.

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN G ESE LLSCH A FT FUR BAUINGENIEURWESEN.
Geschaftstelle: B E R L I N  N W 7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

Fernsprecher: Zentrum 15207. —  Postscheck-Konto: Berlin NW 7, Konto-Nr. 100329.

Oberleitung der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieur
wesen in die Deutsche Gesellschaft fiir Bauwesen.

Die Deutsche Gesellschaft fur Bauingenieurwesen leitet ihre 
Geschafte allmahlich in diejenigen der Deutschen Gesellschaft fur 
Bauwesen iiber. Wir bitten daher, folgendes zu beachten:

1. Die Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft ftir Bauingenieur
wesen im „Bauingenieur" fallen ab 1. Januar 1931 fort. Die Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen werden in die 
Deutsche Gesellschaft ftir Bauwesen iiberfiihrt, soweit sie nicht Wider
spruch erhoben haben und erhalten fur den Mitgliedbeitrag kostenlos 
ab 1. Januar 1931 eine an jedem Mittwocli erscheinende Wochen- 
schrift der Deutschen Gesellschaft fiir Bauwesen, welche die geschaft- 
lichen Mitteilungen der Gesellschaft, Ausziige aus Vortragen, kurze 
wirtschaftliche Nachrichten und anderes enthalt.

Die Zeitschrift wird durch dic Post an die uns bekannte Anschrift 
zugestellt, Die erste Nummer wird am Mittwoch, den 7. Januar 1931 
herausgegeben.

2. Die Deutsche Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen erhebt ftir 
das Jahr 1931 keine Beitrage mehr. Die Mitglieder erhalten eine Be- 
nachrichtigung tiber kilnftige Beitragszahlung zur Deutschen Gesell
schaft fiir Bauwesen spater zugesandt.

Rilckstandige Beitrage fiir das Jahr 1930 (vgl. Bekanntmachung 
in dieser Nummer) werden auch nach dem 1. Januar 1931 auf das 
Postscheckkonto der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen 
unter der Bezeichnung Konto Nummer 100329 Berlin NW  7 an
genommen.

3. Das Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieur
wesen fiir das Jahr 1930 ist zur Zeit in Vorbereitung-und wird in der 
iiblichen Form fertiggestellt werden. MutmaOlich wird es gegen Ende 
Marz 1931 zum Versand kommen. Es geht kostenlos allen denjenigen 
Mitgliedern zu, die den Beitrag fiir 1930 entrichtet haben. Herren, 
die Einschreibesendung beanspruchen, wollen 40 Pf. mehr einsenden.

Anschriftanderungen erbitten wir wegen des Mitgliederver- 
zeichnisses im Jahrbuch und wegen der Zustellung des Buches auch 
weiterhin an unsere alte Anschrift: Deutsche Gesellschaft ftir Bau
ingenieurwesen, Berlin N W  7, Friedrich-Ebert-Str. 27. Es ist dafiir 
gesorgt, daB alle Zuschrifteu erledigt werden. Anśchriftenanderungen 
gelangen damit auch zur Kenntnis der Deutschen Gesellschaft ftir 
Bauwesen.

6. Literaturanfragen werden den bisherigen Mitgliedern der 
Deutschen Gesellschaft ftir Bauingenieurwesen, die zur Deutschen 
Gesellschaft fUrBauwesen ilbcrtreten, in der bekannten Weise durch den 
Verein deutscher Ingenieure, Abt. Literaturauskunft, Berlin NW  7, 
Ingenieurhaus, erteilt. Rtickporto erbeten.

7. Die Verlagsbuchhandlung Julius Springer hat sich in entgegen- 
kommender Weise bereit erklart, den ehemaligen Mitgliedern der Deut
schen Gesellschaft ftir Bauingenieurwesen auch ab 1. Januar 1931 
vorlaufig weiter eine BezugspreisermaBigung des „Bauingenieur" in
der bisherigen Hohe zu gewahren, d. h. also 
Ladenpreis.

gegenuber dem

Ortsgruppe Mannheim-Ludwigshafen.

Am Freitag, den 5 Dezember 1930 veranstaltete die Ortsgruppe 
Mannheim-Ludwigshafen der Deutschen Gesellschaft fiir Bauinge
nieurwesen in der Handelshochschule einen Vortrag des Herrn Dr.-Ing. 
Seitz der Firma Karl Kiibler A.-G. Stuttgart iiber das Thema „Neueres 
aus Theorie und Praxis des Holzbaues".

