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Geleitwort zum 12. Jahrgang.

Dem Gedenken Mak F o e r s t e r s ,  der die Zeitschrift seit der Grundung mit vorbildlicher Hingabe an seine 

Arbeit leitete, seien die ersten Worte des neuen Jalirgangs gewidmet.

Die Leitung der Zeitschrift sieht sich inmitten der seit fast zwei Jahren andauernden deutschen Krise und der 

herrschenden W eltwirtschaftskrise vor eine schwierige Aufgabe gestellt. E s  kann nicht ohne EinfluB auf den Inhalt 

-einer Zeitschrift des Bauingenieurwesens sein, wenn groBe Bauaufgaben fehlen, und wenn die Bauwirtschaft mit 

wenigen Ausnahmen schwere Erschiitterungen durchzumachen hat.

An diesen Tatsaćhen kann man nicht voriibergehen, wenn man vor die Frage gestellt ist, wie die Zeitschrift 

in Zukunft ihre Aufgaben erfiillen soli.

Im  ersten Iie ft  des Jahrganges 1920, dem Griindungsjahr der Zeitschrift, hatte ich zur Einfiihrung die A uf

gaben des Bauingenieurs umrissen. E s  wird mein Bemiihen sein, das dort entwickelte Programm zur Durchfiihrung 

zu bringen. Die Erfahrung der 1 1  Jahre soli hierbei nutzbringend verwertet werden.

Die vielgestaltigen Aufgaben des Bauingenieurs in der Heimat und im Ausland kónnen nur fortschreiten, 

wenn wir die innerwirtschaftlichen und die weltwirtschaftlichen Zusammenhange nicht aus den Augen verlieren, 

Um den Wettbewerb mit dem Ausland auf die Dauer bestehen zu kónnen, miissen wir ohne Voreingenommenheit 

das Auslandsstudium betreiben.

Vor einiger Zeit ist auf einer groBen internationalen Tagung der Satz gepragt worden, daB bei gewissen Bau- 

ingenieuraufgaben die S ic h e r h e it  v o r  d er W ir t s c h a f t l ic h k e i t  gehe. Derartige AuBerungen kónnen auf Laien 

Eindruck machen. In  W irklichkeit ist die W irtschaftlichkeit eines Bauwerks ohne Sicherheit eine Unmóglichkeit. 

Die W irtschaftlichkeit wird daher jederzeit das Endziel sein miissen, mit der selbstverstandlichen Voraussetzung 

der Sicherheit. In diesem Sinne wird die Schriftleitung bestrebt sein, allen Veróffentlichungen Raum  zu geben, die 

zur V e r b i l l ig u n g  der Baukosten und zur Verbesserung der th e o r e t is c h e n  und k o r is t r u k t iv e n  Grundlagen 

von Bauingenieuraufgaben beitragen kónnen. Hierzu gehóren die Fragen, die mit der Verwirtschaftlichung und 

Verbesserung des Baubetriebes, den Kalkulationsgrundlagen, dem Yerdingungswesen zusammenhangen.

Die Fortschritte der B au in g en ieu rw issen sch aft und der industrialisierten B a u p r a x i s  sind noch nicht in 

erwiinschtem MaBe in die Bauwirtschaft eingedrungen. Die Uberschatzung alter Bauerfahrungen, die durch den 

Obergang vom Bauhandwerk zur Bauindustrie langst iiberholt sind, hat auf manchen Gebieten des Bauingenieur

wesens jeden Fortschritt zum Schaden der Allgemeinheit gehemmt. Unsere Zeitschrift soli sich daher in Zukunft 

auch denjenigen Veróffentlichungen nicht verschlieBen, die hier Abhilfe bringen kónnen.

Die Schriftleitung wird bemiiht sein, die Zeitschrift móglichst vielseitig zu gestalten. Eine Reihe von t)ber- 

sichten aus den letzten Jahren  soli die Grundlage fiir die W eiterarbeit bilden.

Alle Bestrebungen aus Wissenschaft und Praxis, die geeignet scheinen, die G ii t e der Veróffentlichungen nicht 

durch die M -enge erdriicken zu lassen, sollen jederzeit gefórdert werden. E . P r o b s t .
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U BER  D EN STA N D  D ER A R B E IT E N  AN  \V A S S E R V E R S O R G U N G E N  UND EN T W A SSER U N G EN  
IN D EU T SC H LA N D *.

V on P ro fessor Otto Oeifller, Technische H ochsćhule , H a n n o ver .

F iir  W asserversorgungen und Entwasserungen mtissen 
vielc Einzelheiten zusam m engefaBt werden. Technisches ist 
anzuwenden fiir Brunncnbauten, Erdarbeiten, Róhren- 
fabrikation, Antriebsm aschinen und Pum pen, Hochbauten 
fiir M aschinenhauser und W asserbehalter, bis zu Feinstrom - 
anlagen fiir Fernm eldeeinrichtungen usw. —  N aturwissenschaft- 
liche, chemische und biologische Dinge sind zu behandeln fur 
W asserentnahmen aus unterirdischen oder offenen Gewassern, 
W asserbewcrtung und W asserbchandlung zur Yersorgung von 
Menschen und Gewerben, Abwasserbehandlung in K laranlagen, 
Fischteichen oder auf Land. SchlieOlich fordert das Durchfiihren 
der vielgcstaltigen Anlagen noch Kenntnis der gesetzlichen B e- 
stimmungen beim Einrichten der offentlichen Unternehmungen 
und bei den Anordnungen fiir die Einzelanlagen in den Grund- 
stiicken. Dabei sind die so verschiedenartigen Dinge im  standigen 
Gleiten; sie werden im m er w eiter entwickelt, und viele Ent- 
wicklungen beeinflussen wieder N achbargebiete. A lles das h at 
eine um fangreiche Fach literatur hervorgerufen. W er selber 
scliaffen will, muB diese L iteratu r im einzelnen durcharbeiten. 
A ber die Einzelheiten diirfen nicht nur fiir sich, sondem  sie 
miissen auch vom  Gesam tbild aus bewertet werden, dem sie 
sich eingliedem  sollen. Neben dem Beherrscben des Faches 
fordert das Planen, Beurteilen und Verwalten der W erke auch 
noch wirtschaftliches Em pfinden und Verantwortungsgefiilil,
—  wieder nicht nur fiir das Fach  selber, sondern auch fiir dessen 
wirtschaftliche Bedeutung fiir das Land  und fiir die Volkswirt- 
schaft im  ganzen.

Z a h le n t a f e l  i .
In  Deutschland lebten (ohne Saargebiet) im Ju n i 19 25 : 

1 6 7 1 1 3 0 9  Menschen in 45 GroDstadten iiber 
100 000 Einwoliner,

8 5 3 1 464 „  in 2 16  M ittelstadten uber 20 000 bis
unter 100 000 Einwoliner,

8 195 820 „  in 920 K leinstadten iiber 5000 bis
unter 20 000 Einwoliner, 

rd. 33,5  Mili. Menschen in 1 1 8 1  Stadten  iiber 5000 Einwohner. 
6 752 995 Menschen in 2249 Landstadten iiber 2000 bis 

unter 5000 Einwohner,
2 2 2 1 ,9 0 3 1  ,, in 6 0 12 6  landlichen Gemeinden

unter 2000 Einwohner, 
rd. 29 Mili. Menschen in 62 375 Gemeinden unter 5000 Einwohner.

Zahlentafel 1 zeigt, wie die Bewohner Deutschlands auf 
Stadte und Gemeinden verteilt sind. In  1 1 8 1  Stadten  bis zu 
5000 Einw olinem  lierunter wohnen je tz t rund 33,5  Millionen, —  
in 62 375 Stadten und Landgem einden unter 5000 Einwohner 
rd. 29 Millionen. Man darf annehmen, d a lie  t w a  3 3 ,5  M ill io n e n  
M e n sc h e n  d u rc h  G e m e in s c h a f t s a n la g e n  m it  W a s s e r  
v e r s o r g t  u n d  e n t w a s s e r t  sind, denn wenn auch noch nicht 
alle „K le in sta d te " iiber 5000 Einw ohner W asserwerke und K a- 
nalisationen haben, so sind dafiir schon eine Anzahl von den 
„L an d stad ten " unter 5000 Einw ohner versorgt. U ber den Geld- 
w ert der W asser\’ersorgungsanlagen in D eutscliland hat H e i l-  
m a n n  („Neuzeitliche W asserversorgung“ ) Untersuchungen an- 
gestellt. N ach ihm  schwankten die Anlagekosten von 42 GroB- 
stadt-W asserwerken im  Ja h re  19 10  zwischen 1 1 7  M fiir den 
K o p f der Bewohner (Wiesbaden) und 2 1  M (Erfurt), und im 
Durchschnitt durfte man etw a 40 M annehmen. Die Anlagekosten 
sind je tz t wohl vielfach abgeschrieben, aber die W asserwerke 
bleiben deswegen doch B esitz auf M enschenalter h inaus; fiir 
viele sind nach dem K riege groBe Neuaufwendungen nótig ge- 
worden, und die inzwischen eingetretene Geldentwertung h at den 
alten B esitz w ertvoller gem acht. Man wird ihn noch h eu t m it

* Aus einem Vortrag im Hannoverschen Bezirksverein deutscher 
Ingenieure.

mindestens 40 M fiir  den Einw ohner bewerten miissen. F iir  
M ittel- und K leinstadtanlagen sind die anteiligen Kosten groBer. 
E igene Feststellungen an zahlreichen W erken machen einen 
M indestwert von 50 M auf den Bewohner wahrscheinlich. Zu 
den K osten  fiir das offentliche Unternehmen kommen aber 
noch die Aufwendungen fiir die Einrichtuugen im Innem  der 
Grundstiicke. D er Durchschnittswert dafiir liegt bestim m t 
iib e r  20 M fiir den Einwohner. Und iiber diese Stadte-W asser- 
versorgungen hinaus sind M ittel fiir die zahlreichen und grofien 
Anlagen fiir  gewerbliche B etriebe auBerhalb der S tadte festge- 
legt, fur Bahnhofe, Bergwerke, H iitten, Gutshófe, Villen usw. 
B is je tzt g ibt es Jtein M ateriał, das eine sichere Schiitzung móg- 
lich m acht; die in der Zahlentafel 2 zusam m cngestellten Gesanit- 
werte von 3000 Mili. M sind aber nicht zu hoch angesetzt.

Z a h le n t a f e l  2.

W ert der W asserversorgungsanlagen:
fiir 16 ,7  Mili. GroBstadtbewohner a  40 M . . 668 Mili. M

>> 8 ,5 +  8,2 =  16 ,7  Mili. M ittel- und Klcin-
stadtbewohner
a- 5 °  M ..............835 „  „

„  16 ,7 + 16 ,7  =  33,4  ,, Bewohner, H aus-
installationen, An- 
schluBleitung a 2q M 668 ,,

„  Bahnhofe, Bergw erke, H iitten, Gutshófe,
Villen  usw ................................................................829 ,, ,,

insgesam t . . . .  3000 M ili. M

Die Kosten fiir die S t a d t e n t w a s s e r u n g e n  in Deutsch- 
land  sind sicher nicht geringer wie die der W asscrversorgungen. 
Einzelangaben sind selten und sie lassen sich nicht verall- 
gemeinern. Wenn z. B . fiir Berlin  in „F iin fz ig  Ja h re  Berliner 
Stadtentw asserung" bis 19 2 1  beinahe 200 Mili. M Anlagekosten 
fiir die K analisation  nachgewiesen werden, so wiirde das auf 
jeden Bewohner beinahe 100 M ausmachen, aber das g ilt eben 
nur fiir Berlin  m it seincn groBen Bediirfnissen. N ach eigenen 
Untersuchungen fordert eine Stadtentw asserung etw a 20 bis 
30%  mehr Anlagekosten wie die W asserversorgung, und darum  
ist es vorsichtig, wenn m an die in Stadteentwasserungen festge- 
legten Suramen ebenfalls au f 3000 Mili. M schatzt, zumal zahl- 
reiche, noch nicht m it W asser versorgte Stad te  schon gróBere 
Anlagen fiir Regenwasserableitung haben. Die in Deutschland 
festgelegten W erte fiir  W asserversorgungen und Entwasserungen 
betragen also

m in d e s t e n s  6000 Mili. M.

Die dafiir geschaffenen Anlagen sind aber nicht nur zu 
pflegen und zu verw alten, sondern sie fordem  auch einen er- 
heblichen Betriebsaufw and fiir das Fórdern und Verbessern der 
groBen Verbrauchswasserm engen und fiir das Behandeln 
der Abwasser. In  dem oben genannten W erk hat H e ilm a n n  
schon fiir  19 10  festgestellt, daB 43 GroBstadte m it 13  Mili, 
Menschen jahrlich  569 M ili. m3 W asser verbraucht haben. D as 
waren

569 000 000
fiir den E in w oh n er------------------- =  44 m 3/Tahr

13  000 000

44 000
b z w . ---------=  120  1 K opf/T ag.

365

Dieser W ert darf heute noch ais durchschnittlicher M indestwert 
vertreten werden, und fiir M ittelstadte und K leinstadte wird

35 000
m an m it rd. 35 m3/Ja h r  bzw. — - — =  etw as weniger ais 100  1

K opf/T ag rechnen miissen. Dann brauchen die bislier versorgten 
deutschen Stad te  je tz t die in Zahlentafel 3 nachgewiesenen
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Z a h le n t a f e l  3.

M indester W asserverbrauch fiir Stadtew asservers orgung 
fiir  16 ,7  Mili. GroBstadtbewohner a  44 m3/Ja h r  734,8 M ili. ni3

„  16 ,7  „  M ittel- und Kleinstadtbewohner
a  35 m 3/ Ja h r  ..................................■ . 574,5 „  m3

,, gewerbl. Betriebe, Bahnhofe, Bergwerke,
H iitten, Gutshófe, Villen, Verkehrs- und
landw irtschafti. Maschinen usw .........................1690,7 ,, m 3

in s g e s a m t .............................3000 Mili. m 3
=  rd. 8 Mill./m3/Tag =  rd. 800 000 m3/Arbeitsstunde.

1 309 300 M ili. m3 im Ja lir  und m it dem B ed arf fiir die auBerhalb 
der Stadte liegenden gewerblichen Betriebe, Bahnhofe, B erg
werke, H iitten, Gutshófe, Y illen, fiir Yerkehrs- und landwirt- 
schaftliche Maschinen usw. wird der g e s a m t e  J a h r e s w a s s e r -  
b e d a r f  d e r  G e m e in s c h a f t s a n la g e n  in Deutschland zu 
schatzen sein auf

mindestens 3000 Mili. in3/ Ja h r  =  8 Mili. m3/Tag oder 
800 000 m3/h

bei durchschnittlich 10  Stunden Yerbrauchszeit/Tag. D er gróBere 
Teil von dieser W assennenge w ird aus dem Untergrund gefordert, 
sehr oft behandelt, enteisenęt, enthartet usw. und auf betracht- 
liche „D ruckhohen" gebracht. Die Kosten fiir diese Behandlung 
und Fórderung betragen im Durchschnitt mindestens mehrere 
Pfennige/m3. Wenn es gliicken wiirde, durch bessere Unter- 
teilungen des Bedarfs, bessere Durchbildungen von Antriebs- 
maschinen und Pum pen und W eiterentwicklung der Anlageń fiir 
die W asserherrichtung durchschnittlich auch nur einen Pfennig 
fiir das Kubikm eter zu sparen, dann wiirde das fiir  die deutsche 
Volksw irtschaft

3000 M ili • 0 ,01 =  30 Mili. RM

Gewinn im Jah re  sein. D as zeigt, wie vorteilhaft es sein mufi, ani 
Sparen von Betriebskosten zu arbeiten, die W erke immer besser 
zu „rątionalisieren". D a alles genutzte W asser wieder abgeleitet 
und dabci fast immer irgendwie behandelt werden muB, gilt das 
auch fiir Abwasser.

E s  ist aber nicht nur Vorliandenes zu pflegen und zu fordem , 
sondern auch noch Neues zu schaffen. Y on  den w eiter vorn nach- 
gewiesenen etw a 29 Mili. Menschen, die noch nicht durch Ge
meinschaftsanlagen versorgt sind, werden zwar die meisten 
dauernd auf Einzelbrunnen angewiesen bleibeń und ohne „ K a 
nalisation" auskommen kónnen —  aber fiir viele kleinere Stadte 
und Gemeinden werden auch je tzt noch Zusammenfassungen 
moglich und im  rechten Sinne w irtschaftlich sein, wenn Planen 
und Durchfiihren der Gemeinschaftsanlagen den bestehenden 
Yerhaltnissen angcpaBt wird. N e u e  W a s s e r w e r k e  u n d  K a -  
n a l i s a t io n e n  s o l l t e n  n u r  d a  g e b a u t  w e r d e n , w o  V e r -  
z in ś u n g , T i lg u n g  u n d  B e t r ie b  d e r  N e u a n la g e n  n ic h t  
m eh r k o s te n  w ie  . d e r  A u fw a n d , d en  d ie  d o c h  n o t-  
w e n d ig e n  E in z e la n la g e n  e r fo r d e r n .  Zum klaren A b- 
grenzen dieser W irtschaftlichkeit sollte man neue W asserwerke 
und Kanałisationen ansehen w ie Genossenschaften, die gemein- 
same Bedurfnisse durch gemeinschaftliche Einrichtungen be- 
iriedigen sollen. Jedes bebaute Grundstiick braucht W asser fiir 
die Versorgung seiner Bewohner, und von jedem  Gm ndstiick 
mufi man das verbrauchte W asser wieder ableiten oder abfahren. 
W asserwerke und Kanałisationen sind nichts anderes wie An- 
lagen zum Zusammenfassen dieser Einzelbediirfnisse. An Stelle 
von vielen Einzelbrunnen, die oft nur zweifelhaftes W asser 
fordem, alle ausgeriistet m it kleinen Pum pen m it schlechter 
Kraftausnutzung und bedient durch zahllose Gange, —  braucht 
das Wasserwerlc nur wenige Brunnen im reinen Untergrund 
auBerhalb der Bebauung, verbunden m it Pum pen und Antriebs- 
maschinen m it hóchster Leistung und bedient von e in e m  W arter. 
Die Grenze fiir die W irtschaftlichkeit dieses Gemeinschaftsunter- 
nehmens liegt ganz einfach da, wo es bei loser Bebauung teurer 
wird wie der zusammengefaBte Aufw and fur Einzelanlagen. E s  
sei denn, daB besondere Yerhaltnisse den B au  der Gemeinschafts-

anlage dennoch wiinschęnswert machen, Ganz ebenso is t  es bei 
K a n a ł i s a t io n e n .  A n Stelle von viełen Sam m elgruben zum 
Aufspeichern von Schmutzwasser, die alle unangenehm, teuer 
und bedenklich sind, dereń In halt abgesaugt, aufW agen geladen, 
durch die S tad t gefahren und drauBen wieder abgeladen werden 
muB, nim m t die K analisation das entstehende Abwasser sofort 
in Rohrleitungen auf und schwemmt es unterirdisch ab m it der 
N aturkraft des freien Gefalls zu e in e r  Stelle hin, wo es dann 
einheitlich m it Abnutzung aller dabei erreichbaren Vorteilc 
behandelt werden kann. Auch hier fallen die Grenzen der 
W irtschaftlichkeit der K analisation zusammen m it einer be- 
stimmten Bebauungsdichte.

A rt und Ausdehnung von Kanałisationen kónnen aber auch 
beeinfluBt werden durch die Notwendigkeit, das R e g e n w a s s e r  
bei dichter werdender Bebauung zu beseitigen. Diese Beseitigung 
des Regenwassers stełlt oft verantwortungsvolle Aufgaben. 
Kleinere Regenfalle von weniger ais 2 mm Hóhe in der Stunde, 
die 5,5 sl W asser auf das ha bringen, werden durch Versickern 
und Verdunsten aufgehalten, und Regen von 2 mm Hóhe und 
dariiber, die m erkbare W assermengen bis in die K anale bringen, 
fielen nach Aufzeichnungen der Landw irtschaftlichen Hochschule 
Berlin im sechsjahrigen Durchschnitt nur in 33 Stunden von den 
8760 Stunden des Jah res. Regen iiber 5 mm Hóhe (13,9  sl/ha) 
sind fiir 8 Stunden festgestellt worden, aber in 10  Jah ren  fielen 
auch 89 GroBregen m it iiber-20 mm Stundenhóhe (55,6 sl/ha), 
die zwischen 3 und 36 M inuten und durchschnittlich 10  Minuten 
lang dauerten. Im  Durchschnitt eines Jah res muB man also in 
Norddeutschland m it 8,9 GroBregen von zusammen 8,9 • 10  == 
89 Minuten D auer rechnen. Die Beziehungen zwischen Regen- 
menge und Regendauer sind auf Abb. 1  durch eine K u rve  dar-

Abb. 1 .

gestellt. Gegen iiber dieser stark  wechselnden Belastung flicBt 
B r a u c h w a s s e r  von W asserspiilklosctts, aus Kuchen, Badern, 
Stallen usw. in allen Stunden und in sehr ausgeglichcncn Mengen 
ab, die in M ittelstadten etw a 0,5 sl/ha betragen gegeniiber der 
vielfachen Wassermenge von GroBregen fiir nur wenige Stunden 
im Ja h r. Diese stark  wechselnden Notwendigkeiten miissen an 
die órtlichen Verhaltnisse angepaBt werden, und von ihnen hangt 
es ab, ob eine K analisation nach dem M is c h s y s t e m  (gemein- 
same Ableitung von Regenwasser und Brauchwasser) oder nach 
dem T r e n n s y s t e m  w irtschaftlicher ist (getrennte Ableitung 
der Brauchw asser zu einem Sam m elpunkt hin und Einzelkanalc 
fur Regenwasser direkt in die V orfluter hinein). Die Entschei- 
dung wird oft beeinfluBt durch die Notwendigkeit, die Gesamt- 
kanalisation in einzelne Bauabschnitte zu teilen, die schon jeder 
fiir sich w irtschaftlich sein miissen, ehe sie sich zum Ganzen zu- 
sammenfugen.

DaB Wrasserwerke und Kanałisationen nach solchen Uber- 
łegungen auch nach dem Kriege noch w irtschaftlich moglich 
sind und ohne tJberlastung der Grundstiickseigcntiim er getragen 
werden kónnen, ist beim Durchfiihren zahlreicher W erke fiir die 
vcrschiedensten Verhaltnisse bewiesen. Freilich muB man auch 
die neuen Polizeiverordnungen, Ausfiihrungsvorschriften, Orts- 
gesetze und Gebiihrenordnungen der Gegenwart anpassen, denn 
der Grundstiicksbesitzer muB seine eigenen Anlagen ebenso an
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dic w irtschaftliche Lage anpassen kónnen, wie die S tad t den 
óffentlichen Teil des Unternehmens. B ei solchen Anpassungen 
sind  sicher noch \Vasserversorgungen und Entwasserungen f i i r  
io  M ili.  M e n sc h e n  von den noch nicht cinheitlich versorgten
29 M ili. Bewohnern Deutschlands „w irtsch aftlich ", die (nach der 
Zahlentafel 4) ,,prod uktive" A rbeit im  W ert von 1400 M ili. M.

Z a h le n t a f e l  4.
A u f w a n d  f i i r  n e u e  W a s s e r v e r s o r g u n g e n  u n d  E n t 

w a s s e r u n g e n  f i i r  10  M ili. M e n sc h e n .
10  Mili. Menschen fiir W asserversorgung a 50 M. 500 Mili. M. 
io  ,, ,, ,, ,, H ausinstallation

a  20 M: 200 ,, ,,
10  ,, „  ,, Entw asserung a  50 M 500 ,,
io  ,, ,, ,, „  H ausinstallation

a  20 M. 200
insgesam t 1400 M ili. M.

moglich machen. A u f 20 Jah re  unterteilt wiirden das jahrlich 
fiir 70 M ili. M A rbeit sein. M it dem  Ausbauen von alten W erken, 
dcm Zusam m enfassen órtlicher Einzelbediirfnisse zu G r u p p e n -  
w a s s e r w e r k e n  und zu V e r b a n d s - K a n a l i s a t io n e n  waren 
bei den G e g e n w a r t s v e r h a l t n is s e n  sicher.

ru n d  1 5 0 0  M il i .  M a rk  

fur W asserwerke und K analisationen w irtschaftlich anzulegen.

