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BE R LIN S B R U C K E N B A U  IN DEN L ET Z T EN  10  JA H R E N ; SEIN E BE Z IE H U N G E N  ZUM ST A D T EBA U .

Von M agistra tsoberbaura t U singer.

Der Berliner Briickenbau des letzten Jahrzehnts laBt sich 
hauptsachlich drei groBen stadtebaulichen Gesichtspunkten ein- 
gliedem; es sind dies:
1. die Verbesserung der Verkehrsvcrhaltnisse auf und iiber den 

W asserstraBen,
2. die Verbreiterung der Zugange zur Innenstadt am Ringbąhn- 

giirtel,
3. die Beseitigung verkehrsgefahrlicher Niveaukreuzungen an 

den Brennpunkten des Ausfliiglervcrkehrs.
Die Griindung der Stadtgem einde Grofl-Berlin im Jah re  

1920 und die dam it verbundene Ausweitung des Gemeinwesens 
zur Vierm iIlionenstadt vcranlaśsen die Stadtische Tiefbaudepu- 
tation, sofort nach Kriegsende und bereits m itten in der Geldent-

gescliaffen werden, verm ogen wir mehrfach in der Vergangenheit 
zu unterscheiden; so

bei der Griindung der D oppelstadt B erlin— K olln  im
13 . J  alirliundert, 

nach dem DreiBigjahrigen K riege unter dem GroBen K u r- 
fiirsten,

m it dem Aufkom m en der Eisenbahnen am  Anfang des
19. Jahrhunderts.

B ereits dic G riindung'Berlins um etw a 1250  (Abb. 1) ist ein 
Vorgang von rein w irtśchaftlicher N atu r; er beruht auf dem 
Steuerbedarf der M arkgrafen. Diese ziehen starkę Kolonien m it 
hochwertigen deutschstam m igen Einwanderern, die sich um 
Siedlungsunterhehm er gruppieren, ins Land, da die Deutschen

wertung die Ver\virklichung der drei groBen Ziele in A ngriff zu
11 eh men. Ausschlaggebend fiir ihre dringliche Behandlung ist der 
Druck des standig wachsenden Verkehrs und dic Oberzeugung, 
daB  in  s c h n e l le m , g r o B z i ig ig e m  H a n d e ln  d ie  b e s t e  
G e w a h r  f u r  e in e  g e s u n d e  E n t w ic k lu n g  d e r  G r o B s t a d t  
zu s u c h e n  . se i.

Die Gedankengange sind fiir denjenigen, der die Entw ick- 
lungsgeschichte Berlins verfolgt, nicht neu. Man findet sie in 
kleineren Verhaltnissen zu jenen Zeiten verw irklicht, in denen 
fiir das W achstum  des Gemeinwesens Entscheidendes geleistet 
worden ist. E in  kurzer R iickblick  in die Geschichte des Berliner 
Briickenbaues soli dies naher ausfiihren.

Die Geschichte der Berliner Brucken ist m it dem Werden 
der S tad t Berlin  auf das engste verbunden. In  Zahl und Ver- 
kehrsbedeutung der Brucken spiegelt sich GroBe und Geltung 
der S tad t selbst getreulich wider. Selbstandige Antriebsmomente 
stadtischer Entw icklung, bei denen groBzugige, in weitestem MaBe 
ausbaufahige Anlagen nach streng wirtschaftlichen Uberlegungen

an Gewex'bcfleiB und kaufm annischen Fahigkeiten dic einheimi- 
schen Slaven weit iibertreffen. So' lassen sich vor mehr ais 700 
Jah ren  deutsche Kolonisten an der alten H andelsstraBe von 
Leipzig nach Oderberg d o r t  nieder, wo wegen des benachbarten 
tiefgelegenen Sum pfgelandes allein eine tjberąuerung der Spree 
móglich w ar: am heutigen Miihlendamm. Zu beiden Seiten dieser 
bereits prahistorischen Briicke, dic von jeher m it den Miihlen der 
Landesherrschaft verbunden erschcint, entstcht die Doppelstadt 
der A nsiedler: am  nordlichen U fer um die Nikolaikirche das 
reichere Berlin, am siidlichen um Sankt Peter das kleinere K olln . 
Dieses nim m t den aus der Sum pfniederung der Spreeinsel heraus- 
ragenden Sandhiigel ein. Die H andelsstraBe nach Leipzig fiihrt 
iiber eine B riicke  des Spreearm es an der Stelle der heutigen 
Gertraudtenbriicke. Die B liitezeit dieser Gemeinwesen, die gegen 
1450 zu Ende geht, kann man ais eine E p o c h e  d es  M iih le n -  
d a m m e s  bezeichnen, da von der Bedeutung dieser Verkehrs- 
kreuzung, die fiir dam alige Zeitverhaltnisse international ist, 
Gliick und W ohlstand der D oppelstadt abhangen.
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Abb. 2 . Berlin zur Zeit'des GroBen Kurfiirsten um 1680.
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Abb. 1 . Berlin um 1250.
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Nebenbei bemerkt, ist auch hcute das Problem  des Miihlen- 
dammes in gróOtem AusniaOe wieder brennend, denn der gegen- 
wartige Verkehrswert der Innenstadt ist nur durch groBziigige 
stadtebauliche MaBnahmen aufrecht zu erhalten. Briicke, Land- 

' straBe und der von der E lbe  bis hierhcr schiffbare Spreelauf bilden 
die Grundlagen stadtischen Erfolges. A is Stapel- und Umschlags- 
p latz der Handelserzeugnisse des E lb- und Odergebietes, weniger 
durch die eigene Ausfuhr von K orn  und Holz, wird Berlin gegen 
Ende des M ittelalters zum reichsten und bedeutendśten Ort der 
M ark Brandenburg. Seine Macht beruht 
auf dem stadtischen Vermogen, dem die 
Landesherren die meisten ihrer Privilcgien 
und Regalien zum Opfer bringen, um Teil 
daran zu haben. Die R athauser Berlins 
und Kollns werden ausschlieDliche Ausgangs- 
punkte burgeriichen Rechtes und Mittel- 
punkte burgeriichen Lebens der gesamten 
Mark. Die gemeinsamen Ziele der Doppel- 
stadt finden ihren sichtbaren Ausdruck in 
der Errichtung eines gemeinsamen Stadt- 
hauses auf dem ncuangelegten zweiten Spree- 
iibergang, der damaligen Langen Briicke 
im Zuge der heutigen Kurfiirstenbriicke.

So erkennen wir in einer friihzeitigen 
planmaBigen Ordnung der stadtischen Ver- 
kehrsverhaltnisse bereits beim altesten Berlin 
den Hebel fiir die Auslosung einer Jah r- 
hunderte dauernden gunstigen Entwicklung.
Sie findct allerdings urn 1500 ihr Ende und 
wendet sich zum Niedergang, ais infolge des 
Aufkomm ens m achtigerer N achbarstaaten 
der Durchgangsverkehr die alte  Handels- 
straBe verlaBt, um sich neue W ege iiber 
Breslau— Leipzig und Stettin— H am burg 
von Ost nach W est zu suchen.

E in  weiteres Beispiel energischen 
stadtebaulichen Willens gibt uns der GroBe 
K u rfu rst (Abb. 2). E s  ist fiir die heutige 
Zeit um so eindrucksvoller, ais die Burger 
fiir die Befestigung und den Ausbau der 
V aterstadt die letzten K rafte  hergeben 
miissen, obwohl sie durch die Kontributionen 
des DreiBigjahrigen Krieges und die nach- 
folgenden K am pfe m it den Schweden 
bereits im hochsten Grade erschdpft sind.
Das zahe Ringen um die Besserung der Ver- 
haltnisse und die damaligen Entbehrungen 
kommen uns je tzt noch zugute: sie bilden 
dic eigentlichen Grundlagen der heutigen 
GroBe Berlins.

Die Erkenntnis, daB ein w irksam er m ilitarischer Schutz des 
Landes auf seinem W ohlstand ebenso sehr beruht, wie urnge- 
kehrt das Gedeihen des Landes auf einer schlagfertigen Streit- 
maclit, veranlaBt den Kurfiirsten zu einer doppelten stadtebau- 
lichen MaBnahme, die w ir an den Brtickenbauten naher wiirdigen 
wollen: O ber drei neue Briicken —  die SchloBbriicke, Schleusen- 
briicke und die Jungfernbriicke —  wird das W eichbild Kollns 
uber den Schleusenkanal nach Siiden vorgetrieben. Drei neue 
V orstadte werden gegriindet: Friedrichswerder, Neukólln und 
Dorotheenstadt. Die ersten beiden Siedlungen werden vorwie- 
gend m it Angchdrigen des H ofstaates besetzt. Die letzte jedoch 
bevolkern protestantische Kolonisten aus Frankreich und 
Piem ont. U nter dem Zustrom  dieser gewerbefleiBigen Zuwan- 
derer erbliihen Handel und Industrie von neuem. Die Be- 
v6lkerungszahl Berlins steigt von etwa 6500 Seelen im 
Jah re  1660 auf rd. 20000 im Ja h re  1688, dem Todesjahre 
des Kurfiirsten.

Diese stetige Entw icklung gedeiht im Schutz der Festungs- 
werke, welche auch die Yorstadte umschlieBen. D am it erstehen 
abcrm als zahlreiche Briicken im Zusammenhang m it den ebenso 
zahlreichen neuen Toren.

So finden w ir in jener Zeit die Briicken im Dienst zweier 
besonderer Aufgaben. Sie verm itteln einerseits die ErschlieBung 
des Neuen und seine Angliederung an das Bestehende, andererseits 
bewirken sie die Siclierung des erreichten Zustandes. Erw ah nt 
sei, daB sie durchweg ais h o lz e r n e  Z u g b r i ic k e n  ausgebildet 
werden, dereń Grundprinzip auch heute noch bei der sogenannten 
StrauB- oder Parallelogram m briicke angewendet wird;

W ie friiher erwahnt, handelt es sich bei alledem um eiri- 
gehend tiberlegte w irtschaftspolitische MaBnahmen mit dem aus-

gesprochenen Zweck, die m ateriellen Grundlagen fiir erhohte 
Steuereinnahmen aus der ,,Accise“ , der dam als neu eingefiihrten 
allgemeinen Yerbrauchssteuer, zu schaffen, welche dem zwischen 
starkeren, miBgiinstigen Nachbarn emporstrebenden Staatswesen 
den inneren H alt verleihen soli. Dieses Verfahren, das zu stei- 
gendem W ohlstand des Landes und besonders Berlins fiihrt, 
findet seine verstarkte und erfolgreiche Fortsetzung in der Sied- 
lungstatigkeit des koniglichen Nachfolgers. U nter seiner Re- 
gierung vollzieht sich die Planung und erste Bebauung neuer 
V orstadte: der Friedrichstadt, Leipziger- und Cópenicker Vor- 
stadt im Siiden, der Spandauer-, Konigs- und Stralauer Vor- 
stadt im Norden (Abb. 3). Ihre Flachę betragt etwa das 7 fache 
des innerhalb der Festung gelegenen W eichbildes. Die riesigen 
Ausm aBe dieses Projektes, das sich in ahnlichem Um fang erst 
heute in der Siedlungstatigkeit der M illionenstadt Berlin wieder- 
findet, werden durch folgende Tatsache bezeichnet: E rs t  in 100 
Jahren , also um die Wende des 19. Jahrhunderts, kom m t dic 
Bebauung dieses Gelandes, obwohl sie in den Friedensjahren an 
Lebhaftigkeit nichts zu wtinschen iibrig laBt, zum AbschluB.

Entsprechend der Bevdlkerungszunahm e und der sich im 
Y erkehr ausdriickenden gesteigerten W irtschaftsbeziehungen ver-

m —i—1—i—1—1—1—1—1—1— 1
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Abb. 3 . Berlin mit Yorstadten zur Zeit Friedrich WilhelmsI. um 1730.
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der E rstarkung Preuflens fiilirt die Staatsgew alt, verkórpert im 
Landeshcrrn.

Den bisherigen Ausfuhrungen werde noch ein kurzer R iick- 
blick in das 19 . Jahrhundert hinzugefugt, und zwar aus mehr- 
fachen Griinden: einmal betatigen sich auf dem Boden der Selbst- 
ver\valtung nunmehr S ta a t und B urger gemeinsam an dem A us
bau der Stadt, zum anderen werden hierbei neue technische Mog- 
lichkeiten herangezogen, welche auf die besonderen Verhaltnisse 
des Berliner Briickenbaues noch in der Gegenwart maBgebenden 
EinfluB ausuben (Abb. 4).

K an ale  und Eisenbahnen geben der Landeshauptstadt er- 
neuten wirtschaftlichen Antrieb und weisen sie in die Entw ick- 
lung zur W eltstadt. Verkehrsprojekte groBziigigster A rt werden 
von staatlicher und p rivater H and m it einem unbeirrbaren Ver- 
trauen in die Zukunft eingeleitet. Zwei neue kiinstliche W asser- 
straBen —  der Spandauer Schiffahrtskanal und der Landwehr- 
kanal —  werden in der M itte des vorigen Jahrhunderts angelegt 
und machen Berlin zur bedeutendeń H afenstadt. Noch erstaun-

heran. SchlieBlich kettet die R ingbalin  die zu stadtischem  Leben 
erwachenden D orfer vor den Toren an das W irtschaftszentrum  
und fuhrt ihren Verkehr iiber die Stadtbahn bis in das I-Ierz 
Berlins.

Zu gleicher Zeit erwraclit die seit dem M ittelalter entscliwun- 
dene selbstandige Verkehrspolitik der Kom m une zu neuem Leben. 
N ach In krafttreten  der Stadteordnung 1808 versucht die Stad t, 
den bisher staatlichen StraBenbau und B^uckenbau iiber W asser- 
lau fe  in die H and zu bekommen. N ach einer Zwischenregelung, 
derzufolge neue VerkehrsstraBen hinsichtlich B au , Eigentum  und 
U nterhaltung der Stadtgem einde zufallen, erwirbt sie das aus- 
schlieBliclie E igentum  an dem gesamten StraBennetz im  Ja h re  
1876. H atte  bis dahin Berlin  lediglich 2 1 Briicken zu unterhalten, 
von denen nur eine einzige —  nam lich die Schillingsbriicke —  
die Spree iiberąuerte, so erstreckt sich nach der tlbernahine der 
StraBenverw altung die Unterhaltungspflicht der S tad t auf 98 
Bauw erke, von denen 28 iiber die Spree und den Schleusenkanal 
fiihren.

mehren sich auch die StraBen und Briicken zur Innenstadt. Ver- 
fiigt Berlin im Jah re  1685 iiber 20 Briicken, so sind es um 1750 
bereits 3 1 .

