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

Von Magistratsoberbaurat Usinger.

(Fortsetzung von Seite 6g.)

Von Charlottenburg die Spree aiif- 
warts falirend, treffen w ir unm ittelbar 
ostlich desLehrterBahnhofes auf ein wciteres 
neues Briickenbauw erk : d ic H u g o - P r c u f l -  
B r i i c k e  iiber der E in fah rt zum H um boldt
hafen —  ehemals B riicke im Zuge des 
Friedrich-Karl-U fers. I i ie r  verlassen die 
vom  Osten kommenden fiir den W esthafen 
bestimmten Schiffe die Spree, um iiber den 
Humboldthafen durch den Berlin-Spandauer 
Schiffahrtskanal zu fahren. D er W esthafen 
ist der bcdeutęndste H afen Berlins. Abb. 15  
bringt den Lageplan  des Zuganges zum 
Humboldthafen und der erwahnten B riicke 
vor und nach dem Um bau. Der alte Zustand 
mit T-formigem GrundriB der Briicken- 
anlage ist oben dargestellt; der neue Zustand, 
bei dem die Alsenbriicke iiber die Spree 
beseitigt ist, laBt sich unten erkennen. 
Wahrend der westóstlich gerichtete Teil des 
fruhereri Bauw erkes m it seinen iiberaus 
schmalen nur 7 m breiten E infahrten noch 
aus der Zeit um 1850, der Erbauung des 
Berlin-Spandauer Schiffahrtskanales und des 
Humboldthafens stam m te, wurde die eigent- 
liche Spreebriicke' —  Alsenbriicke —  schon 
einmal im Ja h re  1900 erneuert, um die 
mangelhaften Verkehrsm oglichkeiten auf 
der Spree zu verbessern.

Zweck des Um baues im Ja h re  1925 war 
die Erw eiterung der H afeneinfalirt auf volle 
Hafenbreite und dic vollstandige Beseitigung 
des Spreeiiberganges sowie die W iederauf- 
nahme des Verkelirs auf der wegen E in- 
sturzgefahr gesperrten B riicke im Zuge des 
Friedrich-Karl-U fers. Den E rfo lg  dieser 
Bau maBnahmen veranschaulicht Abb.
16, auf dem der westostliche Teil 
der Uberfiihrung im frulieren und 
jetzigen Zustand dargestellt ist.
Dic Engpasse der H afenzufahrten 
zu Lande und zu W asser haben 
eine Ausweitung erfahren, die den An- 
forderungen des modernen Verkehrs auf 
ląnge Sicht geniigen diirfte. D as unten 
dargestellte neue B au  werk ist eine H angę- 
brucke m it aufgeliobenem H arizontal- 
schub von auBerst geringer Bauhohe. 
Diese betragt 1 ,59  m. Die Stiitzweiten 
der Stahlkonstruktion sind 96,30 m 
in der H auptóffnung und je  36,90 m in 
den Nebenoffnungen, welche die Lade- 
straOen iiberspannen. A is B au sto ff fiir 
die Versteifungstrager und den Fahr- 
bahnrost ist St. 37, fiir die Flacheisen- 
ketten St. 48 gew ahlt worden. Das 
Gesam tgewicht der Stahlkonstruktion 
betragt 2700 t. Die uber 18  m 
hohen Pylonen weisen hochste Auflager-
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Abb. 15 . Brucke uber den Humboldthafen in Berlin-JIitte. 
Vor und nach dem Umbau.

Alter Zustand

Lageplan.

Ostseile

Abb. 16 . Brucke iiber den Humboldthafen in Berlin-Mitte. — Alter und neuer Zustand.
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driicke von etwa 1750 t auf. Die Seitenauflager erhalten bei sich um das auch in der Óffentlichkeit lebhaft um strittene 
allen Laststellungen Zug, etwa 420 t  im Hochstfall. Sie sind Problem  des Miihlendammes. Dieses bildet zwar in schiffahrt-

technischer und stadtebaulicher Beziehung 
m it der Jannow itzbrucke eine organi- 
sche Einheit, soli aber keine Erw ah- 
nung finden, da Endgiiltiges noch nicht 
feststeht.

Den Antrieb zur U m gestaltung der 
Verkehrsverhaltnisse sowohl an der Ja n n o 
witzbrucke wie auch am  Alexanderplatz 
bringt der B au  der Untergrundbahnlinie 
Gesundbrunnen— Neukolln. Diese durch - 
quert gerade in der Achse des genannten 
FluBiiberganges die Spree unterhalb ihrer 
Sohle. Technische Abhangigkeiten, durch 
die vorhandene O rtlichkeit und die neuen 
Anforderungen bedingt, zwingen gleichzeitig 
zur grundlegenden Anderung des Stadt- 
bahnviaduktes vom  Reichsbahnhof Janno- 
witzbriicke siidlich bis zur SchicklerstraBe 
nordlich.

Abb. 19  gibt einen Lageplan der B au-
Abb. 17 . Briicke iiber den Humboldthafen in Berlin-Mitte. — Alter Zustand. stelle Das Gesam tprojckt gliedert sich

wie folgt:

ais Flacheisenschwingen aus- 
gebildet. Beachtlich ist die 
Moglichkeit, das gesamte 
Briickenbauwerk bei unzu- 
lassigen Setzungen anheben 
zu konnen; deswegen haben 
die Lagerkórper der Pylonen 
eineentsprechendeAusbildung 
erfahren, wahrend bei den 
oben beschriebenen Briicken 
in Spandau und Charlotten- 
burg fiir den gleichen Zweck 
die Endquertrager besonders 
konstruiert sind. Der seitliche 
Abstand der H aupttragwande 
betragt 2 1  m, die B reite  der 
Fahrbahn 1 1  m. Die Kosten des 
Um baues beliefen sich auf rd. 
3Millionen Reichsm ark einschl. 
sam tlicher A bbruclisarbeiten.

E ine photographische Gegen- 
iiberstellung des alten und neuen 
Stadtbildes unter demselben Ge- 
sichtswinkel —  ygl. A bb. 17  und 
18 —  bringt eine sinnfallige B esta- 
tigung der vorstehenden Ausfiih- 
rungen. B ild  17 , das zu Beginn der 
Bauarbeiten aufgenommen wurde, 
zeigt bereits die holzerne Behelfs- 
brucke fur FuBganger rechts neben 
der alten H afenbriicke. A u f beiden 
Aufnahm en wird rechts oben der 
Lehrter Fernbahnhof sichtbar.

E ine stadtebauliche W andlung 
grofiten AusmaBes, das vorige viel- 
fach iibertreffend, ist mit dem U m 
bau der Ja n n o w it z b r i ic k e in F lu B  
gekommen. Diese Arbeiten gehóren 
zu demjenigen Abschnitt der ver- 
kehrstechnischen Sanierung der 
A ltstadt, welcher den Ausbau des 
Alexanderplatzes zum M ittelpunkt 
hat und sich gegenwartig in der 
Ausfiihrung befindet. Der nachste 
Abschnitt dieser Sanierung bewegt

Abb. 18. Briicke iiber den Humboldthafen in Berlin-Mitte. 
Neuer Zustand.

Neue U ntergrundbahn im 
Zuge der A lexanderstraBe 
und in der Achse der 
neuen Spreebrucke mit 
direktem  Ubergang zum 
Reichsbahnhof Jannow itz- 
briicke.

Moderne Briickenkonstruk- 
tionen fiir den StraBen- 
und Eisenbahnverkehr.

Verbesserte Sch iffahrt auf 
der Spree durch Beseiti- 
gung der bestehenden 
Briickenpfeiler und toten 
Ecken des Flusses. Freie 
D urchfahrt iiber Normal- 
wasser von 4 m Hohe auf 
50,2 m Breite.

-  Alle Bauflucht. 
-Neue Bauflucht.

Abb. 19. Umbau der Jannowitzbrucke Berlin und der Reichsbahnviadukte 
am Bahnhof „Jannowitzbrucke". — Lageplan.
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Abb. 21 . Umbau der J  annowitzbrticke Berlin und des Reichsbahnviaduktes am 
Bahnhof „Jannowitzbriicke". Langsschnitt durch die Stadtbahn ostlicher Teil.
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gcben die Abb. 23 und 24, die unter demselben Ge- 
sichtswinkel mit einer B lickrichtung von W csten cincn Ver- 
gleich der Vergangenheit und Zukunft ermoglichen, sowie die 
Abb. 25 (Modellaufnahme)'; E s  ist nicht zu bezweifeln, daB ab- 
geselien von den Verbesserungen fiir den Verkehr auch das Stadt- 
bild erheblich gewinnt.

Die bisherigen Ausfiihrungen iiber den Ausbau der 
FluBbrucken in Berlin sollen einige Angaben iiber zwei 
im Osten gelegene Briicken beschlieBen (vgl. Abb. 6):

d ie  F u B  w c g i ib e r f i ih r u n g  i ib e r  d ie  S p r e e  z w is c h e n  
S t r a l a u - R u m m e ls b u r g  u n d  T r e p t o w  und d ie  U b e r -  
b r i ic k u n g  d e s  S t i c h k a n a l s  z u m  G r o B k r a f t w e r k  
K l i n g e n b e r g  im Zuge der Kopenicker Chaussee. Das 
erste dieser Bauw erke bcw altigt den uberau s. starken 
FuBgangerverkchr zwischen Stralau-Rum m elsburg und Trep
tow. D a es einseitig an die stahlerne Fachw erkbriicke der 
Reichsbahn angeluingt werden konnte, brauchte nur ein ein- 
ziger H aupttrager neu hinzugefiigt zu werden. D as zweite 
Bauw erk liegt im Zuge der Kopenicker Chaussee und iiberspannt 
den genannten Stichkanal, der fiir die Versorgung des GroB- 
kraftw erkes angelegt wurde. D as tragende System  ist ciń flaches 
Eisenbetongewólbe von 2 1 m Lichtw eite. D as kleine B auw erk 
bietet, wie Abb. 26 zeigt, einen gefalligen Anblick.

D ie V e r b r e i t c r u n g  der Z u g a n g e  z u r  In n e n s t a d t  am 
Ringbahngurtel leitet die U bersichtskartc auf A bb. 27 ein. 
S tark  hervorgelioben sind darin der Reichsbahnring, und zwar 
in unterbrochener Linie, ferner der Innenring der stadtischen 
VerkchrsstraBen mit den strahlenform ig abzweigenden A usfall- 
straBen. Scliwacher angedeutet erscheincn die Stad tbah n  und 
die Fernbahnen. Zehn Bauvorhaben m it cntsprecliender Be- 
schriftung kreuzen den Linienzug des Reichsbahnringes. Sym bole 
veranschaulichen auch hier ihre Beziehungen zu gewissen Brenn- 
punkten des Verkehrs und der W irtschaft. In  R ich tu n g  von W est 
nach Ost fortschreitend erkennt man Siem ensstadt am  Sinnbild 
des Schaltw erkes; im M essegelande steht der bekannte Funk- 
tu rm ; das alte Geschaftsviertel im Zentrum  Berlins, das neu- 
erstandene W ohnviertel auf dem Schoneberger Siidgelande 
zwischen Anhalter und Potsdam er B ah n , der Flughafen Tempel- 
hof und der Schlacht- und Viehhof lassen sich ohne weiteres den 
gewahlten Symbolen zuordnen. Bahnhofe der Untergrundbahn 
im Zuge der gezeichneten AusfallstraBen sind durch ein „ U "  ge- 
kennzeichnet.