D abei ist fiir das B eurteilen dieser A rbeit aber nicht nur m it 
ihrem  wirtschaftlichen, sondern auch m it dem g e s u n d h e it -  
l ic h e n  W e r t  zu rechnen. Von den gesundheitlichen Verhalt- 
nissen hangen Lebensdauer und A rbeitskraft der Berufstatigen 
ab, und diese sind der w ichtigste Besitz eines Volkes. U m  ihn zu 
pflegen, ist in allen „K u ltu rlan d e rn " die „H yg ie n e " ausgebaut 
worden. B is  in das „M itte la lte r"  hinein betrug die durch- 
schnittliche Lebensdauer des Menschen etw a 20 bis 22 Jah re, 
erst m it zunehmendem hygienischen Verstandnis wurde sie 
langer. N ach von Am erikanern veróffentlichten Untersuchungen 
w ar in Genua im 16 . Jah rh undert dic durchschnittliche Lebens
dauer 2 1 Jah re , im 17 . Jah rh undert 26, im 18. Jahrhundert 34, 
und im 19. Jah rh und ert 40 Jah re . F iir  Philadelphia wurde um 
1900 eine Lebensdauer von 44 Jahren , 1 9 1 1  von 47 Jahren , 
1920 von 54 Jah ren  erm ittelt; am erikanische Lebensversiche- 
rungen reclineten 1900 m it 44, 1920 m it 55 Jah ren  Lebensdauer. 
In  D eutschland sind (nach dem reichsstatiśtischen Jahrbuch) 
von 1000 Lebenden 18 7 1  noch 29,6 gestorben, 1925 nur 1 1 ,9  
(Abb. 2); die ,,W asserkrankheit'‘ Typhus forderte 1890 von
10  000 Menschen 1,6 , 190Ó nur 0,6 Todesfalle. Die durch

diese Entw icldung entstandene Lebensverlangerung ist fiir eine 
Volksw irtschaft um so vorteilhafter, je  hoher die Zalil der B e 
rufstatigen ist. In Deutschland waren 1883 berufstatig 16 885 376
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Abb. 2.

(3 7 %  der Bevólkerung), 1925 aber 32 008 839 (50%) (Zahlen
tafel 7). Wenn die hygienischen MaBnahmen die Lebensdauer 
im  Durchschnitt um ein Ja h r  verlangem  und jeder Berufstatige 
in diesem Ja h r  nur fiir 1000 M. A rbeit leistet, so waren das 
nach dem Stand der Zahlen von  1925 schon

32 Mili. • 1000 M. =  32 000 M ili. M.

Gewinn fiir die deutsche V olksw irtschaft gewesen, das ist mehr 
wie die jahrliche deutsche Gesam tproduktion in den Jah ren  vor 
dcm Kriege.

A ber auch voriibergehende Krankheiten schwachen schon 
die W irtschaft im gróBten Um fang. N ach dem reichsstatistischen 
Jah rbuch  fiir 1930 haben dic r e ic h s g e s e t z l ic h e n  K r a n k e n -  
k a s s e n  zum Bekam pfen und Entschadigen von Krankheiten 
fiir rd. 20 Mili. Versićherte 1928 rd. 1866 Mili. M. ausgegeben, 
und trotzdem  w ar jeder Versicherte noch durchschnittlich
13 ,3  Tage krank. B e i 3 M. Arbeitsleistung fiir den T ag  sind also 
weitere

266 Mili. Krankentage ■ 3 M. =  rd. 798 Mili. M.

verloren gegangen. E s  ist also im  Rahm en von 20 Mili. Ver- 
sicherten ein Gesam tverlust von 2664 Mili. M. entstanden, und 
wenn man diesen V erlust auf 32 Mili. B erufstatige umrechnet, 
ergibt sich fiir

19 2 8  e in  J a h r e s v e r l u s t  v o n  4 2 5 0  M ili.  M.

durch K rankheiten allein fiir die Berufstatigen, das w ar beinahe 
dic H alfte der deutschen Ausfuhr, und mehr ais ł/3 der deutschen 
E in fuh r von 1925. (Fortsetzung folgt.)

DIE N IK O L A I-K IR C H E  IN D O RTM UN D.

Von H e in r ich  B u tze r , D o rtm u n d .

N ahert man sich der S tad t Dortm und von Siiden oder 
Sudwesten, so erblickt man schon von weitem  den iiberragenden 
Turni der evangelischen N ikolai-K irche, die hier vo r kurzem 
im neuaufgeschlossenen Siidwestgelande der aufstrebenden 
GroCstadt an bevorzugter Stelle errichtet wurde. A u f einem 
Eckgrundstiick, an der Kreuzung zwęier verkehrsreicher 
StraGen, entstand nach den Planen der Dortm under Architekten 
Pinno & Grund in w irtschaftlich schwerer Zeit ein Kirchen- 
bau, der sich in seiner Gestaltung vom  Althergebrachten 
bewuBt unterscheidet.

Is t  doch die N ikolai-K irche der erste K irchenbau Deutsch
lands, bei dcm fiir alle B auteile ausschlieBlich der Eisenbcton 
Verwendung gefunden hat. Die Betrachtung des fertigen Bau- 
werks zeigt, daB sich dic ncuzeitlichen W erkstoffe und Bau- 
weisen zur Losung Idrchlicher Aufgaben hervorragend eignen. 
D as nach auBen weiten Glasflachen R aum  bietende Eisenbeton-

gerippe tragt den Forderungen des K irchenbaues in besonderer 
Weise Rechnung.

D as gesam te Bauw erk  ist in den eigentlichen Kirchenbau, 
den Turm  und den Vorplatz gegliedert. Den K ern  des K irch en
baues bildet das Kirchenschiff m it einem keilformigen, nach dcm 
A ltar hin sich verjiingenden GrundriB. E s  findet Fortsetzung 
und AbschluB in dcm Chorraum  hinter dem A ltar. W ahrend das 
Kirchenschiff einen Rahm enbau aus sechs schlanken Eisenbeton- 
bindern darstellt, dereń Zwischenraume groBe Glaswande 
fiillen, bildet der Chorraum  einen hohen lichten Glasschrcin, 
getragen yon einem Eisenbetongerippe in vollkom m en aufge- 
lóster, fcinzerteilter Gliederung.

U nter dem Chor liegen die Sakristei und ein nach auBen 
offener W andelgang. Beide stehen m it dem Kirchenschiff 
durch rechts und links vom  A ltarraum  angeordnete Tiiren in 
Verbindung.
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Quer vo r das K irchenscliiff lagert 
sich ein Bauteil, der in seiner M itte die 
Eingangshalle m it der dreifliigeligen H aupt- 
pforte, links davon eine Vorhalle m it 
Zugang zum Turm , auf der andern 
Seite eine K apelle  fiir Nebengottes- 
dienste, Trauungen und Taufen, m it 
einem halbkreisform igen Chor, enthalt.
Die drei Raum e sind von einer Em pore 
uberdeckt, die zur Aufnahm e des Sanger- 
chors und der Orgel dient.

Seitlich neben der Eingangshalle steht 
der 5 1,5 0  m holie Kirchturm . Sein Trag- 
werk ist von dem des Kirchenschiffes 
vollig getrennt ausgebildet. E r  beherbergt ± g 
in 4 1111 Hóhe den Glockenstuhl m it 3 Glocken. ||
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Auch der Zugang zur Em pore ist in den Turm  verlegt.
Die Kellerraum c sind zur Unterbringung der Trans- 

form atorenstation und der Beleu.chtungsanlage benutzt.
Der Vorplatz ist an den drei der K irche abgewandten 

Seiten teils durch eine Mauer, teils durch eine Frel- 
treppe, an der langs der StraBe verlaufenden Vorder- 
seite durch eine offene H alle begrenzt.

c 0

■25,85- - 6,50-

Abb. 3 . Querschnitt.

Abb. 2 . GrundriB.

B ei der Berechnung des Kirchenschiffbauw erks kam 
es im wesentlichen auf die richtige Erfassung der W ind- 
lasten an. Die Rahm en wurden unter Beriick- 
Sichtigung der verschiedenen Tragheitsm om ente in Riegel 
und Stiel ais Zweigelenkrahmen bereclmet. Sie sind 
auf Stampfbetonfundamenten gegriindet, fiir die eine 
groBte Bodenpressung von. 3 kg/cm2 ais zulassig an- 
gesehen wurde.

D er Altarraum  ist auf drei Seiten von hohen 
Glaswanden in einem Tragw erk aus Eisenbetonsprossen 
umgeben. Gewisse Schwierigkeiten bot liier die 
Aufnahm e der W indkrafte m it R iicksicht darauf, 
daB lediglich an den beiden auBeren Ecken zwei
30 x  30 cm starkę Eisenbetonpfosten vorgeselien waren, 
durch die die auftretenden W indkrafte nicht in 
die Fundam ente hinuntergeleitet werden konnten. 
Der statischen Berechnung wurden deshalb folgende 
Annahmen fiir die K rafteverteilung zu Grunde gelegt:
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Die vertikalen Eisenbetonfenstersprossen iibertragen ais Balken 
auf zwei Stiitzen die W indlasten an ihrem untern A uflagerpunkt 
in die Fundam ente und in ihrem obern A uflagerpunkt in die

Abb. 4 . Blick in das Kirchenschiff.

Eisenbetondachdecke. Die Dachdecke w irkt in horizontaler 
R ichtung ais eine Scheibe und gibt den auf sie wirkenden 
Anteil der W indkrafte an die B inder des Kirchenschiffes ab.

D as Turm bauw erk besteht aus einem Eisenbetonkasten- 
ąuerschnitt von 6,60 m Seitenlange m it 20 cm starken AuBen- 
wanden. In je  g m Hohenabstand sind horizontale Versteifungs- 

rahmen m it einem Q uerschnitt von 80 x  20 cm 
angeordnet, sodaC sich fiir die Turm wande eine 
Aufteilung in einzelne Eisenbetonplatten von
6,60 x  9,00 m Seitenlange ergibt, die in der 
Langsrichtung einer Druckbeanspruchung 
unterliegen. Im  vertikalen  Sinne sind die 
AuBenwande auf K n ickung beansprucht; 
sie waren dementsprechend unter Beriicksich- 
tigung der vorgenannten Zwischenaussteifung 
zu untersuchen. Diese Berechnung wurde nach 
einer von Reissner angegebenen Theorie durch- 
gefiihrt, und es ergab sich beim Ausknicken 
auf zwei W ellen eine Knickbeanspruchung von 
3 5 5  kg/cm2. F u r die Querschnittsbem essung 
der Turm wande wurde eine zehnfache Sicherheit 
zu Grunde gelegt und die Betonspannung mit 
35 kg/cm2 gewahlt.

Die Turm fundam ente wurden bis 6,50 m 
unter Gelande bis zu dem dort anstehenden 
festen Mergel hinabgeftihrt. B ei Annahme einer 
W indlast von 150  kg/m 2 ergibt sich fur den 
gesam tenTurm ein W indmoment, auf dieBoden- 
fuge bezogen, von 1380  tm . Hierzu kom m t ein 

zusatzliches Moment aus dem horizontalen Schwingungs- 
. ausschlag der Glocken, das sich zu 230 tm  errechnet.

Die Griindung des Turm s besteht aus einem Eisenbetonkranz 
von 2 m Breite  und 70 cm Starkę. D ie auf die Bodenfuge 
bezogene Resultierende aus Vertikal- und Horizontal-
(Wind und Glockenausschlag) Lasten  bleibt innerhalb des
K erns der Grundflache. Die gróBtzulassige Bodenpressung
betragt hierbei 4 kg/cm2.

Um den erstrebten Charakter ais Eisenbetonbauw erk 
in jcder W eise zu wahren, w ar von vornherein vorgesehen, 
daB die AuCenflache schalungsrauh ohne jeden Putz stehen 
bleiben sollte. Aus diesem Grunde wurde der Ausfiihrung der 
Schalung besondere Sorgfalt zugewendet. D ie Architekten 
erlieBen bestim m te Vorschriften, um durch die Anordnung 
der Schalungsbretter die einheitliche architektonische W irkung 
zu erhóhen, z. B . wurden alle B inder senkrecht, alle W andflachen 
waagerecht durchweg m it einseitig gehobelten B rettern  ge- 
schalt. D as ganze Kirchenschiff wurde sofort vollstandig 
eingeriistet und eingeschalt, dam it die Betonierung in einem 
Zuge erfolgen konnte und der B eton ein einheitliches Gefiige 
erhielt.

D er K irchturm  wurde m it einer A rt Gleitschalung hoch- 
betoniert, die die Anwendung eines besonderen Schalgeriists 
ertibrigte. In  der M itte des Turm es fand ein GieBm ast Auf- 
stellung. E r  diente auBer zum Fordem  des Betons auch zum 
Hochziehen der Schalung, wenn ein A rbeitsabschnitt fertig- 
betoniert war.. Die Befestigung der etw a 3 m hohen Schaltafeln 

erfolgte m ittels Klem mbolzen an dem jeweils 
fertiggestellten Turm teil.

D ie Betonzuschlagstoffe wurden sorgfaltig 
Abb. 5 . ausgewalilt. Grober K ies schaltete aus, um  die

^ N ik o la i ^  diłnnwandigen B auteile, besonders die schlanken 
Kirche in Fenstersprossen, ohne N esterbildung sa tt aus- 

Dortmund. betonieren zu konnen.
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D ER N E U Z E IT L IC H E  A U T O M O B ILK R A N  IM BA U W ESEN .

Y on Geh. R e g - R a t  P ro fessor L . K le in , IIa n n o v er , u n d  D r .- In g . JE. D ing linger.

t lb e r s ic h t : Der Automobilkran ist geeignet, besonders im Bau
wesen eine wichtige Rolle zu spielen. Seine Entwicklung in Amerika 
und sein gegenwartiger Stand in Deutscliland werden beschrieben,

I. D ie  E n t s t e h u n g  d es  A u t o m o b i lk r a n e s  in  A m e r ik a .

Zu Beginn des vorletzten K riegsjahres, ais die amerikanische 
Industrie m it Kriegslieferungen auBerordentlich belastet war, 
erhielten die Hebezeug-Firm en der Vereinigten Staaten  immer 
wieder Anfragen nach Spezial-Hebezeugen und Baggern, die 
an der F ro n t Verwendung finden sollten. Die meisten Firm en 
konnten jedoch —  teils aus M angel an Ingenieuren, teils aber 
auch aus Zeitm angel —  nicht an die K onstruktion neuer Ma- 
schinen herantreten. Sie richteten ihr Augenm erk lieber auf die 
grdfltm ogliche Steigerung ihrer anderen Kriegsfabrikation.

Zu den Fahrzeugteilen, die durch die Anforderungen des 
W eltkrieges besonders stark  entwickelt worden sind, gehort der 
Raupenantrieb. Zuerst wurde er fiir Tanks verwendet, spater 
brachte m an ihn an den Zugmaschinen fiir Geschiitze, dann an- 
den Geschiitzen selbst, und zuletzt an Erdbewegungsm aschinen 
an. E in  groBes Anwendungsgebiet erlangte die R aupe, ais man 
dazu iiberging, Anhanger- 
wagen jed er A rt, sowie 
Lastautom obile gegen E in- 
sinken in sumpfigen und 
lockeren Kam pfgelanden 
dam it auszuriisten. E s  lag 
daher nahe, die zum Heben 
von Geschiitzrohren, Muni- 
tion, Arm ierungsbeton- 
blocken und anderen 
schweren Kriegsm aterialien 
gebauten besonderen Hebe- 
zeuge m it Raupenlcetten 
zu versehen. E s  waren teil- 
weise recht plumpe Dreh- 
krane, die schon bald m it 
besonderen W erkzeugen, 
wie Schrappern, K ratzern  
und Baggern ausgeriistet
wurden. Man benutzte diese recht standfesten Maschinen 
nicht nur zum Heben, sondern versuchte auch, sie zu allen 
moglichen anderen Arbeiten heranzuziehen.

General Pershing erklarte aber, daB alle diese Hebezeuge 
fiir die F ro n t viel zu unbeweglich seien, w eil der Raupenantrieb 
nur eine geringe M arschgeschwindigkeit gestatte, wahrend mog- 
lichst rascher Platzweclisel Grundbedingung sei. E s  wurde 
daher durch Ausschreibung aufgefordert, eine K ran typ e  zu 
konstruieren, die auf norm ale Lastw agenchassis m it hoher 
M arschgeschwindigkeit gesetzt werden konne. A ber selbst die 
gróBten K ranfabriken  gingen nicht an die Losung dieses Pro- 
blems, d a ih n en  die Anforderungen unlosbar schienen. Die Aus- 
leger sollten 10  m  lang sein und 6 1 bei einer Ausladung von 
3 %  ni heben kónnen. A is Unterwagen durfte kein Speziallast- 
wagen geschaffen werden, da m an bei Zerstorung des K ra ft- 
wagens den K ran  sofort auf ein anderes Chassis umsetzen wollte. 
H ierfiir schien aber dereń Tragfah igkeit von nur 6 bis 7 t  v iel 
zu gering. W eiter wurde gewiinscht, daB der K ran  m it Greifer- 
wm dwerk ausgestattet und daB der A usleger durch das mo- 
torisch angetriebene W indwerk schnellstens einzuziehen bzw. 
zu senken sei. D er K ran  durfte auch bei groBter L a st  nicht 
auf den Boden oder die Lastw agenrader abgestiitzt werden, um 
auch unter L a s t  fahren zu konnen. M an gestattete hóchstejis 
eine A bstiitzung der Chassisfedern gegen den Rahm en, falls die 
Driicke auf sie zu hoch wurden. AuBerdem  wurde groBe Marsch-

geschwindigkeit und schnelle O rtsveranderung wahrend der 
A rbeit gefordert. Obwohl die Heeresleitung bekannt gab, daB 
12 0  solcher Lastw agendrehkrane benotigt wurden, verloren die 
meisten Firm en die Geduld an solchen Problem en, da andere 
leichtere und nutzbringendere A uftrage  in groBen Mengen zu 
erhalten waren.

D a die am erikanische Heeresvervvaltun,g m it ihrer A us
schreibung keinen E rfo lg  hatte, muBte sie dem Frontdient einen
5 t-K ra n  alter, schwerfalliger K onstruktion zur Verfiigung 
stellen, der zwar m it Greifer und H aken arbeiten konnte, 
aber eine Fahrgeschw indigkeit von nur 2,3 km  in der Stunde 
und ein Eigengew icht von 15  000 kg h atte. Abb. 1  zeigt 
diesen K ran .

N ur eine einzige F irm a verfolgte die A ufgabe w eiter und 
bau^e schlieBlich einen K ran  nach folgender Anordnung. A uf 
das Lastw agenchassis ist ein Eisenlconstruktionsrahm en auf- 
gesetzt, der den Laufschienenkranz und den Kónigsstock fur den 
drehbaren Teil des K ranes tragt. A u f der drehbaren Plattform  
steht die Antriebsm aschine, in den allermeisten Fallen  ein Benzin- 
motor, der iiber Zahnradvorgelege die H auptw elle antreibt, auf

Abb. 1 . Amerikanische Frontkran: 5000 kg Hochst- 
last, 6m  groQte Ausladung, 15000 kg Eigengewicht.

Abb. 2 .
Amerikanischer Automobilkran 1918.

der, durch Brem sen und Kupplungen gesteuert, die H ub- und 
Entleerungstrom m eln sitzen. Durch ein anderes Vorgelege wird 
die Steuerwelle fiir das Drehwerk angetrieben, von  der auch das 
Ausleger-Einziehwerk abzweigt. W eiter h atte der K ran  am 
feststehenden Unterwagenrahm en zwei Spillkopfe m it A ntrieb 
und eine Feststellvorrichtung des Drehkranes fiir die Fernfahrten, 
sowie Abstiitzung der Federn fiir groBe Lasten  und fiir Sonderfalle 
eine Bodenabstiitzungsvorrichtung. AuBerdem  h atte er eine 
autom atische Verriegelung gegen Abstiirzen des Auslegers, falls 
bei stillstehendem  M otor aus Versehen die Auslegersenkbremse 
gcliiftet wurde.

Dieser K ran  entsprach tatsachlich allen Bedingungen. Sein 
Eigengewicht w ar durch Verwendung hochwertigen M aterials 
sehr niedrig gehalten. Durch die besonderc Anordnung diente 
das gesam te W indwerk ais Gegengewicht.

E s  wurden schnellstens 16  derartige Autokrane bestellt und 
an die F ro n t geliefert; acht Stiick  erreichten P aris, die iibrigen. 
aclit sollen an der K iiste  Frankreichs im  W asser versunken sein, 
Der K rieg  w ar zu Ende und die Firm a, die den K ran  (Abb. 2) 
in langer, m uhevoller K onstruktionsarbeit herausgebraclit hatte, 
suchte nach einem neuen A bsatzfeld  fur ihren so entstandenen 
Autom obilkran. Sie fand dies im  amerikanischcn Bauw esen, in 
dem er heute in um fangreichstem  MaBc benutzt wird. E tw a  
25 amerikanische Firm en bauen heute diesen Autom obilkran, und 
es g ib t wohl kaum  eine B austelle, wo er nicht in T atigk eit tritt.
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I I .  D ie  V e r w e n d u n g  d e s  A u t o m o b i lk r a n e s  im  a m e r i -  
k a n is c h e n  B a u w e s e n .

Die Yereinigung zwischen Lastw agen und Drehkran und die 
dam it bedingte Schnelligkcit und erhohte Leistungsfahigkeit 
sicherten diesem neuartigen Hebezeug eine schnelle Yerbreitung 
im amerikanischcn Bauwesen.

Zuerst diente der Autom obilkran nur zum Heben und zu 
Greiferarbeiten. B ald  aber tra t man m it Sonderwiinschen an 
die Kranfirm en heran, die zum Ausbau einer diesen Sonder- 
wiinschen entsprechenden T yp e fuhrten. D er A utokran wurde 
neben H aken und Greifer noch m it folgenden Arbcitswerkzeugcn 
au sgcriistet:

Zum  Planieren von StraBen und Platzen erhielt er einen 
besonderen Ausleger m it Planschrapper, zum Abtragen von 
Bergen und zu anderen Erdbewegungsarbeiten einen Schiirf- 
kiibel, und zum Zuschiitten von Graben einen Kratzer.

Abb. 3 . Amerikanischer Bau-Automobilkran 1928.
Abb. 5.

Abb. 4 . Amerikanischer Automobilkran 
mit Ldffelbagger.

Abb.

Wie aus A bb. 3 hervorgeht, zeigt die neuentwickelte Kran- 
type eine bedeutend gedrangtere B auart. Die Maschinenteile 
sind alle eingekapselt und eng zusam m engebaut; die Steuerungen, 
dereń B etatigung durch H and- und FuBtrittliebel erfolgen, liegen 
nahe beieinander und an einem iibersichtlichen Sitzplatz. An der 
Auslegerspitze ist eine besondere Schutzvorrichtung fiir die 
Um lenkrollen angebracht. F iir  Fem fah rten  laBt sich der Greifer 
einfach anhangen und sicher befestigen, so daB er jederzeit leicht 
mitzunehmen ist. Im  Lau fe  der Ja h re  wurden v ier K rantypen 
entw ickelt, die bei 3 m Ausladung 4 ,5 ; 5 ,5 ; 6,8 bzw. 10  t  heben 
konnen. D ie Ausleger sind 5 bis 8 %  ni lang. O ftmals verlangert 
man sic jedoch unter Zuhilfenahm e von H olzbalken und D raht- 
seilen auf iiber das Doppelte.

E inen wcitcren Fo rtsch ritt stcllte die Vereinigung m it einem 
besonders leicht gebauten Lóffclbagger dar (Abb. 4), der durch 
seine holie Arbeitsgeschwindigkeit recht gute Leistungen auf- 
weist.