K raftvo lies stadtebauliches Wollen, auf dem GroBe und An- 
sehen des heutigen Berlins beruht, ist der Grundzug der be- 
schriebenen Epochen. Die Trager der Energie sind verschieden: 
bis gegen Ende des M ittelalters ist es der freie Burger, dem die 
Markgrafen die Sicherung ihrer E inkiin fte  tiberlassen, zur Zeit

licher Ist der Ausbau neuer Verkehrswege zu Lande. Abgesehen 
davon, daB zahlreichc neue Chausseen in das wachsende Stadt- 
gebilde konzentrisch hineinstreben, werden in dem knappen Zeit- 
raum  von 30 Jah ren  trotz der N euheit dieses Verkehrsm ittels 
nicht weniger ais acht Fernbahnen erbaut. Aus allen v ier Him- 
melsrichtungen zielien sie den Verkehr, der seit Griindung des 
Zollvereins 18 33  durch zwischenstaatliche Grenzen in Deutschland 
sich nicht m ehr behindert fiihlt, an die preuBische H auptstadt

Abb. 4 . Berlin um 1876.
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werden in den Grenzen des alten Berlin, den heutigen Innen- 
bezirken i — 6, nicht weniger ais 40 Brucken neu errichtet bzw. 
umgebaut.

Soweit die Vergangenheit. E s  wurde deshalb auf sie naher 
eingegangen, um zu zeigen, daB dcm W achstum  der S tad t und 
dem Gedeihen ihrer W jrtschaft vo n  jeher W illensimpulse wage- 
mutiger, vorwartsschaucnder F iihrer zugrunde lagen.

Nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch von diesen 
wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten sind die folgenden Aus- 
fuhrungen, dic im wesentlichen iiber dic Łeistungen der Stadt 
Berlin  auf dem Gebiet des Briickcnbaues A uskunft geben,. zu 
wiirdigen.

Wie eingangs erwahnt, soli der Briickenbau der Reichs- 
hauptstadt wahrend des letzten Jahrzehntes an drei besonderen 
stadtebaulichen Aufgaben veranschaulicht werden.

Dabei ist zu berucksichtigen, daB im Wesen der Bruckcn,

stjidtischen Briickenbauam tes. 833 StraBenuberfiihrungen und 
StraBenunterfiihrungen bewaltigen den Verkehr der W cltstadt. 
''■"on diesen Bauw erken werden ais stadtisches Eigentum  3 17  
seitens der S tad t Berlin  betreut. A u f dic iibrigen Bauw erke iibt 
sie ais StraBenbaupolizei m ittelbaren EinfluB aus. Die Brucken 
folgen •-—• wie deutlich sichtbar —  liauptsachlich dem Zuge der 
W asscrstraBen und Eisenbahnen.

Kennzeichnend fiir dic Anspannung, unter der das stadtische 
Briickcnbauam t heute arbeiten muB, ist die Zahl der gróBeren 
Instandsetzungen und Neubauten des letzten Jahrzehntes.

29 groBere Instandsetzungen und 40 Neubauten fallen in 
die Zeit von 1920 bis 1930. Auch hier ist die órtliche Verteilung 
der Bauvorhaben durch die W asserlaufe und Eisenbahnlinien 
gegeben. Von diesen 69 Brucken sind in den letzten drei Jah ren  
nicht weniger ais 4 1 oft unter den schwierigsten Verhaltnissen 
m it einem Gesam tkostenaufwand von rd. 35 Millionen Reichs-

B ctreut werden diese Bauw erke nunmehr von e in e r  stadti- 
schen Dienststelle, der damaligen Abteilung I I  der stadtischen 
Baudeputation, dic gleichzeitig die Verwaltung des gesamten 
Tiefbaues in Handen hat. Neubauten werden fortlaufend aus 
Anleihem ittcln finanziert, und zwar in einem Um fange von etwa
1 Alillion M ark pro Ja h r  in der Zeit von 1876 bis 1898. E n t
sprechend der Entw icklung Berlins zum bedeutendsten Eisen- 
bahnknotenpunkt und zweitgróBten Binnenhafen Deutschlands 
wachsen auch die Ausgaben fiir den stadtischen Briickenbau 
nach der Jahrhundertwende. Yon diesem Zeitpunkt an bis 1920

wenn sie ais Verkehrsiiberschneidungęn auftreten, eine doppelte 
A ufgabe begriindet liegt: „nam lich dem Verkehr auf wie unter 
dem Bauw erk  eine freie, iibersichtliche B alin  zu schaffen". In 
solchen Fallen, und diese stehen ausschlicBlich hier in Rede, 
dient ein Neubau itnmer mehrfachen, gleichbcrechtigten Zwecken.

Um einen allgemeinen Uberblick iiber dic GróBc der tech
nischen Anforderungen zu gewinnen, werden vorerst m it einigen 
W orten Arbeitsgebiet und Łeistungen des Briickenbauam tes der 
S tad t Berlin gestreift.

A bb. 5 gibt einen Einblick  in den W irkungsbereich des

Abb. 5 . Brucken in Berlin.
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Abb. 6. Briickenbauten 
iiber Havel und Spree 

1923— 1930.

Abb. 7 . Charlottenbriicke iiber die 
Havel in Berlin-Spandau — alte 

Briickenlage — Lageplan.

Die Ha.vel'

Abb. 8. Charlottenbriicke iiber die 
Havcl in Berlin-Spandau —  neue 

Briickenlage — Lageplan.

mark ausgefiihrt oder begonnen worden, darunter zum ersten M ale.au ch  Reichsbahniibor- 
fiihrungen im  Zusam m enhang m it den Erw eiterungsbauten der m it stadtischem  K ap ita ł 
finanzierten Untergrundbahnen.

In  den ersten Teil des Them as: „D ie  Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse auf und
iiber den W asserstraBen" fiih rt die in Abb. 6 gegebene t)bersichtskarte ein. D argestellt 
sind die Berliner W asserstraBen mit den bedeutendsten Briickenneubauten der letzten 
10  Jah re . D as Netz der Eisenbahnen dient zur weiteren Orientierung. AuBerdem  werden die 
Beziehungen der neuen Briicken zu den órtlichen W irtschafts- und Verkehrszentren durch 
Symbole angedeutet. In* symbolischen Figuren w ird gezeigt von W est nach Ost fortschreitend: 

die S tad t S p a n d a u  an der H avel durch R ath aus und Bahnhof,
S ie m e n s s t a d t  durch das K ra ftw erk  der B ew ag und das Schalthaus des Siemenskonzerns, 
das Messegelande durch den F u n k t u r m ,  d e r W e s t h a fe n  durch das Verwaltungsgebaude 

des Hafens,
das o s t l ic h e  I n d u s t r ie z e n t r u m  durch das GroBkraftw erk Klingenberg.
Im  folgenden werden die Briickenneubauten beschrieben, und zw ar ebenfalls in der 

Riclitung von W est nach Ost.
Die C h a r lo t t e n b r i ic k e  Berlin-Spandau verm ittelt einen erheblichen StraBenverlcehr

zwischen dem H auptbahnhof und der Industrie 
auf dem siidóstlichen Stadtteil Stresów einerseits 
und der nordwestlich gelegenen A ltstad t Spandau 
andererseits. D as B au  werk kreuzt die H avel kurz 
unterhalb der Einm iindung der Spree an einer Stelle, 
die einen auBerordentlich regenSchiffsverkehr aufweist 
und zwischen Gegenkriimmungen des Flusses liegt.

Abb. 7 bringt in punktierter L age das friihere 
Bauw erk, links daneben die holzerne Notbruclce. 
Das erstgenannte w ar eine m assive Klappbriicke. 
Sie stam m te aus dem Ja h re  1886. Pioniere er- 
richteten die N otbriicke im K riegsjah r 19 16 , nachdem 
die K lappvorrichtung der alten B riicke durch den 
Anprall eines strom abfahrenden Dam pfers unbrauch- 
bar geworden war. Der endgiiltige Neubau des 
FluBiiberganges nach iiberstandener Inflation setzt 
sodann dem fiir den Verkehr seit Jahrzehnten un- 
zureichenden Zustand endgiiltig ein Z iel: F iir  den
StraBenverkehr werden die Fahrbahn von 5,40 m 
auf 1 1  m, die Gelibahnen von je  2 auf 5 m 
verbreitert, fiir die Sch iffahrt vergroBert . sich 
die D urchfahrtsoffnung der B reite  ' nach von 
9,50 m auf 55 m, in der Hohe von 3,20  auf 
4 m iiber H H W , wobei das MaB von 3,20 m

Abb. 9. Charlottenbriicke uber die Havel in Berlin-Spandau — Ansicht 
der holzernen Briicke und Blick zur Altstadt.
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Abb. 10. Cliarlottenbriicke uber die Havel in Berlin-Spandau. 
Ansieht der neuen Briicke' (neue Hauser).

Abb. 11 . Charlottenbriicke iiber die Havel in Berlin-Spandau. 
Ansieht der neuen Briicke. — Blick in Stromrichtung.

nur bei gezogener K lappe und in der M itte der 
Offnung zustande kam, fiir beide Verkehrsarten 
werden durch den hochliegenden starren Stahliiber- 
bau nunmehr auch diejenigen Verkehrsstórungen be- 
hoben, welche die fortgesetzt arbeitenden Briicken- 
klappen verursachten.

Aus Abb. 8, welche den GrundriB der neuen 
Briicke wiedergibt, gehen die erwahnten Fort- 
schritte gegeniiber dem - alten Zustand deutlich 
hervor. Stadtebaulich bem erkenswert ist die Unter- 
fiihrung der U ferfahr- und -gehbahnen m it H ilfe von 
Kolonaden unter den Briickenram pen. Diese geben 
Veranlassung zu einer wesentlichen Verschonerung 
des angrenzenden Stadtbildes durch Anderung der 
Bebauung. Die W andlung zum Besseren wird ein- 
drucksvoll durch die Abb. 9 und 10  veranschaulicht.

A bb. 9 zeigt den Zustand des FluBuberganges 
bei Baubeginn. L inks liegt die holzernc N otbriicke, 
dereń Leitw erke sich weithin strom auf erstrecken. 
Zwischen ihnen standen vordem  die P feiler der 
friiheren KlappbfUcke. Im  H intergrund sieht man 
eine Ram m e bei den Griindungsarbeiten des neuen 
riórdlichen Briickenwiderlagers und die alten H auser 
der CharlottenstraBe. Ganzlich verandert erscheint 
die O rtlichkeit auf Abb. 10 .

Der eiserne Unterbau, dessen beide Tragwande 
aus vollwandigen Zweigelenkbogen mit Zugband be- 
stehen, spannt sich in einer einzigen Offnung von 
60 m iiber die H avel (Abb. 1 1 ) .  Seine Auflagerung 
ist statisch bestim m t wegen der zu erwartenden 
Pfeilersetzungen auf dem sclilechten Baugrund. D as 
Pfeilverhaltnis des Bogens ist 1 : 6. D er Baustoff 
der K onstruktion ist S t. 37, ihr Gesam tgewicht be
tragt 660 t, das Falirbahngew icht 0,94 t/m 2. Die 
Bauhóhe der Briicke, bedingt durch die Anspriiche 
der Sch iffahrt und der benaclibarten Bebauung, be
tragt bei einem seitlichen H aupttragerabstand von 
12 ,70  m nur 1,40  m. Im  H intergrund (Abb. 10) 
erscheinen die Neubauten an der CharlottenstraCe 
auf der Spandauer Seite. Auch die m it Theilheim er 
M uschelkalkstein verkleideten Uferanbauten iiber der 
nordliclien Uferprom enade werden deutlich siclitbar. 
Die Gesam tkosten des Briickenbaues einschlieBlich 
Ram pen, jedoch ohne H erstellung der W ohnhauser, 
beliefen sich auf 1 ,7 5  M ili. Reichsm ark.

E ine Fortentw icklung der eben beschriebenen 
B au art fiir eine Briickenbreite von 27 m findet man 
in der neuen S c h lo f lb r u c k e  iiber die Spree in 
Charlottenburg, die E nd e 1926 in A n griff ge- 
nommen wurde. Sie verbindet Charlottenburg m it den 
Industrieorten Tegel und Siem ensstadt (vgl. Abb. 6).

Die Grundrisse des friiheren und jetzigen Zu- 
standes sind in Abb. 12  gegeniibergestellt. Neben 
dem alten Bauw erk  w ar strom auf die N otbriicke 
fiir StraBenbahn und FuBganger angeordnet (s. auch 
Abb. 13). Die neue Achse des FluBuberganges 
liegt derart, daB die beim alten Zustand sichtbare 
S -K u rve  der StraBe beseitigt wird. Die Fahrbahn- 
breite wird von 1 1  auf 15  m erhóht.

Die um 1900 erbaute alte Fachwerkbriicke 
(Abb. 13) iiberspannte die Spree bereits in einer ein
zigen Offnung. Sie erwies sich jedoch fiir den 
modernen Yerkehr ais zu schwach. D as System  
der H aupttragw ande bildeten Zweigelenkbogen m it 
Zugband. A uf eine iibermaBige Langung der Zug- 
bander erfolgte ein Nachgeben der Bogen im 
Scheitel, so daB der Verkehr plótzlich gesperrt und 
eine vollstandige Erneuerung des Bauw erkes vorge-
, , ,  . „  0 1 1 0  nommen werden muBte. DerAbb. 13 . SchloB-

briicke uber die Spree. neue U berbau (Abb. 14) zeigt
Alte Briicke. im wesentlichen die B au art
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EIN U F E R D E C K W E R K  A U S T R A N S P O R T A B L E N  EIN ZELTEILEN .

Von M ag istra tsoberbaura t L eipo ld , B er lin -T ręp to w .

O b e r s ic h t : Bcschreibung des Baues eines niedrigen Uferdeck- 
wcrkes aus transportablen Bauteilen in Eisenbeton.

Das linkę Spreeufer in Berlin zwischen der Schilling- und 
der M ichaelbrucke ist zum groBten Teile noch m it einer veran- 
kerten Bohlwand befestigt. Die angrenzenden 
Grundstiicke sind industriell ausgenutzt und 
samtlich auf den W asserverkehr angewiesen.
Das Ufergelande liegt sehr niedrig, die Uferbe- 
festigung reicht nur b iso ,75111 iiber den Normal- 
wasserstand.