E in  zweifaches stadtebauliches Problem  ist bei diesen Neu- 
bauten zu losen. E s  laB t sich durch die beiden Forderungen um- 
schreiben:

Ungehinderter Verkehr auf den AusfallstraBen. 

Durchfiihrung der Untergrundbahn durch den R eichs
bahnring.

Beide Forderungen treffen des ofteren bei ein und demselben 
Bauw erk gleichzeitig zusammen. Dies wird nachstehend im

einzelnen eriautert.
Im  Norden beginnend be- 

merken w ir an der A usfall- 
straBe nach Stralsund die 
D u n c k e r b r i ic k e . Abb. 28 
zeigt eine N aturaufnahm e des 
Neubaues. E r  wurde kurz nach 
dem Kriege errichtet, um einen 
weiteren U bergang iiber den 
Nordring zu schaffen. Das 
Tragersystem  besteht aus seit- 
lichen einhiiftigen Rahm en m it 
eingeliangtem K oppeltrager in 
der M itteloffnung. D ie F a h r
bahn wird ausEisenbetonkappen 
zwischen den H aupttragw andęn 
gebildet, die unteren Trager- 
flansche sind gleichfalls um- 
m antelt, durch beides ist eine 
E inw irkung der Lokom otir- 
gase auf die Eisenkonstruktion 
so gut wie ausgesclilossen. Archi- 
tektonisch bildet das Bauw erk 
einen gefalligen Anblick.

Indem  w ir auf dem Reichs
bahnring in óstlicher R ichtung 
weiterfahren, bemerken wir be
reits am Reichsbahnhof Lands- 
berger Allee ein neu entstehendes 

Briickenbauw erk: die U b e r f u h r u n g  d e r  L a n d s b e r g e r
A l l e e  iiber den Nordring. A bb. 29 zeigt oben den alten Zu- 
ętand, unten den neuen. D er Um bau w ar dringend erforderlich : 

wegen m angelnder Tragfahigkeit, 
wegen unzureichender B reite  und

wegen des lebensgefahrlichen Q uerverkehrs zwischen dem 
nórdlichen und siidlichen Teil des Schlacht- und Vieh- 
hofes auf der auBerordentlich belebten AusfallstraBe 
unm ittelbar vor dem EngpaB der Briicke.

Abb. 25 . Neubau der Jannowitzbriicke Berlin und des 
Reiclisbahnviaduktes am Bahnhof .Jannowitzbriicke". 
Draufsicht auf Reichsbahnviadukt und Spreebrucke.

Abb. 23 . Neubau der Jannowitzbriicke Berlin und des Reiclisbahnviaduktes 
am Bahnhof „Jannowitzbriicke". Alter Zustand.

Abb. 24 . Neubau der Jannowitzbriicke Berlin und des Reichsbahnviaduktes 
am Bahnhof „Jannowitzbriicke". Kiinftiger Zustand.
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Hieraus ergeben sich die grundlegenden Anforderungen an 
die noue K onstruktion :

a)" Ihre Tragfahigkeit wird den schwersten Yerkehrslasten 
der StraBe angepaBt.

b) Die StraBenbreite vergroBert sich von 14  auf 38 m unter 
Auflosung in selbstandige Verlcehrsstreifen nach Geh- 
bahn, Radfahrspur, Fahrbahn und 
StraBenbahnkorper.

c) E in  bcsonderer Verbindungsweg 
zwischen den Anlagen des Schlacht- 
liofes unterąuert die AusfallstraBe 
in der westlichen Seitenóffnung der 
Briicke.

Dariiber hinaus sind wesentliche Neben- 
bedingungen, die m it dem Reifen des P 10- 
jektes hervorzutreten pflegen, eingearbeitet 
und verw irklicht worden: so unterirdische 
begehbare K an ale  fiir  die Aufnahm e von 
Rohren und Fleischtransportbandern im lin- 
ken Briickenwiderlager und anschlieBend die Abb. 26 . Briicke beim GroBkraftwerk Klingenberg.

bahn. A u f dieser auBerst verkehrsreichen H auptausfallstraBe 
von 42 ni B reite  nach F ran k fu rt a. O. bestand bis vo r kurzem 
der auf der oberen H alfte  der Abb. 30 dargcstcllte EngpaB, 
der durch die gewolbte Eisenbahnbrucke gebildet wurde. E r  
hat bereits vor dem K riege zu schweren Verkehrsunfallen und 
zu Yerhandlungen iiber einen Um bau AnlaB gegeben. Jedoch

erst m it der Ausfuhrung der Untergrund- 
bahnstreckeA lexanderplatz— Lichtenberg 
im Ja h re  1928 wird der E rsatz  dieses 
in jeder Beziehung unzureichenden B au- 
werkes unabwendbar. Die konstruktive 
G estaltung des N eubaues wird durch 
drei Forderungen bestim m t:

a) Die Verbreiterung der Unter- 
fiihrung auf den A bstand der 
anschłieBenden Baufluchten 
der StraBe,

b) den U -Bahnhof Lichtenberg- 
W est unm ittelbar unter der 
B riicke zwecks spaterer direlt- 
ter Verbindung m it dem 
Reichsbahnhof Fran kfu rter Allee,

c) die Yerlangerung der Unter- 
fuhrung auf ein MaB, das fiir 
den unter b) erwahnten direk- 
ten U bergang eine kiinftige Ver- 
legung des Reichsbahnhofes 
gegen die B riicke zu erm oglicht.

Die giinstigste konstruktive Lósung 
unter den vorgegebenen Bedingungen 
zcigt die untere H alfte  der A bb. 30. 
D ie je  24,40 111 w eit gespannten
Blechtrager der Unterfiihrung ruhen

Unterfiihrung einer VerbindungsstraBe und zwei neuer Gleise im 
Interesse des Schlacht- und Viehhofes, ferner schm ale Stiitzen- 
reihen aus Stah l auf Reichsbahngelande an Stelle der m assiven 
Pfeiler zur Erzielung einer freien Sicht fiir den Eisenbahn- 
verkehr, schlieBlich im  Zuge der Landsbcrger Allee Rohrbriicken 
fiir die óffentlichen Versorgungsleitungen der W asserwerke 
unter gleichzeitiger Benutzung ais Gehbahnen. Gegen die zer- 
storende Wirlcung der Lokom otivgase ist hier eine platten- 
artige Fahrbahnkonstruktion aus Eisenbeton vorgesehen. Die 
Briicke wiegt, soweit S tah l in F rage kom mt, 0,29 t/m2. Wegen 
B aufalligkeit muBte die alte  hólzerne B riicke im vergan- 
genen Ja h r  plotzlich gesperrt werden. Nach provisorischer 
Yerst&rkung dient sie wahrend d e r ' B auzeit der neuen 
Uberfiihrung ais N otubergang. Die . gesam ten Baukosten 
des Projektes diirften 1,4  Millionen Reichsm ark nicht 
uberschreiten.

W enig weiter siidlich ist kurz vo r Baubcginn der B riicke am 
Bahnhof Landsbcrger Allee ein ganzlich anders geartetesB auw erk  
durch das Briickenbauam t der S tad t Berlin vollendet worden: 
die U nterfiihrung der F r a n k f u r t e r  A l le e  unter der Ring- Abb. 28 . Dunckerbriicke iiber den Nordring in Berlin.
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Alter Zustand
auf einer emzigen Stutzenrcihc strassenbreite m
in StraBenm itte, die m ittels _
eines schweren Unterzuges zu ^  LJ L x__ u
einem Portal zusammengefaBt U Ul [U U fcljfc
wird. D er Baustoff der gesamten U I I
Konstruktion ist S t. 37. Die
vier Portalstutzen durchdringen 1 iwi.n 7̂
den Tunnel der Untergrundbahn I
in hohlen Schachten bis zu 
i lirem unterhalb der Tunnelsohle 
angelegten Fundam ent. Dies 
besteht aus Eisenbeton und ist 
ebenfalls durch einen Hohlraum  
von den Einbauten der U -Bahn 
getrennt. E iserne Stiitzen und 
Fundam ente sind mehrfach 
gegen Grundwasser abgedichtet.
A u f diese Weise w ird jeder 
Zusammenhang zwischen Briicke 
und Bahnkórper vermieden, so 
daB eine gegenseitige Beein- 
flussung durch Erschiitterungen 
und Setzungen ausgeschlossen 
ist. D as linkę W iderlager ruht 
auf einer schragen Tonlinse, die 
etwa unter dem M ittelfunda- 
ment endet. Beide B auteile sind 
daher durch eiserne Spundwande
gegen Abrutschen gesichert. .............. ......... - ................ ..............—..... —------------ :------ ------------ --- -------------- '
Das Gewicht der Eisenkon- Abb. 29 . Briicke im Zuge der Landsberger Allee iiber den Nordring Berlin. — Alter und neuer Zustand.
struktion betragt etw a 1,05  t/m2;
die gesamten Baukosten ohne dic Briickcnram pen beliefen montieren lieB, schwierige Griindungen in K a u f genommen;
sich auf rd. 2 Millionen Reichsm ark. hier dagegen cntscheidet man sich um gekehrt fiir einen verhaltnis-

Gleichzeitig und unter. ahnlichen grundlegenden Bedin- m aBig flach fundierten Unterbau, allerdings auf Kosten der
gungen, doch ganzlich verschieden in der Ausfuhrung, verlau ft sehr schwer ausfallenden Rahm enkonstruktion der Uberbauten.
die siidliche N achbarbaustelle: d ie  U n t e r f i ih r u n g  d e r  B e r g -  Diese wiegt, da die Stegblechhohe im Scheitel auf das iiberaus
s t r a B e  unter dem Siidring. H ier findet die im Zuge der Berg- geringe MaB von 0,94 111 cingeschrankt und die Konstruktion

auf Durclibiegung bemessen werden muBte, rd. 1 ,7 5  t/m 2. Aus 
A lter Z ustand  demselben Grunde sind die H aupttrager auf den geringen seit-

Strajienbreite 2 8 m lichen A bstand von 0,90 m zusam m engeriiekt worden. Im

......• -  M er Zustand
'  | Strassenbreite 17 m

Langsschnitt

Neuer Zustand 
Langsschnitt in Fahrdamm - Hitte

ymrnmammrmm
m m m m i

Strassenbreite 38 m
Fahrdamm L___ Fahrdamm

Neuer Zustand 
Strafienbreite Km Neuer Zustand 

Strassenbreite 28,5 m

Tunnel des U-Bahnhofs

’ wnimim>'wwiMHiiiiiii' ' i > ' -

Abb. 31 . Unterfiihrung der BergstraCe unter dem Sudring 
in Berlin-Neukólln. —  Alter und neuer Zustand.

Abb. 30 . Untcrfiihnmg der Frankfurter Allee unter dem Nordring. 
Alter und neuer Zustand.

straBe vordringende Untergrundbahn den D urch tritt durch 
den Eisenbahndam m  ziir A uBenstadt und AnschluB ihres in 
der Unterfiihrung gelegenen Bahnhofes m it dem Reichsbahnhof 
Neukolln. Zugleich [wird auch hier der EngpaB  der StraBe erheb- 
lich verbreitert.