Wenn m an bedenkt, daB die bisherigen Loffelbagger auf 
Raupcn sehr schwerfallig sind und zum Transport groBe Spezial- 
wagen erfordern, bei weiten Anm arschwegen durch die Ver- 
ladung auf Eisenbahnwagen liohe Montagekosten verursachen,

so kann man das Interesse vcrstehen. das die Bauindustrie 
Am erikas dieser neuen Maschinc entgegenbrachtc, F u h rt der 
Anm arschweg zu Bauplatzen iiber schlechte StraBen oder leichte 
Briicken, die m it scliweren Lóffelbaggern und Raupenkranen 
oftm als nicht zu befahren sind, so kom m t zur Zeit einzig und 
allein der Autokran m it seinem geringen Gewicht in Frage.

D er Autokran wurde fiir die Bauindustrie w eiter noch da- 
durch vervollkom m net, daB man einen Pfah ltreiber und eine 
Pfahllochm aschine m it ihm verband. Ja ,  man riistete ihn sogar 
m it M agneten und R iickbaggern aus.

D a es wdederholt vorkam , daB der Autokran nach einem Bau- 
platz gerufen wurde und ein Gelande vorfand, das so weich und 
sumpfig ist, daB die Autorader beim Arbeiten einsanken, so hat 
man fiir diesen F a li eine besondere E inrichtung geschaffen. Man 
legte um die hinteren Vollgum m irader Raupenketten, so daB in 
kurzer Zeit aus dem StraBen lastwagen ein Raupenkettenfahr-

zeug wurde. A bb. 5 
zeigt diese Sonderkon- 
struktion m it hoch- 
geklappten Raupen, die 
in wenigen Minuten um- 
gelegt werden konnen.

In  fast jeder groBe- 
ren Stad t haben sich 
Gesellschaften gebildet, 
die solche Krarie ver- 
m ieten und, wie sich 
bald herausstellte, da- 
durch recht gute E in- 

f\merikanischer Automobilkran mit hoch- nahmen erzielten 
geklappten Rćiiipciiljjinclcrii. T j  , .

In den verschte-
denen Staaten Am erikas 
gibt es iiber 200 A u to

mobilkran - Verleih- 
firm en. In  besonders 
giinstigen Fallen hat 
ciii Autom obilkran in
9 M onaten 10  000, 
u  000, ja  sogar schon 
13 0 0 0  Dollar verdient. 
A is Spitzenleistung ist 
bekannt geworden, daB 
ein K ran  in 250 acht- 
stiindigen Arbeitstagen 
20 000 D ollar verdient 
hat. D er K ran  kann 
so viele verschiedene

6. Automobilkran ais Zugmaschine. Tatigkeiten ausfiihren,
daB er iiberall und 
bei fast allen Bau- 

arbeiten helfend eingreifen kann. Im -Laufe weniger Tage konnten 
Autokrane bei folgenden Arbeiten beobachtet werden:

Kanalrolirverlegung, Kanalisationsreinigung, Kabelverlegung, 
Untergrundbahnbau, StraBenbau, Legen von Bordsteinen, 
Eisenbahndam m bau, StraBenbahnschienenlcgung, Setzen von 
Laternenpfahlen und Telephonstangen, Ausschachten von 
Baugruben, Aushub und Ausschiittung von Graben, Aufbau 
von Quadersteinen, Einsetzen von Gesimssteinen, B au  von 
Einzelhausern, Eisenkonstruktionsbau, Briickenbau, H ilfe beim 
Einbau eines Wehres, Ram m en beim K aibau , FluBuferbefesti- 
gung, K ies- und Sandverladung, beim Be- und Entladen von 
Lastkraftw agen , von Eisenbahnwagen, StraBenbahnen und 
Schiffen.

Man sieht den K ran  bei der Schnceverladung bcschaftigt; 
ein anderm al ein gestiirztes P ferd  aus dcm StraBenverkehr 
raumen, bei Schuttverladung oder Abbrucharbeiten. Die Feuer- 
wehr benutzt ihn vielfach. AuBerhalb der Stadte h ilft der A uto
kran im W ald beim H olzverladen, im Steinbruch m it Greifer und 
auch m it H aken, auf der LandstraBe beim Einbau von Tank- 
stationen, auf freiem Felde beim B au  einer Ferngasleitung usw.



DEI' KLEIN!DINGLINGER, DER NEUZEITLICHE AUTOMOBILKRAN IM BAUWESEN.

I I I .  D e r  d e u t s c h e  A u t o m o b i lk r a n .

Im  Yorhergehenden wurde der Autom obilkran beschrieben, 
wie er in A m erika entwickelt worden ist. Das Endergebnis war 
ein K ran , der besonders den amcrikanischen Verhaltnissen an- 
gepaBt ist. In  Deutschland tauchten unter dem Namen „A iito- 
kran" ldeine Elektrokarren-D rehkrane auf, die aber von den 
neuartigen Autom obilkranen erheblich abweichen. Sie haben 
nur einen kleinen Aktionsradius und kónnen die fiir Bauunter- 
nehmungen oft notwendigen gróBeren M arschgeschwindigkeiten 
auf langerer F a h rt und auf der LandstraBe nicht durchhalten. 
AuBerdem sind einige Raupenkrane und Sonderkonstruktionen 
fiir Feuerwehren gebaut und auf Lastw agenanhanger gesetzt 
worden, die jedoch alle nicht annahernd die an einen modernen 
Autom obilkran gestellten Anforderungen erfiillen. Hierzu ge- 
hóren groBerc Tragfah igkeit ohne Achsabstiitzung, Steuerung 
vom  Kranfiihrerhause aus, leichte A ufsetzbarkeit auf jeden 
normalen Lastw agen und die M óglichkeit, ihn auch mit Greifer, 
Ram m e, Schiirf kubeł, K ratzer und auch m it Lóffelbagger aus- 
riisten zu konnen.

In letzter Zeit ist nun von Z o b e l ,  N e u b e r t  & Co., Schmal- 
kalden, gemeinsam m it B u e s  & K r a u ś s ,  Miinchen, ein der- 
artiger K ran  auf den deutschen M arkt gebracht worden, der 
die Sonderbedingungen erfiillt, die die deutschen Verhaltnisse 
erfordern. Den auBeren Aufbau zcigt Abb. 7.

Die haufigen Regentage und die lange kalte Jahreszeit be- 
dingen fiir Deutschland ein Fiihrer- 
haus auf dem Lastw agen und eines 
auf dem K ran  selber. Die amerika- 
nischen Autokrane haben kein Last- 
wagenfiihrerhaus, wodurch sich 
die Auslegerkonstruktion wesentlich 
vereinfacht. Der Ausleger des deut- 
schen Autokrans ist so ausgebildet, 
daB er fiir Fernfahrten ganz niedcr- 
gelegt werden kann, so daB der 
Fiihrer, ohne selbst an der Sicht 
behindert zu sein, dauernd die 
Auslegerspitze sehen, im StraBen- 
verkehr also entsprechend fahren 
und auch durch niedrige Tore sicher 
durchkommen kann (siehe Abb. 8).

E in  N acliteil der am erika- 
nischen Autokrane besteht darin, 
daB der W agen bei U berlast sehr 
ins Schaukeln geraten und, wenn

Abb. 8. Deutschcr Automobilkran (1929) in Betriebs- 
und in Fahrstellung.

Abb. 9.
Deutscher Automobilkran 

von Zobel, Neubert & Co., 
Schmalkalden, Baujahr 1930.

Diese kurze Schilderung geniigt wohl, um zu zeigen, wie in 
den Vereinigten Staaten von A m erika das StraBenbild durch 
den Autom obilkran beeinfluBt wird. U nternim m t man vom 
Schiff aus einen kurzeń A usflug in die StraBen einer amerikani- 
schen H afenstadt, so tr ifft  man fast immer auf arbeitende A uto
krane, und sei es ais Zugm aschine m it mehreren Anhangern 
(Abb. 6).

Die auBerordentlich schnelle O rtsveranderlichkeit dieses 
modernen Hebezeuges ist der G rand fiir seine groBe Verbreitung. 
E ine gtinstige Begleitersclieinung der Autom obilkrane ist, daB 
alte Lastw agenchassis in ihrem W crte gestiegen sind, da sie in 
den Vereinigten Staaten haufig zu Autom obilkranen um gebaut 
werden.

N icht unerwahnt kann bleiben, daB die Autom obilkrane 
noch mehr ais andere Maschinen das Eindringen Am erikas in 
andere Staaten  begiinstigen, indem sie dort neue Verkehrswege 
schaffen helfen. V or kurzem wurde in einer Versamm lung 
am erikanischer Ingenieure klar ausgefiihrt: „GroBstraBen sind 
die stillen Arbeiter, die im Frieden fiir U .S .A . erfolgreich mar- 
schiercn.“  Die Sonderausbildung der Autom obilkrane —  Kom - 
bination von R a d  und R aupe —  ist besonders fur Koloniallander 
sehr w ertvoll geworden.

So hat der Autom obilkran in den Vereinigten Staaten groBe 
technische, wirtschaftliche und politische Bedeutung erlangt.

der K ranfiihrer nicht sehr aufpaBt, sogar um fallen kann. 
Um dies m it Sicherheit zu verhindern, ist in den deutschen K ran  
eine Yorrichtung eingebaut, die bei Ubcrschreitung der zulassigen

Abb. 7 . Deutscher Automobilkran, Baujahr 1929.

Belastung (die ja  fiir jede Ausladung verschieden ist) das Hub- 
werk selbsttatig ausschaltet.

Die Am erikaner miissen infolgc des Fchlens einer solchen 
Sicherheitsvorrichtung dazu iibergehen, beim Heben gróBerer
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oder nicht genau bestim m barer Lasten  den K ran  gegen den E rd - 
boden abzustiitzen. D er deutsche K ran  kann ohne solche Ab- 
stiitzung, die die Bew cglichkeit stark  behindert, arbeiten, doch ist 
zur Entlastung und Schonung der Gum mibereifung eine Ab- 
sttitzung vorgesehen.

M it R iicksicht auf die deutschen Geldverhaltnisse ist der 
Anschaffungspreis des deutschen Autom obilkranes unter den des 
amerikanischen. Autom obilkranes gesenkt, obgleich er besser ist 
ais dieser. Aus demselben Grunde ist der Fahrzeugm otor auch 
zum Antrieb der W indwerke m itverwendet. Doch ist Vorsorge 
getroffen, daB auf W unsch des Abnehmers ohne Um bau auch ein 
besonderer Benzin-, leichter Diesel- oder E lektrom otor fiir die 
Kranbewegungen eingebaut werden kann.

Andere Vorteile des deutschen K ra n s sind die besonders 
leichte Steuerbarkeit der Kupplungen (zur Entlastung der Arm - 
krafte  des Kranfiihrers), der E inbau von Kugellagern an Kónigs- 
stock und Antriebswellen, Verwendung nur hochwertiger Ma- 
terialien, um das Eigengewicht m óglichst klein zu halten u. dgl. 
W ie in Am erika, kónnen auch in Deutschland die Chassis alterer 
Lastkraftw agen  fiir A utom obilkrane'verw cndet werden, weil sie 
ais solche ja  viel weniger Kilom eter im Ja h r  zuriicklegen ais 
die Lastwagon.

D er Unterbau dieser W agen wird durch eine Eisenkonstruk- 
tion verstarkt, die auch den K ónigsstock und den Laufring des 
Drehscheibenkranes tragt. Der A ntrieb der W indwerke ist im 
R adkasten  vom  Getriebe des Fahrm otors abgezweigt und durch 
W ellen nach dem Kónigsstock, durch diesen hindurch auf die 
Steuerwelle geleitet, von der aus durch einzelne Hebel die 
A ntriebe der L ast- und Greifertrom meln, des Schwenk- 
und des Auslegereinziehwerkes abgezweigt werden. Sowohl 
der Fah rer ais der K ranfiihrer und die ganzen W indwerke 
sind in geschlossenen Fiihrerhauschen gegen W itterungs- 
einfliisse geschutzt.

E in e  weitere E n tw icklun g des A utokrans stellt die von 
Zobel, N eubert & Co., Schm alkalden, entworfene B a u a rt 1930 
dar, bei der das W indw erk au f dem W agenunterbau s ilz t 
und das H ubseil durch den . K ónigsstock  liindurchgefiihrt 
w ird. D er K ra n  ist kleiner, leichter und dadurch auch billiger 
geworden. (Abb. 9)

Zusam menfassend ist festzustellen, daB die Verwendungs- 
m óglichkeiten und der Nutzen eines Autom obilkranes im  B au- 
wesen sehr groB sind. E s  ist deshalb zu begriiflen, daB auch 
deutsche Firm en den B au  dieses wertvollen H ilfsgerates auf- 
genommen haben.

D ER A U SB A U  D ES W E R D E R B R U C K E N Z U G E S  IN B R E SL A U .

Y on  M cig istra tsbaura t S te im oender.

D er Straflenverkehr in Breslau, der die Innenstadt in der 
Richtung von Norden nach Siiden und um gekehrt durchflutet, 
hatte bisher nur auf der U niversitatsbrucke zwischen M atthias- 
straBe und Schm iedebriicke die Stadtoder iiberqueren kónnen. 
(Vergl. Abb. 1). tlb er sie drangte sich der H auptstrom  des NoTd- 
sudverkehres noch hinweg, ais seine rasche Zunahme nach dem 
K riege langst iiber die Voraussetzungen hinausgewachsen w ar, die 
dem B au  der B riicke in den Jah ren  1868/69 zugrunde gelegen 
hatten. So ergab sich die zwingende Notwendigkeit, die m it ihrer 
Fahrbahnbreite von nur 6 ,18  m viel zu schm alc und hinsichtlich 
ihres Tragw erkes stark  iiberalterte B riicke nebst ihren Zubringer- 
straBen zu entlasten.

Zu diesem Zweck ist je tzt ein neuer Oderiibergang etwa 
200 m unterhąlb der U niversitatsbriicke durch den Ausbau 
eines Briickenzuges iiber das B iirgerw erder geschaffen worden. 
E s  han delt sich hierbei in der H auptsache um die Verlangerung 
der in den Jah ren  1905/06 am  A usgang der OderstraBe erbauten 
W erderbriicke iiber die Siideroder, d. i. der siidliche der beiden 
Arnie, in die sich die Stadtoder an der U niversitatsbriicke gabelt, 
durch den Neubau einer B riicke iiber den nórdlichen Arm , die 
sogenannte Norderoder, m it anschlieBendem StraBendurchbruch 
nach der Rosenthaler Strafle. A u f diese Weise ist ein selbstandiges 
leistungsfahiges Verkehrsband entstanden, das neben der 
U niversitatsbriicke den Nordsiidverkehr vom  R in g  und Bliicher- 
p latz zur O dervorstadt iiber die Oder leitet.

Die Linienfiihrung und die Anordnung dieses neuen StraBen- 
und Briickenzuges ergeben sich aus der D arstellung auf A bb. 2. 
Die alte W erderbriicke iiber die Siideroder, die den A nfang bildet, 
hat eine B reite  von 18  m, wovon 13  m auf die Fahrbahn und je  
2,50 m auf die seitlichen FuBwege entfallen. Diese Abmessungen 
hat die Strafle auch zunachst zur Oberschreitung der Biirger- 
werderschleuse zwischen Briicke und W erderstrafle beibehalten, 
um  an der Einm undung in die W erderstrafle selbst starker aus- 
zuladen. Die schm ale eiserne B riicke iiber die Biirgerwerder- 
schleuse, die einseitig die Strafle hinter der W erderbriicke fort- 
setzte, wurde zu diesem Zweck strom abw arts erheblich verbreitert. 
Die W erderstraBe ist an der Kreuzung etwas gehoben und seit- 
lich durch neue Ram pen angeschlossen. Jenseits der W erder
straBe beginnt die eigentliche Ram pę zur neuen W erderbriicke. 
Die Strafle hat liier eine B reite  von 23 m, und zwar eine 13  m 
breite Fahrbahn und zwei je  5 m  breite B iirgersteige erhalten. 
An der Stelle der ehemaligen W erdermtihle, die dem Briickenbau

P latz  machen muBte, biegt sie etwas nach Osten ab, um unterhąlb 
des W asserkraft-E lektrizitatsw erkes die Norderoder in R ichtung 
der Fluchtlinien fiir den Durchbruch nach der R osenthaler StraBe 
zu iiberschreiten. Die SalzstraBe auf dem N ordufer muBte an der 
Kreuzung m it der neuen Briickenstrafle um 60 cm gehoben und 
durch seitliche Ram pen angeschlossen werden. (Vergl. Langen- 
schnitt auf A bb. 2.)

D ie neue B riicke iiber die Norderoder, die hier eingehender 
behandelt werden soli, h at drei je  25 m weite Durchfluflóffnungen 
erhalten, dereń zwei nórdliche dem eigentlichen Strom durchgang 
dienen, wahrend die siidlichste durch den A bflufl des W asser- 
kraftw erkes bedingt ist. F iir  diese Dreiteilung der B riicke spracli 
der W unsch, die fiir gróBere Spannweiten erforderlichen Fach- 
w erktrager zu verm eiden und das ganze Tragw erk unterhąlb der 
B riicke anzuordnen, um den A usblick  von der B riicke selbst und 
von den Ufern iiber sie hinweg nicht zu beeintrachtigen.

Die bauliche Anordnung und Ausbildung der B riicke sowie 
ihre Abm essungen sind im einzelnen aus der zeichnerischen 
D arstellung auf Abb. 3 ersichtlich. Sam tliche P feiler und Wider- 
lager sind in B eton hergestellt und an den Ansichtsflachen m it 
Granitbossensteinen verblendet worden. Im  iibrigen haben 
sie Vorsatzbeton erhalten. M it Ausnahm e des linken W ider- 
lagers wurden sie im  PreBluftverfahren gegriindet. Dabei kamen 
Bctonsenkkasten m it steifem  Stahlgerippe zur Anwendung, die 
von H olzgeriisten abgespindelt wurden. D as rechte W iderlager 
wurde nach einem besonderen Verfahren der F irm a Beuchelt
&  Co. nicht lotrecht, sondem  schrag abgesenkt, um eine Unter- 
schneidung der Grundm auer und som it eine erhebliche E r- 
sparnis an Baukosten zu erzielen.

F iir  das andere, linksseitige W iderlager konnte die beim 
B au  des W asserkraftw erkes s. Zt. errichtete Uferm auer gróBten- 
teils benutzt werden. D a sic bis obenhin schrag angelegt war, 
wurde sie nur in ihrem  ober en Teil abgetragen und durch einen 
senkrechten Betonkórper ersetzt. Dieser Betonkórper zur Auf- 
nahme der B riickenauflager wurde nach riickw arts, d. h. hinter 
der Uferm auer durch einen ebenfalls in Beton hergestellten 
Sockel unterstiitzt, der unter M itverwendung der hinter der 
U ferm auer zahlreich vorhandenen alten H olzpfahle gegriindet 
wurde. (Vergl. Abb. 3, Langenschnitt, links.) D ie Tragfah igkeit 
dieser alten Pfah le wurde aus der Eindringungstiefe beim  Nach- 
rammen erm ittelt. Abb. 4 zeigt den Ram m schlitz hinter der 
teilweise abgetragenen Uferm auer m it den alten und neuen



Grundpfahlen. B ei Annahm e eines einheit- 
lichen Zusam menwirkens beider Teile des 
so geschaffenen W iderlagers w ird an der Vor- 
derkante nur eine Bodenpressung von 
2,5 kg/cm 2 ausgeiibt, wahrend die Pfahle 
unter dem riickwartigen Teil nur unbe- 
deutend beansprucht werden. E rs t  in dem 
Falle  eines Nachgebens der alten Ufer- 
m auerteile, dereń FuB  iibrigens durch eine 
eiserne Spundwand gesichert ist, werden sie 
vo ll zur W irkung kommen.

P feiler und W iderlager sind, soweit sie 
unter W asser liegen, bei Ver\vendung ge- 
m ischtkornigen FluBkieses im  Mischungs- 
verhaltnis i : 6 betoniert worden, iiber W asser 
in einem solchen von i : 8. Der oberste i  m 
hohe Teil ist jedoch zur besseren Verteilung 
der Auflagerdriicke in Eisenbeton ausgefiihrt 
worden. Die Auflagersteine selbst sind ais 

i Eisenbetonwiirfel m it Bewehrung durch 
Rundeisenspiralen hergestellt.

Die Griindungssohle der P feiler und 
W iderlager liegt auf Ord. +  102,00 N. N., 
d. h. 8 m unter dem W asserspiegel und 
6— 7 ni unter dem FluBbett. N ur der rechte, 
m itten im  Stroni stehende P feiler muBte 
noch um 2 m tiefer abgesenkt werden, da 
er m itten im Sturzbett des nur 50 m strom- 
aufw arts gelegenen „G roB en W ehres" 
crrichtet wurde, sodaB er 10  m unter dem 
W asserspiegel und ungefahr 8 m im  Boden 
steckt. D er tragfahige Baugrund besteht aus 
Lette, einer diluvialen, lelim artigen Boden- 
form ation, die fast iiberall im  Gebiet der 
S tad t Breslau in gróBerer Tiefe angetroffen 
wird. A n der B austelle  w ar sie so fest, daB 
sie in den Senkkasten nur m itPreB luftspaten  
gelost werden konnte. E in  Druckversuch an 
einem iiber der Griindungssohle des linken 
Strom pfeilers herausgeschnittenen Probe- 
korper von 30 cm Kantenlange ergab eine 
Festigkeit von iokg/cm 2 bei einer Zusammen- 
pressung von nur 5 mm. Dem- 
gegeniiber betragt die groflteBoden- Abb. i .  
pressung an der Bausohle, die von tJbersichts- 
den Pfeilern ausgeiibt wird, 4kg/cm2. plan.
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Gesamtan- 

ordnung des 
Werderbriik- 

kenzugesi



a 1 Abb. 3 .
Bauliche Anordnung 

der neuen Werderbrucke.

STEINWENDER, A USB A U DES WERDERBR (fCKENZ U GES IN  BRESLAU.
Langsschnitt a -a

DER BAUINGENIEUR
1931 HEFT 1.

duerschnitt b-b

Abb. 4 . Rammschlitz fiir das linkę Widerlager 
dar Brurkfi.

A u f den so hergestellten Pfeilem  und W iderlagern ruht der 85 m lange 
und 20 m brcite etw as schiefwinkelige Briickeniiberbau, dessen waagerechte, 
voutenlose U nterkante iiber dem hóchsten zukiinftigen Hochwasserstand 
von +  115 ,6 4  N. N. eine lichte Hóhe von 1,50  m freilaBt. (Abb. 3.) 
Sein Tragw erk aus B austah l St 37 wird in der H auptsache aus 7 neben- 
einander liegenden 1,50  m bis 2,00 m hohen genieteten Blechtragern 
gebildet, die sieli durchlaufend iiber die drei Offnungen spannen. Durch 
ebenfalls genietete Q uertrager sind diese H aupttrager, die sam tlich unter- 
halb der Falirbahn liegen, m iteinander verbunden und gegeneinander 
ausgesteift worden. Sie tragen noch kleinere Langstrager zur Unter- 
teilung der rd. 3,50 m weiten Zwischenraum e zwischen den H aupttragern. 
(Abb. 5.) t)ber diesen engmaschigen Tragw erkrost ist eine Eisenbeton- 
p latte  gebreitet, die gegen eindringende Feuchtigkeit m it einer doppelten 
A sphaltinplattendecke nebst Betonschutzschicht gesichert ist. Sie tragt 
das in Sand gebettete GranitgroBpflaster, dessen Fugen in der in Breslau 
iiblichen W eise m it Zem entinortel vergossen sind. Die 3,50 m breiten 
B iirgersteige auf der Briicke sind m it freitragenden G ranitplatten ein- 
gedeckt, dereń auBere Reihen gesim sartig iiber die R an d trager auskragen 
und das schlichte eiserne Stabgelander tragen.