Ais 1930 die Erneuerung eines Teiles der 
Uferbefestigung notwendig wurde, bestand die 
H auptaufgabe darin, diese Arbeiten bei 
nióglichst geringer Storung des Lósch- und 
Ladeyerkehrs durchzufiihren. Ais Erschwernis 
kam noch hinzu, daB Arbeitsraum  langs des 
Ufers nicht bereitgestellt werden konnte. E s 
wurde daher die in der Abb. 1 dargestellte 
Konstruktion zur Ausfiihrung bestim m t. Sie 
besteht aus einer unter W asser bleibenden ver- 
ankerten Spundwand m it daraufgesetzter Eisen- 
betonwinkelstiitzmauer. Nach dem Schlagen der 
Spundwand wurde zunachst im Scliutze einer 
Handpumpenwassersenkung das Betonbett fiir 
die W inkelstiitzm auer 
eingebracht (vgl.Abb. 2).
Dann wurde die Spund
wand in der projekt- 
maBig vorgesehenen 
Hóhe unter W asser ab- 
geschnitten, der [-Eisen- 
Ankerholm aufgebracht 
und die Verankerung 
eingebaut.

Die W inkelstiitz- 
mauer besteht aus 
einzelnen Bauteilen 
von je  1 ,5 0  m Lange, 
die auf einem abseits 
gelegenen W crkplatz 
hergestellt und ein- Abb. 3 . Yersetzen der Winkelstiitzmauer.

baufertig angeliefert wurden. Die W inkelschenkel sind 0,90 111 
lioch und 0,72 m breit und gegen Erddruck in normaler 
Weise bewehrt.

Jed er B auteil ist an den Enden durch Aussteifungsrippen

Abb. 1. Querschnitt der Konstruktion.

Abb. 2 . Herstellung der Betonbettung 
hinter der Spundwand.

Abb. 4 . Ansicht des fertigen Deckwerks.

der Spandauer Briicke. B ei einem seitlichen A bstand der H aupt- 
trager von 17  ni betragt die Bauhóhe 1,60 ni. D ie Stahlkon- 
struktion aus St. 37 wiegt insgesam t etw a 850 t. Die B riicke 
besitzt die bisher schwerste Fahrbahn aller Berliner StraBen- 
briicken m it hochliegender Tragw and und Buckelplatten . Das 
Fahrbahngewicht ist i , i i  t/m 2. Das D urchfahrtsprofil fiir die 
Schiffahrt besitzt iiber H ochwasser 4 m Hóhe bei etw a 50 m 
Breite. Die Baukosten beliefen sich auf 1 ,2  Millionen Reichsm ark.

E tw a  auf halbem Wege zwischen der Charlottenbriicke in 
Spandau und der SchloBbriicke in Charlottenburg ist im Zu- 
sammenhang m it der Errichtung des W estkraftw erkes der B ew ag 
(Berliner Stadtische Elektrizitatsw erke) und den Erweiterungs- 
bauten des Siem ens-Konzerns —  vg l. nochmals Abb. 6 —  ein 
neues um fangreiches P ro jekt im W erden: namlich die S t ic h b a h n  
R u h le b e n — W e s t k r a f t w e r k — S ie m e n s s t a d t ,  dereń be- 
triebsfertige H erstellung einsclil. sam tlicher Briicken durch das 
Bruckcnbauam t der S tad t Berlin erfolgt. Bem erkenswert ist der 
Bodentransport zur Anschiittung der Eisenbahndam m e. Die 
Erdniassen —  etwa 200 000 m3 —  werden bei der Regulierung 
der KónigstraBe in W annsee gewonnen und zu Schiff die H avel 
und Spree aufw'arts hierher gebracht. An Briickenbauten ent- 
lialt dieses P ro jek t melirere tjberfiihrungen der Stichbahn iiber 
die Eisenbahngleise von Berlin  nach Spandau und iiber die Spree, 
die auch hier zur Erzielung eines ungehinderten Schiffsverkehrs

Abb. 14 . SchloBbriicke iiber die Spree. Neue Brucke.

m it einer einzigen Spannweite iiberbriiclct wird. Die Gesamt- 
kosten dieses Bauvorhabens werden voraussichtlich 3,7  Millionen 
Reichsm ark betragen. Die Finanzierung erfolgt durch die vor- 
genannten Gesellschaften. (Fortsetzung folgt.)
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gegen etwaige SchiffsstoBe verstarkt. F iir  die Verankerungen, die 
stets unter StóBen liegen, sind entsprechcnde Aussparungen vor- 
gesehen. Zur Befestigung der Kranketten beim Transport wurden 
in jedem  Bauteil zwei starkę Eisenosen einbetoniert. Die 
Riickseiten der einzelnen Bauteile wurden vor dem Einbau 
m it einem Isolieranstrich versehen. Der An transport erfolgte 
in einem Prah m ; m ittels eines auf einem zweiten Frahm  mon-

tierten Baukranes wurden die B auteile śchlieBlich planm aBig 
versetzt {vgl. Abb. 3). D as Gewicht der einzelnen Stiicke betrug 
rd. 900 kg. Die StoBfugen wurden m it Zem ent vergosscn und 
auBerdem durch eine iiber die Aussteifungsrippen geklebte Teer- 
pappenschicht gedichtet. Vor jeder zweiten StoBfuge, unter 
der auch die Yerankerung liegt, wurde ein Reibeholz befestigt. 
In  Abb. 4 ist das fertige Deckwerk dargestellt.

EIN S C H W IN G U N G S -E R R E G E R  UND -M E SSE R  ZU R  D YN A M ISC H EN  B A U G R U N D P R U FU N G . 

SEIN E T H E O R IE  UND A N W EN D U N G .

Von D r .- In g . P a u l M u ller, D usse ldorf.

(Fortsetzung von Seite 47.)

V. D ic  B o d e n z a h l  C a is  F u n k t io n  d e r  R e s o n a n z -  
d re h z a h le n .

a) O h n e D a m p fu n g .
M it der einschrankenden Voraussetzung, daB der Baugrund 

in seinem elastischen Verhalten einer Feder entspricht, bei welcher 
die Repulsionskraft der Form anderung proportional ist, ergibt

braucAbares MeBinterfo/t 
mit genugend'ge/jau oMestmrerigUtfłferten

ungeeignetes MeBin/eryatt, 
da itie,w,.-Werfe nicht mit 
genuge/ti/er Sc/rarfe ersctieinen

Abb. 6. Abhangigkeit der Bodenzahl C 
von der Winkelgcscliwincligkeit a> und den Apparatkonstanten.

sich, wenn man m it F  die Flachę der Grundplatte des A pparates 
bezeichnet, fiir die Baugrundzahl C der Ausdruck:

(16) n i l  0>r2 (c-2 +  c 3 —  ft)r2 )

F  ( c 3  —  <»r2)

H ierfiir kann m an ganz allgemein auch schreiben:

worin 3t bis % die Apparatkonstanten und n r die Resonanz- 
drehzahl bedeuten.

Hierbei ist es an und fiir sich gleichgiiltig, welche von  den 
beiden GroBen xa>T und 2tor eingesetzt wird, da beide den- 
selben W ert C liefem  miissen. Sowohl 1co[ w ie s,cor befriedigen 
ja  die Bestimm ungsgleichung fiir C, nam lich:

2̂ ^3 ^3
c3 — co2

I

F C

Praktisch  wird man zur Bestim m ung von C indessen die zweite 
Resonanz ,/or ihrer groBeren Scharfe wegen heranziehen.

b) M it  D a m p fu n g .
Obige Rechnung beruht auf der Voraussetzung eines damp- 

fungsfreien System s. M it Beriicksichtigung der Dam pfung fallen 
die M axim a der Am plituden, niclit mehr m it den Resonanzlagen 
zusammen. F iir  praktisch brauchbare W erte k ist die Ab- 
weichung auBerordentlich gering.

D er Vollstandigkeit halber sei jedoch auch das' Ergebnis 
dieser Rechnung nachstehend m itgeteilt.

E s  miissen wieder Ablciirzungen eingefuhrt werden. B ei ihrer 
F iille  lieB es sich nicht verm eiden, teilweise die gleichen Be- 
zeichnungen wie friiher, jedoch fiir andere Funlctionen zu 
wahlen. E s  sei daher ausdriicklich darauf aufm erksam  gemacht, 
daB die Abkiirzungen nur fur den jew eils vorliegenden Rechnungs- 
gang gelten. E s  bezeichne:

a — d2 — 2 b ,

/? =  4 a  +  2 b 2 — 4 c d ,  

y =  3 C 2 — 6 a b ,

<5 =  4 a2 ,

worin a  bis d den Abkiirzungen unter I I I .  entsprechen. Ferner:

C3

h. —

%  fy 

1 |Di  —
" l i  fy

/c =
k

C2 ^  >

c3 +
k 2

n i! m2

k ca
m x m2 f m j

«i :

d2 -
L‘ i
2 bx ,

^ = - ś r [ c3 +  b

h  =  .4 a i +  2 b1 2

6 r
K -  mx L

k c '
m 2

_  3 f'  k2
72 ”  m>2 L- m 22

7 3  :

<5,

; 3 c /2 —  6 a x b i ,  

■ ^ ^  a i 
m i 

4  C32 
' m ^

: 4  ai2 •
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(i6a)

W eiter gelten die Vereinfachungen:

^  =  2l “>r6 “ 2 +  2l<«r4 P i +  2l “ r2 Y s +  S3 ' 

A  =  2l" r °  “ 1 +  j l " , 4 P l  +  „l^ r2 Y l  +  <?1 >

® =  ol^r4 P i  +  j l^ r 2 72 +  <52 .

Som it folgt fiir die Bodenzahl C der Ausdruck

i

A  1
F

C -

1T±1/ i ’

mx +  ni 2
------- F----

und setzt a = ----- , so erhalt m an:
m i

(rób) C = 2l t0r

g

1 (x_|l „)2 M fy 2lf,,r2

300

(Dimension kg/cm2, da die 2 im  Nenner die Dimension cm—1 
besitzt).

Diese einfache Funktion tragt jedoch dem Um stand keine 
Rechnung, daB m an bei niedrigeren Bodenzahlen rein gefiihls- 
maBig nicht bis zur zulassjgen Pressung C • 0,5 gehen sollte, 
wahrend bei festerem  Boden das MaB C • 0,5 ruhig iiberschritten 
werden kann. E s  muB Aufgabe der weiteren Bodenforschung 
sein, diese Yerhaltnisse durch umfassende Versuche zu klaren. 
Eine empirische Funktion, die meinem obigen Vorschlag ent- 
spricht, ist z. B .

(i7 b ) ffzui. =  0 ,1 +  0,35 C +  0,02 C2

worin tcor diejenigen Drehzahlen der Schwunggewichte be- 
deuten, bei denen die M axim a der Am plituden auftreten. Die 
Gl. (16 a) ergibt den m athem atiscli genauen Zusam menhang 
zwischen den Apparatkonstanten und cor und C, sofern fiir C 
dieselben Voraussetzungen wie fiir fx zutreffen.

F iilirt man in Form el (16) die statische Bódenpressung 

g ein, worin g die Erdbeschleunigung ist,

worin C in kg/cm3 einzusetzen ist, sodaB sich crzui. in kg/cm 2 
ergibt.

Der bekannten Tatsache, daB die Bodenspannungen auch 
noch eine Funktion der Form  und GroBe der Auflagerflache sind
—  man wciB bisher allgemein, daB sie hóher werden, je  groBer 
die Flachę der Belastungskorper ist — , konnte man durch 
M ultiplizieren m it einem Abm inderungskoeffizienten, etw a 0,75, 
Rechnung tragen und som it fiir crzu 1. schlieBlich schreiben:

(17 c) Ozn 1. =  0,75 [o,x +  0,35 C +  0,02 C2] .

worin Łcor die Resonanzwinkelgescliwindigkeit und M =  ( 1 1^ + m2) 
bedeuten.

E in  Vorteil bei der Auswertung der Form el (iób) gegen- 
iiber (16) besteht naturlich nicht. Die Schreibweise (iób) soli 
nur zur Gegeniiberstellung m it meiner im Bauingenieur 1929, 
H eft 13  angegebenen Form el:

C =

wo C auf Grund der Resonanz eines e in fa c h e n  schwingenden 
System s o h n e  t r a g e  M a s s e  errechnet wurde, dienen.

D. Anwendung der Theorie auf den Baugrund.

Der Definition der Baugrundzahl C entsprechend gilt 

zunachst allgemein die Form el C — —~ , worin cr die zur elasti-' y
schen Einsenkung y  gehorige spezifische Bódenpressung ist. 
Sofern nun das HóchstmaB der zulassigen Einsenkung unter 
der Belastung festgesetzt wird, ist hierm it die zulassige Bau- 
grundpressung bestim m t, sobald noch die Baugrundzahl C be
kannt ist. Voraussetzung liierfiir ist naturlich, daB Unter
suchungen auf geologischer und bodenphysikalischer Grundlage, 
insbesondere Bohrungen ergeben haben, daB die in Aussicht 
genommene Baugrubensohle geniigend tragfahig ist, und daB 
es sich je tzt nur noch darum handelt, aus den elastischen 
Eigenschaften, des Baugrundes den Grad 
seiner Tragfahigkeit zu ermitteln.

Man erhalt som it allgem ein:

Ich kann in diesem Zusam m enhang folgende Punkte nur 
kurz beriihren:

Dr. Terzaghi unterscheidet bekanntlich streng zwischen 
Sand- und Tonboden.

F iir Sandboden gelangt er zu dem SchluB, daB die Ab- 
hangigkeit der Bettungszahl von der GroBe der Belastungsflache 
praktisch ohne Bedeutung ist.

Bisher vorliegende Beobachtungsergebnisse lassen namlich 
verm uten, daB die Abnahm e, welche die Bettungszahl m it zu- 
nehmendem Durchm esser der Lastflach e erfahren sollte, praktisch 
vernachlassigt werden kann.

Beim  Tonboden liegen die Yerhaltnisse anders. H ier spielt 
auBerdem der „Z e itfak to r"  fiir  die endgiiltig zu erwartenden 
Setzungen eine groBe Rolle.

Um fangreiche Versuche sind auf diesem Gebiete noch er- 
forderlich.

E. Erste Versuchsergebnisse.

An dieser Stelle sollen nur die ersten Ergebnisse, die m it 
dem A pparat erzielt wurden, belcanntgegetóen werden. Aus- 
fiihrliche M itteilungen iiber weitere Yersuche bleiben einer ge- 
sonderten Veróffentlichung vorbehalten.