Abb. 3 1  gewahrt einen Uberblick iiber den alten und neuen 
Zustand. Interessant ist ein Vergleich m it dem oben besclirie- 
benen Bauw erk in der Fran kfu rter A llee; dort werden zugunsten 
einer einfaclien Eisenkonstruktion, die sich in ganzen Stiicken

ganzen laBt trotz der schwierigen ortlichen Yerhaltnisse, welche 
K onstruktion und Montage wesentlich beeinflussen, das B a u 
werk an Einfachheit nichts zu wiinschen iibrig. Seine gesamten 
Baukosten ohne die Ram pen infolge der StraBensenkung be- 
ziffern sich auf 2,4 Millionen Reichsm ark. Dabei ist zu beriick- 
sichtigen, daB diese B riicke breiter ist ais jene in der Fran kfurter 
Allee. In  w irtschaftlicher Beziehung —  auch hinsichtlich der 
B auzeit —  ist es m it dem Schwesterbauwerk am Ringbahnhof 
Fran kfu rter Allee gleichwertig. (SchluB folgt.)
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P F A H L R O S T E  U N TER A B SP A N N M A ST E N  UND SC H O R N ST E IN FU N D A M E N T EN .

Dipl.-Ing. TT. Hege i. Fa. IlocJitief A. G., Frankfurt a. M.

Dic auBeren K ra fte  bei Abspannm asten zeichnen sich da
durch aus, daB eine verha.ltnisma.Big geringe H orizontalkraft 
an der M astspitze angreift und bei dem vorhandenen groBen 
Hebelarm ein betrachtliches Kippm om ent erzeugt. E s  ist also 
die H orizontalkraft klein im Verhaltnis zur V ertikallast und 
insbesondere zum Kippm om ent. Ahnliche Verhaltnisse licgen 
auch bei Schornsteinen vor. B ei der Ausfiihrung der Pfahlroste 
unter derartigen Fundam enten hat man vielfach nur senkrechte 
Pfahle angeordnet und die Aufnahm e der H orizontalkraft der 
umgebenden E rd e zugewiesen, wenn der Boden nicht allzu nach- 
giebig war, was im H inblick auf die m eist vorhandene tiefe Lage 
der Fundam entsohle unter der Erdoberflęlche zulassig erscheint. 
Besser ist es jedoch, wie dies von M ó rsc h  empfohlen wird, die 
auBeren Pfahlreihen allseitig zu spreizen, um dem Pfah lrost durch

[iserner G/ftermasf

Ho/zspur?c/tvont/ 
Gr.W

Abb. 1 . Pfahlrost aus Holzpfahlen 
unter einem Abspannmast.

Berechnungsm ethode m it H ilfe des Spannungstrapezes an- 
treffen, welche hinsichtlich der Pfahlbeanspruchung gańz andere 
Ergebnisse liefert.

Auch in dem zweiten B an d  des W erkes von B re n n e c lc e , 
,,Der Grundbau1' (vierte Auflage 1930), ist diese letztere Methode 
fiir tiefen Pfahlrost ais ausreichend bezeichnet. E s  ist daher von 
Interesse, welche Unterschiede die beiden Berechnungsart;en 
liefern. Yeranlassung zu dieser Untersuchung geben mir zwei

, ! ! ! ! ! !  ! ! ! ! ! ! ! L ,

'i' _  
U $ r - =

■ ■

■
■

B
■

■ B  ■ ■ ■ ■

t< 7,óó >^%35>^̂ <y/35>^1,5S \̂ 
Q ■  ■  0 ■

hiH r

§  § to

U -
I

— ----- 77,00
Abb. 2 . Pfahlrost aus Eiscnbctonpfahlen 

unter einem Schornsteinfundament.

die bockartige W irkung der Pfahle die Aufnahm e der H orizontal
kraft zu ermoglichen.

Die Grundlagen zur Berechnung derartiger Pfahlroste sind 
von O s t e n fe ld  in der Zeitschrift „B eto n  und E isen " 1922, 
H eft 1 und 2 veroffentlicht worden, und neuerdings haben sich 
auch W iin sc h  in seinem W erk „S ta tisch e  Berechnung der Pfahl- 
system e" (Verlag K onrad  W ittw er 1927) und N ó k k e n d v e d , 
„Berechnung von P fah lrosten" (Verlag E rn st & Sohn 1928) 
eingehend dam it befaBt und unsere Kenntnisse iiber die Bean- 
spruchung der Pfahlroste bedeutend erweitert. Trotzdem  eine 
einwandfreie und einfache Berechnungsart durch diese Yer- 
óffentlichungen gegeben ist, kann man haufig noch eine andere

Falle  aus der P rax is  (Abb. 1 und 2), bei welchen recht betracht- 
liche Differenzen auftraten, so daB mir die Behandlung dieser 
Frage notwendig erscheint.

Das aus Abb. 1  ersichtliche Fundam ent stellt ein Abspann- 
fundam ent dar, bei wrelchem der eiserne G itterm ast ziemlich tief 
in den Fundam entkórper eingreift. Nach Ausfiihrung der ver- 
haltnism aBig diinnen K opfp latte  muBte zuerst der G itterm ast 
aufgestellt werden, ehe der obere Teil des Fundam entkorpers 
betoniert werden konnte. Um sein Zusam menwirken m it der 
K opfp latte  zu sichern, sind entsprechend starkę Verbindungs- 
eisen eingelegt worden, so daB die ganze Masse des Kórpers ais 
zusammenhangender, starrer Fundam entklotz warkt. F iir  den
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Pfahlrost wurden Holzpfahle von 30 cm m ittlerem  Durchmesser 
verw andt. Die Verbindung der H olzpfahle m it der Eisenbeton- 
kopfplatte ist aus dem Detail der Abb. 1 ersichtlich, sie ermóg- 
licht es den Pfahlen geringe Zugkrafte aufzunehmen. Den nacli- 
folgenden Rechnungsbeispielen liegen die K ra fte  dieses Fu n d a
mentes zugrunde, wofiir zwei verschiedene Pfahlrostsystem e 
untersucht sind.

Die Abb. 2 gibt den Pfahlrost unter einem Schornstcin- 
fundam ent wieder m it ąuadratischen Eisenbetonpfahlen von 
34/34 cm Querschnitt. Die K opfp latte  ist ais Achteck ausgefiihrt. 
E ine  ąuadratische Ausbildung der K opfp latte  und des Pfalil- 
rostes ist unzweckmaBig und wurde bei W ind in der Diągonal- 
richtung zu groBe Beanspruchungen der Eckpfahle ergeben oder 
bewirken, daB die in der M itte der Seite stehenden auBeren Rand- 
pfahle nicht ausgenutzt werden kónnten.

Die Annahmen bei der Berechnung der Pfahlroste m it H ilfe 
der Form anderung der Pfahle sind bekannt. E s  w ird die Yor- 
aussetzung gemacht, daB das Yerhaltn is zwischen P fah llast und 
Einsenkung gradlinig und die Deform ation des Fundam ent- 
klotzes verschwindend klein ist. Die angenaherte Berechnung 
nach dem Spannungstrapez m acht auBerdem die Voraussetzung, 
daB die Pfahle oben und unten gclcnkig gelagert und daB sie alie 
gleich lang sind, weshalb diese Annahme vorlaufig  auch bei der 
nachfolgenden Untersuchung beibehalten wurde. B ei der An- 
nahrne von nur senkrechten Pfahlen m it gelenkiger Lagerung 
oben und unten kann die Aufnahm e der H orizóntalkraft 
durch die Pfahle nicht crfolgen. Sie bleibt daher vorlaufig 
auBer B etracht, so daB nur das aus der H orizontalkraft 
herriihrende Kippm om ent in dem Rcchnungsgang beriick- 
sichtigt wird.

B e i den gemachten Yoraussetzungen gilt nach der allgemeinen 
Festigkeitslehre die Gleichung:

W
V  M v

F “  J

Die Belastung der Pfahle ergibt sich dann aus der Form el 
welche w ir fiir unsere Bediirfnisse et was umwandeln.

(2) P fah lk ra ft P  -
M a

J '

E rstes B e is p ie l .

B ei einem Beispiel (Abb. 3) war M -- 
gegeben.

a) D irektc Berechnung m ittels des Triig- 
heitsmomentes des Pfahlrostes.

148,96 m 1

t  i0 4 im t , V  -

m m ®

=  3 1

-  2 - (8- 2,82 +  6 • 1,40*) -U

=  - ^ L + .
3 1

104 1 • 2,8
148,96

-  -1- 7 . + 10 4 1 • 1,4
31 148,96

u

-  -1-7  __ 1041 • r.40

3 i 148,96

427 10 4 1 • 2,8

3 i 148,96
(5

&

3 3 . 3 3 1

2 3 . 5 3 1

1 3 . 7 7 1

3.99 t

b) Indirekte Berechnung m it H ilfc des Spannungstrapczes. 

Nach dem Spannungstrapez ergibt sich:

427 
6,80 ■ 6.80 ± 10 4 1 • 6 

6,80 ■ 6,802
=  9 ,2 3  ±  19 ,86 t/m2

a 1 — +  29,09 t/m 2 

a2 =  — 10 ,63 t/m 2

Die Abb. 
flachen:

4 liefert folgende K ra fte  aus den einzelnen Trapez-

Q* =

Q3

29,09 +  21,495

21,495 +  13 ,32

13-32 t  5.14

1 ,3 0 - 6 ,8  =  +  2 2 3 ,5 8 1

1,40 ■ 6,8

1,40  • 6,8

Q4 =
(5 .14 - 0,88 — 3»°7 

2
0,52) 6,8

(3,07 +  10,63) r ,3 °  ’ 6.8

+  16 5 ,7 1  t

: +  87,87 t

=  +  9,95  t

60,55 t

Die P fah lkrafte  werden dam it 

223,58
P*

P , =

+  2 7 , 9 5  t  (Fehlwert —- 5,38 t  ~ —  16% )

6
87,87

3

+  27 ,6 1 t

— +  29,29 t (

4,06 t r 7%)

9.95
6 -  =r. +  1,66 t (

+  15 .52  t +  1 12 % )

2,331 — —  5«%)

worin 11 die Anzahl sam tlicher Pfahle, J '  — £  (n ■ a 2) das Trag- 
heitsm om ent der Pfahlkopfe, V die V crtikalkraft, j\I das an- 
greifende Drehmoment und a  der A bstand der Pfalilachsc von 
der Tragheitsachse.

-60,55
=  —  7 .5 6  t ( i,77 t  = 3 i% )

: 427 t

—j,es— 4
-*■7,1/0**7,W -*7,30Ą
r # *  H

S5 ~*'S8 H
J i  J  1

ó 1
0

ó j
0

1
0

0 0 00
0

0 0 0
0

0
0

0, 0 0 0
0

0 0
0

0
0 0

0
0 0 0

—  5 . 7 9  t -SJO — 
Abb.

Zwei Fehler haften dieser Berechnungsmethode an. Der 
eine ist die Erm ittiung der Bodenpressung unter Einrechnung 
der vollen Fundam entflache, anstatt der durch die P fah l
kopfe dargesteliten Flachę. Der zweite Fehler ist der, daB 
auch die mittleren Pfahle m it der vollen T ragkraft ausge

nutzt werden sol len.
B ei einem starren Fun- 
dam entklotz ist es je- 

—. doch bei den gemach
ten Yoraussetzungen 

] schlechterdings unmog-
----| J  lich, die Pfahle alle

gleich auszunutzen, so- 
J  fern ein Drehmoment

vorhanden ist. Aus der 
Abb. 4 geht weiterhin 
hervor, daB die B e
lastung der auBeren Pfahlreihe stark  beeinfluBt wird 
von dem Uberstand der Fundam entplatte iiber die 
Reihe, wahrend in W irklichkeit die Pfahlbelastung 
davon vollstandig Junabhangig ist.