Der statischen Berechnung des Tragw erkes wurden die Belastungs- 
annahmen nach D IN  1072 fiir Briickenklasse I, d. h. Belastungen durch 
eine 23 t  schwere Dam pfwalze, durch Lastw agen im Gewicht von 9 t 
und durch Menschengedrange von 500 kg/m 2 zugrunde gelegt. Ferner 
wurde die StraBenbahn m it Lasten von 20 to fiir den Motorwagen und 
von 13  t fiir die Anhanger beriicksichtigt. A is Berechnungsgrundlage wurde 
D IN  1073 benutzt. F iir  die bauliche Ausbildung fanden ferner die „G rund- 
satze fiir die bauliche Durchfiihrung eiserner Eisenbahnbriicken" der D eut
schen Reichsbahn-Gesellschaft sinngem aBe' Anwendung. Die 7 H aupttrager 
wirken statisch ais durchlaufendeBalken auf vierStiitzen  m it den Stiitzweiten
29,60 m, 28,50 und 27,30 m. D as ungiinstige Yerhaltnis dieser Stiitzweiten
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w ar durch dic Lage der B riicke bedingt und muBte in K a u f ge- dort von fahrbaren Portalkranen aufgenommen und auf die
nommen wcrden. Die lastvertcilende W irkung der Q uertrager R iistung vorgefahrcn. H ier wurden dic ersten 4 H aupttrager
wurde sichcrhcitshalbcr nur bei der Bem essung der Q uertragcr paarwcise zusam m engesetzt und strom auf verschoben, bis
selbst und ihrer Anschliisse, nicht bei derjcnigcn der H aupt- sie ihre richtige Lagc iiber den Pfeilern bzw. Widerlagern
trager in Ansatz gebracht. Unter diesen Verhaltnissen ergab eingenommen hatten. D as Verschieben erfolgte durch Hand-
sicli das groBte positive Moment der schwerstbelasteten Bord- winden unter Zuhilfenahm e besonderer Rollbabuen (Abb. 7).

der Fahrbahn wurde von der Anordnung eines besonderen Wind- 
verbandes abgesehen. tlb er dem linken Strom pfeiler sind feste 
Lager, sonst E in- und Zweirollcnkipplager aus Stahlgui3 ange- 
ordnet. Die Delinungsfugen an den Enden der Briickentafel 
sind durch Blechc iiberblattet, die u 11 ter dem Pflaster liegen und 
nur an den FuBstegen sichtbar sind.

F iir  den Zusam menbau der H aupttrager wurde eine 5 m 
breite feste R iistung dicht unterhalb der Briickenpfeiler, welche 
schon bei der H erstellung der P feiler ais Fórdersteg gedient 
hatte, benutzt. (Abb. 6). Die einzelnen Bauteile wurden von der 
Sudseite iiber die neu angeschiittete Ram pę herangeschafft,

Abb. 9 . Regulierung des rcchtcn Ufers vor der Briicke 
mit dem Pfeiler fiir das neue Wehr.

eingebaut, wahrend er zwischen diesen und den zuletzt ver- 
schobenen drei H aupttragern noch fehlt. Auch die Anordnung 
der Winden und der Seilziige ist aus Abb. 8 ersichtlich. Nun 
wurden die H aupttrager genau ausgerichtet und sam tliche noch 
fehlenden Fahrbahnteile eingebaut und unter Verwendung von 
Hangegeriisten vernietet. Daraufhin erfolgte das Absenkcn auf 
die W iderlager. Diese Arbeiten vollzogen sich g latt und ohne 
jeden Zwischen fali.

D as rechte U fer der Oder ist im Zusam m enhang m it dem 
Briickenbau in der W eise reguliert worden, daB der tote W inkel 
des FluBbettes unterhalb des „G roBen W ehres", der seit Still-

Abb. 6. Mittclpfeiler.

steinhaupttrager in der linken Briickenoffnung zu 593 tm, 
das grofite negative Moment dieser H aupttrager iiber dem linken 
Strom pfeiler zu —  650 tm . Die Abmessungen der Trager sind im 
einzelnen aus der Querschiiittszeichnung Abb. 5 ersichtlich. 
Mit R iicksicht auf die Verspannung durch die Eisenbetonplatte

Abb. 7 . Rollbalm fiir das seitliche Yerschieben der Haupttrager.

Die letzten H aupttrager wurden nach dem Einbau des Fahr- 
bahnrostes zu dreien zusammengekoppelt und gem einśam  ver- 
schoben. Abb. 8 zeigt die auf die P feiler verschobenen H aupt
trager. Zwischen den beiden zuerst verschobenen, im Bilde 
links sichtbaren Paaren ist der Fahrbahnrost schon vollstandig

Abb. 8. vor dem ZusammenschluB.
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legung der hier einst vorłiandenen Miihlen fiir den W asserabfluB 
unwirksam  geworden war, durch eine Uferm auer im AnschluB 
an die W angenm auer des W ehres abgeschlossen und das U fer 
dahinter aufgeholit wurde. D as so gewonnene Neuland ist ober- 
halb der Brticke zur Anlage einer Promenado und einer Griin- 
flache m it Spielplatz und unterhalb der B riicke zur Anlage einer 
Landungstreppe verw andt worden.

Abb. 10 . Ansicht der Briicke vom linken Ufer.

D ie Uferm auern zum AbschluB dieses Neukmdes gegen die 
W asserseite hin wurden ebenfalls in B eton hergestellt und m it 
Granitsteinen verblendet. S ic  wurden zwischen zwei Spund- 
wanden gegriindet, und zwar einer vorderen aus 9 m langen 
eisernen LarGenbohlen, Profil I I I ,  und einer nur 6,50 111 hohen 
an der Landseite, die zum Teil aus Holz hergestellt werden 
konnte. N ach Ausbaggerung des Bodens zwischen diesen Spund- 
wanden und Beseitigung der H indem isse wurde zunachst eine
1 m starkę Betonsohle unter W asser geschiittet. Nach dem 
E rh arten  dieser Grundplatte wurde das W asser aus den so ge- 
schaffenen Trogen ausgepum pt, so daB die iibrigen Teile des 
Grundm auerwerks im  Trockenen betoniert werden konnten.

An Sonderausfiihrungen, die durch die Lage  der Briicke 
unterhalb des „G roB en W ehres" bedingt wurden, sei der Wehr- 
pfeiler im  Zuge der vorbeschriebenen U ferm auer oberhalb der 
B riicke hervorgehoben. E r  bildet einen wichtigen Bestandteil 
des ais E rsa tz  fiir das alte ziemlich baufallige Steinkastenw ehr 
in A ussicht genommene zweiteilige W alzenwehr m it m assiver 
Grundschwelle, dessen Anordnung auf dem Ubersichtsplan, 
Abb. 2, angedeutet ist. Auch er ist in Beton ausgefiihrt, aber 
abweiclicnd von der oben beschriebenen Griindungsweise der.an- 
schlieBenden Uferm auern im PreBluftverfahren wie die 
Briickenpfeiler gegrundet worden. A u f dem Lichtbild, Abb. 9, 
links, ist der W ehrpfeiler m it der senkrechten Nische erkennbar. 
E instw eilen hat das „G roB e W eh r" eine Yerbreiterung nach 
rechts durch A btragung und Pflasterung des rechten Ufers 
erfahren, durch die der Strom strich nach M oglichkeit vom  
rechten U fer abgelenkt und in die R ichtung der Briickenoff-

nungen geleitet werden soli. Durch einen besonderen Leitw erk- 
pfeiler ist der Zwischenraum  zwischen dem linken Briicken- 
pfeiler und der linken W angenm auer geschlossen worden, um 
Eisversetzungen zu verhindern. Dieser Zwischenpfeiler ist 
ebenfalls im  PreBluftverfahren hergestellt worden. A n der linken 
Seite des Lichtbildes, Abb. 6, ist er im  oberen Teile sichtbar. 
(Vergl. auch A bb. 9, rechts im Vordergrunde.) Diese P feiler haben 
keine Verbindung m iteinander erhalten, sondern sind stum pf 
gestoBen.

Die A bb. 10  und 1 1  verm itteln die A nsicht der B riicke  vom  
linken bzw. rechten U fer der U nterstrom seite nach ihrer Vollen- 
dung. S traffe  Linienfiihrung, gediegene B austoffe  und eine 
starkę Betonung des Zweckes kennzeichnen ihre auBere E r-  
scheinung. Besonders vorteilh aft w ir lit . auch der nach mehr- 
fachen Proben gewahlte graugelbe Deckanstrich der Stahlkon- 
struktion. Die in A bb. 10  ersichtlichen unter der B riicke be- 
findlichen Prahm geriiste dienten zur Aufbringung des Deck- 
anstriches.

Die Bauarbeiten sind in der H auptsache von der „H u ta "  
Hoch- und Tiefbau A .-G ., hierselbst, und der B r i i c k e n b a u -  
a n s t a l t ,  B e u c h e l t  & Co., Griinberg i. SchL, m it ihrer Berliner 
T iefbauabtcilung, die śich zu einer Arbeitsgem einscliaft zusammen- 
geschlossen hatten, fiir die Stadtgem einde ausgefiihrt worden. 
N ach Abbruch der alten W erdermuhle wurde noch im Novem ber
1928 m it der Baustelleneinrichtung und einigen anderen vor- 
bereitenden A rbeiten wie Ram m ung von  Geriisten, Boden- 
abschachtung ani linken U fer usw. begonnen. Der harte und lange 
W inter 1928/29 zwang jedocli bald zur E instellung der Arbeiten, 
die dann erst A nfang A pril 1929 wieder aufgenommen werden 
konnten. In  ununterbrochener Folgę, von den besten W asser- 
und W etterverlialtnissen begiinstigt, schritt der B au  rasch vor-

Abb. 11. Blick auf die Briicke vom rechten Ufer.

w arts. A m  9. Ju li  1930 wurde der neue Briicken- und StraBenzug 
bis zur SalzstraBe feierlich eroffnet. Die kurze Durclibruch- 
strecke zwischen SalzstraBe und Rosenthaler StraBe wurde-am
22. A ugust 1930, also x ]/2 Monate spater, dem Y erkeh r iibergeben.
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Die Selbstkosten sind die Grundlage, auf welcher sich der 
K am pf zwischen Angebot und N achfrage entwickelt. W ahrend 
die Gestehungskosten von W aren in ortsfesten Betrieben durch 
verhaltnism aBig einfache M ittel laufend gepriift und bei Her- 
stellung' neuer W aren m it groBer Sicherheit vorausberechnet 
werden konnen, begegnet die Vorausberechnung der Selbstkosten 
in Baubetrieben erheblichen Schwierigkeiten. E in  Betrieb  ist, 
wenn w ir von der Erw eiterung bestehender A uftrage absehen, im 
eigentlichen Sinne zum Zeitpunkt der Berechnung noch nicht 
vorhanden, er muB angenommen, d. h. gedacht werden. In  
diesem gedachten Produktionsapparat ist alles von Grund auf 
neu zu gestalten und der E igenart der gestelłten Aufgabe und 
Órtlichkeit anzupassen. Nehm en w ir an, daB die Bauaufgabe 
klar festliegt, so handelt es sich bei der Vorausbercchnung der 
Selbstkosten darum, Aufw and und Leistung des gedachten Be- 
triebcs zahlenm aBig inoglichst .genau einzuschatzen. Die W irt- 
schaftlichkeit bedingt, daB der A u fw a n d  ein Minimum und die 
L e i s t u n g  ein M axim um  wird, urn die geringsten Selbstkosten 
zu erzielen. U nter Leistung ist hier im  Sinne des Betriebes der 
E ffek t zu verstehen, welcher m it dem gedachten Produktions
apparat zu erreichen ist. E r  wird durch zalilreiche Um stande be- 
einfluBt, welche nur schatzungsweise zu erfassen sind, in orts
festen Produktionsbetrieben hingegen ais sichere, priifbare Unter- 
lagen zur Verfiigung stehen. Sehen w ir von der Leistung des 
Maschinenparkes ab, welcher innerhalb gewisser Grenzen ais fest- 
stehend angesehen werden kann, so bleiben noch, um nur die 
wichtigsten zu erwahnen, in der Einschatzung der personlichen 
Leistungsfahigkeit der A rbeiter und des Einflusses der W itterung, 
welcher der Baubetrieb im  vollen Um fange ausgesetzt ist, Fak- 
toren von erheblicher Unsicherheit bestehen, welche nur schwer 
abzuscliatzen sind. Gegeniiber diesen unverm eidbaren Unsicher- 
heiten mussen daher alle anderen preisbildenden Faktoren  m it 
der gróBtmoglichen Scharfe erfaBt werden.

W ir hatten bisher, wie oben erwahnt, vorausgesetzt, daB 
die Bauaufgabe k lar festliegt. Hierzu gehórt, daB alle vom  
Unternehmer auszufiihrenden Bauleistungen und zu liberneh- 
menden Verpflichtungen in den Verdingungsunterlagen eindeutig 
festgestellt werden. E s  ist das Verdienst des Reichs-Verdingungs- 
Ausschusses in der von ihm  aufgestellten Verdingungsordnung 
fiir Bauleistungen (V. O. B .) eine allgemeine Grundlage fiir die 
Verdingung und Richtlinien fur ihre korrekte Durchfiihrung auf- 
gestellt zu haben.

M it der E infiihrung der V . O. B . in maBgebenden Verwal- 
tungen und der Industrie sind diese Grundsatze im  B egriff, all- 
gemeinen A nklang zu finden. M it der Bew ahrung in der P rax is 
ist m it einer weiteren Vervollkom m nung zu rechnen, welche im m er 
ihre Entw icklungszeit braucht. D ie V . O. B . unterteilt die bei 
der Verdingung festzustellenden Unterlagen in drei Gruppen:

In  A. Allgemeine Bestim m ungen fiir die Vergebung von B a u 
leistungen (D IN  1960).

B . Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von 
Bauleistungen (Din 19 6 1).

C. Technische Vorschriften fiir Bauleistungen (D IN  1962 
bis 1985):

Die Abschnitte B — C konnen ais Bestandteile in den Ver- 
trag iibergehen, sie stellen eine Zusam m enstellung von bewahrten 
Vertragsbedingungen und Ausfiihrungsvorschriften dar. Die 
allgemeinen Bestim m ungen fiir  die Vergebung nach A  konnen 
naturgemaB keinen Bestandteil des Vertrages bilden, sie geben 
wertvolle R ichtlinien fiir die Verdingung und in diesem Zu- 
sammenhang auch fiir die Kalkulation.

Im  einzelnen befaBt sich der Teil A  der Reihe nach im  Teil j

m it'allgem einen Betrachtungen iiber Grundsatz und A rten der 
Yergebung, im  Teil 2 m it den Unterlagen der Yergebung, im  Teil 3 
m it Durchfiihrung der Ausschreibung, im Teil 4 m it dem A n
gebot, dessen'Inhalt, Priifung und Auswahl, im Teil 5 endlich mit 
Zuschlag und V ertrag. F iir  die K alkulation  sind die Ausfiihrungen 
des Teils 2 von besonderer W ichtigkeit, unter ihnen vor allfem 
der § 9, welcher „d ie  geforderte L eistun g" naher beschreibt. Prof. 
R c u le a u x ,  Darm stadt, faB t in seinem A ufsatz „E in ige  Gegen- 
w artsfragen des Verdingungswesens“  im  H eft 42 des Bauin- 
genieurs 1930, die Grundgedanken der hier ausgesprochenen 
Forderungen nach diesen, wie folgt, zusammen:

„ i .  E indeutige und erschopfende Beschreibung der geforderten 
Leistung, um die Selbstkosten sicher treffen zu konnen.

2. Aufbiirdung keiner A rt W agnis, das nicht kalkulatorisch 
erfaBt werden kann.

3. Zerlegung der gesamten Leistungen in Einzelleistungen, 
dereń Kosten von m óglichst wenig Yeranderlichem  ab- 
hangig sind und aus lauter gleichartigen Arbeitsgangen be
stehen.

4. Ausscheidung des GroBgerats und des sonstigen Inventars 
in besondere Kostenstellen im gleichen Sinne wie zu 3 m it 
dem Nebenzweclc, eine inoglichst kurzfristige R iickkehr 
des Betriebskapitals durch friihzeitige Abschlagszahlungen 
zu erzielen und dam it kostenm indem d zu w irken ,"

und fiigt hinzu: ,,E s  ist klar, daB ein Leistungsverźeichnis in 
diesem kalkulatorischem  Sinne nur dann richtig bearbeitet werden 
kann, wenn der Ausschreibende m it der Selbstkostenbildung ver- 
tra u t is t ."

Leider muB man in der P rax is  immer wieder feststellen, daB 
w ir von dieser wiinschenswerten V ertrautheit des Ausschreiben- 
den noch sehr w eit entfernt sind. W ohl erklaren die Ausschrei- 
benden in fast allen Fallen, auch von sich aus das Bauvorhaben 
kalkuliert zu haben. Beim  weiteren Nachgehen stellt man aber 
m eist fest, daB die Preise nur geschatzt waren. Bestenfalls w ar 
ein ahnliches O bjekt zum Vergleich herangezogen, dessen Preise 
m it einem geschatztcn Zu- oder Abschlag versehen einfach iiber- 
nommen wurden. M it Kalkulieren kann man ein derartiges Ver- 
fahren natiirlich nicht bezeichnen. H ier wird iibersehen, daB eine 
Preisbildung allein durch Erm ittlung von Einheitspreisen ohne 
Beriicksichtigung der Gesam tm assen und Erfassung des B e 
triebes nebst allen Um standen unmóglich ist. Trotzdem  ist es 
dem Verfasser in der P rax is  vorgekom men, daB ein groBeres Bau- 
vorhaben ohne Angabe irgendwelcher Massen lediglich auf Grund 
eines Leistungsverzeichnisses m it Abgabe von Einheitspreisen 
angeboten werden sollte. Die Vordersatze wurden erst nach- 
traglich vom  B auh erm  angesetzt und nut diesen Endsumm en 
errechnet, welche naturgem aB und viele hundert Prozente aus- 
einander lagen. E s  ist zu hoffen, daB m it dem Durchsetzen der 
V . O. B . derartige Vorfalle endgiiltig derVergangenheit angehoren. 
Zweifellos sind diese „V erfah ren " noch Erinnerungen an jene 
Zeit, in welcher von einer Bauindustrie im  heutigen Sinne noch 
nicht gesprochen werden konnte. D am als kalkulierte m an aller- 
dings m it E inheitspreisen : zum M aterialpreis einer Position
rechnete man den Lohn, der auf Grund ahnlicher Ausfiihrungen 
ais auskom m lich angesehen wurde, (schiug allenfalls hierzu 
einen geringen Prozentsatz fiir M ateriał- und Verdienst-Verlust) 
und beriicksichtigte endlich sam tliche Unkosten und den Gewinn 
durch einen Zuschlag zum Lohn. Sicherlich h atte diese A rt der 
Berechnung bei handwerksm aBiger Ausfiihrung und den be- 
schrankten H ilfsm itteln jener Zeit ihre Berechtigung. M it der 
E infiihrung neuzeitlichęr B austoffe  und Bauverfahren  und der
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auśgcdehnten Yerwendung von Maschinen auf der ' Baustelle 
muBte auch dic Yorausberechnung der Sclbstkosten den ver- 
anderten Verhaltnissen angepaBt werden. An die Stelle der 
handwerklichen Einzelpreisberechnung tra t die Betricbskalku- 
lation, welchc allein die Gewahr fiir die exakte Berechnung der 
Sclbstkosten gróCerer Bauarbeiten bietet. Fortschreitend m it 
der Industrialisierung des Baugcwerbes wurden in den einzelnen 
Uriternehmungen Kalkulationsm ethoden auf Grund der gemachten 
Erfahrungen entwickelt, denen allen eine mehr oder minder 
weitgehende A nalysierung der preisbildenden Faktoren  gemein- 
sam  war. Um  nun die durch die verschiedenen Auffassungen und 
Methoden bedingten Abweichungen soweit ais móglich zu klaren 
und auf eingeringeres MaB zuriickzufiihrcn und um fiir Anbietcr 
und Ausschreibende eine gemeinsame Grundlage der Preis- 
berechnung zu schaffen, auf der Erórterungen móglich sind, hat 
der Reichsverband Industrieller Bauunternehm ungen E . V . 
ein M erkblatt fiir Preiserm ittelung herausgebracht. In zwei- 
jahriger A rbeit hat der KalkulationsausschuB der R ibau  aus den 
zur Vcrfiigung stehenden Unterlagen ais notwendige Erganzung 
der V. O. B . Grundsatze und Grundbegriffe der Kalkulation 
herausgearbeitet. E s  ware zu wiinśchen, daB dieser ebenso 
miihe- wie verdienstvollen A rbeit ais Erfolg  die baldige allge- 
meine Anerkennung beschieden sei.

Das Skelett der K a l k u la t io n  ist das L e i s t u n g s v e r -  
z e ic h n is ,  welches richtig zergliedert und erschópfend sein muB. 
Zweckm aBig wird dcm Leistungsverzeichnis ein gut ausge- 
arbeiteter M assenauszug beigefiigt, welcher zur Erm ittlung der 
Vordersatze olinehin erforderlich ist und dessen Positions- 
bezeichnungen m it denen des Massenauszugs iibereinstimmen 
und in der Hauptzeichnung eingetragen werden. Allein hierdurch 
wird viel unniitzer A ufenthalt beim Ausarbeiten der Kalkulation 
yerm ieden, weil eine Anerkennung der Vordersatze zumeist 
verlangt und hierdurch eine Kontrolle der Ansatze erforderlich 
wird. Die Zergliederung soli nur gleichartige Arbeitsgange um- 
fassen, eine zu weitgehende Zergliederung ist bierbei ebenso vom  
Obel wie eine zu knappe. D ie zutreffende Zergliederung ist un- 
schwer zu erm itteln, wenn man sieh den Arbeitsgang vorstellt. 
So findet man haufig, daB z. B . bei einem Eisenbetonhochbau 
Deckenplatten, Deckenbalkcn, Untcrziige und Fenstersturze 
einzeln nach ihrem Aufm aB positioniert werden. A uf diese 
W eise entsteht fiir einen harmlosen Hochbau ein Leistungs- 
verzeichnis m it \ ielen hundert Positionen, welches infolge Ver- 
zettelung die Kalkulationsarbeit auBerordentlich erschwert, 
einen erheblichen Zeitverlust verursacht und nur dazu ver- 
leitet, die Kalkulation zwecks Vereinfachung in Hauptpositioncn 
zusammenzufassen und die Einzelpreise aus dem Gesam tpreis 
durch R iickw artserm ittelung festzusetzen. E s  liegt auf der Hand, 
daB bei diesem Verfahren erhebliche Unterschiede in den Einzel- 
preisen der einzelnen B ieter entstehen konnen, ohne daB der 
Gesam tpreis im gleichen MaBc abweichen mufi. Zutreffender 
ware es in einem solchen Fali, den Gesam tpreis des qm  Decke 
(durchgetnessen) zu verlangen, gewiinschte Unterteilung anzu- 
geben und Angabe der Konstruktionsstarken zu fordern. L iegt 
hingegen ein fertig durchgearbeitetes Pro jekt vor —  wie es eigent- 
lich bei Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses stets der F a li 
sein solltc —  so kann man auch vorteilhaft die Zergliederung 
vornehmen durch U nterteilung der Konstruktion in Beton 
(Unterteilung nach der zu garantierenden Festigkeit oder nach 
Zem entgehalt auf den cbm  Beton in kg vorzunehmen) in Rund- 
eisen und Schalung, wobei der A nteil der Trager- und Platten- 
schalung aus dem M assenauszug zu crsehen ist oder angegeben 
werden kann. Ferner ist es bei groBeren Arbeiten stets zweck- 
maBig, eine oder mehrere Positionen zu schaffen, m it denen die 
betriebsfertige Einrichtung der Baustelle —  A ntransport und 
Montage der Maschinen usw., Installationen aller A rt, Not- 
briicken, Silos, Fordereinrichtungen, Baracken usw. usw. ab- 
gegolten wird. U nliebsam e' Auseinandersetzungen bei Massen- 
anderungen —  insbesondere bei Verminderungen —  werden 
hierdurch verm ieden. Y ielfach wird iiberhaupt unterlassen, 
wichtige Teilleistungen —  wie Lehrgeriiste bei Briicken, oder 
besondere SicherungsmaBnahmen —  in das Leistungsverzeichnis

aufzunehmen und es dem Anbieter uberlassen, diesc Kosten 
irgendwo einzurechnen. B ei V arianten einzelner Bauteile sind 
diese vollstandig jeweils unter einen Titel zu vereinigen, um 
auch in der Kalkulation die Trennung zu vereinfacben. E s  ist 
klar, daB z. B . eine Spundwand-, Brunnen- und D ruckluft- 
griindung eines Bauteiles m it allen Nebenarbeiten —  auch 
den speziell hierfiir erforderlichen Einrichtungsarbeiten der 
Baustelle —  (wenn ais Varianten anzubieten), getrennt 
von den iibrigen Positionen in das Leistungsverzeichnis 
einzufugen ist.