In  der Abb. 7 ist ein Schwingungsdiagram m , welches auf 
einer E ichfeder m it einer Konstanten von 0,00001 m/kg aufge- 
nommen wurde, im Lichtbild  wiedergegeben und in Abb. 8 
aiif eine gleichmaBige Zunahm e der Freąuenz zuruckgefiihrt. 
Den Apparatkonstanten entsprechend, nam lich f y — 0,0000972; 
ni! =  2 ,8 2 ; m 2 =  12 ,34  niuB der theoretische zweite Resonanz- 
w ert bei 1o>r =  198 sec ~ ł entsprechend 2nr =  1900 min 1 
liegen. D er A nteil der Masse der MeBfeder „ f y“ , welcher zu der 
schwingenden Masse ni! hinzuzurechnen ist, ergibt sich aus 
fólgender Oberlegung:

(17) °zui. — ^  yzui. •

In den Vorschriften der Berliner B au 
polizei ist y zui. =  0,67 cm festgesetzt. 
Wiirde man allgemein y ju|. =  0,5 cm 
setzen, so ergibt sich die lineare Be- 
ziehung:

(17 ‘O ^zul. “  ~T“

1 i;  1 i  ’1 --------“ “ i ' 1
: r ■ • ' ’ ' ■n . ' ■■ • ; ;

,:.v • : >■ • • i
i - i . - 1

! ! / N Ręjondnzzustand
i - \. : - 1 1
! K 1 9 2 5 min-* n -  iPÓOmirt'^ . |_
» 1 1 ' « ■ i

Abb. 7 . Lichtbild des Schwingungsdiagramms der Eichfeder.
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grunde gelegte gekoppelte System  durch ein solches m it zwei 
oder mehr iibereinander liegenden Federwirkungen fx, fz usw. 
und dazwischen befindlichen Massen m3 usw. erganzen (siehe 
Abb. 12). Kontrollrechnungen ergeben jedoch, daB die zweite 
Koppelfrcąuenz des einfach gekoppelten System s, sobaki fiir

der neu hinzutretenden Federwir-

Abb. 9 . Eigenschwingungsdiagramm des Geodyn.
(Die Gleichung der Eigenschwingung A =  f (t) ist auf eine geradlinige 

Bewegung des Schreibstiftes senkrecht zur Nullinie bezogen.)

kung

der W ert (i+i)
-beim zweifach gekoppelten System  entsprechend ge-

X7.
setzt w ird, in unm ittelbarer Nahe der dritten Koppelfreąuenz

Dem Verhaltnis der Schwingungsam plituden —  in der Nahe

der zweiten Resonanz entsprechend wird zunachst ein Schwin- 
gungsknoten in der Feder „ f y‘ “  angenominen, welcher etw a in 
l/60 der Lange der MeCfeder nach der tragen Masse zu liegt.

1 I 1
I I

MeBinterraH-

Abb. 8. Eichfederdiagramm der Abb. 7, 
zuriickgefuhrt auf eine gleichmaBige Zunahme der Frequenz.

(Die umranderten Punkte sind der Abb. 7 entnommen.)

Die restlichen 69/co der Feder schwingen som it m it der leicliten 
Masse nij, N ach Steuding, Messung mechanischer Schwin- 
gungen, Berlin 1928, Tabelle Seite 360, miissen, dem Verhaltnis 
von Federgewicht zum Gewicht der Masse nij gemafi, 0,32 der 
Federm asse zu ni, hinzugerechnet werden, in unserem Falle 
also 59/So ' °>32 ~  ó & S  des gesamten Federgewichts ,,fy" .  Zur 
tragen Masse gehórt analog 1/eo ■ 0 ,12  =  0,002 der Feder
masse ,,fy" .

Gemessen wurde, wie aus der Abb. 6 hervorgeht, eine 
Resonanzdrehzahl 2nr =  1925 min 1 in tjbereinstim m ung m it 
der Theorie. Die etwas schrage Lage des Diagram m s zur 
Nullinie erklart sich daraus, dafl der Schwingungszeichner in 
der Ruhelage nicht senkrecht zur Nullinie stand, sondern den 
aus dem Diagram m  ersichtlichen W inkel mit ihr bildete. Der 
liochste P u n k t der Freąuenzlinie g ibt den Zeitpunkt der 
Unterbrechung der Strom zufuhr an.

In  der Abb. 9 ist das Eigenschwingungsdiagram m  des Geodyn 
dargestellt. Man erkennt aus der Form  der Einhiillendcn und 
dem Zuriickkehren von m2 in die M ittellage, daB es sich um eine 
reibungslose gedam pfte Schwingung in A bhangigkeit von der 
Schwingu ngsgeschwindigkeit handelt.

D er D am pfungsfaktor dieser Eigenschwingung errechnet 
sich aus dem Diagram m  zu k ~  25 kg sec m *. E s  erfahrt

som it die Schwingungsdauer des ungedampften System s durch 
diese D am pfung nur eine ganz unwesentliche Zunahme.

In  der Abb. 10  ist das erste m it dem Geodyn auf dem Erd- 
boden aufgenommene Schwingungsresonanz-Diagram m  wieder- 
gegeben, und zwar, um eine deutliche Reproduktion zu er- 
móglichen, m it Tusche nachgezogen.

Die zweite Resonanzfreąuenz lag bei ,n r ~  4250 min- ’ 1 . 
Die schwingende Masse betrug, da die Befestigungsschellen 
auf der E ichfeder gegeniiber dem Eichversuch in Abzug ge- 
bracht werden muBten, m, =  2 ,3 ; som it ergab sich auf Grund 
der Form el (16) ais Bodenzahl der W ert C =  22,2 kg/cm3. Der
Boden, auf dem dieser zweite Versućh stattfand , w ar der Fabrik-
hof der F irm a M aihak A .-G ., H am burg. E r  besteht aus einer 
festen Schlackenschicht m it darunter befindlichem  gewachsenen

Sandboden, also aus einem 
Boden, der ais sehr fest anzu- 
sprechen ist.

Die Abb. 1 1  gibt ein 
„O rig in al" - Geodyndiagram m , 
aufgenommen auf dem Erd- 
boden, wieder.

W ie man sieht, zeichnet 
der Am plitudenschreiber seine 
Nullinie m it gróBter Genauig- 
keit ais Gerade, dem einen Frei- 
heitsgrad des A pparates ent
sprechend, auf.- Ferner werden 

die Zwischenresonanzen, die darauf zuriickzufuhren sind, daB bei 
Schichtenlagerung im Erdboden dieser ja  ein mehrgliedriges ge- 
koppeltes System  m it entsprechenden Resonanzen darstellt, 
k lar wiedergegeben. Die zweite Koppelresonanz des zweiglied- 
rigen der Rechnung zugrunde gelegten System s mit zusammen- 
gefaBter Federwirkung fx tr itt natiirlich ebenfalls scharf in 
Erscheinung.

Sobald Schichtenbildung im Erdboden vorhanden ist, miiBte 
man streng genommen das unserer bisherigen Betrachtung zu-

mo/or ausgescm wer I

Abb. 12 . Abhangigkeit der Schwingungsamplituden x, y  und z 
eines ungedampften gekoppelten Systems dreier Massen von der 

Winkelgeschwindigkeit co. 
(Rechnungsannahme: m „: m ,: m2: m3 =  o, 1 :  1 :  1 o : 1 ;

1 1 1 ‘
. — : - -  =  1 : 2 :  10).

Iy
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dieses zweifach gekoppelten System s liegt, sofern die zwischen 
f x und f2 befindlićhe neu hinzugekommene, je tzt m it n \  zu 
vereinigende Masse m3 der schwingenden Geodynm asse m 1 
gegeniiber geniigend groB .ist. Dieses tr ifft beim Erdboden stets 
zu, weshalb die Ergebnisse der Geodyndiagram m e auch bei 
Schichtenlagerung richtigen AufschluB iiber die GroBe der 
Bettungszahl geben.

SchluGwort.
W ie ausdriicklich hervorgehoben, ist die im  schwingenden 

Baugrund entstehende „D am p fu n g" bislang nicht in den 
Bereich unserer Betrachtungen einbezogen. D ie Versuche von 
D r.-Ing. Schm idt, welche dieser m it dampfenden Unterlagen 
unter M aschinenfundamenten vornahm  (vergl. Gesundheits- 
ingenieur 1923, Seite 6 1 ff), haben gezeigt, daB die „D am pfun g" 
im allgemeinen viel kleiner ais die „F ed eru n g" ist, sodaB die 
Beurteilung derartiger schwingungsdam pfender Stoffe in der 
H auptsache auf den W ert ihrer Federung gestiitzt werden darf. 
D ie Vernachlassigung der Dam pfung erscheint demnach zunachst 
berechtigt. Trotzdem  ist es wunschenswert, das genaue Verhalten 
des unvollkomm en elastischen Baugrundes in' unserer theo- 
retisćhen Rechnung zu berticksichtigen, d. h. an Stelle der ein-

fachen Beziehung P x =  diejenige Funktion zu setzen, welche
I x

obigem Um stande Rechnung tragt.
Legen w ir die durch D r.-Ing. Schm idt aus Versuchen m it 

schwingungsdampfenden U nterlagen ais richtig erkannte ellipsen- 
formige Dam pfungsschleife unserer Rechnung zugrunde, so 
lauten unsere Differentialgleichungen (5) und (6) nunm ehr:

(5 a)

ni! + / 5x  ±  ]/x2 (fi2 — y j +  <5 +  +  k  ‘j ^  =  m0r co2 sintot

und 

(6a)
d2 y  
d t2

x - y  1 k d y
f„ d t

o ,

die in dieser Form  m. W . nicht lósbar sind. F iir  P x muB 
nam lich je tzt gesetzt werden:

<

P s = ^ x ±  l ' x2 (l®2 — r)  +  <5»

worin /?, y  und <5 Funktionen der beiden I-Iauptachsen der 
Dam pfungsellipse und ihres N eigungswinkels sind. N aher es 
hieriiber m iissen w eitere theoretische Forschungen und Ver- 
suche ergeben.

D as Verfahren, m it H ilfe der durch den Geodyn erzeugten 
Resonanzzustande Schliisse auf das statische und dynam ische 
Verhalten von Korpern oder Tragw erken zu ziehen, laBt weitere 
Anwendungsgebiete zu.

Zunachst sei bierbei an das dynam ische Yerhalten des 
Bodens unter dem EinfluB periodischer Maschinenlcrafte gedacht. 
W ahrend die zur Beurteilung des scliwingungstechnischen Ver- 
haltens von Fundam enten maBgebenden E lastizitatskonstanten 
der M aterialien, aus denen die Fundam ente solcher Maschinen 
bestehen, ziemlich eindeutig bekannt sind, fehlt dereń Kenntnis, 
sobald der tragende Boden in Frage kom mt, fast vollstandig. Die 
Diagram m e, welche der Geodyn liefert, lassen sich auch in dieser 
R ichtung auswerten.

Ferner d iirfte die U ntersuchung des passiven Erddruckes 
auf dynam ischem  W ege neue Erkenntnisse liefern ; auch das 
Verhalten abbindenden Betons dynam ischen E in fliissen  gegen- 
iiber ist m. W . ebenfalls noch unerforscht.

K iinstlich  erzeugte Resonanzzustande an B a u w e r k e n  zur 
K laru n g  rein statischer Fragen  sind dagegen in der L iteratu r 
m ehrfach behandelt. D er Geodyn laBt sich m it wenig Um- 
anderungsarbeit fiir alle diese Zwecke benutzen.

Die dynam ische Priifung soli die bisherigen Verfahren, 
welche auf rein statischer Grundlage beruhen, z. B . die Boden- 
prufung nach dem System  W olfholz-Siem ens-Bauunion, nicht
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verdrangen, wohl aber wirksam  erganzen. Auch in der deutschen 
Gcsellschaft fiir Bodenforschung (Degebo) ist man der Ansicht, 
daB nur die Zusam menarbeit von statischen m it dynamischcn 
Methoden fiir die P rax is w ertvolle Erkenntnisse bringen wird2. 
F iir  viele Falle, in denen man sich bislang m it reinen Erfahrungs- 
wcrten bcgniigte, liefert der Geodyn nach Ansicht des Verfassers 
ein einfaches M ittel, um sicheren AufschluB iiber die „statischen" 
Baugrundverhaltnisse zu schaffen. Dies tr ifft in erster Linie 
fiir Flachgriindungen geringeren Um fanges zu, bei denen Probe- 
belastungen bzw. bodenphysikalische Untersuchungen der 
re lativ  hohen Kosten halber bislang unterbleiben muBten.

Die wichtigste Literatur iiber die Theorie des Baugrundes.

K r e u te r  und B r ik ,  Zur Frage der Tragfahigkeit des Bettungs- 
matcrials vom Eisenbahn-Oberbau; Zentralblatt der Bauverwal- 
tung 1885.

B o u ss in e sq , Applications des potentiels a l’etude de l’equilibre 
et du mouvement des solides ćlastiąues, Paris 1885.

E n g e s se r , Zur Theorie des Baugrundes, Zentralblatt der 
Bauverwaltung, 1893.

H a y a s h i, Theorie des Tragers auf elastischen Unterlagen, 
Berlin 1921.

C. W o lte rb e c k , Belastingsproeven ter bepaling van de grondela- 
sticiteit, De Ingenieur 1921.

W ie g h a rd t. Uber den Balken auf nachgiebigen Unterlagen. 
Zeitsclirift fiir angewandte Mathematik und Mechanik 1922, Heft 3.

E. S ch m id t, Uber Entstehung und Dilmpfung von Fundament- 
schwingungen, Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Mechanik 
1923, Heft 3.

2 Soweit dem Verfasser bekannt, benutzt die Degebo z. Z. den 
etwas umgearbeiteten Briłckenschwingungswagen des Losenhausen- 
werks fttr ihre dynamischen Bodenuntersuchungen. Vergl. hieruber 
Die Bauteclinik 1929, Heft 6.

L a n d g ra b e r , Moderne Bodenuntersuchungen, Der Bau
ingenieur 1925, Heft io.

F. K ó g lc r , Uber die Verteilung des Bodendruckes unter Griin- 
dungskórpern. Der Bauingenieur 1926. Heft 6.

F. S c h le ic h e r , Zur Theorie des Baugrundes. Der Bauingenieur 
1926, Heft 48 und 49.

T erzagh i,- Erdbaumechanik.
Fr. E m p e rg e r , Die zulassige Belastung des Baugrundes, Die 

Bautechnik 1926, Heft 16.
W. P ra g e r , Zur Theorie elastisch gelagerter Konstruktionen, 

Zeitschrift fiir angewandte Mathematik und Mechanik 1927, Heft 5.
H e tze l-W u n d ra m , Die Grundbautechnik und ihre maschinellen 

Hilfsmittel, Berlin 1929.
R. A m b ron n , Methoden der angewandten Geophysik, Natur- 

wissenschaftliche Forschungsberichte, naturwissenschaftliche Reihe 
Bd. 15 . Verlag Th. Steinkopff, Dresden-Leipzig 1926.