Die richtigen P fah lkrafte  ergeben sich jedoch 
auch aus diesem Rechnungsgang, wenn man nicht 
die ganze Fundam entflache, sondern die tatsachlich 
wirksamen Auflagerflachen, d. h. die Pfahlkopfe bei 
der Erm ittiung der Bodenpressung zugrunde legt. 
D erK em p u n kt liegt dann natiirlich nicht mehr in 1/61.

- MS 
Abb. 4.

182-A

%
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Z w eites B e is p ie l.
Die Yergleichsrechnung eines zweiten ausgefiihrten Bei- 

spiels nach Abb. 5, bei welchem die Krafte'

V =  546,5 t
M =  1041 mt

gegeben sind, ergibt bedeutend groBerc Unterschiede ais das 
erste Beispiel und liefert folgende Werte:

G esam tkraft 
der P fah lreih e in t

l Tragheits- Spannungs- 
j  m om ent trapez

P fah lk ra ft in t

Tragheits- Spannungs- 
mom ent j trapez

Pfahlreihe I
[...............

199,15 122,50 2 8 ,4 5 17.50
I I 99,88 87,60 24.97 21,90

I I I 47.90 90,00 23.95 45 .oo
IV 78,68 123,50 19 ,6 7 30 ,9 0
v I 44.25 91,40 M .7S 3 0 ,5 0

V I | 39,32 44,40 9,83 XX, 10
V II i i , 3° 8,20 5.65 4.10

„  V I I I 18 ,12 — 3.35 4,53 —  0,84
I X ! 7.70 — 17.65 1 ,10 —  2,52

= 1 546,301 546,501

■ 11 11__U__LL-LL

-7,80-

h
..................  . , ,7 =5" ] V

l0 3Ó ' ' " ' w  3o
Abb. 5.

Bei dem Beispiel I war neben den oben angegebenen Kraften 
noch eine Horizontalkraft I-I — 36 t vorlianden, zu dereń Auf- 
nahme die auBeren Pfahlreihen 
gespreizt werden (s, Abb. 6).
In nachstehender Tabelle sind 
die Pfahlkrafte fiir dic fiinf 
Pfahlreihen zusammengestellt, 
die sich bei einer gewahlten 
Pfahlneigung 1/14, 1/10,3, x/5 
und 1/8,69 ergeben. Die Be
rechnung erfolgte nach den 
Formeln von W iin sch , S. 1 1 ,  
welche etwas umgeformt werden.

Es ist namlich die K raft 
eines Schragpfahles

(3)
V cos a

p  7  ---------

2 nx cos2ti +  2 n2 -f- n3 

H sin a
±  . o2 11, sm "a

K 7,V0 ~

O
O

O O
O

O O O0
O

0

00

O
O

0
O 0

00

O
0

0
0

O
0

00

O O 0

%
vf

Die K raft eines Lotpfahles

(4) P v =
V

Wic man aus der Tabelle ersieht, sind in den errechneten 
Werten auBerordentlich groBe Differenzen. Auch bei dcm ersten 

Beispiel sind noch derartige Unterschiede, 
daB die Wahl der Berechnungsart nicht 
gleicligiiltig sein kann. Katastrophal kann 
dies aber werden, wenn eine nicht allzu 
dicke Eisenbetonplatte die Kraftiibertra- 
gung gewahrleisten soli und demgemaB fiir 
die angreifenden Krafte zu dimensionieren 
ist. Der Momentenverlauf in der Kopf- 
platte ist naturgemaB von den errechneten 
Pfahlkraften abhangig, wobei, wie bei 
dem Fundament Abb. 2, der Fali ein- 
treten kann, daB das Moment in der 
Kopfplatte verschiedenes Vorzeichen auf- 
weist, einmal mit der Zugzone oben, im 
anderen Fali mit der Zugzone unten, je 
nachdem die eine oder andere Berech
nungsart angewendet wird. AUgemein 
mochte ich noch beifiigen, daB man 
iiberhaupt den Vorteil des meist vor- 
handenen Fundamentsoclcels ausnutzen 
und die Kraftubertragung nicht einer 
verhaltnismaBig diinnen Kopfplatte iiber- 
lassen sollte, bei welcher die gemachte 

verschwindend kleinen Deformation kaum

2 iij cos2a -f- 2 11, -j- n3

— 6,S0 — 
Abb. 6.

Mr a

J ,

n1( n2, n3 =  Pfahlanzahl in den Pfahlreihen,
J 3 — £  (n • a2) nur fiir die Lotpfahle, 
a — Pfahlneigung gegen die Lotrechte,

Mr =  Moment um den Koordinatennullpunkt, in 
unserem Falle um den Schnittpunkt der Achsen der Schrag
pfahle. (NahereS iiber zweckmaBige Wahl des Koordinatennull- 
punktes s. Wiinsch und Nókltendved.)

B e m e r k u n g :  Im allgemeinen ist bei den Fundamenten 
das Moment in bezug auf die Fur^damentunterkante bzw. 
Tcrrainhóhe oder eine andere Bezugslinie gegeben. Da in der 
Gl. (3) das Moment nicht in Erscheinung tritt, so konnte zu
nachst der Eindruck erweckt werden, ais ob die Schragpfahle 
an der Aufnahme des gegebenen Momentes nicht teilnchmcn 
wurden. Dies ist natiirlich nicht der Fali, vielmehr nehmen 
sie einen betrachtlichen Anteil auf, der in dem Ausdruck

H sin a eir(-jiaiten js  ̂ Lediglich von dem Moment Mr um 
2 n t sin^a

den Koordinatennullpunkt bleiben die Schragpfahle unberiihrt. 
Das Moment Mr muB erst aus -den gegebenen Kraften ent
sprechend der Lage des Nullpunktes bzw. der Pfahlneigung 
ermittelt werden (s.' weiter unten).

Voraussetzung der 
zutrifft.

In den vorstehenden Beispielen ist die immer vorhandene 
H o r i z o n t a l k r a f t  in der Berechnung vernachlassigt worden. 
Dies mag hingehen, wenn zur Aufnahme dieser K raft hinreichend 
fester Boden vorhanden ist, der durch passiven Erddruclc und 
Reibungskrafte an den Fundamentflachen zur Aufnahme der 
Horizontalkrafte befahigt ist. Das ist jedoch gerade bei Pfahl- 
griindungen meist nicht der Fali, vielmehr liegen die Verhaltnisse 
haufig so, daB der Untergrund sehr nachgiebig ist, .wic etwa 
im Moor.

Will man in einem solchen Fali die Horizontalkraft auf* 
nehmen ohne die Biegungsfestigkeit und Einspannung der Pfahle 

•zu beriicksichtigen, so ist die Anordnung von Schragpfahlen 
nicht zu umgehen, dereń Stellung und Neigung z u n a c h s t  in 
das Belieben des Konstrukteurs gestellt ist. Nun ist es aber keines- 
wegs gleichgiiltig, welchc Neigung man den Schragpfahlen gibt, 
da hierdurch die Pfahlkraft in samtlichen Pfahlen ganz erheblich 
beeinfluBt wird.

I : 14 1 :: 10,3 1 :: 8,69 1 : 5

P t = + 45.30 + 37,00 + 33.33 + 25,3°
p 2 = — 8,10 + 13,80 + 23.4 1 + 46,25

v 3 - + H CO 0 + 13,80 + 13,86 + 14.05
p4 + 35.65 + U

> 00
 

0 + 4 .3 i — 18, 15

Pr. = — 17 .7 ° — 9.40 — 5,79 + 2,30

\Vie aus der Tabelle ersichtlich, weichen die Pfahlkrafte je 
nach der gewahlten Pfahlneigung sehr stark voneinander ab. 
Wiirde man also die Pfahlneigung nicht beriicksichtigen, so 
konnten insbesondere bei bewehrten Kopfplatten recht bedenk- 
liche Erscheinungen zutage treten. Nun ist aber nicht ohne wei- 
teres bekannt, weichen EinfluB die umgebende Erde auf die 
Fundamente ausiibt. Es kann also bei hinreichend festem Boden 
die Horizontalkraft durch Seitenreibung und passiven Erddruck 
verschwinden, wodurch sich ganz andere Werte fiir die Pfahl
krafte ergeben. In der dritten Spalte der vorstehenden Tabelle 
sind die Pfahlkrafte fiir dic Pfahlneigung 1 : 8,69 errechnet.



88 PFEIFFER, EIN NEUER BETONDEHNUNGSMESSER. DER BAUINGENIEUR
1931 IIEFT 5.

Wenn man diese W erte m it den auf Scite 86 ohne Beriicksichti- 
gung der H orizontałkraft errechneten K raften  vergleicht, so 
sieht man, daB sie kaum  voneinander abweichen, obgleich 
dort die H orizontałkraft vollstandig vernachlassigt wurde. E s 
ist also bei dieser Neigung nahezu gleichgiiltig, ob die Horizon- 
ta lk ra ft zur W irkung kommt, oder nicht. E ine derartige bevor- 
zugte Neigung der Schragpfahle laBt sich wohl fiir jeden F a li 
der in Frage stehenden Fundam ente finden und leicht erm itteln. 
Teilt man namlich nach Seite 86 das Moment M in bezug auf die
Unterkante des Fundam entes auf in einen Teil Mł( der auf die

auBeren Pfahlreihen (Schrag
pfahle) entfallt, und einen Teil 
M2 =  M r, der von den inneren 
Pfahlreihen aufgenommen wird, 
so kann man das Moment Mj
und die K ra ft  I I  zu einer in der
Hóhe hj wirkęnden Horizontal- 
k ra ft zusammenfassen (s. Abb. 7), 
dic die Hóhenlage des Koordina- 
tennullpunktes und der Sym m c- 
trie wegen auch dessen genaue 
Lage ergibt. D am it ist die N ei
gung der Schragpfahle festgelegt, 
denn es wird

(5 )
Mi
H

t g  a =
hi

Abb. 7 .

E s  bleibt dann nur noch zu 
untersuclien, ob diese errcchnete 
Pfahlneigung fiir die Ausfiihrung 
móglich ist.

In  dem Beispiel auf Scite 86 ergibt sich die P fah lk raft der 
auBeren Pfahlreihen

P  -  . 4 2 7  
P l ~  3 i

10 4 1 • 2,8 
148,96

Aus dem Gesam tm om ent von 10 4 1 rnt entfallt som it auf die 
auBeren Pfahlreihen m it je  8 Pfahlen der Anteil 

Mx =  19 ,56  • 8 • 2 ■ 2,8 =  876,288 mt 

auf die inneren Pfahlreihen mit je  6 Pfahlen 
M2 =  9,78 ■ 6 ■ 2 ■ 1,40 =  164,304 m t .

F aB t man das Moment Mt m it der K ra ft  I I  zusammen zu einer 
in der Hóhe hi angreifenden H orizontałkraft H ', so ergibt sich

die Hóhenlage des N ullpunkts _  876.288 _  ^  m un(j  ^

Pfalil-neigung zu
2,80

24 ,3 4 8,69

36,0 
=  t  g a .