W ohl zum zweckmaBigsten A ufbau eines Leistungsver- 
zeichnisses nebst aller Anlagen kom m t man, wenn man sich in 
die Rolle des Kalkulierenden versetzt oder selbst eine K a lk u 
lation der Arbeiten vornim m t. In  letzterem  Falle  kann man sogar 
so vorgehen, daB man zunachst die K alkulation  auf Grund 
des Massenauszugs durchfiihrt und erst anschlieBend das 
Leistungsverzeichnis a.ufstellt.

Die Durchfiihrung der K a l k u l a t i o n  erfolgt an H and des 
Betriebsplanes, welcher nach eingehender Durcharbeitung der 
Piane und Erkundung der Ó rtlichkeit aufgestellt wird. Bei 
A ufstellung des Betriebsplanes ste llt man vorteilhaft gleich- 
zeitig auch ein Inventarverzeichnis der disponierten Maschinen 
und GroBgerate und der besonderen Betriebseinrichtungen 
(Silos, W erkstatten und Magazine, Entladeeinrichtungen usw.) 
zusammen. Nach diesen Vorbereitungen konnen nunmehr

A) d ie  u n m it t e lb a r e n  S e lb s t k o s t e n  d e r  B a u a r b e i t e n

erm ittelt werden. An H and des Leistungsverzeichnisses (oder des 
Massenauszugs) werden zunachst

i .  d ie  E in z e lk o s t e n  d e r  B a u a r b e i t e n

festgestellt. Hierzu wird jede Einzelleistung zerlegt in Bau- 
betriebslohne, Baustoffe, Betriebsstoffe und Bauhilfsstoffe 
(Schalungeiii Rustungen, falls nicht ais besondere Position ein- 
gefiihrt usw.). W ahrend die Feststellungen der sachlichen Auf- 
wendungen kaum  Schwierigkeiten begegnet und vielleicht nur 
in der zahlćnmaBigen Bew ertung der Bauhilfsstoffe gewisse 
Erfahrungen erfordert, verlangt eine zutreffende Erm ittelung 
der Baubetriebslóhne erhebliche Erfahrung und praktisches 
Verstandnis. Die oft geiibte Methode, hier zahlenmaBige, auf 
die E inheit bezogene W erte aus Kalkulationshandbiichern 
herauszuziehen, fiihrt in den allermeisten Fallen  zu erheblichen 
Uber- oder Unterbewertungen, da die naheren Um stande, unter 
denen diese W erte erzielt wurden, unbekannt sind. Zutreffende 
W erte erhalt man aus einer zahlenmaBigen Entw icklung des 
Betriebes, indem man die fiir die einzelnen A rbeitsgange erforder
lichen Leute entweder einzeln oder ais Kolonnen zusammen- 
stellt, dereń Lohnaufw and unter Beriicksichtigung der etwa 
anfallenden besonderen Zulagen (wie Wasser-, Hóhen-, Schmutz- 
zulage) erm ittelt und die voraussichtliche Schichtleistung ab- 
schatzt. Hierbei ist zu beachten, daB die normale Schicht
leistung im D urchschnitt kaum  erreicht wird. E s  dauert bei 
einem neuen Betrieb immer eine gewisse Zeit, bis jeder Mann seine 
richtige Funktion hat und die Zusam m enarbeit eingespielt ist. 
Hierzu kommt, daB W etter und Arbeitszeit die Leistung des 
einzelnen beeinflussen. So ist haufig trotz bester Beleuchtung 
der Arbeitsplatze in der Nachtschicht die Leistung der Tages- 
schicht nicht zu erreichen, was beim Ansatz der mutmaBlichen 
Leistung zu beriicksichtigen oder durch verm ehrtes Aufsichts- 
personal —  verbunden m it Steigerung des Betriebslohns —  zu 
beriicksichtigen ist. Gewisse Arbeiten wie E in- und Ausschalen, 
E isen biegen und verlegen, werden vorteilh aft im Akkordlohn 
durch Spezialkolonnen ausgefiihrt, so daB schon bei der K a lk u 
lation m it Akkordsatzen gerechnet werden kann. Andere A r
beiten, wie Betonieren, wird man nur in besonders gearteten 
Fallen  im Akkordlohn vergeben konnen, um die einwandfreie 
Yerarbeitung sicher zu stellen und sich daher dam it begniigen, 
nur die M aterialtransporte zu akkordieren. A lle diese Um stande 
sind zu beriicksichtigen und auf Grund eigener praktischer 
Erfahrungen einzuschatzen.
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Zu den Einzelkosten der Bauarbeiten kommcn sodann

2. d ie  K o s t e n  d e s  I n v e n t a r s :
Maschinen, GroB- und K leingerate usw., welche bei Ausfuhrung 
der Arbeiten unter i  gebraucht werden. Diese Kosten bestehen 
aus allen Aufwenduhgen, welche erforderlich sind, um die Gerate 
von ihrein bisherigen Standplatz (z. B . Lagerplatz) zur Ver- 
wendungsstelle zu transportieren, daselbst betriebsfertig auf- 
zustellen und nach Beendigung der Arbeiten durchrepariert 
wieder abzustellen. Endlich sind hier die Geratem iete -bzw. 
Abschreibungen zu verrechnen.

A is letzter Teil der unm ittelbaren Selbstkosten sind sodann
3. d ie  G e m e in lc o s te n  d e r  B a u s t e l l e  

zu berechnen, das sind alle diejenigen Kosten, welche zur Durch- 
fuhrung des Betriebes erforderlich sind und noch nicht in 1 oder 2 
verrechnet wurden. H ierhcr gehoren die Kosten fiir Einrichten 
und Raum en der Batistelle, die laufenden Kosten der Baustelle, 
wie Personallcosten, Biirokosten, Kosten fiir W erkstattenbetriebe, 
Kraftzęntralen, Installationen aller A rt, Wege und Gleisanlagen 
usw. usw. endlich noch die aufzubringenden Bauzinsen, Steuern 
'und Abgaben aller A rt —  wie Feuer-, Frem d- und Eigenschaden- 
versicherungen —  und die sozialen Lasten.

Zur Summę A, welche die Selbstkosten der Baustellen dar- 
stellt, kommen dann noch

B . d ie  a l lg e m e in e n  G e s c h a f t s u n k o s t e n  
so daB die Summę A  und B  die Selbstkosten der Unternelimung 
sind.

Der Unternehm er ist ein Funktionar der W irtschaft, daher 
steht ihm auch ein Gewinn zu. Die Hóhe des Gewinnes riclitet 
sich nach dem aufgewandten R isiko und ist stark  von der w irt- 
schaftlichen Lage abhangig. Der Gewinn ist ais C der Berechnung 
hinzuzufiigen, so daB die Summę A - f - B + C  — P  den Gesam tpręis 
des Angebotes bezeichnet. Man erhalt demnach zunachst den 
Gesamtpreis, aus welchem die Einzelpreise erst entwic.kelt 
werden konnen. Ist A ! die Summę der Selbstkosten des Leistungs- 
verzeichnisses, so ist 1 1 =  P /A j der Zuschlagsfaktor, m it welchem 
die Einzelpreise zu multiplizieren sind, um den Gesam tpreis aus 
der Aufrechnung der Einzelpreise zu erhalten. Man kann diesen 
Zuschlag einheitlich nehmen, wie vorstehend getan, oder je  nach 
dem technischen W ert der angebotenen Leistung variieren wie 
zumeist liblich. F iir  das Angebot ist dies gleichgiiltig, da zu
nachst nur die Endsum m e maBgebend ist. E s  g ibt Bauherren, 
welche zwecks Vergleich der einzelnen Angebote und um den an- 
gemessenen Preis zu erm itteln, ein Leistungsverzeichnis m it den 
jeweils niedrigsten Einzelpreisen der erhaltenen Angebote 
ausfiillen. W ie aus den Ausfuhrungen zu ersehen ist, kann dieses 
Verfahren keinerlei E inblicke gewahren und ist daher unbrauch- 
bar. E ine wirkliche Preisprufung kann nur durch eine Vcrgleichs- 
kalkulation erfolgen. Sie liefert auch die Preisgrenzen, innerhalb 
welcher ein Preis ais angemessen bezeichnet werden kann. 
Man kann zu diesem Zwecke auch die K alkulation  m it Grenz- 
werten durchfiihren, wie ohne weiteres einleuchtet. B ei Aus- 
fiihrungen von N otstandsarbeiten und vorgeschriebener Bc- 
schaftigung eines —  oft viel zu hoch gegriffenen —  Prozent- 
satzes von Erwerbslosen, ist der Leistungsfaktor der Arbeiter 
besonders schwer zu schatzen. D a der Lohnanteil dieser Arbeiten 
zumeist iiberwiegt, ergeben sich m eist erhebliche Unterschiede 
in den Preisen. E s  ist nicht zu rechtfertigen, dem Unternehmer 
das ganze R isiko hierfiir aufzuburden, vielm ehr sollte der Bauherr 
bei derartigen Arbeiten auch die zugrunde gelegte Leistung 
(z. B . Schichtleistung einer Kolonne) m it bewerten. E ine alte 
Erfahrung des Bauw esens ist, daB sich die Verhaltnisse bei der 
Ausfuhrung gegeniiber den bei der K alkulation  angenommenen 
selten verbessern, sondern zumeist verschlechtern und leicht den 
Unternehmergewinn aufzehren.

W irtschaftliche Fehlschlage konnen, wenn auch nicht ver- 
mieden, so doch stark  gelindert werden, wenn eine Bauaus- 
fiihrung nicht nur technisch sondern auch betriebsw irtschaftlich 
fortlaufend kontrollicrt wird.

Diese Betriebskontrolle —  auch nach ihrein Ergebnis

Z w is c h e n  k a lk u la t io n

genannt •— wird vorteilhaft an H and der K alkulation  durch- 
gefiihrt. D ie betriebsm aBig aufgem achte K alk u latio n  gestattet 
Beobachtung und Vergleich des laufenden Betriebes m it den 
angenommenen W erten. D a es im Bauwesen liblich ist, monat- 
liche Abrechnungen einzureichen, miissen auch die Łeistungen 
monatlich festgestellt werden. Hierzu kom tut, daB eine 
neuzeitliche kaufm annische Buchlialtung, welche jeder groBere 
Baubetrieb haben sollte, M onatsąbschliisse leicht ermoglicht. 
Unter Beachtung der Vorausleistungen des Betriebes sind 
daher Grundlagen fiir eine monatliche Bew ertung von Leistung 
und Aufwand vorhanden. M it Vorteil m acht man in ausge- 
dehntem MaBe von graphischen Darstellungen Gebrauch, 
welche auch auf Einzelleistungen ausgedelmt werden konnen, 
vor allem, wenn diese sich iiber einen langen Zeitraum  erstręcken 
wie bei E rd - und Beton-M assenarbeiten, Tunnel- und Stollen- 
bauten usw. B ei der Verschiedenheit der Bauaufgaben konnen 
Einzelheiten hieriiber nicht angegeben werden, es sei denn, 
an Iia n d  eines ausgeftihrten Beispiels, was jedoch nicht Zweck 
dieser Ausfuhrungen ist. E s  geniigt der Hinweis, daB die R iclit- 
linien fiir die Betriebskontrolle sinngemaB durch den A ufbau 
der Kalkulation gegeben sind und hierm it zwangslaufig die 
Unterlagen fiir die N achkalkulation liefern.

D ie  N a c h k a lk u la t i o n  
soli wirtschaftliche Rechenschaft iiber die beendete Bauaus- 
fiihrung ablegen, eine K r it ik  der Kalkulation gestatten und in 
Verbindung hierm it die gemachten Erfahrungen ais Unterlagen 
fiir neue Kalkulationen auswerten. Vielfach betrachtet man 
die N achkalkulation ais eine kaufm annische Angelegenheit 
und erledigt sie in diesem Sinne ais Bctriebsbilanz. Zugegeben, 
daB dem K au fm a n n —  bzw. die kaufm annische Abteilung —  nur 
die Gewinn- und Verlustrechnung interessieren kann, welche 
den AbschluB der betreffenden Konten bildet und die Grundlage 
fiir die Gesam tbilanz ist. D er Ingenieur stellt viel weitgehendere 
Anforderungen an die N achkalkulation ais die Feststellung 
allein des Ergebnisses. E r  will die einzelnen 'le ile  seines Auf- 
baues genau iiberblicken und nachpriifen konnen. Dies ist be
sonders wichtig, um im Falle  eines Verlustabschlusses die Fehler 
aufzudecken und dereń W iederholung zu verhindern. Dieses 
Ziel ist nur zu erreichen, wenn die Unterlagen fiir eine weit- 
gehende Zergliederung wenigstens in Form  von Rapporten vor- 
handen sind. Die Durcharbeitung erfordert einen erheblichen 
Zeitaufw and der nur selten zur Verfiigung steht. W urde jedoch 
eine Betriebskontrolle durchgefiihrt, so stehen alle Ergebnisse 
zur Yerfiigung und erfordern nur mehr system atische Zusammen- 
stellung und Abgleichung. Geht man vom  Zweck aus, dem diese 
Ausarbeitung dienen soli, so ist ihr Aufbau leicht festzulegen: 
er erfolgt zwcckmaBig in gleicher W eise wie eine Kalkulation. 
V orteilhaft m acht man sich von den Bindungen eines zu weit- 
gehenden Leistungsverzeiclm isses frei und fast die Łeistungen 
in Gruppen zusammen, wic sie im  Betrieb  entstanden sind. 
Je  nach der A rt der Arbeiten kann man dann noch Gesam t- 
zusammenstellungen machen, welche auBerordentlich wertvolle 
Ergebnisse liefern und fiir abgekiirzte Kalkulationen oder Ge- 
sam tnachpriifungen stark  zergliederter Kalkulationen verwendet 
werden konnen. Liegen geniigende zuverlassige Ergebnisse 
ahnlicher Bauausfiihrungen vor, so kann die K alkulation  eines 
neuen Bauvorhabens erheblich durch Verwendung jener E r- 
fahrungswerte abgekiirzt werden. So kann man zuweilen die 
Einzelkosten (1) zu einer oder wenigen Positionen zusammen- 
fassen, die Kosten des Inventars (2) und die Gesam tkosten (3) 
abgekiirzt entwickeln oder in Prozentsatzen von (1) schatzen. 
Stets wird man aber die Auseinanderziehung in Lohn, M ateriał 
und Abschreibung beibehalten, weil diese dauernden Ande- 
rungen unterworfen sind und stets erneut festgestellt werden 
miissen. Die Zergliederung nach dem Leistungsverzeichnis 
kann dann an H and des M assenauszuges leicht vorgenomm en 
werden.
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Die Unterschiede in den Angeboten werden dann um so 
geringer sein, je  besser die der Ausschreibung zugrunde ge- 
legten Unterlagen durchgearbeitet waren. Gerade die o ft be- 
trachtlichen Unterschiede in den Angeboten stellen den Bau- 
herm  vo r schwierige Entscheidungen. E s  ist verstandlich, wenn 
er zunachst den niederen Angeboten zuneigt und glaubt, bei den 
hoheren einen unangeinessenen Gewinn bezahlen zu miissen.

B ei beschrankten Ausschreibungen kann er erwarten, von 
allen A nbietem  eine gleichwertige Leistung zu erhalten, denn er 
fordert ja  nur Untem ehm ungen auf, von dereń Leistungsfahig- 
keit er iiberzeugt ist. E r  ist daher geneigt, die Unterschiede vor 
allem  aus den verschiedenen Zuschlagen fiir Geschaftsunkosten 
und Gewinn zu erklaren. Liegen die Angebote nicht erheblich 
auseinander, so w ird diese Erltlarung den Verhaltnissen zweifellos 
gerecht. B ei erheblichen Unterschieden — , etw a von 20— 30%  
aufw arts —  versagt diese Begrtindung. E s  ist dann nachzu- 
priifen, ob die Ausschreibungsunterlagen eine erheblich ver- 
schiedenartige Bew ertung einzelner Leistungen und Risiken 
zulassen. W ohl m eist ist hier eine Ursache festzustellen.

Anders liegen die Verhaltnisse bei den óffentlichen A us
schreibungen, bei denen jeder B ieter zugelassen ist. D ort sind 
in unserer Zeit Angebotsunterschiede von 300%  und mehr keine 
Seltenheit. Sondert man die oberen und unteren „A usreifler" 
ab — weil offensichtliche Fehlkalkulationen oder fiir die A rbeit 
nicht leistungsfahige Untem ehm ungen —  so b leibt doch immer 
noch eine erhebliche Spanne zwischen A nbietem , welche alle 
behaupten, scharf und richtig gerechnct zu haben. D er E ndkam pf 
spielt sich dann im allgemeinen zwischen leistungsfahigen Unter- 
nehmungen an der unteren Grenze ab. D as finanzielle Ergebnis 
kann dann nach einiger Zeit o ft in den W irtschaftsberichten 
nachgelesen werden, wenn sich nicht —  wie leider sehr o ft be- 
reits aus den Ausschreibungsunterlagen herauszubuclistabieren —  
ein Ausgleich durch eine begriindbare Nachforderung ermog- 
lichen laBt.

Unsere W irtschaft ist erst dann wieder im Gleichgewicht, 
wenn sie zu auskómmlichen Preisen beschaftigt ist. F iir  die 
Bąuindustrie bedeutet das ,,Vergebung zu angemessenem P re is".

E s  ist klar, daB dieser Fórderung aufierordentlich schwer 
nach żukom men ist, zumal in Zeiten einer W irtschaftskrise. 
D er Anreiz, m ogliclist billig zu v e r g e b e n ,  ist verstandlich. 
A ber m it der Vergebung zu niederem Preis ist es ja  allein nicht 
getan. Mafigebend fiir  die W irtschaftlichkeit ist die A b r e c h -  
n u n g ss u m m e . Und von der Yergebung bis zur Abrechriung

ist ein langer W eg. Die Vergebung zu einer Pauschalsum m e 
fiih rt nur dann zum Ziel, wenn die genaue Ausfiihrung bis in 
alle Einzelheiten v o r  der Vergebung restlos ldargestellt war. 
Je d e  Anderung walirend der Ausfiihrung muB zwangslaufig auch 
zur Preisanderung fuhren, sofern sie m it Massenanderungen 
verbunden ist, oder eine Anderung in den Dispositionen des 
Unternehm ers verlangt. Letztere w ird sich stets in den Betriebs- 
unkosten auswirken und rechtfertigt eine entsprechende Ent- 
schadigung. E s  ist eigentiimlich, daB die Bauherren gerade hier- 
fiir im  allgemeinen wenig Verstandnis zeigen.

E ine Verbilligung des Bauens, die lieute stark  gefordert 
wird, ist weniger durch Driicken der Preise zu erreichen ais 
durch peinliche Durcharbeitung und Beseitigung aller Unklar- 
heiten bereits v o r  der Ausschreibung. Man h at in den Nach- 
kriegsjahren so vieles kritiklos von N ordam erika iibemommen 
und versucht, das amerikanische Bautem po allein durch Nach- 
ahmung der Arbeitsm ethoden zu erreichen, die auf unsere Ver- 
haltnisse nicht alle zu iibertragen sind. An einem wesentlichen 
amerikanischen Fortsch ritt ist man aber m. E . voriibergegangen, 
der besonders geeignet ist, Zeit und Geld zu sp aren : Die Am eri- 
kaner arbeiten ihre Pro jekte vor der Vergebung m it allen E inzel
heiten auf das Genaueste aus und schreiben ęrst den fix  und fertig 
ausgearbeiteten E n tw u rf aus. Sie sind hierzu auch gezwungen, 
da selbst groBe Untem ehm ungen sich technische Btiros in dem 
bei uns iiblichen U m fange nicht halten und daher auch nicht in 
der Lage  sind, die Durcharbeitung um fangreiclierer Entw iirfe  
und Konstruktionen auszufiihren. Die Ausarbeitung jener er- 
fo lgt durch Ingenieurburos, welche weitgehend spezialisiert 
sind und von denen o ft mehrere an einer Ausfiihrung beteiligt 
werden. A lle  A nbieter erhalten dann zur Abgabe eines Angebotes 
genau gleiche Unterlagen, nicht nur Leistungsverzeiclm is, sondem  
auch Massenauszug. Die Ausfiihrung beginnt erst dann, wenn 
alles bis in die Einzelheiten festliegt, bei welcher der Unternehm er 
genau disponieren und A ufenthalte verm eiden kann. B e i dieser 
Arbeitsweise w ird die B auzeit erheblich verringert, w ird an 
Betriebsunkosten (2 und 3) gespart und eine rationellere Aus- 
nutzung des Betriebes erm óglicht. Berucksichtigt man weiter, 
daB das K ap ita ł schneller um gesetzt wird, so muB eine Ver- 
billigung des Ausfiihrungspreises erzielt werden, welche nicht 
durch einen Unternehm erverlust verursacht wird.

Wenn die kurzeń Ausfiihrungen B auh erm  und Unternehm er 
zum Nachdenken hieriiber anregen und einen Meinungsaustausch 
uber die eine oder andere der beriihrten Fragen  herbeifuhren, 
so ist ihr Zweck erfiillt.

K U R Z E T E C H N IS C H E  BE R IC H T E .
Ungewóhnliche Griindungsschwierigkeiten 

bei einer Staumauer.
Bericht von Dr. Ing. F . T o lke .

In der Zeitschrift Eng. News Record vom 16. Oktober d. J .  
findet sich eine ausfiihrliche und interessante Beschreibung der bei 
der Tijuana Talsperre (Rodrigucz-Dam) in Mexiko zutage getretenen 
Griindungsschwierigkeiten, iiber die im folgenden kurz berichtet sci, 
da die zu ihrer Behebung beschrittenen Wege sehr lehrreich sind und 
daher allgemeinere Beachtung finden diirften.

Bei der Tijuana-Talsperre handelt es sich um eine 72 m uber 
dem normalen Griindungsfelsen liegende Staumauer von 670 m 
Kronenlange, durch die ein Staubecken von 135 Mili. Kubikmeter 
nutzbarem StauvoIumen geschaffen werden soli. Die Bearbeitung des 
Entwurfes und insbęsondere die Behebung der Griindungsschwierig- 
keiten lag in den Handen der bekannten amerikanischen Talsperren- 
fachleute Wiley, Williams und Noetzli, von denen der erstgenannte 
den Schwergewichtstyp, der letztgenannte die aufgeloste Bauweise 
fordert. Die Ausfiihrung erfolgt durch die Ambursen-Dam-Co.

Die geologischen Voruntersuchungen ergaben, daB der vor- 
handene Griindungsfelsen in Form von Rhyolit und Granit von im 
allgemeinen guter Beschaffenheit war; nur im FluBbett selbst war 
er kliiftig und von geringerer Festigkeit. Nicht uninteressant sind die 
Griinde, welche zur Wahl der Ambursenmauer fiihrten, die ja  be- 
kanntlich fiir Stauhohen, wie sie hier vorlagen, nicht gerade ais be
sonders wirtschaftlich bezeichnet werden kann.

Erd- oder Steinfulldamm schieden ais unwirtschaftlich von 
vornherein aus, da Fiillmaterial an Ort und Stelle nicht in geniigender

Menge vorhanden war und wegen des groBen erforderlichen tlberlauf- 
ąuerschnittes sehr kostspielige Abdeckungen erforderlich geworden 
włren.