W. T h e in , Seismometrische Starkebestimmung von Erschiitte- 
rungen in der Baupraxis, Zentralblatt der Bauverwaltung 1929, Nr, 13.

N. P a v lu c k , Hammerfundamente, Beton und Eisen 1930, 
Heft 13.

Dr. N o lle , Der heutige Stand der Forschungen auf dem Gebiete 
der Maschinen- und Fundamentschwingungen, Archiv fiir Warme- 
wirtschaft 1930, Heft 6.

Reichsbahnrat Dr.-Ing. F a a t z ,  Ist die Bettung elastisch ? Organ 
fiir die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1930, Heft 14.

Reichsbahnoberrat S t i ib e l ,  Priifung und Bewertung von Gleis- 
bettungsstoffen. Organ fiir die Fortschritte des Eisenbahnwesens 
1930, Heft 19.

Dr.-Ing. P r e s s , Baugrundbelastungsversuche mit Flachen ver- 
scliiedener GroBe. Bautechnik 1930, Heft 42.

F is c h e r ,  Ergebnisse von Baugrundpriifungen. Zeitschrift des 
Osterreichischen Ing.- u. Arch.-Vereins 1930, Heft 27/32.

P la r r e  u. D e t ig , Bodendruckversuche am Schiffshebewerk 
Niederfinow. Bautechnik 1930, Heft 45 u. 46.

S a n to  R in i, Verformungsmessungen an belasteten Baugliedern 
mittels hochfreąuenter elektrischer Wellen. Beton und Eisen 1930, 
Heft 22.

Y E R SC H IE D E N E  M ITTEILU N GEN .

Diskussion zu Veroffentlichungen fruherer Jahrgange. 

Zuschrift zur Entgegnung Schafer.
In der Entgegnung auf meine Zuschrift in Heft 1 1  des Jahr- 

gangs 1929 versucht Herr Dipl.-Ing, Ii. Schafer meine Behauptung, 
daB bei dem von ihm beliandelten Knick-Problem in Heft 38/39 des 
Jalirganges 1928 die Wurzelform der charakteristischen Gleichung ohne 
EinfluB auf die in den Abmessungs- und BelastungsgróBen des Stabes 
(oder den Beiwerten der Ausgangs-Differentialgleichung) ausgedriickte 
Knickbedingung ist, zu widerlegen.

Da der Beweis dieser Behauptung grundsatzliche Bedeutung 
besitzt und geeignet ist, in ahnlichen Fallen unnótige Mehrarbeit zu 
ersparen, mochte ich ihn hier an Hand des von Herrn Dipl.-Ing. Schafer 
behandelten Problems fuhren:

(7^
Fiir den Fali I : — —  /? < o setzt Herr Dipl.-Ing. Schafer (mit 

4
Beriicksichtigung seiner Erwiderung in Heft i i )  fur die Wurzeln der 
charakteristischen Gleichung:

£? 1* 23* i  (a ±  i b) =  I.

Wie man leicht nachrechnet, ist dann: a =  j/ 2'V j® — as und

=  o |/2 +  a 2, Die fiir diese Wurzelform sich ergebende Knick

bedingung lautet (Gleichung 34):
tg2 bl +  5£fl* al =  0 .

Es ware ein TrugschluB, wenn man annnehmen wollte, daB hier 
dic Summę dieser beiden Quadrate nur dann verschwindet, wenn jeder 
Summand fiir sich allein zu Nuli wird. Wiirde man setzen: Sęi2 al =  °. 
so erfordert dies: al =  i • n jr, also fiir a einen imaginaren Wert, welclier 
im Widerspruche mit dem wirklich vorhandenen Wert a steht: Denn
es ist nach obigem: - (i <  o, mithin auch a2 —  2 V  fi <  o und
daher a reell; also bestehen: S il2 al -j- o und somit auch tg2 bl -f- o.

Die richtige Auswertung der Gleichung (34) geschieht folgender- 
maBen: Verwenden wir nur Kreisfunktionen, so ergibt sich:
tg2bl — tg2 ial =  o oder: sin 1 (b -f ia) • sin 1 (b — iai =  o. Diese Be- 
dingung wird erfullt, wenn 1 (b +  ia) =  n n  oder 1 (b — ia) =  n 7 1 . 
Jede dieser Teilbedingungen liefert nach Einfuhrung der Ausdriicke 
fiir a und b:

n-jt-
a +  /5 n oder P  = - , r T J  

l 2  _ł (n ,+ ^ s b ) *

Das ist aber dieselbe Bezeichnung, die man bei Betrachtung 

des Fallcs I I I : -  — /? >  o erhalt (siehe Gleichung 61 der Abhandlung 

Schafer).
Es ist nun ohne weiteres klar, daB aus dieser allgemein gultigen 

Form auch der Sonderfall I I  entspringen muB. Dazu ist nur notig, 
die Bedingung, fiir welche dieser Sonderfall eintritt, das ist also:

— — /? =  o, in dem obigen Ausdruck fiir P  zu beriicksichtigen. Wie
* jt2T T •
man sich leicht iiborzeugt, erhalt man; P =  2 - •' n2 in Uber-

einstimmunig mit Gleichung 50 der Abhandlung.
Damit ist der Beweis fiir meine in der Zuschrift in Heft n  auf- 

gestellte Behauptung erbracht.
Eine derartige unmittelbare Darstellung der Knickbedingung wird 

bei verhaltnismaBig einfachen Randbedingungen, wie im vorliegenden 
Falle, immer móglich sein. Hingegen vermag bei verwickelteren Zu- 
sammenhangen der Rundweite die Unterscheidung nach den drei 
moglichen Wurzelformen der charakteristischen Gleichung Vorteile in 
der Darstellung zu bringen, ja  sie kann sogar unerlaBlich werden; fest- 
zulialten ist aber immer, daB dies nur d er F o rm , n ie m a ls  dem 
In h a lt  n ach  geschieht.

SchlieBlich sei auf die bekannte, das gleiche Problem behandelnde 
Arbeit von Bleich verwiesen, in welclier die Verschiedenartigkeit der 
Wurzeln in keiner Weise erwahnt wird und die trotzdem die Gesamtheit 
aller Losungen umfaBt.

Den Zweifel, den Herr Dipl.-Ing. Schafer in die Differentiation 
der Gleichung 1 1  meiner Abhandlung vom Jahre 1925, Heft 14, setzt, 
kann ich mit dem Hinweise auf die fiir die Kleinstwertrechnung einer 
implizit dargestellten Funktion bestehende Regel, die in diesem Falle 
zur Anwendung gelangt ist, entkraften.

Dr.-Ing. J .  S ch w e d a , Wien.

3 Ziegler-Tage in Berlin.
Unter Fórderung des Reichsverbandes der deutschen Ton- und 

Ziegelindustrie E . V. veranstaltet die Tonindustrie-Zeitung, Berlin 
NW 21, zusammen mit der Deutschen Ziegel-Zeitung vom 5. bis 7. Fe- 
bruar 19 31, 3 Z ie g le r -T a g e  zu r te c h n is c h -w ir ts c h a ft lic h e n  
S ch u lu n g  fiir Werksbesitzer und Angestellte der Ziegelindustrie. 
Der Lehrgang wird von dem Gedanken geleitet, vor Beginn der neuen 
Saison Gelegenheit zu geben, sich mit den aktuellen Fragen der Ziegel- 
technik und Ziegeleibetriebswirtschaft vertraut zu machen.
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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. Die Arbeitslosenziffer ist in der zweiten 

Dezemberhalfte um 380 000 auf 4 357 000 gestiegen, das sind rund 
i / 2 Millionen mehr ais Ende Dezember 1929 und rund 1%  Millionen 
mehr ais Ende Mai, wo der niedrigste - Stand der Arbeitslosigkeit im 
Jahre 1930 erreicht wurde, wahrend in normalen Jahren dic saison- 
maBige Entlastung des Arbeitsmarktes bis Mitte des Sommers anzu- 
dauern pflegt. Ein Yergleich der Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
in den beiden letzten Jahren gibt folgende Tabelle:

Monatsende Zahl der Arbcitslosen 

1930 1 1929

Die Arbeitslosigkeit war 
1930 gróBer ais im 

gleichen Monat 1929 
absolut in %

Januar . . . . 3 217 600 2 850 200 367 400 12,9
Februar . . . 3 365 800 3 049 700 316  100 10,4
M a rz ................. 3 040 800 2 483 900 556 900 22,4
A p r il................. 2 786 900 1 7 11  700 1 075 200 62,8
M a i ................. 2 634 700 i 349 800 1 284 900 95.2
J u n i ................. 2 640 700 1 260 000 1 380 700 100,6
J u l i ................. 2 765 300 1 251 500 1 513  800 121,0
August . . . . 2 882 500 1 272 000 1 610 500 126,6
September . . 3 004 300 1 323 600 1 GSo 700 127,0
Oktober. . . . 3 252 100 1 557 100 1 695 000 108,9
November . . 3 699 000 2 005 700 1 663 300 8.,7
Dezember . . 4 357 000 2 850 800 1 506 200 52.8

Erst im letzten Monat, nachdem also bereits ein Rekordstand der 
Arbeitslosigkeit erreicht war, ist somit die bereits seit iangerem er- 
wartete, Verlangsamung der Zunahme und damit die Abnahme der 
absoluten und relativen Uberhóhung der Vorjahrsziffern spiirbar 
geworden. Aus dieser Tatsache bereits schlieBen zu wollen, daB das 
Ende des Konjunkturriickgangs bevorsteht, erscheint verfriiht. Alle 
bisher fiir eine Besserung ins Eeld gefiihrten Anzeichen haben sich bald 
ais triigerisch erwiesen. Insbesondere muB die Entwicklung am Kapital- 
markt abgewartet werden, dessen Entspannung zu einem Konjunktur- 
umschwung unbedingt erforderlich ist. DaB nach den Diskontsenkungen 
in Amerika und Frankreich auch der lediglich durch die politischen 
Yerhaltnisse iiberhóhte deutsche Diskontsatz wieder entsprechend der 
W irtschaftslage gesenkt werden wird, ist bei der Wiederzunahme des 
Abzugs von Auslandskrediten vorlaufig noch nicht zu erwarten. 
Dagegen scheint sich erfreulicherweise am Rentenmarkt wieder 
eine festere Tendenz durchzusetzen.

Uber die Zukunft des Baumarktes laBt sich das Institut fiir 
Konjunkturforschung in seinem Wochenbericht Nr. 42 wie folgt aus:

„Auch im neuen Jah r wird sich die Bautatigkeit aller Voraus- 
sicht nach in verhaltnismaBig engen Grenzen halten. Im gewerblichen 
Bau muB nach den vorliegenden Bauplanungen ein weiterer Riickgang 
erwartet werden. Mit einer durchgreifenden Belebung ist erst dann zu 
rechnen, wenn mit ansteigender Konjunktur umfangreiche bauliche 
Neuinvestitionen in Industrie und Handel notwendig werden.

Andererseits wird auch dic gespannte Lage der óffentlichen 
Finanzen eine starkere Betatigung der óffentlichen Hand im Bauwesen 
unterbinden. So wird daher nicht allein die offentliche Bautatigkeit 
auch weiterhin nur gering sein sondern auch der Wohnungsbau wird 
noch weiter abnelimen, da die Verringerung der fiir den Wohnungsbau 
verfiigbaren Hauszinssteucrmittel eine weitere erhebliche Einschran- 
kung des Wohnungsbaus verursacht. Angesichts der starken Ab
hangigkeit des Wohnungsbaus von der óffentlichen Wirtschaft wird 
daran selbst eine Erleichterung auf dem Kapitalmarkt nichts andern.

Ein Sonderproblem ergibt sich im Wohnungsbau aus der standigen 
Yerkleincrung der Wohnungen. Der yerstarkte Bau von kleinen 
Wohnungen wird in den kommenden Jahren nicht nur die durcli- 
schnittliclie WohnungsgroBe der neuerstellten Wohnungen weiter 
herabdriicken, sondern auch den Umfang des Arbeitsaufwands je 
errichtete Wohnung und somit die mogliche Beschaftigung des Bau- 
gewerbes crheblicli einschranken. Die DurchschnittsgróBe der Woh
nungen in den statistisch erfaBten GroB- und Mittelstadten, die schon 
von 192S bis zum ersten Halbjahr 1930 von 3,9 auf 3,7 Raume zuriick- 
ging, diirfte schon fur die zweite Halfte des Jahres 1930 und ins
besondere fiir 1931 noch weiter gesenkt werden. Die Notwendigkeit 
mit geringeren óffentlichen Mitteln dennoch Wohnungen zu bauen, 
dereń Mieten den beschrankten Einkommensverhaltnissen eines 
groBen Teils der Wohnungsuchenden angepaBt sind, erfordert eine 
weitere Verkleinerung der WohnungsgroBe. Diese kleinen Wohnungen, 
dereń GroBe der augenblicklichen Marktlage Rechnung tragt, werden 
mm aber wahrscheinlich in der Zukunft, bei der einmal zu erwartenden 
Sattigung des Wohnungsbedarfs und besonders bei ei.ner allgemeinen 
Besserung der Wirtschaftslage und trendmafligen Steigerung der 
Einkommen, in vielen Fallen nur schwer zu vermieten sein. Das 
Problem dauernder Rentabilitat, das insbesondere fiir die hypothe- 
karische Beleihung maBgebend ist, kann liier nur durch die Anwendung 
von Bauweisen gelóst werden, die die leichte Zusammenlegung mehrerer 
kleiner Wohnungen zu groBeren Wohnungen ohne erheblichen Kosten- 
aufwand gestatten.

Es besteht nun aber nicht nur die Notwendigkeit, mit den vor- 
liandenen Mitteln eine móglichst groBe Zahl von Wohnungen zu er
reichen, sondern es ist auch notwendig, die Wohnungsbauten starker 
ais bisher in regionaler Hinsicht dem Bedarf anzupassen. Wahrend 
bisher fiir die Verteilung der óffentlichen Wohnungsbaumittel fast aus- 
schlieBlich die Zahl der Wohnungsuchenden in einem bestimmten Ort 
maBgebend war, wird es allmahlich unumganglich, die Wohnungs- 
produktion unter dem Gesichtspunkt des Standorts der Arbeitskrafte 
und der Arbeitsplatze zu verteilen. Fiir alle die Orte, zu denen Werks- 
angehórige erwiesenermaBen weite Strecken zuriickzulegen haben oder 
wo ein Ausbau aussichtsreicher Industrien durch denMangel an Arbeits- 
kraften offensichtlich gehemmt ist, ware eine bevorzugte Beihilfe aus 
den Mitteln der staatlichen Ausgleichsfonds zweckmaBig.