13-77  ±  1 9 .5 6  t

Der Gang der Untersuchung sei im folgenden noch einm al 
kurz zusam m engefaBt:

a) U nter Zugrundelegung der an Fundam entunterkante an
greifenden K ra fte  V , M wird das Pfahlsystem  entworfen 
und berechnet nach der Form el (2), unter Vernachlassigung 
der H orizontałkraft, w’obei zunachst nur Vertikalpfahlc vor- 
ausgesetzt sind.

b) H ierauf wird der Momentenanteil erm ittelt, den die zu 
neigenden Pfahlreihen aufnehmen, aus welchem sich die 
Hóhenlage des N ullpunktes nach Gl. (5) bzw. die P fah l
neigung ergibt. W ird hiernach dic Neigung zu flach, so daB 
sie nicht mehr ausgefiihrt werden kann, d. i. bei verhaltnis- 
inaBig groBer H orizontałkraft, so sind gegebenenfalls zwei 
Pfahlreihen zu neigen, welche bei der Untersuchung durch 
die Schwerachse zu ersetzen sind.

c) Die Nachrechnung erfolgt nach den Form eln (3) und (4) bzw. 
nach Wiinsch. D ic Abweichungen der genauen Pfah lkrafte  
gegenuber den unter a  erm ittelten K raften  werden sehr 
klein bleiben, so daB ein zweiter Rechnungsgang kaum  er- 
forderlich wird.

Sollte bei der genauen Nachrechnung die am starksten be- 
anspruchte auBere Pfahlreihe etwas zu hohe K ra fte  erhalten, 
so kann dem ohne Anderung des Pfahlsystem s durch eine star- 
kere Neigung der auBeren Pfahle begegnet werden, wodurch sich 
eine Entlastung der Schragpfahle und eine starkere B elastung 
der olinchin nicht vo ll ausgeniitzten inneren Pfahlreihen ergibt.

EIN N EU ER B E T O N D E H N U N G SM E SSE R .

Von Dr. Alfred Pfeiffer, Berlin-Steglitz.

U b e rs ic h t : Ein neucr elektrischer Ferndehnungsmesser fiir 
Betonbauten wird beschricben. E r flihrt die Dehnungsmessung auf die 
Bestimmung einer eingebauten Selbstinduktion zuriick, die mit der 
MeBl&nge vera.nderlich ist. Mit der Dehnungsmessung kann zugleich 
eine elektrische Temperaturbestimmung ausgefiihrt werden.

Die E igenart des Problem s der tjberw achung der Dehnungen 
und Spannungen von Betonbauwerken w eist von vornherein auf 
die Anwendung einer elektrischen MeBmethodc hin, liegen doch 
die MeBstellen haufig in unzuganglicher Tiefe des Bauw erkes, 
wahrend die Anzeige auBerhalb in einer Zentrale erfolgen 
muB. Kiirzlich hat an dieser Stelle T r e ib e r 1 die auf Anregung 
von Prof. Dr. P r o b s t  unternommene Priifung eines elek
trischen MeBgerates am erikanischer H erkunft beschrieben, 
das auf der Veranderlichkeit der Kontalctwiderstande 
geschichtcter Kohlesaulen bei Anderung der Pressung beruht. 
Dasselbe Prinzip w'ird iibrigens auch in Deutschland m it 
groBem Erfolg  zur Erforschung der Eigenschwingungen von 
stahlernen Bauw erken2 angewandt, doch sind die dort vor- 
liegenden Verhaltnisse kaum  m it denjenigen bei Betonbauwerken 
zu vergleichen, wie sie das Ziel der T re ib e rsc h e n  Untersuchung 
bildeten. Beim  Betonproblem  handelt es sich um sehr kleine 
Form anderungen in einem groBen zum Teil noch feuchten,

1 Dipl.-Ing. F. T r e ib e r , „D er Bauingenieur" 1 1 .  Jahrg.,
S. 633 ff., 1930.

a Vgl. z. B. Dr.-Ing. B e rn h a rd , „Stahlbau", Beilage zur 
Bautechnik 1928, Heft 13, S. 145— 158.

m assiven Kórper. Dagegen sind die Messungen B e r n h a r d s  
auf re lativ  viel gróBere Form anderungen eingestellt und bc- 
schranken sich auf die Oberflache eines Bauteiles. Ferner ist 
im B etonfall die Belastung eine kontinuierlich zunelimende, in 
dem anderem  F a li eine wechselnde. E s  handelt sich beim 
Beton um die Erfassung der statischen Beanspruchung und ihrer 
Anderung innerhalb groBer Zeitraum e, wahrend die Untersuchung 
von Schwingungsvorgangen in kiirzesten MeBzeiten durch den 
elektrischen Oszillographen vor sich geht. Ahnliches gilt fiir die 
bisherige Anwendung der unter Ausnutzung der Errungcn- 
schaften der modernen elektrischen Schwingungstechnik aus- 
gebildcten induktiven und kapazitativen M ethoden, welche —  
die ersteren3 allerdings meines Wissens in der L iteratur nicht 
beachtct —  schon wiederholt zur Messung gróBerer und kleinster 
Verschiebungen benutzt worden sind. Auch hier handelt es sich 
stets um die kurzzeitige Messung der relativen Yerschiebung 
zweier B auteile oder zweier Punkte eines B auteiles an der Ober
flache. Besonders die Veranderung der gegenseitigen K ap azita t 
zweier einander dicht gegeniiberstehender m it den M eBpunkten 
verbundener P latten  bei kleinsten Abstandsanderungen kann zu . 
diesem Zwecke verhaltnism aBig genau m it M itteln der H och-

3 Vgl. z. B. die englische Patentschrift 236 383, welche einen 
zur Messung der Deformationen von starren Luftschiffgeriisten be
stimmten Messer beschreibt. E r enthalt ein Solenoid, dessen Eisen- 
kern aus zwei gegeneinander mit Schlittenfiihrung verschieblichen 
Teilen besteht, die sich mit einem schmalen Spalt gegenuberstehen.
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freąuenztechnik gcmessen werden. E s  sci hier nur die A rbeit 
von T h o m a 4 erwahnt, die sich speziell m it der Erforschung von 
Schwingungszustanden kleiner Am plitudę befaBt und einen guten 
Einbliclc in das auf diese Weise Erreichbare, sowie iiber die not- 
wendigen apparativen  H ilfsm ittel bietet. B ei der Konstruktion 
eines MeBgerates, das Dehnungen und Spannungen in Beton- 
bauwerken uberwachen soli, sind nach der kapazitativen  Methode 
Schwierigkeiten durch dic K ap azita t der notwendigen Zuleitungen 
zu erwarten. D er im folgenden beschriebene neue Dehnungs- 
messer6 beruht auf dem induktiyen Prinzip. E r  verdankt seine 
Entstehung und Durchbildung gemaB den besonderen bei der 

' Messung in einer Betonm asse auftretenden Bedingungen zum
groBen Teil den Anregungen, 
die sich aus gemeinsamen Be- 
sprechungen m it Herrn Prof. 
P r o b s t  ergaben, der seine Erfah- 
rungen in freundlichster Weise 
zur Verfiigung stellte.

D er A pp arat (vgl. Abb. i) 
bestehtauBerlich aus einem Stahl- 
hohlzylinder von etw a 30 mm 
Durchmesser und 10 0 mm Lange, 

der an beiden Enden starr m it etwas iiberstehcnden Stirnscheiben 
durch Lotung oder SchweiBung verbunden ist. Die eine Stirn- 
scheibe tragt an der Innenscite eine M agnetspule m it hufeisen- 
fórmigctn W eicheisenkern, der m it einem schm alen Spalt von 
m axim al einigen Zehntel Millimetern einem W eicheisenplattchcn 
gegeniibersteht, das seinerseits starr m it der anderen Stirnscheibe 
verbunden ist und den SchluB der magnetischen K raftlin ien  be- 
wirkt. Abstandsanderungen der Stirnscheiben, welche vom  Beton

Abb. 1 .

schaltung hat den Vorteil, daB sie unter Anwendung von 
Gleichstrom  zugleich zur Bestim m ung des tem peratur- 
abhangigen W iderstandes der Spule des Betonm essers gebraucht 
werden kann. H ierdurch wird eine Tem peraturbestim m ung 
gewonnen, die ohnehin zur Unterscheidung von Tem peratur- und 
druckbedingten Dehnungen notwendig ist.

Ohne auf die bekannte Technik der W heatstone’schen 
Briickenschaltung hier naher einzugehen, soli noch eine Eicliung 
wiedergegeben werden, die im  Staatlichen M aterial-Prufungsam t 
in Berlin - Dahlem  an einem M usterinstrum ent vorgenomnien 
wurde. D er M esser wurde zur Priifung zwischen zwei Flanschen 
eingcspannt, dereń A bstand voneinander an der Peripherie an
4 um  90° gegeneinander versctzten Punkten durch 4 Zeissuhren 
kontrolliert wurde. Durch eine hydraulische Presse wurden 
D riicke von o bis 2,7 to auf den oberen Flansch gegeben. Die so 
bei drei aufeinanderfolgenden Belastungen gewonnenen K urven  
sind in Abb. 2— 4 wiedergegeben. H ier sind auf den Ordinaten- 
achsen die am  elektrischen Briickeninstrum ent abgelesenen Aus- 
schlage, auf den Abszissenachsen die entsprechenden Dehnungen 
ais arithm etische M ittel aus den gleichzeitigen Ablesungen der 
vier Zeissuhren eingetragen. D as Ergebnis der E ichung kann 
sowohl beziiglich der Em pfindlichkeit ais auch der Reproduzier- 
barkeit ais durchaus, befriedigend angesehen werden. D ic Streu- 
ung der Einzelwerte liegt innerhalb der durch dic Anzeigc- 
genauigkeit der Zeissuhren bedingten Fehlergrenze.

Durch das Entgegenkom m en von Herrn Prof. P r o b s t ,  dem 
ich auch an dieser Stelle meinen D ank abstatten mochte, ist eine 
weitere Priifung des A pparates m it verbesserten H ilfsm itteln im 
Laboratorium  des In stitu ts fiir Beton und Eisenbeton der Tech
nischen Hochschule, Karlsruhe, moglich geworden, die das Yer-
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zwangslaufig mitgenommen werden, ubertragen sich also direkt 
ohne weitere VergróBerung auf den E isenspalt und rufen eine 
Yeranderung der Selbstinduktion der Eisenspule hervor, dereń 
GroBe durch eine noch zu besprechende M eBschaltung m it H ilfe 
von W echselstrom festgestellt w ird und ein MaB fiir die Ver- 
schiebung bildet. D ie Dehnungen des Betons werden hierbei von 
dem Stahlzylinder elastisch aufgenommen. Zur Yerhinderung 
einer Verbindung des Betons m it dem Zylinderm antel kann dieser 
in belcannter W eise m it Isolierband oder dgl. um wipkelt werden. 
Die Messung der induktiven Veranderung der Betonm esserspule, 
die an sich auf mancherlei Weise geschehen kann, wird am besten 
mit der W heatstoneschen Briickenschaltung vorgenommen. 
wobei beliebig viele MeBstellen nacheinander an dieselbe 
Briickc angeschlossen werden konnen. A is Briickeninstrum ent 
dient ein W echselstrom-M illiam peremeter, dessen Ausschlage 
direkt in Dehnungen geeicht werden konnen. Die Brucken-

4 H. T h o m a , VDI-Zeitschrift (Bd. 73, Seite 639, 1929).
5 D. R . P. angem. Hersteller: R . FueB, Berlin-Steglitz.

halten des in Nachahm ung der praktischen Yerhaltnisse ein- 
betonierten Messers untersuchen soli. U ber diese Priifung, welche 
nach dem M uster der bereits genannten Untersuchung eines 
Kohlescheibendehnungsmessers am erikanischer H erkunft6 vor- 
genommen werden soli, w ird gesondert berichtet werden.