Gegen die Errichtung einer Schwergewichtsmauer sprach die 
boi dem teilweise stark zerkliiftetem Felsen zu erwartende Unsicherheit 
beziiglich der Unterdruckbedingungen und die weichere Beschaffenheit 
des Griindungsfelsens in Talmitte.

Eine Bogenmaucr kam nicht in Frage, teilweise mit Riicksicht 
auf die Form des Talquerschnittes, teilweise aus Mangel an Vertrauen 
in die Widerstandskraft des Hangfelsens gegen groBe seitliche Drucke.

Auch eine Gewólbereihenstaumauer mit schr&gen Gewólben 
glaubte man nicht empfehlen zu sollen, da Erdbebengefahr bestand 
und man die allzu starkę Konzentrierung der Krafte unter den 
Pfeilern in Talmitte fiirchtete.

So kam man zur Wahl der Ambursenstaumauer mit ihrer Un- 
empfindlichkeit gegen Unterdruck, mit ihrer gróBeren Widerstands
kraft bei ErdbebenstóBen, die in der gróBeren Elastizitat begriindet 
liegt, und einer im Vergleich zur Gewólbereihenstaumauer besseren 
Verteilung der auBeren Lasten auf den Baugrund.

Die moderneren Bauweisen der aufgelósten Talsperren mit sehr 
groBen Pfeilerabstanden verboten sich bei dem vorhandenen Tal- 
ąuerschnitt in Zusammenhang mit der Beschaffenheit des Griindungs- 
felsens von selbst.

Das Bauprogramm wurde vollstiindig durch die beim Aushub 
in Erscheinung tretenden YerhiLltnisse umgestoBen. Man stellte unter 
dem Geroll des FluBbettes eine durchlaufende Verwerfung fest 
(Abb. 1 b), durch die auf eine Breite von etwa 50 m dort, wo man 
den klingenden Felsen vermutete, eine sichere Griindung des Bau- 
werkes unmoglich gemacht wurde. Die naheren Untersuchungen
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Felsen der beiden Hangę mit unbedingter Zuverlassigkeit gegriindet 
war. Die Lagerung der Pfeiler auf dem Gewolbe lieB sich so be- 
wirken, daB in dem nach der Elastizitatstheorie berechneten Gewolbe 
nirgends Zugspannungen auftreten kónnen.

Um kostspielige Schalungen zu vermeiden und gleichzeitig die 
Sicherheit zu erliohen, wurde zunachst bis zur Innenlaibung des 
Gewolbes ein Magerbetonkórper hergestellt, dessen konstruktive 
Einzelheiten, Fugenaufteilung und dergleichen aus den genannten 
Abbildungen ersichtlich sind. Sodann wurde die Oberfiache geglattet 
und geólt und das Gewolbe aufbetoniert, dessen Einzelheiten ebenfalls 
aus den Abbildungen ersichtlich sind.

Um die Gefahr eines Abrutschens der steilen Hangę mit Sicher
heit zu vermeiden, wurden in Abstanden von etwa 7 m von einem 
Hang zum andern durchlaufcnde Aussteifungsrippen oberhalb des 
Gewolbes angeordnet (vgl. Abb. i  a u. c). AuBerdem nimmt die 
Spannweite des Gewolbes von der Wasserseite zur Luftseite leicht ab, 
wodurch eine Keilwirkung ermoglicht wird, welche einer Erhóhung 
der Gleitsicherheit in bohem MaBe ffirderlich ist.

Das Gewolbe wurde so berechnet, daB es die durch samtliche 
vier Pfeiler ubertragenen Lastcn einwandfrei auf die seitlichen Hangę 
zu iibertragen vermag. Tatsachlich wird sich vermoge der Elastizitat 
des Gewolbes ein Teil der Last direkt auf den darunter liegenden 
Magerbetonklotz absetzen, die Belastung giinstiger verteilen und die 
Sicherheit erbohen. Andererseits besteht die unbedingte Garantie, 
daB dem schlechten Felsen niemals mehr zugemutet wird, ais er mit 
Sicherheit tragen kann. Jede Uberlastung des letzteren wird eine 
starkere Nachgiebigkeit nach sich ziehen, was eine starkere Heran- 
ziehung des Gewolbes fiir die Ubertragung der Lasten auf die seitlichen 
Hangę zur Folgę hat.

Da mit sehr starken Hochwassern gerechnet werden muB und mit 
entsprechender Erholiung des Unterwasserspiegels, was eine weitere 
Belastung des Gewolbes darstellt, wurden zwischen Magerbeton und 
Gewolbe noch Druckwasser-EinlaBrillen vorgesehen. Durch Einbau 
von porosen Betonsteinen auf eine hinreichende Breite links und 
rechts von den Rillen ist die Moglichkeit gegeben, im Notfalle durch 
Einlassen von Druckwasser zwischen Gewolbe und Magerbeton die 
ersteren zu entlasten.

Wahrend die Griindung der Pfeiler unter den beschriebenen 
Verhaltnissen verhaltnismaBig glatt vor sich ging und bereits im 
wesentlichen fertiggestellt ist, bereitete die Herstellung der Herdmauer 
betrachtliche Schwierigkeiten. Man war unter allen Umstanden ent- 
schlossen, die wasserseitige Abdichtung bis auf den klingenden Felsen 
herunterzufiihren, um eine Unterspiilung des faulen Felsens unmóglich 
zu machen.

Id .

unter dem faulen Felsen, fiir den 
ein Holzgeriist mit einer besonderen 
Hubvorrichtung vorhanden war.
Die Schachtesollenerst ausbetoniert 
werden, nachdem der klingende 
Felsen erreicht ist.

Mit Riicksicht auf die spatere Zementinjektion werden zahlreiche 
Rohre eingelegt, wo der Felsen zerkliiftet ist, im oberen Teil eine 
einfache, im unteren eine Doppelreihe, und ganz besonders viele links 
von der breiten faulen Granitzone (vgl. Abb. ib), um auch alle Klttfte 
mit Sicherheit schlieBen zu konnen.

Besondere Sorgfalt wurde auf den Anschlufl des Gewolbes an 
die Herdmauer verwendet (vgl. Abb. 1 a), der vermittels eines Uber- 
gangsblockes ausgefiihrt wurde, um einen Ausgleich zwischen der 
Unnachgiebigkeit der Herdmauer und der Elastizitat der Gewolbe 
zu schaffen. Die an sich schon kraftige Langsbewehrung in den 
Gewolben wurde am AnschluB an den Ubergangsblock besonders 
kraftig ausgebildet und in diesen hineingefiihrt. Mit Riicksicht auf 
die Wasserdichtigkeit wurde noch eine von der Herdmauer zum 
Pfeilerfundament durclilaufende Kupferblechdichtung eingelegt.

Fiir den Betrieb der Baustelle werden zwei elektrisclie Kabelkrane 
von 300 m Spannweite und 12 t Tragkraft und drei kleinere mit 
Dampfbetrieb verwendet, die samtliche Transportarbeiten und auch 
das Einbringen des plastisch verarbeiteten Betons erledigen. Ins- 
gesamt kommen 150000 cbm Beton zur Yerarbeitung.

Baupreise in den Vereinigten Staaten.

Engineering News Record yeroffentlichen1 unter dem Titel 
,,D ie Preise von Bauten sind niedrig" das Ergebnis einer Rundfrage.

Entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen Depression in 
den Vereinigten Staaten ist der Umfang der Bauauftrage sehr stark 
zuruckgegangen, so fiir %
Wohnungsbauten um 
48% gegeniiber 1929, 
das schon ein schlechtes 
Jah rw ar. Fiir andere 
Hochbauten betragt 
der Rtickgang 16% .
Ahnlich, wenn auch 
nicht ganz so schlimm, 
liegen die Verhaltnisse 
fiir den Tiefbau —
Zahlenangaben sind 
hier nicht gemacht.

fW

Indexgestaltung i g i j — 1930.

1 Engineering News Record 1930, Bd. 105, Seite 537 ff.

ergaben, daB zwei Zonen faulen Granites vorhanden waren, eine von 
einer Breite von etwa 6 m, welche senkrecht nach unten ging, und 
eine zweite kleinere von 1 m Breite, welche leicht gegen die erste 
nach unten einfiel. Aus der Situation bei der bisher erreichten 
Griindungstiefe von 45 m unter FluGbett ist geschlossen worden, daB 
man noch' einmal so tief wird herunter miissen, wenigstens fiir die 
Herdmauer, um einen Durchbruch des Wassers von unten mit Sicher
heit unmóglich zu machen (vgl. auch Abb. 1 a).

Gleichzeitig ergab sich die Aussichtslosigkeit, den mittleren 
Teil der Staumauer auf den klingenden Felsen herunterzufiihren. 
Wollte man den Bau der Staumauer nicht ilberhaupt an der in Aussiclit 
genommenen Stelle aufgeben oder in der ewigen Angst schweben, ein 
Bauwerk auf einen derartigen faulen Felsen gegriindet zu haben, so 
muBte man nach neuen Wegen suchen (vgl. Abb. 1 c).

Nach eingehenden Untersuchungen entschloB man sich, den 
faulen Felsen zu umgehen, indem die vier mittleren Pfeiler der

Mit Riicksicht auf die stetige Hocliwassergefahr war es aus- ' 
geschlossen, die Herdmauer bei ihren groBen Langen- und Tiefen- 
abmessungen (vgl. Abb. 1 b) vollstandig auszuheben uud dann aus- 
zubetonieren. Ein einziges Hochwasser hatte geniigt, um den gróBten 
Teil der Aushubarbeit zu vernichten. Man sparte daher in der Herd
mauer zunachst eine Anzahl von Schachten aus (vgl. Abb. 1 b u. d) 
und betonierte vorerst nur die zwischen diesen liegenden Teile der 
Herdmauer aus. Dabei sollen die Schachte die Moglichkeit geben, 
von oben nach unten in Schichten zu betonieren, bis schlieBlich der 
klingende Felsen erreicht wird. Der Aushub unter dem fertigen Beton 
vermittelst der Schachte erfolgt in Hohen von 5 bis 7 m, die gerade 
noch gestatten, ohne besondere Auszimmerung zu arbeiten. Die 
einzelnen Schichten werden durch Langseisen gegeneinander ver- 
ankert, indem man die umgebogenen Eisen der oberen Schichten in 
die untere eingreifen laBt. Ein einziger Derrikkran geniigte, um das 
ausgehobene Materiał herauszubringen, mit Ausnahme des Schachtes
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In den vorhergegangenen Jahren der Hochkonjunktur liatte das 
Unternchmertum sich zu einer sehr groBen Leistungsfahigkeit ent
wickelt, die im einzelnen durch Verbesserung der Methoden und der 
Organisation noch weiter gesteigert wird.

Es ist daher nur selbstverstindlich, daB die von den Firmen ab- 
gegebenen Angebote sehr genau kalkuliert sind und daB die Baupreise 
merklich heruntergehen. Die Preissenkung wird verschieden angegeben: 
zwischen 3 und 17% .

Die Notwendigkeit einer Preissenkung im Bauwescn wird noch 
ersichtlicher, wenn man den Baukostenindex mit dem Lebenshaltungs- 
index vergleicht (s. Abb.). In den letzten 8 Jahren lag der Baukosten- 
index um rd. 25%  hóher ais der Lebenshaltungsindex (dieser zu 100% 
angenommen), wiilirend in annilhernd normalen Zeiten Baukosten- 
und Lebenshaltungsindex iibereinstimmen. Dieser groBe Unterschied 
zwischen den beiden Indices war natilrlich nur móglich, solange die 
Wirtschaftskurve ansteigend war.

Die jetzige Preissenkung im Bauwescn ist also eine ganz natiir- 
liche Erscheinung und es erscheint beinahe naiv, wenn diese Tatsache 
durch besóndere Rundfragen festgestellt wird.

Die verschiedenen Antworten enthalten aber doch einige Einzel
heiten, die nicht uninteressant sind.

Das StraBenbaudepartment des Staates Michigan bringt einen 
Vergleich zwischen den Angeboten fiir je sieben eiserne Briicken von 
ein bis sieben Óffnungen von 12  bis 23 m Spannweite. Es handelt sich 
hier um reclit ahnliche Bauwerke. (Siehe nebenstehende Tabelle.)

Die Verwaltung errechnet den angemessenen Preis durch folgende 
Zuschlage zu den Selbstkosten: 300S monatlich fiir Bauaufsicht durch 
den Unternelimer, 6% Verzinsung des Baukapitals und 20% Gewinn.

Gegenuber diesen bęhordlich errechncten Werten zeigen die 
Angebote in den beiden Jahren folgende Abweicliungen:

1929 liegen die niedrigen Angebote im Durchschnitt 9%  iiber 
den errechneten Selbstkosten und 13 %  unter dem bęhordlich er- 
mittelten angemessenen Preis, die entsprechenden Zahlen fur 1930 
sind +  5%  und — I7%-

Die mittleren Angebote liegen 1929 im Durchschnitt 33%  iiber

Es ergab sich in Dollar:

Nr.
Berechnung der Verwaltung Angebot

Selbstkosten Angemessener
Preis niedrig mittel

I 17  787
1929. 

22 369 19 953 24 621
II 40 617 50 905 45  §37 56 S52

II I 45 3° i 57 58 633 69 880
IV 26 496 33 320 35 830 40 000
V 34  6S4 42 662 24 7°5 3°  4 5 i

V I 8 961 u  645 10 237 1 1  640
V II 18 2S3 23 317 15 420 23 320

Durch
schnitt 27 447 34 526 30 088 36 681

I 30  537

1930. . 
38 615 35 55° 44  6 79

II 29 777 36 626 19 602 23 °9 9
II I 1 1  231 14 489 12 681 14 155
IV 16 5 1 1 20 743 15 690 18 545
. V 13 705 17  561 15 359 17 °3 3
V I 97 180 122 304 99 S09 120 01S

V II 61 834 7S 643 74 34 S 92 439
Durch
schnitt 37  254 46 997 39 006 47  13S

den Selbstkosten und 6%  iiber dem angemessenen Preis, 1930 nur 
26% und 0%.

An anderen Orten werden Angebote fiir Pflaster-, Kanalisations- 
und Mauerwerks-Arbeiten festgestellt, die um 20—40% unter dem 
amtlich ermittelten Preis liegen. v. G ru en e w a ld t.

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .

Zur Wirtschaftslage. Deutschland, dąs schon mit allen Er- 
scheinungen einer wirtschaftlichen Depression in das Jah r 1930 ein- 
getreten war, beschlieBt dieses Jah r in einer Krise von kaura 
jemals erlebter Schwere. Die Zahl der arbeitsuchenden Bauarbeiter 
betrug Anfaug Dezember 608 092 gegenuber 379 048 zur gleichen 
Vorjahrszeit. Man wird mit cinem baldigen Ansteigen bis 
auf 800000 rechnen miissen. Bis zur Mitte des Jahres erschien 
die Hoffnung auf eine bevorstehende Oberwindung des wirt
schaftlichen Tiefstandes berechtigt. Vor allem war es die Tendenz 
der sinkenden Zinssatze, dic im Begriff stand, vom Geldmarkt 
auch auf den Kapitalmarkt 'uberzugreifen. Schon hatten wir eine 

geringe ErmaBigung der Pfandbrief- und auch der Hypotheken- 
verzinsung, ais infolge Reichstagsauflósung und -ncuwahlen die Ver- 
trauenskrisis ausbrach, die alle Ansatze einer Befestigung zunichte 
machte und die normale Entwicklung zur Zinsverbilligung in ihr Gegen- 
teil kelirte. Es setzte die Kapitalflucht sowie der Abzug auslandischer 
Kurzkredite von schatungsweise 1,6'Milliarden insgesamt ein. Dadurch 
ergaben sich dann die plotzlichen Devisenverluste der Reichsbank, 
die Diskonterliohung mitten in der Depression, erneuter Kurseinbruch 
an der Borse, der auch die fest verzinslichen Papiere erfaBte, Riickgang 
der Inlandemissionen und ein fast vollst&ndiges Stocken in der Ge- 
wahrung von Auslandskrediten, die vorl>er wieder einen recht erheb- 
lichen Umfang angenommen hatten (in den crsten 8 Monaten des Jahres 
durchschnittlich 158 Mili. gegenuber 40 Mili. im Yorjahr). Selten war 
der EinfluB auBerwirtschaftlicher Momente auf die Wirtschaftscntwick- 
lung so stark, wie zur Zeit.

Fiir den Baumarkt ist diese Gestaltung derYerhaltnisse besonders 
verhangnisvoll. Der durclischnittliche Bescliilftigungsgrad der Betriebe 
erreichte selbst in den Saisonmonaten nicht einmal 40% der bis- 
herigen Hóchstbclegschaftsziffern, wahrend er noch im Vorjalir 
iiber 70% gestiegen war. Mach den bislierigen Feststellungen wird 
man mit einem Riickgang der Produktion der Bauwirtschaft von 25-30% 
rechnen miissen gegenuber dem Vorjahr. Am scharfsten hiervon 
betroffen wurde wohl der óffentliclie Bau. bei welchem der Produktions- 
wert ca. 35%  unter dem vorjahrigen liegen wird. Der Riickgang 
im gewerblichen Bau wird sich etwa auf 25%  belaufen, wahrend sich 
der Wohnungsbau, bei dem der Riickgang des diesjahrigen Produktions- 
wertes auf etwa 15%  anzusetzen ist, am besten gehalten hat.

In der Vorkriegszeit war der Wohnungsbau eines jener Gebiete, 
bei welchem sich dic Oberwindung der Depression noch vor Beginn 
des eigentlichen Wiederanstieges der Wirtschaft geltend machte. 
Durch die relative Best&ndigkeit der Yerzinsung des Hausbesitzer- 
kapitals ging zunachst der Wohnungsbau wegen des Ansteigens 
der Zinssatze schon in Zeiten der konjunkturellen Hochspannung 
zuriick, um dann friihzeitig beim Tiefstand der Zinssatze 
den in der Depression freiwerdenden Kapitalien einen Anreiz zur

Anlage zu bieten. Diese Funlętion hat der Baumarkt gegenwartig ver- 
loren. Erstens hat die Finanzierung des Wohnungsbaues mit offent- 
lichen Mitteln dazu gefiihrt, daB auch zur Zeit steigender Zinssatze 
sich die Zahl der neuerbauten Wohnungen unvermindert erhohte. Vor 
allem ist aber fiir den Baumarkt besonders verhangnisvoll, daB die 
Vertrauenskrise seit Mitte des Jahres die an sich natiirliche Entwicklung 
des Kapitalmarktes zu niedrigeren Zinssii.tz.en unterbrochen hat und 
in ihr Gegenteil kehrte. Die hohen Zinssatze stehen einer Belebung 
des Baumarktes am st&rksten entgegen. Kauin ein anderer Wirtschafts- 
zweig ist so stark wie die Bauwirtschaft daran interessiert, daB wir den 
uberhóhten Stand der Zinssatze sobald wie móglich iiberwinden und 
dadurch der Investitionslust neuen Anreiz geben. Die kiinftige Ent
wicklung wird wesentlich von der Gestaltung der innerpolitischen Ver- 
haltnisse und Więderkehr des Vertrauens in Deutschlands politische 
und finanzwirtschaftliche Zukunft abhangig sein.

Die Gesetzentwiirfe zur Wohnungswirtschaft haben dem R e ic h s-  
/ ra t  vorgclegen und sind von diesem im wesentlichen genehmigt 
worden. Einzelheiten iiber vorgenommene Anderungen wurden bisher 
nicht bekanntgegeben. Wegen Platzmangels miissen wir uns auf 
folgende Angaben beschranken:

Es handelt sich zunachst um das G esetz  iib er den w e iteren  
A b b au  und die B ee.n d igun g d er W o h n u n g sz w an g sw irt-  
s c h a ft ,  nach welchem am 1. April 1934 das Wohnungsmangelgesetz 
(zwangsweise Zuteilung Wohnungsuchender in freiwerdende Woh
nungen) und am 1. April 1934 das Reichsmietengesetz (gesetzliche 
Festsetzung der Mietshohe) und das Mieterschutzgesetz (Einscliriln- 
kung der Kiindigungsfreiheit) auBer Kraft gesetzt werden sollen.

Genehmigt wurde ferner der G e se tz e n tw u rf iib er die 
S en k u n g  d er R e a ls te u e rn , in welchem die Herabsetzung der 
geltenden Satze der Grundsteuer um 10% , der Gewerbesteuer um 20% 
mit Hilfe der Obernahme der H&lfte des bisherigen Wohnungsbauanteils 
der Hauszinssteuer fiir Zwecke des allgemeinen Finanzbedarfs der 
Lander und Gemeinden vorgesehen ist. Gleichzeitig angenommen wurde 
der G e se tz e n tw u rf iiber die O bern ahm e vo n  B lirg s c h a fte n  
zu g u n sten  des K le in w o h n u n g sb a u e s , wodurch ein gewisser 
Ausgleich fiir die dem Wohnungsbau entzogenen Hauszinssteuermittel 
geschaffen werden soli.

D ie K iirz u n g  d er H a u s z in s s te u e rm it te l f iir  W oh n u n gs- 
b a u z w e ck e  auf 400 Mili. RM (von diesen sollen zur Kapitalhergabe 
nur 280 Mili., der iibrige Betrag fiir Zins- und Mietzuschiisse, Instand- 
setzung des Altwohnraums usw. verwandt werden) wird nicht nur von 
den an der Bauwirtschaft unmittelbar interessierten Organisationen, 
wie den Verbanden der Baugenossenschaften, der Mieterschaft, den 
Baugewerkschaften, wie iiberhaupt von gewerkschaftlicher und sozialisti- 
sclier Seite ais zu weitgehend bekampft, sondern auch von neutralen
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Stellen. So hat der p re u B isch e  F in a n z m in is te r  ani 13. November 
dom Landtag mitgeteilt, daB er bei der Reichsregierung vorstellig ge- 
worden sei, den Wohnungsbauantcil des Hau szinssteucrauf kom mens 
nicht um die Halfte, sondern zunachst nur um ein D r it te l  zu kurzeń. 
Ebenso liat der D e u tsc h e  S ta d te ta g  sieli gegen die geplante radikalc 
Umstellung ausgesprochen, die eigentlich nur in einigen industriellen 
Kreisen bisher Zustimmung gefunden hat. Durch ReichsratsbeschluB 
soli die Moglichkeit von Milderungen fiir besondere Falle vorgesehen 
worden sein.

Das K le in w o h n u n g sb a u g e se tz  soli eine Neuregelung der 
Verteilung der Hauszinssteuer fiir Wohnungsbauzwecke bringen. Diese 
soli in den Landem mehr zentralisiert werden und nur nach dem nach- 
gewiesenen Wohnungsbedarf unabhangig von dem jeweiligen órtlichen 
Aufkommen erfolgen. Femer soli dem Reichsarbeitsminister Ermach- 
tigung erteilt werden, Grundsiitze fur die Venvendung von offentlichcn 
Mitteln fiir den Wohnungsbau aufzustellen, die fur alle Lander verbind- 
lich sind. In der Begriindung hierzu heiBt es, daB bereits geniigende 
Erfahrungen gesammelt seien, um die zweiraumigc Wohnung mit etwa 
32—36 qm, die dreiraumige Wohnung mit 40—45 qm und die vier- 
raumige Wohnung mit 45—60 qm durchaus einwandfrei, besonders 
in gesundheitlicher Rticksiclit zu gestalten. Bei der Vergebung der 
Wohnungsbauten verspreche man sich Einsparungen vor allem durch 
die Zusammenfassung der Auftrage zu geschlossenen groBeren Gruppen 
und durch dic Heranziehung auswartigen Wettbewerbs „zur Be- 
kampfung ortlicher Ringbildungen".

D er E n tw u r f  e in eś G e setze s  iib er d ie  G em ein n titz ig - 
k e it  vo n  W o h n u n gsu n tern eh m en  hat, nachdem zunachst der 
Reichswirtschaftsrat eingehend sich dazu geauBert hat, ebenfalls den 
Reichsrat passiert. Die Fassung, in welcher er nunmehr dem Reichs- 
tag zugeht, ist im Reichsarbeitsblatt Nr. 3 1 I, S. 235 ff. yeroffentlicht.