Die Reichsgrundsatze fiir den Kleinwohnungsbau, die in der Not- 
verordnung vom 1. 12. 1930 angekiindigt waren, sind nunmehr im 
Reichsanzeiger vom 13. Januar 1931 veróffentlicht worden und haben 
folgenden Wortlaut:

V e rte ilu n g  der M itte l. Die Mittel werden zur Deckung 
dringenden órtlichen Bedarfs, unabhangig von dem jeweiligen órtlichen 
Aufkommen, verteilt. Bei der Bemessung des órtlichen Bedarfs sind 
die Zahlen der fehlenden und iiberfullten Wohnungen, der natOrliche 
Bevólkerungszuwachs, dic Zuzugs- und Abwanderungsverhaltnisse und 
die voraussichtliche Entwicklung der órtlichen Wirtschaft angemessen 
zu beriicksichtigen. Dabei ist durch die Verbesserung der Wohnungs- 
verhaltnisse auf dem Lande der Abwandcrung entgegenzuwirken und 
dic Riickwanderung aus den Stadten zu erleichtern.

Zur Entlastung der innerstadtischen Wohngebiete ist der 
Wohnungsbau in den Randgebieten und in der Umgebung der Stadte 
besonders zu fordern.

Bei der Feststellung des jahrlichen órtlichen Bauprogramms ist 
dem Bedarf an Wohnungen fiir Familien mit Kindern und fiir Schwer- 
kriegsbeschadigte besonders Rechnung zu tragen.

M ieth óhe. ISIit óffentlicher I-Iilfe sind nur Wohnbauten zu 
fordern, bei denen sich Mieten ergeben, die wirtschaftlich tragbar sind. 
In der Regel diirfen die Mieten 150%  der Friedensmiete entsprechender 
Altwohnungen nicht iibersteigen und sollen fiir die Kleinwohnungen 
zwischen 20 und 40 RM im Monat liegen.

O ffe n tlic h e  B a u d a r le h e n  und Z in szu sch iisse . Die 
óffentlichen Mittel sind fiir Baudarlehen an den Bauherrn oder fiir 
Zinszuschiisse zu verwenden. Der ZinszuscliuB soli dem Bauherrn 
einen Ausgleich dafiir geben, daB er an Stelle des óffentlichen Bau- 
darlehens ganz oder teilweise ein Darlehen von einem Dritten mit 
hóhercm Zinssatz aufnimmt oder das Geld selbst aufbringt.

Die óffentlichen Baudarlehen und Zinszuschiisse sollen so be- 
messen werden, daB móglichst die gemaB § 2 des Siebenten Teils 
Kapitel I der Verordnung des Reichsprasidenten zur Sicherung von 
Wirtschaft und Finanzen vom 1. Dezember 1930 festgestellte Zahl 
von Wohnungen erstellt wird, und zwar unter Einhaltung der in 
Ziffer 2 bestimmten Miethóhe.

Die Zinszuschiisse kónnen allein oder neben den óffentlichen 
Baudarlehen gewahrt werden. Die óffentlichen Baudarlehen sollen 
móglichst weitgehend durch Darlehen Dritter mit Zinszuschtissen 
ersetzt werden; etwa ein Viertel der Wohnungen soli allein mit Zins- 
zuschiissen gefórdert werden.

Die ganze oder teilweise Ablósung der óffentlichen Baudarlehen 
Dritter mit Zinszuschtissen kann vorbehalten werden.

Die Gewahrung von Darlehen durch Dritte ist weitgehend durch 
■Dbernahme von Biirgschaften zu fordern.

Die Lander sollen ihre Einheitssatze fiir die óffentlichen Bau
darlehen um mindestens ein Viertel senken und ausreichende Betrage 
fiir die Gewahrung von Zinszuschtissen zuriickstellen.

Z u s a tz lic h e  M itte l. Zu Wohnungsbauten, die fur kinder- 
reiche Familien und fiir Schwerkriegsbesch&digte bestimmt sind, sowie 
an sonstigen besonderen, aus sozialen Griinden zu beriicksichtigenden 
Fallen kónnen entsprechend erhóhtc Zinszuschiisse oder besondere 
Zusatzmittel gewahrt werden. Beim Wegfall der Yoraussetzungen 
sollen die Vergiinstigungen zuriickgezogen werden.

G roB e d er W o h n flach e . Die Wohnflache der Wohnungen soli 
32 bis 45 m2 betragen und beiWohnungen, die fiirFamilien mit Kindern 
bestimmt sind, 60 m2 nicht iiberschreiten. Eine maBige Erhóhung der 
Wohnungsflache kann ausnahmsweise zugelassen werden insbesondere 
fiir Einfamilienhauser, wenn die Zahl der Kinder oder zwingende 
Grunde es nótig machen. Sie kann ferner zugelassen werden, wenn 
eigene Mittel fiir die erforderlichen Mehrkosten zur Vcrfiigung stehen. 
Hóhere offentliche Mittel diirfen hierbei nicht in Anspruch genommen 
werden.

P la n u n g . Bei der Auswahl des Baugelandes ist auf die Verkehrs- 
verhaltnisse und auf die Lage des Bauplatzes zu den óffentlichen Ein- 
richtungen und Anstalten Riicksicht zu nehmen.

Der Flachbau ist iiberall dort zu wahlen, wo die órtlichen Yer
haltnisse nicht unbedingt den Bau von Gebauden mit gróBerer GeschoB- 
zahl erfordern. Ais Flachbauten sind Bauten mit ein oder zwei Voll- 
geschossen fiir eine oder mehrere Familien anzusehen. Reihenhausbau 
ist zu bevorzugen.



76 WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
DER BAUlNCEMEUi:

10.31 HEFT i.

Wolingebaude mit mehr ais drei' Yollgeschosscn sind nur da 
zulassig, wo os zur Ausfiillung von Bauliicken oder aus sonstigen 
zwingcnden Griinden notwendig ist.

Auf gute Belichtung und Besonnung der Wolin- und Sclilaf- 
rJiu nic ist zu ach ten.

In groBen Stadten sind, soweit moglich, dic Wohnungen zu 
geschlossencn Anlagen nach einheitlichen Typen zusammenzufassen. 
Dabei ist Vorsorge zu treffen, daB der Baublock in einzelne, selbst&ndig 
verwertbare Grundstiicke aufgeteilt werden kann.

A u ss ta ttu n g . Die Ausstattung soli wirtschaftliche und ein- 
fache Fulirung des Haushalts erleichtern, muB aber jeden iiberfliissigen 
Aufwand vermeiden. Die Anlage von zentralen Gemeinschaftsein- 
richtungen (Heizung, Warmwasserbereitung, Bad, Waschkuche) ist 
nur zulassig, wenn die Lasten der Mieter dadurch nicht hoher werden. 
Zur Senkung der Baukosten und der Miete wird in der Kegel auf die 
Einrichtung von Badern fur die einzelnen Wohnungen zu verzichten 
sein; die Gewalirung óffentlicher Mittel darf keinesfalls von der Forde- 
rung eines Einzclbades in jeder Wohnung abhangig gemacht werden. 
Im iibrigen sind bei der Ausstattung die ortublichen Einrichtungen 
und Lebensgewohnheiten zu beriicksichtigen. Waschkiichen, Keller 
und Bodenraume sind auf das notwendige MaB zu besehranken.

B a u p la tz -  und A u fsc h lie B u n g sk o ste n . Die Kosten fur 
den Bauplatz, die AufschlieBung und die Anliegerleistungen śollen 
10 bis 12%  der Gesamtherstellungskosten nicht iiberschreiten; die 
Gemeinden (Gemeindeverbande) diirfen jedoch fur AufschlieBung 
und Anliegerleistungen lediglich die Selbstkosten berechnen. Die 
StraBen innerhalb der Bąugruppen sollen, soweit nicht Wohnwege 
geniigen, ais WohnstraBen mit einfaclier Befestigung ausgebaut 
werden.

Y e rg e b u n g  und A u sfiih ru n g  d er B a u v o rh a b e n . Bei 
der Ausschreibung und Vergebung der Bauarbeiten diirfen auswiirtige 
Unternehmer und Lieferanten, bei den Bauarbeiten ausw&rtige Arbeiter 
nicht ausgeschlossen werden. Ebenso darf die Beteiligung an einem 
Ausschreiben und die Zuteilung der Arbeiten nicht von der Zugehórig- 
keit zu einem bestimmten Personenkreise abhangig gemacht werden. 
Die Vergebung soli auf Grund von Preisangeboten fiir die einzelnen 
Leistungen erfolgen; nach Kubikmetern umbauten Raumes diirfen 
die Arbeiten nur vergeben werden, wenn gleichzeitig zum Yergleich 
Preisangebote fiir die einzelnen Leistungen abgegeben werden.

Bei Auswalil aller Baustoffe und Bauteile muB eine Verteuerung 
verliindert werden, erforderlichenfaUs durch Verwendung anders- 
gearteter Baustoffe und Bauteile. Werkstoffe und andere Waren aus
landischen Ursprungs diirfen nicht verwendet werden, wenn sie in 
geeigneter Beschaffenheit zu angemessenem Preis aus dem Inlande 
bezogen werden konnen.

S ic h e ru n g  der ó ffe n t lic h e n  M itte l. Die Lander und die 
sonstigen mit der Verwaltung der óffentlichen Mittel betrauten Stellen 
haben Vorsorge zu treffen, daB die óffentlichen Mittel bis zu ihrer 
Tilgung sichergestellt werden derart, daB auch in den Fallen der 
Zwangsversteigerung und der Zwangsverwaltung ein Ausfall nach 
Móglichkeit vermieden wird.

Bei der Gewalirung der óffentlichen Mittel ist der Bauherr fur 
sich und seine Rechtsnachfolge bis zur Tilgung oder Riickzahlung der 
óffentlichen Mittel zu yerpflichten, das Gebaude gegen Brandschaden 
zu versichern sowie dauernd in ordnungsmaBigem Zustand zu erhalten.

Rechtsprechung.
Lafit ein Unternehmer auf eigenem Grund und Boden mit den 

von ihm selbst hergestellten Ziegelsteinen Arbeiterwohnhauser durch 
einen Dritten bauen, so ist die Lieferung der Steine an den Bauenden 
nicht umsatzsteuerpflichtig. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 16. Mai 
! 93 °  — V  A 1048/29.)

Die Firma S. hat auf eigenem Grund und Boden durcli fremde 
Bauunternehmer Arbeiterwohnhauser errichten lassen. Die liierzu 
erforderlichen, von der Firma S. im eigenen Betriebe gefertigten 
Ziegelsteine werden den Bauuntemehmern unter Eigentumsvorbehalt 
zu einem bestimmten Ycrrechnungspreis zur Verfiigung gestellt. Nach 
Fertigstellung des Baus oder einzelner Bauabschnitte setzte der Bau
unternehmer seinerseits wieder die verwendeten Ziegelsteine zum 
gleichen- Yerreclinungspreis der Firma S. in Rechnung. Nicht ver- 
brauclite Ziegelsteine waren zuriickzuliefern, nicht mehr vorhandene 
Steine in bar zu vergtiten. Wegen der Lieferung von Ziegelsteinen im 
Laufe eines Jahres im Werte von M 50 343 wurde die Firma S. zur Um- 
satzsteuer herangezogen.

Nach Ansicht des Reichsfinanzhofs ist aber eine Umsatzsteuer- 
pfliclit nicht begriindet. Der Fali liegt hier nicht so, daB der Bau 
eines Hauses dem Unternehmer in Bausch und Bogen (Generalentre- 
prise) ubertragen worden ist. Dann hatte sich der Unternehmer auf 
alle Falle Bausteine beschaffen miissen, gleichviel ob vom Bauherrn 
oder einem Dritten. Im vorliegenden Fali kann zwar, rein rechtlich 
betrachtet, von einer I.ieferung, von einer kauflichen Uberlassung 
der Ziegelsteine durch die Firma S. an die Unternehmer gesprochen 
werden. Da die Steine jedoch nur zum Bau der Arbeiterwohnhauser 
verwendet werden durften, im Eigentum der Firma S. blieben, der Preis 
nur zu Kontrollzwecken festgesetzt worden war, nicht aber bar bezahlt 
werden sollte, kann die rein rechtliche Betrachtung bei Beriicksichtigung 
der vorliegenden wirtschaftlichen Yerhaltnisse nicht ausschlaggebend

bleiben. Bei der gegebenen Sachlage ist die Firma S. wirtschaftlich 
nicht nur Bauherr, sondern insoweit auch Unternehmer, ais sie auf 
eigenem Grund und Boden mit von ihr selbst hergestellten Bausteinen 
durch einen Dritten Bauten ausfiiliren laBt. In der Lieferung der 
Steine an die Bauunternehmer ist daher keine steuerpflichtige, entgelt- 
liche Lieferung im Sinne von § 1, Nr. 1, Umsatzsteuergesetz zu erblicken.

Eine Umsatzsteuerpflicht gemaB § 1, Nr. 2, Umsatzsteuergesetz, 
ware nur dann begriindet, wenn die Ziegelsteine von der Firma S. im 
Rahmen ihres Gewerbebetriebes liergestellt und alsdann nicht fiir ihre 
gewerbliclie Tatigkeit, sondern fiir ihr ,,Eigenleben“ verwandt worden 
waren. Da die Auffiihrung von Arbciterwohnhausern durch industrielle 
Untemehmungen bei der herrschenden Wohnungsnot zu den Aufgaben 
gehórt, die fiir die Durclifuhrung des gewerblichen Betriebes notwendig 
sind, so ist dieser Fali hier nicht gegeben.

Nach §§ 24, 25 Bad. OrtsstraBengesetz treffen den Hauseigen- 
tiimer die Kosten der ersten Gehwegerneuerung, gleichviel aus welchem 
AnlaB die erste Erneuerung vorgenommen wird. (Entscheidung des 
Badischen Verwaltungsgerichtshofs vom 1 1 .  Dezember 1928 —  Nr.3355)

Das StadtischeTiefbauamt in K . lieB anlaBlich derVerlegung eines 
Fernsprechkabels und des dadurch herbeigefiihrten Aufbrecliens eines 
Teiles der Gehwegflache vor dem Hause des R . die Erneuerung der 
Gehwegdecke in ihrem ganzen Umfange mit Zementplatten vornehmen. 
Von R ., der die Zustimmung zu dieser Erneuerung verweigert hatte, 
wurden zwei Drittel der Kosten der Erneuerung der Gehwegflache 
abziiglich des durch die Arbeiten der Telegraphenverwaltung zerstórten 
Teils der Flachę angefordert. R . hat hiergegen durch Klage den Ver- 
waltungsreehtsweg beschritten.