Herr Dr. Seitz, der in der hiestgen Fachwelt durch seine fach- 
lichen Beziehungen seit vielcn Jahren gut bekannt ist, ftihrte etwa 
folgendes aus:

Der Holzbau hat in Deutschland nach dem Krieg eine griiudliche 
wissenschaftliche Durchbildung erfahren, die es heute mit weit gróCerer 
Zuverlassigkeit ais friiher ermóglicht, die Baukonstruktionen in ihren 
Einzelheiten einwandfrei durchzubilden. Wahrend die baupolizeilichen 
Bestimmungen im allgemeinen noch auf dem Stand der Zeit vor dem 
Kriege sich befinden, beriicksichtigen die „Bestimmungen fiir Holz- 
tragwerke" der Deutschen Reichsbahn und die neuen Normenblatter 
die inzwischen eingetretene weitere Entwicklung. Der Vortragende 
schilderte eingehend die Unterschiede der einzelnen Bestimmungen. 
Aus den Untersuchungen der letzten Zeit sind die in der Material- 
priifungsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart angestellten 
Versuclie hervorzuheben, die sich mit dem Knickproblem, insbesondere 
auch bei melirteiligen Druclcstaben, und mit Holzverbindungen, die 
schrag zur Faserrichtung des Holzes wirken, befassen. Eine Reihe von 
Lichtbildern zeigte interessantc Bauausfiihrungen in Holz, insbeson
dere Shedhallen fur Textilbetriebe und Salzspeicher der Diingemittel- 
industrien. Auch fur Kirchen und sonstige Bauwerke, bei denen die 
architektonische Ausgestaltung des Raumes eine wesentliche Rolle 
spielt, wird Holz mehr und mehr verwandt. Interessant war weiterhin 
die Verwendung von Holz ftir den Bau der Funktiirme des GroBsenders 
in Muhlacker sowie fiir die Erstellung umfangreicher Rohrleitungen fiir 
Wasśerkraftanlagen und chemische Betriebe.

An den Vortrag schloB sich eine Debatte an, die sich liauptsach- 
lich m it Fragen befaBte, die durch den Einsturz der beiden holzernen 
Funktiirme in Miinchen-Stadelheim aufgctaucht sind. Dabei hób 
Herr Dr. Seitz ganz besonders hervor, was iibrigens der Fachwelt 
schon lange bekannt ist, daB unser Wissen iiber das Wesen der Wind- 
angriffskrafte und dereń Wirkungen auf Bauwerke noch recht lilckep- 
haft ist und energischcr Forschung und Aufklarung in der Zukunft 
bedarf. (Vgl. Arbeiten des Winddruckausschusses der D. G. f. B.).

Herr Obering. Goebel dankte dem Vorsitzenden fiir seine inter- 
essanten und durch zalilreiche Lichtbilder erlauterten Ausfuhrungen.

E nge lm ann .

Dringende Beitragsmahnung!

Wie aus unseren Berichten iiber die Ordentliche Mitglieder- 
versammlung hervorging, ist die glatte Abwicklung aller Geschafte 
der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen nur moglich, 
wenn die leider noch vielfach ausstehenden Beitrage fiir das Jahr 1930 
vollzahlig eingehen. Die Beitrage sind seit Anfang 1930 fallig, sodaB 
es selbst in der jetzigen schwierigen Wirtschaftslage jedem Mitglied 
moglich gewesen sein sollte, seiner Beitragspflicht im Laufe fast eines 
Jahres zu geniigen. Wenn diejenigen Mitglieder, die bisher ihren 
Beitrag nicht gezahlt haben, sich ihrer Beitragspflicht entziehen, 
so entsteht die Gefahr, daB die Mitglieder, die ihren Beitrag recht- 
zeitig gezahlt haben, Schaden leiden, weil das Jahrbuch 1930 im Laufe 
des nachsten Vierteljahres nicht versandt werden kann und weil u. U. 
die Herren des Liąuidationsschusses fiir die Riickstande der Gesellschaft 
persónlich haftbar gemacht werden. Allein dieser Hinweis sollte ge- 
niigen, um die noch immer saumigen Herren zu veranlsasen, in ihrer 
Zahlung nicht gegen die piinktlichen Zahler zuriickzustehen. AuBer
dem bereitet in derartigen Fallen die Oberleitung der Mitgliedschaft 
in diejenige der „Deutschen Gesellschaft fiir Bauwesen" uns und den 
Mitgliedern groBe Schwierigkeiten.. Der Beitrag fiir 1930 betragt 
RM 10,— . Fiir Mitglieder, die gleichzeitig dem Verein deutscher 
Ingenieure angehoren, betragt der Beitrag RM 7,50 und ftir Junioren 
RM 4,— . Diejenigen Mitglieder, welchen das Jahrbuch 1930 durch 
Einschreibesendung zugehen soli, wollen 40 Pf. mehr einsenden. Das 
Postscheck-Konto der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen 
ist: Berlin NW  7, Konto-Nr. 100329.

Fur d ie Sch riftleitun s Y erantw ortlich: P ro f. P r.-ln g . E . Probst, K arlsruhe i. B . —  V er!a g  v o n  Julius Sprin.ęer in Berlin W. 
D ru ck  v o n  H . S. H erm ann G. m. b. H., Berlin S W  19, BeuihslraG e y.