Arbeitsbeschaffung. Der ,,Amtliche PreuBische Pressedienst" 
teilt mit: Das vóm preuBischen Staatsministerium vor kurzem der 
Reichsregierung vorgelegte Meliorationsprogramm zum Zwecke der 
Arbeitsbeschaffung, dessen Durchpriifung die Bereitstellung von rund 
400 Millionen Reichsmarlc fiir die nachsten drei Jahre erfordert, sieht 
in erster Linie wasserwirtscliaftliche MaBnahmen vor, wie den B a u  
von T a lsp e rre n , FluB- und Bachregulierungen, Eindeichungen, 
Entwasserungen. Gelingt es, die Mittel im Verlaufe der nachsten drei 
Jahre zu beschaffen, so wurde es moglich sein, etwa 79 000 A rb e ite r  
d au ern d  d re i J a h r e  la n g  n u tz b rin g e n d  zu b e s c h a ft ig e n . 
Ist hiernach das Meliorationsprogramm von groBtem Wert im Kampf 
gegen die Arbeitslosigkeit, so muB auBerdem beachtet werden, daB 
es sich um Arbeiten handelt, die die Verbesserungen der landwirt- 
schaftlich genutzten Flachę bezwecken und dadurch zur Steigcrung der 
landwirtscliaftlichen Produktion und zur Einschrankung der jetzt noch 
erschreckend liohen Einfuhr auslandischer Lebensmittel beitragen. ‘ In 
der Erkenntnis, daB gerade in dieser Hinsiclit den Meliorationen eine 
iiberaus groBe volkswirtscliaftliche Bedeutung beigemessęn werden 
muB, hat die preuBische Staatsregierung dieMeliorationstatigkeit in den 
Nachkrięgsjahren in einem vor dem Kriege nicht gekannten Umfange 
gefordert:

Wasserbauten. Die Vermessungsarbeiten des Yorarbeitenamts 
fiir den H a n s a k a n a l ergaben, daB die Baukosten sich auf etwa 
400 Millionen Mark belaufen wurden. Die Mitteilungen, das bedeute 
das Ende des ganzen Hansakanalprojektes, sind unzutreffend. Die 
Priifung der Vorarbeit bei dem Reichsverkehrsministerium beginnt 
vielmehr erst jetzt.

Der O d e rw a s s e rs tra B e n b e ira t  hat in einer Sitzung am 
24. Oktober den Bericht der Oderstrombauverwaltung iiber ihre 
Tatigkeit 1929/30 entgegengenommen und EntschlieBungen gefaBt:

1. zum beschleunigten Bau einer zweiten Schieuse in Ransern,
2. zur Bereitstellung von Mitteln im Reichshaushalt 1931 zur 

Erriclitung von Stauwerken an der Malapane und Ruda und zur Be- 
schaffung von weiterem ZuschuBwasser.

3. zur Beriicksiclitigung der Scliiffahrt im Ostliilfegesetz, ins- 
besondere gegebenenfalls fiir den beschleunigten Ausbau der Oder- 
wasserstraBen und der zweiten Schieuse Ransern.

Die Biidung eines Beirates fiir Wegewesen in PreuBen, in dem
samtliche den Wegebau betreffenden Fragen erórtert und insbesondere 
die Moglichkeit einer Vereinheitlichung des Wegewesens gepriift 
werden soli, ist von dem PreuBischen Landwirtscliaftsministerium be- 
absichtigt. In dem Beirat werden die Wegeunterhaltungspflichtigen 
(Provinzen, Kreise, Gemeinden) die Wegebenutzer, die Automobil- 
industrie, die StraBenbauindustrie und die Landwirtschaft vertreten 
sein.

Lohnabbau in der Berliner Metallindustrie. Der Schiedsspruch, 
den das im Berliner Metallkonflikt eingesetzte Sonderschiedsgericht am
8. Kovember 1930 gefallt hat, wird allgemein ais richtunggebend fur 
alle kommenden Lohnverhandlungen angesehen. Deslialb durfte die 
Begriindung dieses Spruches von Interesse sein. Sie lautet: ,,Die
Berliner Metallindustrie befindet sich, ebenso wie dic gesamte deutsche 
Wirtschaft, in einer schweren Krise. Dic Zahl der Arbeitslosen ist in 
Deutschland auf 3 Millionen angewachsen und droht noch weiter zu 
wachsen. DaB diese Kriese auch weltwirtschaftlichen Charakter hat, 
befreit das deutsche Volk nicht von der Pflicht, alle seine Krafte dafiłr

einzusetzen, daB die Not nicht stcigt, und alles zu tun, was eine Bessc- 
rung erwarten laBt.

Dazu bedarf es wirksamerPreissenkungenauf allen Gebieten. Wenn 
diese auch nicht allein von der Lohnseite her erfolgen kann, so ist das 
Lohnkonto docli ein so wiclitiger Bestandtcil der Gestehungskosten, 
daB an ihm nicht vorbeigegangen werden kann.

Von einer Lohnsenkung kann allerdings die wiinschenswerte 
Belebung der Wirtschaft nur dann erwartet werden, wenn dadurch die 
Kaufkraft der Masseń nicht dauernd gesenkt wird. Die Schlichter 
haben des halb erwogen, ob nicht die Lohnsenkung in eine feste Be- 
ziehung zur Entwicklung der Preise, insbesondere der Lebensmittel- 
preise gebracht werden kónnte. Die Venvirklichung dieses Gcdankens 
scheiterte indes an der Unmoglichkeit seiner allgemeinen technischen 
Durchfiihrung. Wenn gleichwohl die Schlichter im vorliegenden Falle 
eine Lohnsenkung in ihrem Schiedsspruch fiir unvermeid!ich liielten, 
so geschah das in der Kenntnis gewisser bereits eingeleiteter MaBnahmen 
zur Senkung der Lebensmittelpreise und in der sicheren Erwartung, 
daB die allgemeine Herabsetzung der Preise der gewerblichen Pro- 
dukte sowohl wie auch der Lebensmittel von allen verantwortlichen 
Stellen mit gróBter Energie auch weiter verfolgt wird. Dabei kommt 
es darauf an, daB diese Preissenkung sich bis zum letzten Konsumenten 
durchsetzt. In den Schlichtungsverhandlungen erklarten die Ver- 
treter der Berliner Metallindustrie, daB eine erhebliclie Senkung der- 
Preise ihrer Produkte bereits erfolgt sei und weitere Senkung bevor- 
stehe.

Was das AusmaB der Lohnkiirzung anbetrifft, so haben die 
Schlichter erwogen, daB die Senkung der Lebensmittelkosten sich erst 
auszuwirken beginnt und daB der Arbeiterscliaft Zeit gelassen werden 
muB, um sich auf die Lohnkiirzung in ihrer vollen Hóhe einzustellen.

Die Schlichter sind sich bewuBt, daB ihr Schiedsspruch eine iiber 
die Beilegung des vorliegenden Streitfalles hinausgehende grund- 
satzliche Bedeutung hat. Damit soli jcdoch nicht gesagt sein, daB die 
Einzclheiten dieses Schiedsspruches schematisch auf andere Falle 
iibertragen werden konnten. Unter Beriicksichtigung der dargelegten 
volkswirtschaftliclien Gesichtspunkte wird vielmehr jeder Fali nach 
seiner Eigenart zu beurteilen sein."

Rechtsprechung.
Ist dem Grundeigentiimer die Abwehr von Eingriffen 111 sein 

Eigentum (Nichteinhaltung des fiir Bauten vorgeschriebenen Abstands 
von der Grenze), durch einen Verwaltungsakt fiir den Einzelfall (Bau- 
dispens), versperrt, so kann er gemaB § 75 Einl. z. Allg. Landr. von dem, 
zu dessen Gunsten die Eigentumsbeschrankung erfolgt ist, Entschadi- 
gung verlangen. (Urteil des Kammergerichts vom 23. November 1929
— 7 U 3 9 5 I/2 9 -)

Die Postver\valtung hat auf dem Postgrundstiick in F., das 
senkrecht auf das Grundstiick des Z. stoBt, wo dieses 9,65 m breit ist, 
ein am 20. Juni 1925 fertiggcstelltes Gebaudc errichtet, und zwar 5 m 
von der Grenze des Z. entfernt, mit Fenstern nach der Grenze Łun. 
Nach der maBgebenden Baupolizeivcrordnung durften Gebaude- 
wande mit Fenstern nur in einem Abstand von mindestens 6 m vom 
Nachbargrundstiick errichtet werden. Durch Baudispens vom 29. Ok
tober 1924 wurde der Postverwaltung gestattet, in einer Entfernung 
von 5 m von den Grenzen der seitlichen Naclibargrundstucke Off
nungen in der Grenzwand anzubringen. Durch weiteren Baudispens 
vom 17. Mai 1926 wurde der Postverwaltung gestattet, von dem 
Grundstiick des Z. — ohne daB dieser gehórt war —■ einen Grcnz- 
abstand von nur 3 m einzuhaltcn und gleichfalls in der Grenzwand 
Offnungen anzubringen. Z. nimmt die Postverwaltung im Klagcwcge 
auf Entschadigung in Ansprucli.

Das Kammergericht halt den Schadensersatzanspruch grund- 
satzlich fiir berechtigt. Zwar kann der Arispruch nicht auf §§ 906, 907
B .G .B . gestutzt werden, weil unter „Einwirkungen" im Sinne dieser 
Vorschriftcn nicmals die bloBe Beeintrachtigung der Vcrwertbarkeit 
eines Grundstiicks zu verstehen ist. Auch liegt keine unerlaubte Hand- 
lung gemaB § 823 B .G .B . vor. Denn es fehlt vor allen Dingen an einer 
mittelbaren oder uńmittelbarcn Einwirkung auf das Grundstiick selbst, 
an einer Eigentumsverletzung (§ 823, I). Gegen ein Schutzgesetz im 
Sinne von § 823, II , ist im Hinblick auf die Baudispense nicht ver- 
stoBen. Der durch diese geschaffene Zustand hat zur Folgę, daB Z. 
gemaB §§ 142, 143, I, 8, Allgcm. Landr. bei Bebauung seines Grund- 
stiicks nach Ablauf von zehn Jahren sejt Fertigstellung des Baus auf 
Postgrundstiick zur Wahrung des Sichtrechts der Postverwaltung so 
weit von der mit Fenstern versehenen Gebaudemauer derselben zuriick- 
bleiben muB,daB aus denFenstern des untern Stockwerks des Postbaus 
noch der Himmel gesehen werden kann. Z. muB also, wenn er nach zehn 
Jahren bauen will, um soviel mehr Meter von seiner Grenze zuriick- 
treten, ais die Postver\valtung durch den zweiten Baudispens iiber 
das durch die Baupolizeiverordnung vorgeschriebene MaB hinaus an 
seine Grenze hat herantreten diirfen, also um 3 m. Hierdurch ist das 
an der betreffenden Stelle nur 9,65 m breite Grundstiick besonders 
schwer bebaubar, wenn nicht gar unbebaubar geworden. Die hierdurch 
gegebene Wertminderung stellt sich ohne weiteres bei einem etwaigen 
Verkauf des Grundstiicks heraus. Z. ist deshalb durch die Art und 
Weise der Ausfuhrung des Postbaus zum b e so n d e re n  Vorteil der Post- 
verwaltung iiber die a llg e m e in e n  Beschrankungen hinaus in erhShtem 
MaBe in seinem grundsatzlich freien Verfiigungsrecht iiber sein Grund- 
stiick (§ 903 B.G .B.) beschrankt. Dies braucht er nicht ohne Ent-
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schadigung liinzunchmen. Dean nacli dem aus § 75 Allg. Landr, 
entnommenen allgemcin anerkannten Reclitsgrundsatz hat der Grund- 
eigentiimer, dem das Kecht zur Abwchr von Eingriffen in sein Eigentum 
durch einen fiir den Einzelfall bestimmten Staatsakt entzogen ist, 
gegcn den, zu dessen Gunsten die Eigentumsbeschrankung erfolgt ist, 
einen Anspruch auf Ersatz der dadurch bedingten Wertminderung, 
ohne daB es auf Rechtswidrigkeit oder Verschulden irgendwie ankommt. 
Audi bleibt der Anspruch des Z. durch die spatere Vermindcrung der 
Bebauungsgrenze auf 2.5 m unberiilirt.

Zur Entschadigungspfiicht einer preuBischen Stadtgemeinde wegen 
Versagung der Bauerlaubnis. (Urteil des Reichsgerichts, II I . Civil- 
senat, vom 6. Dezember 1929 •—• I I I  27/29.)

Durch Bescheide der Stadtgemeinde vom 20. Oktober und 1. De- 
zember 1924 hatte diese die baupolizeiliche Genehmigung zu den von 
der Firma K. beabsichtigten baulichen Veranderungen an ihren gcwerb- 
lichen Baulichkeiten, insbesondere zu der beabsichtigten Aufstockung 
des Maschinenhauses, versagt, weil die Gcbaude zum Teil vor der 
festgesetzten Baufluchtlinie lagen. Die Firma K. hat sich gegen die 
Versagung der Bauerlaubnis im Verwaltungswege beschwert, zuerst 
ohne Erfolg, bis der Regierungsprasident ąm 15. November 1925 seinen 
friiheren ablehncnden Bescheid aufhob, weil die Fluchtlinienfestsetzuug 
vom 23. Januar 19x8, auf welche sich die Stadtgemeinde V. berief, 
nicht bis zu dem Anwesen der Firma K . reichte. Eine Entscheidung 
des Oberprasidenten erging nicht mehr. Im Laufe des Jahres 1926 
hat die Stadtgemeinde V. das Verfahren wegen der Fluchtlinien- 
festsetzung auf die Grundstiicke der Firma I<. ausgedehnt. Diese 
hatte ihren Betrieb bereits am 1. Januar 1925 stillgelegt, weil nach ihrer 
Behauptung durch die Versagung der Bauerlaubnis zur Aufstockung 
des Maschinenhauses die Benutzung der Grundstiicke und Einrich- 
tungen unmóglicli gemacht worden ist. Fiir diese Einstellung des 
unwirtschaftlich gewordeuen Gewerbebetriebes macht die Firma K. 
die Gemeinde V. haftbar und hat gegen sie Schadensersatzklage 
erhoben.

Das Reichsgericlit hat in Dbereinstimmung mit dem Oberlandes- 
gericht den Schadensersatzanspruch dem Grunde nach fiir gerecht- 
fertigt erklart. Zwar war fur das Grundeigentum der Klilgerin eine 
Fluchtlinie damals noch nicht festgesetzt und dalier die Versagung 
der Bauerlaubnis aus dem Grunde der Fluchtlinienfestsetzung nicht 
gerechtfertigt. Gleichwohl liegt in der Versagung der Bauerlaubnis 
keine Amtspflichtsverletzung durch die Beamten der Beklagten, 
welche einen Schadensersatzanspruch gemaB § 839 B .G .B . und Art. 13 1  
Reichsverf. rechtfertigen konnte. Zu der ablehncnden Beschcidung 
eines Baugesuchs ist die Gemeinde anerkanntermaBen auch dann 
befugt, wenn das Verfaliren iiber die Festsetzung der Fluchtlinien 
noch nicht eingeleitet ist. Die Gemeinde (Baupolizeibehórde), handelt 
auch dann im offentlichen Interesse, wenn sie nur im Hinblick auf eine 
fiir die Zukunft in Aussicht genommene Fluchtlinie zur dereń Siche- 
rung vorsorglich die Baugenehmigung versagt. Der Rechtsgrund der 
Versagung ist dann nicht mehr im Fluchtliniengesetz, sondern in der 
allgemeinen der Polizei zustehenden Machtbefugnis zur Wahrung der 
oifentlichen Belange. Im vorliegenden Fali war die Weiterfiihrung 
der Fluchtlinie auf das Eigentum der Klagerin ilbergreifend mindestens 
fiir die Zukunft ernstlich in Aussicht genommen, und die Beamten der 
Beklagten handelten durch die Yersagung der Bauerlaubnis formell 
rechtmilDig zur Siclierstellung der kunftigen Fluchtlinie. Im Falle 
eines derartigen vorbeugenden Eingriffs in das private Grundeigentum 
kann der betroffene Grundeigentiimer zwar nicht die Wiederherstellung 
des fruheren Zustandes und gegebenenfalls volle Wiedergutmachung 
fordem, wohl aber gemaB § 75 Allgem. Landr. Einl. und Art. 153  R.verf. 
einen angemessenen Ausgleich fiir dic erfahrene Bceintrilchtigung ver- 
langen. Der Schadensersatzanspruch der Klagerin war daher dem 
Grunde nach gerechtfertigt.

Bei der Bewertung von zwangsbewirtschafteten Mietgrundstiicken 
ist fiir die Beantwortung der Frage, welche Gruppe von Wohnungen 
iiberwiegen, nicht die Anzahl der betreffenden Wohnungen, sondern die 
Raumflache maBgebend. Die schlechte Lage eines Mietwohngrund- 
stiicks laBt sich nicht ohne weiteres aus der Hohe der gezahlten Mieten 
erkennen. (Urteil des Reiehsfinanzliofs vom 10. Januar 1930 —
3 A 2471/29.)

Zwischen dem Finanzamt und dem Steuerpfliclitigen war streitig, 
der vom Wehrbeitragswert zu berechnende Hundertsatz, mit dem das 
Wohngrundstiick des Steuerpflichtigen zu bewerten ist. Grundwert- 
ausschuB und OberbewertungsausschuB hatten mit 50%  des Welir- 
beitragswertes bewertet. Der Steuerpflichtige verlangt Bewertung nach 
dem niedrigeren Wertsatz von 40 % . E r  reclitfertigt dies damit, daB 
die Lage des Grundstiicks, in dem sich Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-- 
Wohnungen, darunter zwei Wohnungen mit L&den befinden, und die 
Drei-Zimmer-Wohnungen nicht uberwiegen, im Hinblick auf die ge- 
zalilte Miete schlecht sei. (§ 26, Abs. 1, Satz 3, der Durchfuhmngs- 
bestinimungen zum Reichsbewertungsgesetz fiir die zweite Fest- 
stcllung der Einheitswerte und zum Vermogenssteuergesetz fiir die 
Veranlagung 1928 vom 9. Juni 1928. Reichsgesetzblatt I, 174 ff.) 
Wahrend die Friedensmiete giinstig gelegener Hauser M 300— 450 pro 
Jah r und Zinimer betrage, belaufe in dem in Rede stehenden Hause 
die Friedensmiete pro Jah r und-Zimmer M 188—250, bei den beiden 
Laden mit Wohnungen M 67 bzw. 68.

Der Reichsfinanzliof hat die vom SteuerpfJichtigen eingelegte 
Beschwerde abgelehnt. E r geht davon aus, daB die Drei-Zimmer- 
Wohnungen, wenn auch nicht der Zahl nach, sondern nach der Raum- 
flache uberwiegen. Das Grundstuclc ist daher nach dem Satz von 
5°%  gemaB § 26, Abs. 1, Satz 1, bewertet worden. Diese allgemeinen 
Bewertungssatze ermaBigen sich in Gemeinden, in denen die tatsachliclie 
Entwicklung des Grundstiicksmarkts fiir Mietwohngrundstiicke einer 
bestimmten Lage yon der normalen Entwickelung innerhalb der Ge- 
meinde offensichtlich abweicht, fur Mietwohngrundstiicke in schlechter 
Lage um 5% , fur solche in besonders schlechter Lage um 10% . {§ 26, 
Abs. 1, Satz 3.) Die gute oder schlechte Lage eines Mietwohngrund- 
stiicks im Sinne dieser Vorschrift laBt sich jedoch nicht ohne weiteres 
aus den gezahlten Mieten erkennen. Vielmehr ist dafiir die Ent
wickelung des Grandstucksmarkts allein entscheidend. In dieser 
Beziehung haben die Vorinstanzen die normale Lage der Grundstucke 
in dem betreffenden Finanzamtsbezirk und des Grundstiicks des Steuer
pflichtigen im besonderen einwandfrei festgestellt. Die von dem Steuer
pflichtigen erwiilmten Rauchbelastigungen sind bereits bei der nie
drigeren Festsetzung des Wehrbeitragswertes berucksichtigt.

Der mit der Bauleitung betraute Architekt ist wegen etwaiger 
Ubertretungen der Vorschriften iiber die Sonntagsarbeit im Baubetriebe 
strafrechtlich nicht verantwortlich. (Urteil des Oberlandesgerichts 
Dresden, 2. Strafsenat, vom 4. Marz 1930 —  20 St 4/30.)

Durch § 105 b Reichsgewerbeordnung ist die Sonntagsarbeit in 
bestimmten Betrieben, insbesondere bei Bauten aller Art, einer Reihe 
von Bcschrankungen unterworfen. Zuwiderhandlungen gegen diese 
Yorschrift werden gemaB § 146 a Reichsgewerbeordnung, in der Regel 
mit Geldstrafe bis M 600, bestraft. H at der Gewerbetreibende zur 
Leitung eines Betriebes oder eines Teiles desselben oder zur Beauf- 
sichtigung bestinimte Personen bestellt, so sind diese strafrechtlich 
verantwortlich, neben ihnen auch unter bestimmten Voraussetzungen 
der Gewerbetreibende selbst. (§ 15 1 , I, Reichsgewerbeordnung.)

In dem zur Entscheidung stehenden Fali war der bauleitende 
Architekt eines Neubaus von der Anklage wegen verbotswidrigcr 
Sonntagsarbeit freigesprochen worden. E r  ist nicht Unternehmer des 
in Frage kommenden Neubaus. Dic verbotswidrigen Sonntagsarbeiten 
sind nicht in seinem Gewerbebetrieb, sondern in denen mit der Bau- 
ausfiihrung beauftragten Firmen und Handwerkcr erfolgt. Ais Bau- 
leiter war der Angeklagtc zwar vom Bauherrn zur Beaufsichtigung des 
Baus bestellt. Das begriindet aber nicht eine Verurteilung des Angc- 
klagtcn auf Grund von § 15 1  Reichsgewerbeordnung, weil die fjber- 
tretung der in Frage kommenden polizeilichen Vorschriften nicht bei 
der Ausiibung des Gewerbes des Bauherrn erfolgt ist,

Wer ais Inhaber eines Patents dieses in eine Gesellschaft einbringt, 
kann Ubertragung des Patents von dem Dritten, an den die Gesellschaft 
es unerlaubt weiterubertragen hat, ais Schadensersatz verlangen. 
(Urteil des Reichsgerichts, I. Civilsenat, vom 18. September 1929 — 
I  381/28.)

T. hatte wegen Vcnvcrtung der von ihm ais ,,Spar-Traginauer“ 
bezeichneten, vo mReichspatentamt unter Nr. 376 435 mit der Bezeich- 
nung „Baustein von der GrundriBform eines verzerrten H " bezeichneten 
Erfindung mit der F. G. ni. b. H. einen Vertrag geschlossen, durch den 
die Vcrwertung des Patents im Wege der eigenen Fabrikation, der 
Abgabe von Lizenzen, Verkauf von Schutzrechten und Vertrieb bc- 
stimmter bezeichneter Maschinen auf die F- G. m. b. H. iibertragen 
wurde. Diese errichtete hierfiir eine von ihren iibrigen Abteilungen 
vollstandig, auch buchm&Big, getrennt zu fiihrende Abteilung „Form - 
bausteinc". In dcm Ycrtrage war bestimmt, daB T. bei Beendigung des 
fiir begrenzte Dauer vorgesehenen Vcrtragsverhaltnisses ctwa noch 
bestehende Schutzrcclitc zuruckerhalten solle. Spater wurde dic Ab
teilung „Formbausteine" der F. G. m. b. H. in eine besondere Form- 
baustein-G. m. b. H. ohne Beteiligung des T. umgewandelt, das Patent 
des T. durch die F. G. m. b. H. auf die Formbaustein-G. m. b. H. 
iibertragen, und die Ubertragung trotz Widerspruch des X. in der 
Patentrolle vermerkt. T. hat daraufhin gegen die Formbaustein-
G. m. b. H. Klage auf Herausgabe seines Patents erhoben, und diese 
Klage unter anderem ais Schadensersatzklage wegen unerlaubter 
Handlung gerechtfertigt.