Der Badische Yerwaltungsgerichtshof hat die Klage des R . ab- 
gewiesen. GemaB § 2 des Gemeindebesclilusses vom 20. Mai 1920, er- 
lassen auf Grund von §§ 24, 25 Bad. OrtsstraBengesetz, sind dic Eigen- 
tiimer der an die Gehwege angrenzenden Grundstiicke vcrpflichtet, 
zwei Drittel der Kosten der erstmaligen vollstandigen Erneuerung der- 
jenigen Gehwege zu ersetzen, die — was bei dem Gelrweg vor dem 
Hause des R . zutrifft —— schon vor dem 26. August 19 13  eine feste 
Decke hatten. Der Zeitpunkt, wann jewcils die erste Erneuerung 
eines Gehweges vorzunehmen ist, bestimmt sich lediglich nach dem 
Bediirfnis und der ZweckmaBigkeit, worilber in Beriicksichtigung 
des óffentlichen Interesses zunachst die Gemeindeverwaltung allein 
zu entscheiden hat. Nicht zu bcanstanden ist, daB die Ausfiihrung 
einer Ivabelverlegung seitens der Telegraphenverwaltung und die da
durch bedingte teilweise Zerstórung der Gehwegdecke zum AnlaB der 
Erneuerung des ganzen Gehwegs genommen wurde.

Der Eigentiimer haftet fiir die Kosten, soweit sie wahrend der 
Dauer seines Eigentums fallig geworden sind, persónlich, ohne Riick- 
sicht darauf, ob der Erneuerung zugestimmt oder zu ihr Auftrag er- 
teilt hat. Diese Haftung wird durch einen spateren Verkauf des Hauses 
nicht beriihrt. Belanglos ist auch, daB der Hauseigentiimer zur Zeit 
durch die Mietergesetzgebung und Zwangsbewirtschaftung an der 
unbeschrankten Ausnutzung seines Hauseigentums gehindert ist uiid 
einen Teil der Einnahmen aus dem Haus ais Gebaudesondersteuer an 
die Gemeinde abfiihrcn muB. Unerheblich ist schlieBlich, daB wahrend 
der Ausfiihrung der Arbeiten die Zwangsverwaltung iiber das Haus 
angeordnet war. Denn die Erneuerungskosten treffen den Eigentiimer 
des Hauses persónlich, nicht den Zwangsverwalter, der nicht Vertreter 
des Eigentumers ist.

Der Notar, der einen Kaufvertrag beurkundet, muB sich vóllige 
GewiBheit iiber den Stand des Grundbuchblatts und etwaige bei den 
Grundakten liegende noch unerledigte Eintragungsantrage verschaffen. 
Verletzung dieser Pflicht macht ihn schadensersatzpflichtig. (Urteil 
des Reichsgerichts, II I . Civilsenat, vom 14. Oktober 1930 —  I I I  420/29.)

S. kaufte im Marz 1926 von F . ein Hausgrundstiick zum Preise 
von M. 2800. In Anrechnung auf den Kaufpreis iibernahm S. den vor- 
laufig auf M. 400 geschatzten Aufwertungsbetrag der einzigen aus dem 
Grundbuch crsichtlichen Hypothek. Koch vor dem Ubergang des 
Eigentums auf S. wurden mehrere Hypotheken fiir auslandische 
Firmen eingetragen, die Antrage hierzu waren bereits im Februar 1926 
beim Grundbuchamt eingegangen.

S. nimmt den beurkundenden Notar wegen falirlassiger Amts- 
pflichtverletzung in Anspruch. Nach seiner Behauptung hat er den 
Notar vor der Beurkundung unter Hinweis auf die starkę Verschuldung 
des F. gefragt, ob ihm auch nichts passieren konne. Worauf der Notar 
antwortete, er konne ruhig schlafen, es ruhe nichts weiter auf dem 
Grundstiick. Der Notar hatte zwar seinen Sozius das Grundbuch ein- 
selien-lassen, nicht aber die Grundakten, die nicht zur Stelle waren.

Das Reichsgericht hat in Ubereinstimmung mit den Vorinstanzen 
auf Klage des S. den Notar verurteilt, das Grundstiick von der Haftung 
fiir die nachtraglich eingetragenen Hypotheken zu befreien oder S. 
durch Zahlung schadlos zu halten. Das Reichsgericht erbliekt die 
fahrlassige Amtspflichtverletzung des Notars darin, daB dieser es 
unterlassen hatte, sich vó!lige GewiBheit iiber den Stand des Grund- 
buchblattes und iiber etwaige bereits bei den Grundakten liegende 
unerledigte Eintragungsantrage zu verschaffen. Zum mindesten miiBte 
er sich vor der Beurkundung des Kaufs davon uberzeugen, daB der 
Kaufer zuverlassige Kenntnis von dem Hypothekenstande hat. LaBt 
sich dariiber keine Klarheit gewinnen, so muB der Notar die Beteiligten 
wenigstens darauf aufmerksam maclien, daB die Beurkundung nur 
auf ihre Gefahr geschehen konne.
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P A T EN T B ER IC H T .
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstelienden Angaben) s. Heft X vom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n tg e m a c h te  A nm eld ungen .
Bekanntgemacht im  Patentblatt Nr. 53 vom 3 1. Dezember 1930.

KI. 5 a, Gr. 27. Sch 92 344. Emil Schweitzer, Neukirchen, Kr. Mors.
StoBbohrer fiir Seilbohrer mit einer den MeiBelsehaft um- 
gebenden Platte; Zus. z. Anm. Sch 90 892. 29. X I . 29.

KI. 5 c, Gr. 8. M 97 219. Dr. Gustav Mąrbach, Rhein-Elbe-Str. 50,
u. Dr. Karl Oberste-Brink, Rhein-Elbe-Str. 62, Gelsen
kirchen. Schachtausbau. 30. X I . 26.

KI. 5 c, Gr. 9. K  107 071. Dr.-Ing. Karl Kabelak, Karlsbad, u.
Franz Schmied, Teplitz-Schónau; V ertr.: Alfred Wanke, 
Berlin-Charlottenburg, Konigin-Luise Str. 13. Verzug fiir 
ringfórmigen Grubenausbau. 12. X II . 27.

KI. 5 c, Gr. 10. I 25 19 1. International Processes Limited u. Arthur
Ryner, London; V ertr.: Richard Linde, Berlin SW 48,
Wilhelmstr. 122 a. Mehrteiliger, verkiirzbarer Grubenstempe!. 
2 1. V II. 28. GroBbritannien 22. V II. 27.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  K  102240. Wilhelm Koblitz, Hamborn a. Rh., 
Kronstr. 13. Eisenbahnoberbau mit eisernen Schwellen 
und Unterlcgeplatten. 27. X II . 26.

KI. 19 a, Gr. 15. B  144358. Eugene Brandt, Genf; V ertr.: Dipl.-Ing.
K. Ranfft, Pat.-Anw., Berlin SW Oi. Schraubenmutter- 
sicherung fiir LaschenstoBverbindungen von Eisenbahn- 
schienen. 26. VI. 29. Schweiz 15. I I I .  29.

KI. 19 a, Gr. 19. P  60701. Arnold Puppel, Wien; Vertr.: Dipl.-
Ing. J .  Eberding, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Schwebende 
SchienenstoBverbindung mitDoppelwinkellaschen. 4. V I I 29.

KI. 19 a, Gr. 24. V 24 210. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel
dorf, Breite Str. 69. Eiserne Hohlschwelle fiir schwere 
Baggergleise. 9. V III. 28.

KI. 19 a, Gr. 3 1. R  75 679. Josef Rosenbaum, Gelsenkirchen, Am 
Dordelmannshof 5. Schienenschleifmaschine mit selbst- 
tatiger Umsteuerung der Schleifscheibenwelle. 10. IX . 28.

KI. 19 c, Gr. 2. J  274 0 1. Jean Regis Joya, Grenoble; Vertr. :
Dipl.-Ing. Dr. D. Landenberger, Pat.-Anw., Berlin S W 61. 
Straflenbelag aus eisenbewehrten Betonplatten. u .  II . 26. 
Erankreieh 1 1 .  V. 25.

KI. 19 d, Gr. 3. H 118 5 5 7 . Hein, Lehmann & Co. Act.-Ges., Berlin- 
Reiniekendorf. Befestigung von Ilolząuerschwellen auf 
Brtickenlangstragern, bei der die zwischen Profileisen 
eingespannte Schweile auf Flanschen der Profileisen aufliegt. 
13. X . 28.

KI. 19 d, Gr. 4. F  4. 30. Felten & Guilleaume Carlswerk Act.-Ges., 
KSln-Mulheim. Verankerung von Seilkopfen. von Hange- 
briicken. 22. II I . 30.

K L  20 a, Gr. 1. P  61 359. PreuBische Bergwerks- und Hiitten-Akt.- 
Ges., Zweigniederlassung Bergwerksdirektion Hindenburg, 
O.-S., u. Dipl.-Ing. Otto Lugscheider, Hindenburg, O.-S. 
Einrichtung zur Verhinderungdes Ubergangs von Fahrzeugen 
einer Bahnverwaltung auf die Strecken gleicher Spurweite 
einer anderen Bahnvenvaltung hinter einem gemeinsamen 
Streckengebiet. 2. X . 29.

KI.

KI. 20 1,

KI. 20 i,

KI. 37 a.

KI.

KI.

KI.

KI.

KI.

37  b,

37  d>

37  f. 

33  h, 

84 a.

KI. 84 c.

KI. 84 d,

KI.

KI.

KI.

85 b, 

85 c,

85 e,

Gr. 35. L  69924. O. Lorenz Akt.-Ges., Berlin-Tempelhof, 
Lorenzweg. Anordnung zur Zugbeeinflussung. 17. X. 27. 
Gr. 35. X 36039. Telefunken Gesellschaft fiir drahtlose 
Telegraphie m. b. H., Berlin. SW 1 1 ,  Hallesches Ufer 12. 
Einrichtung zur Aussendung modulierier ultraroter Strahlen. 
27. X I. 28.
Gr. 38. C 41 13S. Continuous Train Control Corporation, 
Detroit, Michigan, V. St. A .; V ertr.; Dr. K . Michaelis, 
Pat.-Anw., Berlin W 50. Signalubertragungs- und Zug- 
beeinflussungseinrichtung. 4. X II . 26. V. St. Amerika 
5. X II. 25.
Gr. 5 .  L  6 5  5 9 7 .  Karl Ltideke, Berlin-Zehlendorf-Mitte, 
Dammwildweg 3 6 ,  u. Oskar Zinngrebe, Kassel, Wilhelms- 
hoher Allee 2 0 3 .  Verfahren zur Herstellung von raumum- 
schlieBenden Bauteilen, wie W&nden, Decken u. dgl. i . I V . 2 6 .  
Gr. 5 .  H 1 2 1  5 0 0 .  Philipp Holzmann, Akt.-Ges., Berlin, 
Schoneberger Ufer 2 0 .  Dubelstange zum Einbauen in 
Betondecken. 3 .  V. 2 9 .
Gr. 36. B  13 1  547. Wilhelm Brandt, Osterode, Ostpr., 
Wilhelmswerk. Kettenglied fiir Umfriedungen und ahnliche 
Gitterwerke. 18. V. 27.
Gr. 7. X 36 262. Eduard Lreptow, Koln-Sulz, Gustavstr_34. 
Rundschiebetiir insbes. fiir Garagen. 15. I. 29.
Gr. 2. Sch 81 396. Dr. Carl G. Schwalbe, Eberswalde. 
Verfahren zur Durchtritnkung von Holz. 15. I. 27.
Gr. 3. B  123 304. Maschinenbau Akt.-Ges., vorm. Starkę & 
Hoffmann, Hirscliberg, Schles. Walzenwehr mit Aufsatz- 
klappe. 22. X II . 25.
Gr. 2. L  72 323. Aligemeine Baugeseilschaft Lorenz & Co. 
m. b. H., Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 30. Verfaliren 
zur Sicherung der den Hohlraum fiir die KlumpfiiBe von 
Ortpf&hlen umschliefienden Wandungen gegen Einsturz. 
5. V II. 28.
Gr. 2. H 104 930. Harnischfeger Corporation, Milwaukee, 
Wisconsin, V. St. A .; Vertr.: Dr. B . Oettinger, Pat.-Anw., 
Berlin SW 6 1. Auf einem Drehtisch eines Baggers angeord- 
netes Windwerk. 12. I. 26. V. St. Amerika 25. I I I . 25.
Gr. 1. J  3 1 139. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt 
a. M. Verfahren zur Aufbereitung von Rohwasser auf 
reines Xrink-, Gebrauchs- und Nutzwasser. 9. V, .27.
Gr. 6. Sch 85 490. Dr.-Ing. Friedrich Ernst Schimrigk, 
Weimar, Lassenstr. 20. Verfahren zur Vervollkommnung 
der Schlammausfaulung. 17. II . 28.
Gr. 17. B  145078. Carl Billand, Kaiserslautern, Rhein- 
pfalz, Pirmasenser Str. 153. Riickstauventil im Neben- 
schacht von Sinkkasten; Zus. z. Pat. 472393. 9. V III. 29.

M ITTEILU N G EN  AUS D ER INDUSTRIE.
(OHNE VERĄNTW ORXUNG D E R  SCH RIFXLEIXUN G). 

Hanomag-Diesel fiir StraBentransporte.
Die Hanomag in Hannover-Linden kiindigt soeben das Heraus- 

kommen der langerwarteten Diesel-Zugmaschine an, die nach ójahrigen 
Vorbereitungen und Untersuchungen und nach 2 jahrigen praktischen 
Erprobungen derOffentlichkcit ubergeben wird. Das besondersWichtige 
an dieser neuen Zugmaschine ist einmal ihr geringerBrennstoffverbrauch

(etwa 5—6 Kilo von billigem, zollermafligtem Gasol, Dieselol oder Roh- 
ol), ferner die Einfachheit ihrer Konstruktion und die leichte Hand- 
habung, die ebenso einfach ist wie bei einer Benzin-Vergaser-Maschine. 
Wir werden demnachst ausfiihrlich auf diese neue Hanomag-Schopfung 
zuruekkommen.

B U C H E R B E SP R E C H U N G E N .
B e rg b a h n e n . Von O. A m m an n  und C. vo n  G ru e n e w a ld t. 