Die Vorteile des neuen M eBverfahrens gegeniiber bekannten 
liegen einm al in  der mechanischen R obustheit des Apparates, der 
iiberhaupt keine unter gleitender Reibung gegeneinander beweg- 
lichen Teile  enthalt, ferner in der E infachheit der elektrischen 
H ilfsm ittel —•. es h at sich 50 periodischer W echselstrom ais aus- 
reichend zum Betrieb  der B riicke erwiesen —  vo r allem  aber in 
der Freiheit von uniibersichtlichen prinzipiellen Fehlerąuellen. 
D er EinfluB der Tem peratur auf den W iderstand der Kupfer- 
spule g ibt zu keinen Fehlem  AnlaB. E r  kann im Gegenteil, wie 
schon bemerlct, zu einer Tem peraturm essung ausgenutzt werden. 
Die Tem peraturabhangigkeit der Perm eabilitat des Eisens ist 
gering und zudem fiir kleine Feldstarken von umgekehrtem

Ygl. Dipl.-Ing. F. T r e ib e r , a. a. O.
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Yorzeichen w ic fiir groBere. D er Yersuch h at gezeigt, daB bei 
der gewahlten Strom belastung sich die E influsse gerade auf heben. 
Kohlescheiben dchnungsmesser, die auf der Abhangigkeit des 
Kontaktw iderstandes aufeinandergepreBter Kohlescheiben vom  
Prcssungsdruck beruhen, sind in recht wenig durchsichtiger Weise 
Tem peratureinflusscn unterworfen, da nicht nur der Leitungs- 
und Kontaktw iderstand der Kohlescheiben direkt von der Tem 
peratur abhangt, sondern auch wegen der groBen Verschiedenheit 
der thermiseben Ausdehnungskoeffizienten der Kohle und des 
Betons infolge reiner Tem peratureffekte Dehnungsanzeigen er- 
halten werden. H ierauf weist auch T r e ib e r  in der erwahnten 
Vcróffentlichung hin. D as hier bescliriebene M eBgerat laBt bei 
der annahernden Ubereinstim m ung der therraischen Ausdeh
nungskoeffizienten von Beton und Stah l derartige Schwierigkeiten 
nicht erwarten. W eiter mogę noch auf einen Um stand hingćwiesen 
werden, der meines W isscns bisher noch nicht beachtet worden 
ist. Von einem M eBapparat, der vollstandig in Beton eingebettet 
werden soli, muB gefordert werden, daB er den K raftlin ienverlauf, 
der erforscht werden soli, selbst nicht stórt. Dies ist dann der 
F ali, wenn er den Defonnationen die er zwangslaufig mitmachen 
soli, eben denselben elastischen W iderstand entgegensetzt, wie

eine Betonm asse gleicher Form  und GroBe. N ur in diesem Falle  
wird der KraftlinienfluB ungestórt den Messer durchąueren, so 
ais ob er nicht vorhanden und sein P latz  von B eton  eingenommen 
ware. Offenbar muB z. B . ein zu wenig elastisclier M eBapparat 
eine Stiitzung und dam it eine E ntlastung der angrenzenden 
Betonscliichten ausiiben. Die um gekehrte Storung wird von 
einem zu nachgiebigen A pparat veranlaBt. B e i dem hier beschrie- 
benen G erat laBt sich die Forderung des ungestorten Kraftlinien- 
flusses wenigstens annahernd durch zweckentsprechende Bc- 
messung des tragenden Zylindcrąuerschnittcs verwirklichen. 
Dieser mufi sich zu dem durch den Messer verdrangten Beton- 
ąuerschnitt verhalten wie der m ittlere in Frage  kommende 
Elastizitatsm odul der Betonm ischung in dem zu messenden 
Spannungsbereich zu dem Elastizitatsm odul des Zylinder- 
m aterials. Gleichen K ra ften  entsprcchen dann ungefahr gleiche 
Zusam mcndruckungen des Betons und des MeBgerates.

D as benutzte MeBprinzip laBt noch eine Reihe weiterer An- 
wendungen zu, von denen hier nur dic Ausbildung einer MeBdose 
zur Erforschung der D ruckverteilung in Aufschuttungen und im 
Baugrund erwahnt werden mogę, die sich z. Zt. im Versuchs- 
stadium  befindet.

K U RZE T E C H N ISC H E  BE R IC H T E.

Unterfangung eines 14-stóckigen Gebaudes.
(Nach „Engineering News Record" vom 25. September 1930.)

Die Zerstorung einer 20 Jalire alten Holzpfahl-Griindung unter 
einem 14 stóckigen Gebaude in San 1'rancisco machtc die Unter
fangung des Grundmauerwerks mit Stahlzylinder-Senkkasten not- 
wendig. Beim Bau des Gebaudes vor rd. 20 Jahren befand sich der
Grundwasserspiegel nur einige FuB unter der Gelandeoberflache. Ais
dann spater auf allen Seiten groBe Gebaude errichtet wurden, dereń

Bau eine be- 
trachtliche Ab
senkung des 

Grundwassers 
mit sich brachte, 
und ais mit 
der fortschrei- 
tenden Bebau- 
ung der Umgc- 
bung infolge der

Abb. 1. Gestauchter Pfahl der urspriinglichen 
Griiiidung.
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Abpflasterung der StraCenoberflache die \\'iederauffiillung des Grund- 
wasserstandes iemner mehr behindert wurde, da setzte eine allmahliche 
Zerstorung der Pfahllcopfe durch Faulen ein; an einzelnen Pfalil- 
biindeln wurde sogar der Angriff von Termiten festgestellt. Beim 
tieferen Ausgraben wurde weiter bemerkt, daB viele Pfahle kurz unter- 
halb ihrer Kópfe offenbar beim Einrammen schwere Bruchschaden 
erlitten hatten, so da8 ein nur geringes SNlaB von Zerstorung geniigte,

um sie vóllig unwirksam zu machen. Einen von den zahlreichen Fallen 
dieser Art zeigt die Abb. 1. Obwohl dic Aufgrabung nur die oberen
2 m ihrer vermutlichen Gesamtlange von 6 m freilegte, so stellte es sich 
heraus, daB bereits 25% der Pfahle auf diese Weise schwer beschadigt 
waren. Ferner wurde festgestellt, daB rd. 25% der Pfahle in dem feinen 
festgelagerten Sand des Untergrundes iiberhaupt nur etwa 2 m tief 
eingedrungen waren. Die Saulenlasten wurden mittels eines doppelten 
Rostes aus 30 bis 45 cm liohen T-Tragern, die in eine Betonplatte von 
1,20 bis 1,80 m Starko einbetoniert waren, auf die Pfahlbiindel iiber- 
tragen.

Ursprunglich versuchte man, die neuen Griindungspfeiler direkt 
unter den alten Saulenfundamenten abzusenken. Dies hatte jedoch 
dic t)bcrnahme eines groBen Teils der Last auf Notstiitzen und das 
volistandige Ziehen vieler Pfahle erforderlich gemacht. Diese Methode 
stieC jcdocli gleich zu Beginn auf so groBe Schwierigkeiten, daB 
man dieseii Plan aufgcbcn muBte. Man entschloB sich, die 
Caissons seitlich von den Fundamentplatten abzusenken und die 
Lasten auf sie mittels I-Tragern zu iibertragen.

Dic Caissons bestanden aus 3/s"  starkem, stumpfgeschwciBtem 
Stahlrohr in Einzellangen von 63 cm. Ihr 
Durchmesser betrug meist 8i und 91 cm; 
in cinigen Fallen wurden noch gróBcre 
verwcndet. StoBfugen wurden geschweiBt.

Das Absenken geschah mit Hilfe hy- 
draulischer Pressen. Unter den alten Fun
damentplatten zog man I-Trager hindurch, 
gegen welche die hydraulisclicn Pressen 
angesetzt wurden. Wenn eine Rohrlange 
hinuntergetrieben war, entfemte man das 
innerlialb des Zylinders befindliche Boden- 
material, jedoch nie vóllig bis zum unteren 
Rand, damit das umgebcnde Erdreich keine 
Storung erlitt.

Das durchfahrene Materiał war zu- 
erst eine etwa 3 m starkę Schicht feinen. 
Schwemmsandes, darunter kam eine etwa
2 m starkę Lage blauen Tons und danach 
traf man auf einen harten, sandigen Lehm. 
Hier wurde mit dem Absenken aufge- 
hort, und man hob im Trockenen eine 
nach unten zu trichterfórmig bis zum 
doppelten Rohrdurchmesser sich erwei- 
ternde Glocke aus. Das Materiał war 
so hart, daB man es mit PreBluftspaten 
losen muBte. Die zulassige Belastung 
dieses Untergrundes war 6,5 kg/cm2. 
Im  ganzen wurden 1220 lfm Caisson- 
rohre abgesenkt.

Die Ubertragung der Last auf die Caissons soli am Eeispiel eiiier 
Saule erlautert werden:

Saule 14 iibertragt eine Last von 610 t Y o r m i t t c l s  einer 1,20 m 
starken Betonplatte von 2,4 X 4 m2 Grundflache auf ein Biindcl von 
iS  Pfahlen. Neben dieser Fundamentplatte waren nun 4 Caisson- 
zylinder von 91 cm Dmr. abzusenken und dic Last durch I-Tragcr 
darauf zu iibertragen.

V

Abb. 2 . Skizze iiber dic Anordnung 
der neuen Griindung unter der atten 

Fundamentplatte.



Abb. 1 . Normaler Dampfkran mit Selbstgreifcr beim Ausheben 
einer Baugrubc.
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Abb. 3 . Obertragung der Fundamentlast auf I-Trager 
mittels hydraulischer Pressen.

Normaler Dampfkran ais Rammgeriist.
1 Von Fritz T o u s s a in t ,  Duisburg.

Drehkrane mit Dampf- oder Motorantrieb werden in Baube- 
trieben zum Verladen und Transportieren von Baumaterialien, wie 
Trager, Balkon, Steine, Kies, Sand, oder zum Ausheben von Bau- 
gruben gerne verwendet. Da sie sowolil mit einem einfachen Last- 
haken, ais auch mit einem Selbstgreifer ausgeriistet werden konnen, 
ist ihr Anwendungsgebiet auBerordentlich mannigfaltig. So zeigt bci- 
spielsweisc Abb. i einen normalen Dampfkran mit einem Selbstgreifer 
beim Ausheben einer Baugrube, wogegen Abb. 2 ein grćSBeres Modeli 
(Modeli III) beim Transport von Betonpfahlen darstellt. Die Ausleger 
dieser Krane lassen sich maschinell ein- und ausziehen, so daB sie den 
jeweiligen Bediirfnissen entsprechend eingestellt werden konnen.

AuGer zu den angegebenen Ladę- und Transportarbeiten werden

tragen den dampfbetriebenen Rammhammer, der entsprechend dcm 
Einsinken der Pfahle mit der Kranwinde allmahlich gesenkt wird. Der 
Rammhammer wird mit Dampf aus dem Kessel des Kranes gespeist, 
so daB keine besondere Kesselanlage erforderlich ist. Wenn eine 
Kompressoranlage zur Verfiigung steht, kann der Rammhammer auch 
mit Druckluft betrieben werden.

Da die Fiihrungsbahn nur ganz einfach mit Bolzen an der Aus- 
legerspitze aufgehangt ist, kann sie pendeln und infolgedessen nach Be- 
darf schrag gestellt werden, je nachdem, in welcher Riclitung die 
Pfahle eingerammt werden sollen. Zum Festhalten der Bahn in der 
gewiinschten Stellung dient eine einfache Stutze aus Profileisen, die 
am AuslegerfuBpunkt gelenkig befestigt ist. Die Stutze ist mit einem 
Bretterbelag versehen, so daB die Fiihrungsbahn und der Ramm
hammer leicht zuganglich sind. AuBerdem ist der Fiihrungsbahn 
entlang bis zur Auslegerspitze eine Leiter angebracht.