Das Reichsgericht hat der Klage des T. stattgegeben und die 
Formbaustein-G. m. b. H. fiir verpflichtet erklart, das Patent an T. 
zuruckzuiibcrtragen, die Unischreibung auf ihn in der Patentrolle zu 
bewdiligen und die Patentschrift an ihn herauszugeben. Die F. G. m.
b. H. und die Formbaustein-G. m. b. H. haben ohne Zustimmung des 
X. in Kcnntnis der gesamten einschlagigen Verhaltnisse, insbesondere 
des Inhalts des zwischen X. und der F. G. m. b; H. bestelienden Gesell- 
schaftsvertrages, das Patent des X. auf die Formbaustein-G. m. b. H. 
iibertragen und hierbei gewuBt, daB das zum Gesellschaftsvermógen 
gehorende Patent ohne Zustimmung des X. nicht weiter iibertragen 
werden durfte. Infolge dieser vorsa.tzlich gegen die guten Sitten ver- 
stoBenden Schadenszufiigung hat die zwischen X. und der F . G. m.
b. H. vorzeitig ihr Ende erreicht und dic Formbaustein-G. m. b. H., 
dereń Handlungsweise den Verlust des Patents fiir X. zur Folgę hatte, 
muB diesem den hierdurch entstandenen Schaden in der Weise ersetzen, 
daB sie den Zustand wiederherstellt, der ohne den schadigenden Ein- 
griff bestanden liatte, d. h. dem X. sein Patent wieder herausgeben.
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PA T E N T B E R IC H T .
Wegen der Yorbemerkung (Erliiuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I ram 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n tg e m a c h te  A n m eld u n gen , KI. 42 a,
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 50 vom u .  Dezember 1930.

KI. 5 c, Gr. 10. K  95 194. Paul Kaastmann, AYitten, Ruhr, Crengel- KI. 42 c, 
danzstr. 30. Nachgiebigcr Grubenstempel. 29. V II. 25.

KI. 19 a, Gr. 19. Sch 89 233. Bruno Schellin, Berlin-Lubars, Pla- 
tanenstr. 72/73. Seitlich aufstreifbare FuBklammeranord- 
nung fiir FlachlaschenstoBverbindungen an Schienen unter KI. 45 a, 
Verwendung von Keilen. 9. II . 29.

KI. 19 c, Gr. 9. P  57820. Albert Pfluger, Panoramastr. 12  a, u. KI. 80 a,
Konrad Haage, Turmstr. 8, EBlingen a. N. Durch eine 
Verpuffungskraftmaschine betriebene Ramme; Zus. z. Pat. KI. 80 a,
488 179. 25. V. 28. Frankrcich 29. V III. 27.

KI. 19  a, Gr. ir .  K  105226 . Ernst Kuerts, Stettin, Augustastr. 44.
StraBenpflastersetzmaschine; Zus. z. Anin. K  i o i  730.
2 1. V II. 27. KI. 80 b,

KI. 19 c, Gr. u .  K  249.30. Ernst Kuerts, Stettin, Augustastr. 44.
Fugevorriclitung fiir eine StraBcnpflasterzcrsetzmaschine;
Zus. z. Anm. K  10 1 730. 2 1. V II. 27.

KI. 19 cl, Gr. 3. W 80 828. WerdenerMetallwerke G. m. b. H., Werden, KI. 80 d, 
Ruhr. Abdeckung fiir eiserne Eisenbahnbriicken. 9. X I . 28.

KI. 19 f, Gr. 1 . S 90 538. Siemens-Bauunion G. m. b. H. K.-G., 
Berlin-Siemensstadt. Verfahren zum Bau von Untergrund- 
bahnhofen. 15. I I I .  29. KI. S4 c,

KI. 20 a, Gr. 12. P  60095. Richard Petersen, Danzig-01 iva; V crtr.:
Dipl.-Ing. F. Neubauer, Pat.-Anw., Berlin W 9. Schwebe- 
fahre. 15. IV. 29.

KI. 20 g, Gr. 3. L  75 987. Walther Loth, Annen i. W. Transportable KI. 84 c, 
Schiebebillme fur den untcrirdischen Grubenbetrieb; Zus. 
z. Pat. 475 130. 20. V III. 29.

KI. 20 i, Gr. 27. S 94 863. The Siemens and General Electric Rail-
way Signal Company Limited, London, James Boot, London, KI. 85 c,
u. William Challis, Sutton, England; V crtr.: Dipl.Tng. W. 
Schmitzdorff, Pat.-Anw., Berlin SW  61. Eloktrisches Signal- 
system. 9. X II . 29. GroBbritannien 13. X I. 28.

KI. 20 k, Gr. 9. A 27.30. Allgemeine Elcktricitats-Gesellschaft, KI. 85 c,
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4. Kettenfahrleitung 
fiir elektrische Bahnen; Zus. z. Pat. 506747. 4. V II. 30.

KI. 37 d, Gr. 6. S 73 3)51. W. & J .  Sloane Manufacturing Company,
New York; V ertr.: Dr. K . Micliaelis, Pat.-Anw., Berlin W 50.
Verfahren zum Herstellen eines Belags, besonders fiir FuB- 
bóden. 19. V II. 26. V. St. Amerika 1. V I. 26. KI. 85 c,

KI. 37 e, Gr. 9. B  134 559. Hugo Bockmann, Erfurt, Spinaystr. 27.
Einstellbarer Schalungsbolzen; Zus. z. Pat. 504 741.
26. X I . 30.

KI. 37 c, Gr. 9. K  5. 30. Heinrich Klotz, Frankfurt a. M., Morfelcher
LandstraBe 108. Gleitschalung. 17 . I. 30. KI. 85 c,

KI. 37 c, Gr. 10. B  126 816. Georg Boheim, Saarbrucken 3, Paul-
Marien-Str. 1 1 .  Zweiteilige Geruststutze. 9. V III. 28. KI. 85 d,

KI. 37 f, Gr. 3. W 79 837. Karl Woliński, Berlin W 30, Barbarossa-
straBe 7. Abdeckung des Fliissigkeitsspiegels an Behaltem 
durch Schwimmdeckel. 5. V II. 28. KI. 85 h,

KI. 42 a,' Gr. 3. R  51.30. E . O. Richter & Co., Chemnitz. Stabzirkel.
14. V II. 30.

Gr. 16. D 59 418. Franz Dohns, Chemnitz, Gerhart- 
Hauptmann-Pl. 3. Gerat zum VergroBern und Verkleinern 
von technischen Zeiclinungen u. dgl. 8. X . 29.
Gr. 9. G 73 579. Dr. Max Gasser, Kalkberge, Mark, See- 
straBc 2. Yorrichtung zum Herstellen von Landkarten aus 
iibergreifenden, schiefen Aufnahmen; Zus. z: Pat. 306385.
13. VI. 28.
Gr. 55. L  1SS.30. F.rich Langisch, Vetschau, N.-L. Driin- 
leitung. 1 1 .  VI. 30.
Gr. 7. K  1 17  518. Fritz Kirch, Betzdorf, Sieg. Betonmiscli- 
mascliine. 18. X I. 29.
Gr. 7. P  81.30. Karl Peschke, Maschincnfabrik, Zwei- 
brucken, Schillerstr. 38. Verfahren und Vorrichtung zum 
selbsttatigen Unterbrechen des Weitermiscłiens in Kipp- 
trommclmischern. 28. II . 30.
Gr. 6. R  77 438. Rheinhold & Co., Vereinigte Kiesclgulir- 
und Korksteingesellschaft, Berlin SW 61, Belle-Alliance- 
Platz 13 . Verfahren zur Hersteliung hocli poróser Massen 
fiir Warmeschutzstoffe aus Gips mit Zuschlagen. 5. II I . 29. 
Gr. 14. Sch 11.30 . Aloys Schmitz, Berlin-Spandau, Pio- 
nicrstraBc, Wasserwerk. Reinigungsmaschine fiir Bausteine, 
insbes. Ziegelsteine, wic sie zur Erzeugung von Filterwanden 
in Wasserwerkcn Anwendung finden. 14. II . 30.
Gr. 2. S 43.30. Siemens-Bauunion G. m. b. H., Komm.-Ges., 
Berlin-Siemensstadt. IvappenverschluB fiir Schuttrohre, 
insbes. zur Hersteliung von Ortpfahlen o. dgl. aus Beton.
22. V. 30.
Gr. 2. W 839 17 . Heinrich Wolfer, Ludwigsliafen a. Rh., 
Limburgstr. 10. Verfaliren und Vorrichtung eines Ver- 
schluBpfropfens aus Beton fur das Futterrohr beim Ilcr- 
stcllen von Ortpfahlen. 7. X . 29.
Gr. 1. C 40 525. Cheminova Gesellscliaft zur Verwertung 
chemischer Verfaliren m. b. H., Berlin SW 48, Wilhelm- 
straBe 122. Verfaliren zur Reinigung von phenolhaltigen 
Abwassern. 12. X . 27.
Gr. 1. M 109 736. Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt
a. M., Bockenheimer Anlage 45. Verfahren zur Reinigung 
von Wassern, insbes. von Abwassern, zumal von bei der 
trockenen Destillation von Brennstoffen anfallenden Ab
wassern, unter Abschciden von in ihnen enthaltenen Be- 
standteilen; Zus. z. Anm. M 103 417. 13. IV . 29.
Gr. I. M 110S49 . Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frank
furt a. M., Bockenheimer Anlage 45. Verfahren zur Reini
gung von Wassern, insbes. Abwassern unter Absclieidung 
von in ihnen enthaltenen Bestandteilen; Zus. z. Anm. 
M 103 417. 29. V I. 29.
Gr. 6. II  122 001. Max Hoffmann, Lubeck, Miihlenbriicke 9. 
Kleinklaranlage. 10. V I. 29.
Gr. 1 1 .  Sch 89 851. Dr. Franz Klement, Pullach, O.- 
Bayern, Georg-Kropp-Str. 19. Vorrichtung zur Sicherung 
von Wasserleitungen gegen Einfrieren. 30. II I . 29.
Gr. 15 . G 76 691. Goseberg&Co. G. m. b. H., Kniespe-Bhf., 
W7estf. Schraubenlose Dichtungsvorrichtung, insbes. fiir 
Rohrverbindungen. 14. V I. 29.

B U C H E R B E S P R E C H U N G E N .
Ila n d b u c h  fiir  E ise n b e to n b a u . Herausgegeben von Dr. techn. 

h. c. F. E m p e rg e r , Oberbaurat. Abschnitt „B a lk e n b r iic k c n " . 
Lieferung 4. Von Dr.-Ing. W. G e h le r, o. Prof. a. d. Technischen 
Hochschule Dresden. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. 
Preis fur Lieferung 4 geheftet RM 6.80.

Die 4. Lieferung befaBt sich mit den Belastungsannahmen und 
der Einteiiung nach Briickenklassen.

Bei der Berechnung der Platte nimmt nach einer Dbersicht 
iiber die Grundgedanken der Plattenlehre das Rechnungsbeispiel 
einer drillingssteifen Fahrbahnplatte nach dem Verfahren von M arcu s 
einen breiten Raum ein.

In weiteren Abschnitten wird die Berechnung der lastverteilen- 
den Trager, ihr EinfluB auf die Berechnung der Haupttragcr und dic 
Berechnung der letzteren gezeigt.

Den AbschluB der Lieferung bildet der Anfang der Berechnung 
der Zwischenstiitzen. E . P.

A c c e le ra te d  T e s ts  o f A sp h a lts . Von O. G. S tr ie te r . Research 
Paper Nr. 197. Bureau of Standards. Preis 10 cents.

Eine Apparatur wird beschrieben, in der Asphaltproben ab- 
wechselndem Erhitzen auf 6o° C, Beregnen und Gefrieren ausgcsetzt 
werden. Etwa 70 Tage dieser Behandlung rufen in den Asphalten 
ahnliche Veranderungen hervor, wie eine iS  Monate lange Lagerung 
im Freien. Hierdurch ist es móglich, verhaltnismaBig schnell verglei- 
cliende Untersucliungen verschiedener Asphalte bezuglich ihrer Wider-

standsfahigkeit gegenuber Witterungseinfliissen durchzufiiliren. Das 
Heftchen (6 y2 Seiten Text und 8 Tafeln) wird jeden, der mit Asphalt 
zu tun hat, interessieren. v. G ru e n e w a ld t.

S tc in e is e n d e c k e n  „ K le in c  sch e r A r t " .  Konstruktionsangabe 
und Querschnittsbestimmung mit 4 Nomogrammen und 2 Zahlen- 
tafeln. Von Ing. Willy R e p e n n in g , Berlin. N. B. W. Verlag, 
Geislingen-Steig (Wiirtt.). Preis R JI  6 .— -

Da die ais ,,Klcine’sche Steine" bekannten Langlochsteine den 
Querschnitt 10 - 1 5  cm besitzen, kann man mit ihnen Steineisen- 
decken ohne Betondruckschicht von 10 oder 15  cm Hóhe herstellen. 
Bei Anordnung einer 3 cm starken Betondruckschicht steigt die Declcen- 
starke auf 13  bzw. 18 cm. Der Verfasser gibt nun fiir diese 4 Decken- 
starken Nomogramme an, die es gestatten, fiir eine bestimmte Stiitz- 
weite 1 bei gegebener Deckengesamtlast q die Spannung ab und die 
erforderliche Bewehrung F e abzulesen. 2 Zahlentafeln behandeln 
die Aufteilung der GróBe F e, die Momente durchlaufender Decken, 
der grófiten zulassigen Stutzweiten, Querkrafte bei r 0 =  2,5 kg/cm2 
und Hilfswerte zur Querschnittsbestimmung. 8 Seiten Text bringen 
einen Auszug aus Teil B  der deutschen Eisenbetonbestimmungen und 
Zahlenbeispiele, die die Anwendung der Nomogramme zeigen. Ich 
vermisse Angaben iiber Eigenschwere und Baustoffbcdarf der be- 
handelten 4 Deckensysteme.

Die angegebenen Verfahren sind fiir das vorliegende Sondergebiet 
sehr elegant und fiihren rasch zu den gesuchten Deckenabmessungen.

B. L o s e r , Dresden.
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T e c h n isch e  B la t t e r  d er W a y ss  & F r e y t a g  A. G., August 1930-
Das August-Heft 1930 dieser in der Fachwelt bekannten „Bau- 

tcchnischcn Mitteilungen" cnthalt die Beschreibung von Pumpen. 
schacht und Rechenkaminer mit Druckluftgriindung auf Kanalpump- 
werk K a m p e , Danzig. Die hiibsche Ausstattung, gute Zeichnungen 
und Bildwerke erganzen die Beschreibung des Bauwerks. E . P.

S t a t ic a  nova. Von Prof. Th. B ę lja k o w , Charków. Staatlicher 
Verlag der Ukrainę. Preis geheftet 1 Rubel 50 Kopeken.

Der vorliegende in russischer Sprache erschienene zweite Band 
bildet einen Teil eines gróBeren in Vorbereitung befindlichen Werkes 
iiber die moderne Behandlung der Bereclinungsmethoden statisch 
unbestimmter Systeme. Die hierbei entwickelten Verfahren griinden 
sich ausschlieBlich auf die Mohrschen Satze und die Anwendung der 
R ittersch en  Festpunkte und bringen recht interessante Lósungen der 
beliandelten Probleme. Ais Grundbegriff wird die Auffassung der 
Momentenflachen ais Belastungen eines freiaufliegenden Balkens ein- 
geftihrt, wobei dann alle aus der gewóhnlichen Statik bekannten Be- 
zieliungen Anwendung finden kónnen. Wie im bereits erschienenen 
ersten Bandę wird auch hier mit der „Momentenflachenbelastung" 
oder abgekurzt mit der F."-Belastung operiert.

Der erste Abschnitt des vorliegenden zweiten Bandes cnthalt 
die statische Behandlung des Stockwcrkrahmens. Dieser Abschnitt 
ist mit einigen Kiirzungen in deutscher Sprache bereits im „B a u 
ingenieur" crschienen. Der zweite und drittc Abschnitt behandeln 
den Zweigelenkbogen bzw. den eingespannten Bogen mit parabolisch 
gekrummter Bogenachse. Im folgenden Abschnitt wird eine Methode 
zur schnellen Ubcrpriifung der Berechnungsergebnisse von Rahmen- 
tragwerken und durchlaufenden Balken entwickelt. Ferner bringt 
das Heft eine weitere Vereinfachung der rechnerischen Behandlung 
durchlaufender Trager mit veranderlichem Tragheitsmoment. Dieser 
Abschnitt ist auch bereits im „Bauingenieur" veróffentlicht worden. 
Im sechstcn Kapitel wird das Problem des Tragers auf elastischer 
Unterlage behandelt, wobei es dem Verfasser móglich wurde, durch die 
geschickte Venvendung des Mohrschen Satzes die Lósung wesentlich

zu vereinfachen. In ahnlicher Weise werden in den folgenden Kapiteln 
das ICnickproblem sowie die im Boden eingespannte Stiitze behandelt. 
Im Anhang wird eine Reihe von Tabellen gebraclit, die eine Verein- 
fachung der Rechenarbeit bei der praktischen Anwendung des Ver- 
fahrens mit sich bringen sollen. Dipl.-Ing. Herbert R ohd e.

B e re c h n u n g s g ru n d la g e n  f iir  m a s s iv e  B ru c k e n . Ausgabe
1930. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Preis geheftet 
RM 1.50.

Diese Vorschriften gelten ganz allgemein fiir massive Briicken. 
Bei der Berechnung von Brucken aus Beton und Eisenbeton sind auBer- 
dem noęh die Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisen
beton zu beachten. Fiir sehr groBe oder den iiblichen Bauweisen nicht 
entsprechende Brucken und bei Verwendung ungewóhnlicher Baustoffe 
kónnen besondere von diesen Normen abweichende Bestimmungen ge- 
troffen werden, ebenso fiir auBergewóhnlich leichte Bauwerkc. Die 
Vorschriften zerfallen in vier Hauptabschnitte, diese umfassen: 1. die 
Belastungsannahmen; 2. die allgemeinen yorschriften, wie Festsetzung 
der Bezeichnungen, Werte der Materialkonstanten, Angaben iiber 
Inhalt und Einzelheiten der Berechnung sowie Angaben iiber die in die 
Berechnung einzufuhrende StoBzahl; 3. Vorschriften fiir die Berech
nung bestimmter Bauteile, wie Fahrbahntafcl, Haupttragwerke, 
Stiitzcn, Pfeiler und Widerlager, Gelenke und Lager; 4. zulassige 
Spannungen. Dieser letztere Abschnitt bringt eine Erhóhung der zu- 
lassigen Betonspannungen gegeniiber den bisher hierfiir maflgebenden 
Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton. E s wird hier- 
durch ermóglicht in Zukunft weitgespannte Eisenbeton-Bogenbriicken 
wirtschaftlichcr zu bauen ais bisher. Bisher waren wir in dieser Be- 
ziehung anderen Landem, besonders Frankreich, gegeniiber durch die 
bestehenden Vorschriften stark behindert. Das Erscheincn dieser 
Berechnungsgrundlagen ist auBerordentlich zu begriiflen, da durch 
sie mancherlei Unklarheiten beseitigt und manche Unsicherheit in der 
Behandlung der Berechnung von massiven Brucken vermieden wird, 
da nunmehr die Berechnungsgrundlagen durch die festen B e
stimmungen eine einheitliche Regelung erfahren.

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

M ITTEILU N G EN  D ER D EU T SC H EN  G E S E L L S C H A F T  FUR BA U IN G EN IEU RW ESEN .
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.

Uberleitung der Deutschen Gesellschaft fur Bauingenieur- 
wesen in die Deutsche Gesellschaft fiir Bauwesen.

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

1. Die Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieur- 
wesen im „Bauingenieur'' fallen ab 1. Januar 1931 fort. Die Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen werden in die 
Deutsche Gesellschaft fiir Bauwesen iiberfuhrt, soweit sie nicht Wider- 
spruch erlioben haben und erhalten fiir den Mitgliedsbeitrag kostenlos 
ab 1. Januar 1931 eine an jedem Mittwoch erscheinende W°chen- 
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 die Post an die uns bekannte Anschrift 
zugestellt. Die erste Nummer wird am Mittwoch, den 7. Januar 1931 
herausgegeben.

2. D ie Deutsche Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen erhebt fiir 
das Jah r 1931 keine Beitrage mehr. Die Mitglieder erhalten eine Be- 
nachriclitigung iiber kiinftige Beitragszahlung zur Deutschen Gesell
schaft fiir Bauwesen spater zugesandt.

Riickstandige Beitrage fiir das Jah r 1930 worden auch nach dem
1. Januar 19 31 auf das Postscheckkonto der Deutschen Gesellschaft 
fiir Bauingenieurwesen unter der Bezeichnung Konto Nummer 100329 
Berlin NW 7 angenommen.

3. Das Jahrbucli der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieur
wesen fur das Jah r 1930 ist zur Zeit in Vorbereitung und wird in der 
iiblichen Form fertiggestellt werden. MutmaBlich wird es gegen Ende 
Marz 19 31 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.

Anschriftenanderungen erbitten wir wegen des Mitglieder- 
verzeichnisses im Jahrbuch und wegen der Zustellung des Buches auch 
weiterhin an unsere alte Anschrift: Deutsche Gesellschaft fiir Bau- 
ingenicurwesen, Berlin NW 7, Friedrich-Ebert-Str. 27. Es ist dafiir 
gesorgt, daB alle Zuschriften erledigt werden. Anschriftenanderungen 
gelangen damit auch zur Kenntnis der Deutschen Gesellschaft fiir 
Bauwesen.

6. Literaturanfragen werden den bislierigen Mitgliedern der 
Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen, die zur Deutschen 
Gesellschaft fiir Bauwesen iibertreten, in der bekannten Weise durch

den Verein deutscher Ingehieure, Abt. Literaturauskunft, Berlin NW 7, 
Ingenieurhaus, erteilt; Ruckporto erbeten.

7. Die Veriagsbuchhandlung Julius Springer hat sich in ent- 
gegenkommender Weise bereit erklart, den ehemaligen Mitgliedern der 
Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen auch ab 1. Januar 19 31 
vorlaufig weiter eine BezugspreisermaBigung des „Bauingenieur" in 
der bisherigen Hóhe zu gewahren, d. h. also 25%  gegeniiber dem 
Ladenpreis.

Dringende Beitragsm ahnung !
Wie aus unseren Berichten iiber die Ordentlicho Mitglieder- 

versammlung hervorging, ist die glatte Abwicklung aller Geschafte 
der deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen nur móglich, 
wenn die leider noch vielfach ausstehenden Beitrage fiir das Jah r 1930 
vollzahlig eingehen. Die Beitrage sind seit Anfang 1930 fallig, sodaB 
es selbst in der jetzigen schwierigen Wirtschaftslage jedem Mitglied 
móglich gewesen sein sollte, seiner Beitragspflicht im Laufe fast eines 
Jahres zu geniigen. Wenn diejenigen Mitglieder, die bisher ihren 
Beitrag nicht gezahlt haben, sich ihrer Beitragspflicht entziehen, 
so entstelit die Gefalir, 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 Liąuidationsausschusses fiir die Riickstande der Gesell
schaft persónlich haftbar gemacht werden. Allein dieser Hinweis sollte 
geniigen, um die noch immer saumigen Herren zu veranlassen, in ihrer 
Zahlung nicht gegen die piinktlichen Zahler zuriickzustehen. AuBer- 
dem bereitet in derartigen Fallen die Uberleitung 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 gleiclizeitig dem Verein deutscher. 
Ingenieure angehóren, betragt der Beitrag RM 7,50 und fiir 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.

F u r  d ie  S ch riftle itu n g  y e ra n tw o rtlic h : P ro f. D r.-In g. E . P ro b st, K a r ls ru h e  i. B . — V e r la g  vo n  Ju liu s  S p rin g e r  in ller lin  W 
D ru ck  v o n  H . S . H erm ann G . m. b. H ., B erlin  S W  19, BeuthstraO e 8.