(Handbibliothek fiir Bauingenieure, II. Teil, 9. Bd.) Mit 205 Xext- 
abbildungen und einer Xafel, V III, 178 Seiten. Berlin, Verlag von 
Julius Springer 1930. Preis geb. RM 28.—

Die Verfasser beschranken ihre Aufgabe auf Bahnen des offent
lichen Verkehrs und scheiden —  sehr zweckmaBig —  reine Lasten- 
bahnen aus. Nach einer Einleitung iiber die Neigungsgrenzen bei 
Reibungsbahnen und die Mittel zur Uberwindung starkerer Bahn- 
neigungen folgen die drei Hauptabschnitte iiber Z a h n ra d b a h n en , 
S ta n d se ilb a h n e n  und S e ilsc h w e b e b a h n e n  fiir den Personen- 
verkehr. In jedem Abschnitt werden nach einem geschichtlichen Riick- 
blick .die aus der Wesensart der Bahngattung erwachsenden Grund
lagen ihrer Arbeitsweise und damit diejenigen fiir ihre Bauelemente 
hergeleitet. Die hierfiir erforderlichen, sehr eingehenden statischen und 
mechanischen Berechnungen bilden das Kernstiick jedes der drei

Hauptabschnitte. Hieran gliedert sich organisch die Darstellung der 
baulichen Ausgestaltung von Fahrbalin, Fahrzeug und —  bei orts- 
fester Kraftąuelle —  der Lriebstation. Die Darstellung der Zubehor- 
anlagen und wirtschaftliche Betrachtungen bilden jeweils den SchluB 
Zwei Beispiele von Xechnischen Vorschriften fiir Personenseilbahnen 
und ein sehr ausfiihrliches nach den genannten Abschnitten gegliedertes, 
zeitlich geordnetes Verzeichnis des Schrifttums und ein Namens- und 
Sachverzeichnis runden das Werk ab.

Wenn im Vorwort gesagt ist, die Arbeit sei von Bauingenieuren 
fiir Bauingenieure geschrieben und maschinentechnische Fragen seien 
nur in groBen Ztigen behandelt, so muB liierzu ausgesprochen werden, 
daB es den Verfassern gelungen ist, die Probleme in ihrer Ganzheit zu 
erfassen und zu behandeln. Die grundlegenden Berechnungen sind so 
weit gefiihrt, daC der Sonderingenieur (Maschinen-, Elektro- und 
Kabelingenieur) mit seiner Arbeit unmittelbar einsetzen kann. Bei-
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spielsrechnungen geben selir \vertvolIe Erg&nzungen des theoretisch 
Hergeleiteten. Die Arbeit ist flussig und anschaulich geschriebeti und 
mit sehr zahlreichen Abbildungen (Zeichnungen und Lichtbildwicder- 
gaben) vorziig]ich ausgestattet. Sie fiillt angesichts der neuzeitlichen 
Entwicklung der Bergbahnen eine Liicke im Schrifttum aus und steht 
auf der Hóhe der Zeit. E . R e u le a u w

Von der M a te r ia lp r ii fu n g s a n s ta lt  in Z u rich  sind in letzter 
Zeit die nachsteliend naher bezeichneten Arbeiten veróffentlicht wor
den, auf die Interessenten an dieser Stelle aufmerksam gemacht -werden 
sollen.

1. M. R o s et A. E ic h in g e r , Zurich. ,,Resultats de mesures de 
deformations et de tension sur dalles & champignons".

Premier Congres International du Bćton et du Beton arme. 
Liege, Septembre 1930.

2. M. R o ś. ,,Coefficient d’equivalence n n =  —r et tensions
li . bćton

admissibles du beton et de l'acier dans le beton armć."
Premier Congres International du Beton et du Bćton arme. 
Liege, Septembre 1930.
3. Schweizerischer Verband fur die Materialprufungen der Tech

nik. Diskussionsbericht Nr. 15.
Bericht Nr. 3S der Eidgenóssischen Materialpriifungsanstalt.

I. „D ie wirtschaftliche Bedeutung der schweiz. Lack- und Anstrich- 
farbenindustrie''. Von M. V. H o egger, Alstetten-Ztirich.

II. , ,Experimentelle Unterlagen fiir die Bewertung von Anstrich- 
stoffen". Von A. V. B lo m , Z urich .

III. „Die Prinzipien der Kolorimetrie und die Farbenmessung in der 
Praxis". Von J .  W. P e rc y , London.

IV. „Erfahrungen mit Anstrichfarben wahrend 30 jahriger Praxis". 
Von E . S c h u lt lie ss , Zurich.
4. Schweizerischer Verband fiir die Materialprufungen der Tech

nik. Diskussionsbericht Nr. 14.
-Bericht Nr. 39 der Eidgenóssischen Materialpriifungsanstalt.

I. „Die Bedeutung der Textilpriifung fur die schweiz. Textilindu- 
strie". Von J .  A. Jo v a n o v itz ,  St. Gallen.

II. „ttber die Priifung von Kunstseiden". Von Dr. W. W eltz ien , 
Krefeld.

5. Schweizerischer Verband fiir die Materialprufungen der Tech
nik. Diskussionsbericht Nr. iS.

Bericht Nr. 47 der Eidgenóssischen Materialpriifungsanstalt. 
„Die Bearbeitbarkeit des Staliles". Von Dr.-Ing. Fr. R a p a tz , Diissel- 
dorf-Obercassel.

6. Schweizerischer Verband fiir die Materialprufungen der Tech
nik. Diskussionsbericht Nr. 11 .

Bericht Nr 36 der Eidgenóssischen Materialpriifungsanstalt. 
„D er StahlguB ais Baustoff". Von Ing. A. O eh ler, Aarau.

7. Eidgenóssische Materialpriifungsanstalt an der E.T.H. in 
Zurich. Bericht Nr. 52. „D ie breitflanschigen Differdinger-Grey- 
Triiger. Von M. R o ś, Zurich.

D e ra lte n  W o h n u n gein  neues G esich t. Von Regierungsbaumeister 
Otto S ch m id t. Neue Hauswirtschaftsbucher K . Thienemanns 
Verlag, Stuttgart. Preis RM 4,80.

Frohlaunig plaudernd erzahlt der Verfasser, wie und mit welchen 
Kosten eine a lte  Wohnung —- die oft ein Mischling aus „vornehmem 
Weinrestaurant, stattlichem Heimatmuseum und mondanem Boudoir" 
genannt werden konne — umgestellt werden kann. Das „neue Gesicht" 
soli keine geschminkte Larve, sondem der Ausdruck neuerer Wohn- 
gesinnungsein, gekennzeichnet durch die Begriffe Licht, Luft, Wasser,. 
ZweckmaCigkeit, Wirtschaftlichkeit, w irk lic h e r  Stil. Anhand von
3 Beispielen werden Móglichkeiten fiir eine mehr oder weniger durch- 
greifende Anderung bestehender Wohnungen aufgezeigt. Preise und 
Lieferer von Spezial-Ausstattungsstiicken sind genannt. Wer sich ein 
Heim schaffen móchte, das nicht eine verstaubende Pracht, sondern 
eine die Hausfrau minimal belastende, gesunde, geschmackvoUe, fiir 
alle Familienmitglieder gleich behagliche Hauslichkeit darstellt, wird 
das humorvoll geschriebene, mit zahlreichen Abbildungen aus- 
gestattete Biichlein mit viel Gewinn zu Rate ziehen. H um m el.

R e p o r t  of th e  B u ild in g  R e se a rc h  B o a rd  fo r the Y e a r  19 2 9 . 
Department of Scientific and Industrial Research. Published under 
the Authority of His Majesty's Stationery Office, London, 1930. Price 
as. Cd. net.

Die bauwissenschaftliche Forschung hat nach dem Kriege in 
England sehr beachtenswerte Fortschritte gemacht. Dies beweist 
auch wieder der vorliegende Jahresbericht fiir das Jah r 1929, der neben 
einem allgemeinen Tatigkeitsbericht eine Reihe von kleineren Unter
suchungen veróffer)tlicht, die nicht in besonderen Veróffentlichungen 
bereits bekanntgewordeu sind.

Es werden eine Reihe von MeG- und Priifungsmethoden des 
Instituts dargestellt und Versuche an Baumaterial aller Art beschrieben.

Auf die wesentlichen Ergebnisse der Baustoffuntersuchungen 
soli noch in einem kleinen technischen Referat zuriickgekommen werden.

Die Bemuhungen des Department of Scientific and Industrial 
Research sollten bei uns die verdiente Beachtung finden.

B e r ic h t  iiber die 23. H a u p tv e rsa m m lu n g  des D eu tsch en  
B e to n v e re in s  am 17., 18. und 19. M arz 1930.

Wie alljahrlich ist das Ergebnis der Verhandlungen auf der letzt- 
jahrigen Hauptversammlung in einem umfassenden Bericht nunmehr 
erschienen. Da der Wert der zusammenfassenden Berichte bekannt 
ist, geniigt es, auf das Erscheinen hinzuweisen.

D er neue Ja h r g a n g  1 9 3 1  des A b re iG k a le n d e rs  „D a s  tech - 
n isch e  Ja h r ''.  Verlag Dieck & Co., Stuttgart. Preis RM 2,40.

Ein Kalender mit Bildern von den GroGtaten der Technik mit 
interessanten und schónen Bildern aus den verscliiederisten Gebieten, 
erganzt durch entsprechende Erlauterungen. E. P.

D e u tsc h e r  R e ic h sb a h n -K a le n d e r  1931. 5. Jahrgang, Heraus- 
geber Dr.-Ing. Dr. rer. poi. Hans B au m a n n , Konkordia-Verlag, 
Leipzig. Preis RM 4,— .

Die fiinfte Ausgabe des Deutschen Rcichsbahn-Kalenders mit 
dem Motto „Die Reichsbahn ais Briicke zum Ausland" ist fiir das 
Jah r 1931 erschienen. Das gleiche Kalenderwerk hatte in friiheren 
Jahren den Leitgedanken: „Die Reichsbahn in der Gutererzeugung", 
, ,Reichsbahn und Volk“ , „Reichsbahn und Wirtschaft".

Das erste Bild des Kalenders zeigt in wirkungsvoller Darstellung 
die Eingliederung des deutschen Eisenbahnverkelirs in den Verkehr 
Europas. Die folgenden Bilder geben einen Ausschnitt aus dem schónen 
Deutschland.

Der vom Verlag schon ausgestattete Kalender ist dank der Viel- 
seitigkeit und der leicht faGlichen Darstellung fiir Fachleute und Laien 
gleich interessant.

D e u tsc h e r  R e ic h s p o s t -K a le n d e r  19 31. Herausgegeben mit Un- 
terstiitzung des Reichspostministeriums. Konlcordia-Verlag, Leipzig 
Preis RM 4,— .

Der Deutsche Reichspost-Kalender ist in dritter Folgę erschienen. 
Wie seine Vorganger will er die breite Offentlichkeit iiber die vielseitigen 
Einrichtungcn der Deutschen Ręichspost aufklaren, der Postkund- 
schaft die zweckmaBigste, bequemste und wohlfeilste Ausnutzung der 
gebotenen Verkehrsmógliclikeiten crlautern und dariiber hinaus ganz 
allgemein die Bedeutung des Verkehrswesen fiir die Volks- und Welt- 
wirtschaft zeigen.

Die beigegebenen G e b u h re n u b e rs ic lite n  sind recht will- 
kommen.

Mit reichem, kiinstlerischem B ild sc h m u c k  versehen, bietet der 
Kalender wertvolle Anregungen.

S ta h l im H och bau . Taschenbuch fiir Entwurf, Berechnung und 
Ausfiihrung von S ta h lb a u te n . Achte, nach den neuesten Fest- 
legungen bearbeitete Auflage. Mit Unterstiitzung vom Stahhverks- 
Verband Aktiengesellschaft, Dusseldorf, und Deutschen Stahlbau- 
Verband, Berlin, herausgegeben vom Verein Deutscher Eisenhiitten- 
leute, Dusseldorf. Oktober 1930. X X IV , 761 Seiten. Verlag Stahleisen 
m .b.H., Dusseldorf,-und Julius Springer, Berlin. Preis geb. RM 12 ,— .

Die Neuauflage des in seiner Art mustergiiltigen Buches wurde 
gegenuber der letzten Auflage aus dem Jahre 192S auf den neuesten 
Stand gebracht.

Bei fruherer Gelegenheit wurde bereits darauf liingewiesen, wie 
wertvoll der Inhalt dieses Buches fiir jeden Konstrukteur sein muB. 
Trotzdem móge zur Orientierung noch einmal die Inhaltsangabe wie- 
derholt werden. In 12  Abschnitten sind alle Angaben, die fiir den kon- 
struierenden Ingenieur unentbehrlich sind, enthalten iiber:

Eisen und Stahlerzeugnisse,
Berechnungsgrundlagen fur die statische Untersuchung von Hocli- 

und Stahlbauten,
Angaben aus der Festigkeitslehre,
Niete, Schrauben, Unterlegscheiben usw'. (Feder- und Stellringe) so

wie Spannschlósser,
WaIzprofilverbindungen: Statische Werte und Tragfaliigkeitstafeln 

fiir einfache und zusammengesetzte Zug-, Knick- und Biegestabe, 
Berechnung von Tragem, Trageranschliissen und Tragerausfiih- 

rungen,
Feuerbestandige und feuerhemmende Decken zwischen Walz- 

I-Tragern und zugehórige Tragfahigkeitstafeln,
Verwendung von Stahl fiir versehiedene Bauzwecke nebst Trag

fahigkeitstafeln,
Stahl-Dachbauten, ihre Ausbildung, Eigengewichte und Berechnung, 
Auflagersteine, guBeiserne Auflagerplatten und solche aus FluBstahl, 

Berechnung der festen und beweglichen Lager, Saulenanker, 
SaulenfuBplatten sowie der Griindungen,

Hólzer, Geriiste, Seile, Ketten, Laufkrane und Aufzuge, 
Allgemeine Angaben und Zahlentafeln.

Es eriibrigt sich, auf Einzelheiten einzugehen. Das Buch „Stahl 
im Hochbau" ist eines derjenigen, das mit gutem Gewissen jedem 
Ingenieur empfohlen werden kann.

Der ausgezeichnetc Druck und die schóne Ausstattung mógen 
noch besonders hervorgehoben werden. E. P.

F u r  die S ch riftle ilu n g  v e ra m w o rtlic h : P ro f. D r.-Ing. E . P robst, K arlsru h e  i. B. — V e r la g  von Ju liu s  S p rin g e r  in Berlin  W. 
U ru ck  von II . S . H erm ann G . tn. b. H .. Berlin  SW  19. B eu th strafle  8.