Der Raum fiir die einzuziehenden I-Trager muBte erst gescliaffen 
werden, indem man zeitweise einen Teil der Last durch Schrauben- 
winden abfing, fiir welche ein Schwellenrost ais Unterlage diente. 
In einigen Fallen, wo die Pfahle ein Stiick weit unter der Fundament- 
platte zermiirbt waren, hat man dieses Stiick ausgesagt und provi- 
sorisch eine Windę eingespannt. Indem man auf diese Weise immer nur 
die Mindestanzahl von Pfahlen, die fiir das Einziehen eines Abfange- 
tragers nótig war, auf eimnal abschnitt, ging die Arbeit ohne Schwierig- 
keiten vonstatten. Eine besondere Mannschaft war dazu cingeteilt, 
die Winden taglich einmal zu kontrollieren und wieder anzuziehen. 
Die in Abb. 2 dargestellten vier Caissons sind auf dic beschriebene Art 
und Weise abgesenkt worden. Ais sic den tragfaliigen Untergrund 
erreicht liatten, wurde am FuB eine trichterfórmige Erweiterung 
ausgehoben. Sie wurden dann ausbetoniert und hatten nach 
siebentagiger Erhartung die Last zu iibernehmen.

Auf jedem Caisson eines zusammengcliorigen Paares 
wurden zwei Stiick jo 0,90 m lange und 50 cm hohe I-Trager 
mit soviel Zwischenraum aufgelegt, daB eino hydraulische 
Presse dazwischen Platz fand. Dann wurden soviel Pfahle 
entfernt, daB man einen 60 cm hohen I-Trager iiber den 
unteren Rosttragern einziehen kónnte. Mit der hydraulischen 
Presse wurde dann der Trager an die Unterflache des Beton- 
fundamentes angepreBt, bis jedes Tragerende 25% mehr ais scine 
rechnungsmaBige Maximallast trug. Hierauf wurden zwischen 
dem Haupt- und den beiden Rosttragern Stahlkeile eingetrie- 
ben, um eine satte Auflagerung zu erzielen. Jetzt wurden die 
Winden abgelassen, und fiir den zweiten und dritten Trager 
wiederholte sich derselben Yorgang (s. Abb. 3).

diese Krane neuerdings auch ais Rammgeriist zum Einrammen von 
Holz- und Betonpfahlen oder Spundwandeisen benutzt. Dadurch 
hat ihr Yerwendungsgebiet eine betrachtliche Erweiterung erfahren, 
so daB ihre Anschaffung noch lohnender ist ais bisher. Denn ein 
mit Rammeinrichtung verseliener Dampfkran ersetzt ein ganzes 
Rammgeriist mit Dampfkessel, Winden und allem Zubehor.

Abb. 3 zeigt den gleichen Kran wie in Abb. 2 dargestellt, nur mit 
Rammeinrichtung versehen. Der verstellbare Ausleger ist auf 5,8 m 
Ausladung eingezogen. An seiner Spitze ist die etwa 13 m lange Fiih- 
rungsbahn fiir den Rammhammer und dic Pfahle derart befestigt, 
daB die Bahn noch ein Stiick iiber dcm Ausleger liinausreicht. Die 
Ilubseile sind iiber Rollen an der Spitze der Fiihrungsbahn geleitct und

Die neu eingebauten Eisentrager erhielten eine Betonum- 
mantelung, und die Tragerenden jedes Fundamentes wurden 
mit denjenigen der beiden Nachbarfundamcntc zur Erhohung 
der Stabilitat durch Eisenbetontrager verbunden.

Von einzelnen durch die Verschiedenheit der ortlichen 
Verhaltnisse bedingtcn Ausnahmen abgesehen, war die Methode 
der Lastubertragung bei allen Fundamenten die glciche. Die 
Schwieriglceiten, dio durch"die auBerst beengten Platzverhaltnisse 
liervorgerufen waren, gaben jederzeit neue Probleme zu losen.

Dem Betonieren folgte unmittelbar die Hinterfullung, 
die eine sorgfaltige Stampfarbeit erforderlich machte. Taglich 
wurden an allen Saulcn auf FuBbodenhohe Nivellements auf- 
genommen, die ergaben, daB wahrend der ganzen Bauzeit 
keine Setzung des Gebaudes stattgefunden hatte. Die Benutzung 
des Gebaudes brauchte nicht unterbrochen zu wrerden.

Dipl.-Ing. E . R in g w a ld .
Abb. 2 . Normaler Dampfkran beim Transport von Betonpfahlen. 

Tragfahigkeit 3500 kg bei 12 m oder 10 000 kg bei 5,5 m Ausladung.
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Zum , Aufrichten der Pfahle 
vor dem Rammen dient bei der in 
Abb. 3 gezeigten Anlage eine kleine 
Handwinde, die am unteren Ende 
des Auslegers angebracht ist. Es 
besteht jedoch dieMóglichkeit, auch 
hierfiir eine durch die Dampfma- 
schine betriebene Hubtrommel anzu- 
bringen. Bei Kranen, die fur Greifer- 
betrieb eingericlitet sind, ist ja  
ohnehin die zweite Trommel schon 
vorhanden, so daD diese ohne 
weiteres dazu benutzt werden 
kann.

NaturgemaB laBt sich der 
Kran auęh in entsprechender Weise 
beim Ausziehen von Bolilen und 
Spundwandeisen mit Hilfe des 
Demag-Union-Pfahlziehers yęrwen- 
den.

Ist die Rammarbeit beendet, 
so kann der Kran nach Entfemung 
der Rammeinrichtung wieder ais 
Stuckgut- oder Greiferkran weiter- 
arbeiten. Da er mit einem eige- 
nen Fahrwerksantrieb versehen ist, 
kann er sich auf der Arbeitsstelle 
selbst fortbewegen. Der abgebildete 
Kran hat ein normalspuriges Ra- 
derfahrwerk, er kann jedoch inśonst 
gleicher Ausfiihrung auch mit 
einem Raupenfalirwerk versehen 
werden.

Die in den Abbildungen dar- 
gestellten Krane werden von der 
Demag, Duisburg, gebaut. Abb. 3 . Normaler Dampfkran mit Rammeinrichtung

Abb. 4 . Skizze des mit Rammeinrichtung 
versehenen Dampfkrancs.

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

Neubearbeitung der Eisenbetonbestimmungen.
Der vom Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton im Jahre 1927 

fiir die Neubearbeitung seiner Bestimmungen eingesetzte Sonder- 
ausschuB hat nach etwa zweieinhalbjiihriger Arbeit nunmehr fiir dic 
Neufassung des Teils A, Bestimmungen fiir Ausfiihrung von Bau- 
werken aus Eisenbeton, einen Entwurf bearbeitet. Dieser wird mit 
Einspruchsfrist bis zum 31. Marz 1931 zur óffentlichen Kritik gestellt. 
Die Entwiirfe fiir die Neufassung der Teile B, C und D werden vor- 
aussichtlich in einiger Zeit folgen.

Die Einteilung des Teils A ist teilweise in Anlehnung an die 
Bercchnungsgrundlagen fiir massive Brticken DIN 1075 umgestaltet. 
Die seit Herausgabe der Bestimmungen von 1925 neu gewonnenen 
Erfalirungen und Erkenntnisse sind, so weit wie móglich, bcriicksichtigt 
z. B. hinsichtlich der Baukontrolle, der zweckmaBigen Zusammen- 
setzung der Zusclilagstoffe und der kreuzweise bewehrten Platten. 
Die Mindestfestigkeiten des Betons sind erhóht, die oberen Grenzen 
der zulassigen Spannungen teilweise heraufgesetzt. Manche Fest- 
setzungen sind entsprcchend den Berechnungsgrundlagcn fur massive 
Briicken getroffen, z. B. diejenige iiber die Lastverteilung bei Einzel- 
lasten und iiber die Schubsicherung.

Z u sa tz  der S c h r i ft le i tu n g : Die Schriftleitung wird dafiir 
besorgt sein, im Rahmen der Zeitschrift die erwiinschte óffentliche 
Kritik aus allen Fachkreisen zu gegebener Zeit zu veróffentliclien. 
Der vom AusschuB angenoinmene Entwurf ist ais Sonderdruck beim 
Verlag Ernst & Solin erschienen. Wir empfehlen den Fachkollegen, 
die sich an der Diskussion beteiligen wollen, das Studium dieses Sonder- 
druckes.

Neuere Arbeitsmethoden beim Bau des Eichholzstollens 
des Schluchseewerkes.

N a c h t r a g z u m A u fs a t z v o n D r .- I n g .O .W a lc h in  H e ft  43/1930.

Wir werden gebeten, mit Bezug auf die in dem oben erwahnten 
Aufsatz beschriebene Ausbildung und Handhabung der eisemen 
Schalungseinrichtungen zum Betonieren des Stollenprofils darauf 
hinzuweisen, daB die fahrbare eiserne Schalung vom E ise n w e rk  
H o lste in  G. m. b. II., P in n e b e rg , herausgebracht und geliefert 
wurde. Schriftleitung.

Literatur-H inweis zu dem Buch „Schutz der Bauw erke“ .
V on G ra f  —  G o eb el.

. Herr Oberregierungsbaurat Dr.-Ing. S c h a e c h te r le , ein Mit- 
arbeiter des obengenannten Buches, bittet uns in einer Zuschrift, 
folgende Notiz zur Kenntnis unserer Leser zu bringen:

In dem Buch „ S c h u t z  d er B a u w e rk e "  von Graf und Góbel, 
Berlin 1930, Verlag Wilh. Ernst und Sohn (Preis geb. RM 22,— ), 
ist in dem Abschnitt „Schutz der Tunnel" auf Scite 149 bei der Be- 
sprechung der Bauweise fiir Tunneltrockenlegung leider versaumt 
worden, auf die von Prof. Frevert, Charlottenburg, veróffentlichten 
Schriftsatze: „Birkenfelder Tunnelentwasserungsklinkcr". Ein Bei
trag zur Trockenlegung von Eisenbalintunnel vom 3. November 
1920 und „D as deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwąrt, 1923, 
Band I, Abschnitt Tunnelbau", hinzuweisen.

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. Der Abzug von auslandisclien Halbjahres- 
geldern zum Jahresultimo hat an die Bórse, den Gcld- und Kapital- 
markt eine sehr unangenehme Beunruhigung gebracht, die sich vor 
allem in einem starken Anziehcn der Devisenkurse und weiterem 
Sinken des Aktienkursindex auf einen neuen Tiefstand geltend machte. 
Es scheint jedoch, daB dieser recht unerfreuliche Zustand relativ 
schnell uberwunden werden konnte, und daB nun der deutsche Geld- 
markt hoffentlich bald die Voraussetzungen fur eine Diskontsenkung 
bieten wird.

Im Reichswirtschaftsministerium fanden Besprechungen mit

den Realkredit-Instituten statt, die zum Ergebnis hatten, daB man 
am 7%igen Pfandbrieftyp festhalten will. Allerdings laBt sich vor- 
laufig noch nicht absehen, wann die Verhaitnisse am Kapitalmarkt 
wieder eine 7%ige Emission gestatten werden. Es ist daher beabsichtigt, 
in etwa einem Monat noch einmal iiber die Frage im Reichswirtschafts
ministerium zu beraten.

Der gesamte Kreditzuwachs der deutschen Wirtschaft im Jahre 
1930 liegt nur wenig hinter dem des Vorjahres zuriłck. Das Institut 
fiir Konjunkturforschung schatzt ihn auf 7,22 Mrd. RM gegenuber 
7,45 IMrd. im Jahre 1929; Allerdings hat sich die Iireditaufnahme
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der privaten Wirtschaft um 16%  (von 4,31 auf 3,62 Mrd.) gegenuber 
dem Vorjahre vermindert, dem aber ein Ansteigen der Kreditaufnahme 
der óffentlichen Hand (von 3,14  auf 3,60 Mrd.) um 14%  gegenuber- 
steht. Hier sind vor allem die Auslandsanleihen (von 0,09 auf 0,86 
Mrd.) und die kurzfristigen Auslandskredite (von 0,14 auf 0,74 Mrd.) 
gewachsen. In der Privatwirtscliaft sind besonders die Emissionen 
von Aktien und Industrieobligationen (von 0,86 auf 0,52 Mrd.) sowie 
die Inanspruchnahme kurzfristiger Bankkredite (von 0,70 auf 0,22 
Mrd.) eingeschrankt worden, wahrend die Hypothekengewahrung 
eine Zunahme von 1,97 auf 2 ,13 erfahren hat. Das Institut fiir Kon- 
junkturforschung schlieBt an diese Betrachtung folgenden Ausblick:

„D ie Mittel, die dem deutschen Kapitalmarkt aus der Spar- 
tatigkeit des Inlandes zur Verfiigung gestellt werden, werden auch in 
der Zukunft zunachst noch gering sein. Eine reichlicliere Vcrsorgung 
der deutschen Wirtschaft mit Langkrediten wird nach wie vor von 
dem ZufluB an langfristigen Auslandskrediten abhangen. Die Lage 
der auslandisclien Kapitalmarkte, besonders die Lage des ameri
kanischen Marktes, wurde eine starkere Kreditnahme der deutschen 
Wirtschaft gestatten. Voraussetzung fiir einen starkeren KreditzufluB 
nach Deutschland ist allerdings, daB wirtschaftlich und politisch das 
fur eine Kreditgewahrung erforderliche Vertrauen hergestellt ist.

Eine erhebliche Reserve fiir die zukunftige Kreditversorgung 
besteht auch in denjenigen Geldkapitalien, die durch die Kapitał - 
flucht bisher der deutschen Kreditversorgung entzogen worden sind."

StraBenbau. Das Reichsfinanzministerium hat dem Reiclistag 
eine Denkschriit iiber die Besteuerung der Kraftfahrzeuge (Reichs- 
tagsdrucksaclie Nr. 620) zugeleitet, der wir folgende Angaben ent- 
nehmen:
Lan ge d er L a n d stra f le  und Y e r te ilu n g  d er D e c k e n a rte n .

Unterhaltungslange 
der LandstraBen

192
km

1
%

192
km

8
%

1929 
km | %

mit schweren 
Decken . . . .  

mit mittelschweren 
Decken . . . .  

mit leichten Decken

26 ,159

7.77<5
235.801

9 .7

2 ,9
87.4

27.504

9,oS6
236,801

10,1

3,3
86,6

28,835

10,890
236,769

10,4

3.9
85.7

269,736 100,0 273,391 100,0 276,494 100,0

Ein relatives, wenn auch recht langsames Anwachsen der schweren 
und mittelschweren Deckenarten ist mithin festzustellen.

A u fw en d u n g en  fiir  den L a n d stra B e n b a u  in M ili. RM.

1927 1928 1929

Laufende U n te rh a ltu n g ......................
Instandsetzung und Ausbau . . . .  
Neubau ....................................................

276,5
261,3
116 ,7

306,8
223,6
118 ,2

326,9
244,1
139,5

in sg e sa m t.............................. 654.5 648,6 7 IO>5
davon durch Anleihe aufgebraclit . . 210,9 158,6 188,3

Die Zahl der im Jahre 1930 neu erstellten Wohnungen war be
reits bis Ende November — fur Dezember liegen Feststellungen noch 
nicht vor — in den deutschen GroB- und Mittlestadten mit 149 000 
um 6000 gróBer ais im ganzen Jahre 1929 und um 21 000 gróBer ais 
1928. Wenn dieses gtinstige Ergebnis vor allem auch auf die groBe 
Zahl der aus dem Jahre 1929 unvollendet ubernommenen Wohn- 
bauten zuruckzufuhren ist, so ist doch auffallend, daB in den letzten 
Berichtsmonaten aucli die Zahlen der A n tra g e  fiłr  B a u e r la u b n is se  
erheblicli iiber den entsprechenden des Jahres 1929 liegen.

In P re u B en  sind nach einer Mitteilung des Wohlfahrtsministers 
im HauptausschuB des Landtages im Jahre 1930 insgesamt 193 19O 
Wohnungen errichtet worden gegen 198 530 im Yorjahre. Die Zahl 
der noch unvollendet in das Jah r 19 31 iibemommenen Wohnungen 
betragt 94 S91 (i. V. 104 441). Der Minister reclinet fiir 1931 mit 
dem Bau von rd. 120 000 Wohnungen.

Kleinwohnungsbau. In P reu B en  liegt zur Ausfiihrung der 
Notverordnung ein Gesetzentwurf zur Anderung der Hauszinssteuer- 
verordnung und ferner ein RunderlaB des Wohlfahrtsministers vom
20. Dezember 1930 —  II. D. 27/30 — vor. Insgesamt wird in PreuBen 
der fur den Wohnungsbau zu Gebot stehende Betrag an Hauszins- 
steuermitteln etwa 65% des vorjahrigen ausmachen, nicht gerechnet 
den sehr wahrscheinlichen Ruckgang des Hauszinssteueraufkommens 
infolge der schlechten Einkommenslage. Der gemeindliche Neubau- 
anteil wird nur etwa 46% von 1930 betragen. Aus diesem erheblicli 
verminderten Gemeindeanteil miissen auch die Mittel zur Instand- 
setzung der Altwohnungen, ferner die fiir die Gewahrung von Zins- 
zuschiissen notwendigen Betrage und eine Reserve fiir etwa auszu- 
bietende Hauszinssteuerhypotheken entnommen werden.

Nettokosten fiir erststelligen Hypothekarkredit.

1927 ] 192S | 1929 
in Prozenten p. a.

1930

1. Quartal . . S,73 | 9,27 9,58 9,72
2. ,, . . 8,08 9,30 9,62 9,46
3 ........................... 8,19 9,38 10,08 8,70
4 ........................... 8,96 ! 9,38 10,18 8,S6

Nachdem sich auf dem Rentenmarkt in letzter Zeit wieder eine 
festerc Tendenz geltend macht und der Pfandbriefabsatz entsprechend 
gestiegen ist, darf man hoffen, daB auch dic Zinssatze fiir langfristiges 
Leihkapital ihre seit Ende 1929 begonnene und im letzten Quartal 
lediglich durch die politischen Yerhaltnisse unterbrochene Abwarts- 
entwicklung weiter fortsetzen und dadurch sclilieBlich der Anreiz 
zu neuen lnvestitionen geschaffen wird.

Die Eisenpreise sind nunmehr riickwirkend fiir alle Abschliisse 
ab 1. Januar 1931 gesenkt worden.

Die G ru n d p re ise  ermaBigen sich um 9 RM je t, und zwar:
fiir Stabeisen Frachtbasis Oberhausen von RM 137.—  auf 

RM 128.— ,
fiir Stabeisen Frachtbasis Neunkirchen von RM 13 1 .— auf 

RM 122.— ,
fiir Formeisen Frachtbasis Oberhausen von RM 134.— auf 

RM 125 .--,
fiir Formeisen Frachtbasis Neunkirchen von RM 128.—  auf 

RM 119 .— .
Ferner wurden auch die D im e n sio n siib e rp re ise  fiir Monier- 

eisen (Rundeisen fiir Betonbauzwecke) geandert. Wie wiederholt 
beantragt worden ist, w'erden kiinftig Abmessungen von 16—90 mm 
Durchmesser uberpreisfrei geliefert, wahrend dies bisher nur fiir 
solche von 20— 90 mm der 1'all war. Dadurch werden die im Eisen- 
betonbau besonders wichtigen Dimensionen von 16—20 mm um 
weitere 5 RM fur 1000 kg verbilligt.

Die tjberpreislisten werden von der S ta h lw e rk s -V e rb a n d  
A.-G., Dusseldorf, im Neudruck herausgegeben, der noch nicht vor- 
liegt. Die vorstehenden Mitteilungen sind der Bergwerks-Zeitung 
entnommen.

Das Gesamtgewicht (Eigengewicht zuzuglich Belastung) fiir zwei- 
achsige Anhanger darf nach § 32 Abs. 1 Ziffer 3 der Verordnung iiber 
Kraftfahrzeugverkehr vom 15. Ju li 1930 bei Luftbereifung 10 t und 
bei hochelastischer Yollgummibereifung nur 7,5 t betragen und zwar 
ohne Riicksicht darauf, ob sie mit K ip p v o rr ic l itu n g  versehen 
sind oder nicht. Dagegen ist bei den Lastkraftwagen gemaB § 3 Ziffer 2 
der Verordnung bei Vorhandensein einer Kippvorrichtung ein um 
eine Tonne hóheres Gesamtgewicht zugelassen (11,8  t gegenuber io,8 t).

Da die Lastenziige des Baugewerbes zwischen Steinbruchen, 
Kiesgruben und den vielfach nur auf notdiirftig befestigten Neben- 
wegen erreichbaren GroBbaustellen oder im StraBenbau auf roh ge- 
schotterten StraBen verkehren miissen, sind die Lastkraftwagen und 
Anhanger meist noch mit Vollgummibereifung versehen, weil Luft- 
reifen durch herumliegende Nagel, Krampen, spitze Steine usw. 
leicht beschadigt werden.

Den Antrag des Reichsverbandes Industrieller Bauuntemehmun- 
gen E.V ., daB auch fiir Anhanger mit Kippvorrichtung das zulassige 
Gesamtgewicht um eine Tonne erlióht werden móge, hat der Reichsver- 
kehrsminister mit Schreiben vom 5. Januar 1931 abgelehnt, aber darauf 
hingewiesen, „daB die hóhere Verwaltungsbehórde auf Grund des § 36 a 
der Kraftfahrzeugverkehrsordnung Ausnahmen von den Vorschriften 
iiber die Hóchstgewichte der Anhanger unter Festsetzung bestim mter Ver- 
kelirsgebiete und bestimmter Verkehrswege in solchen Fallen zu- 
lassen kann, in denen das hóhere Gewicht vom Standpunkt der Wege- 
unterhaltung unbedenklicli ist".

Uber die Erneuerung des Reichstarifyertrages fiir die technischen 
Angestellten im Baugewerbe, der am 28. Februar d. J .  ablauft, haben 
die Vertragsparteien am 12. Januar verhandelt. Diese erste Ver- 
handlung diente liauptsachlich dazu, daB sich die Parteien uber ihre 
gegenseitigen Forderungen informierten. Die Arbeitgeber haben Yer- 
kiirzung des Urlaubes, Einschrankung der Gehaltszahlungspflicht im 
Krankheitsfalle, Abbau der Zuschlage fiir Oberstunden- und Nacht- 
arbeit, Einfiihrung einer Kurzarbeitsklausel und Einfiihrung einer 
kurzfristigen Yerjahrung fiir Geldanspriiche aus dem Arbeitsverh&ltnis 
verlangt. Die Angestelltenverbande besclirankten sich auf einige 
Wiinsche in Nebenpunkten.

Ais nachster Yerhandlungstermin wurde der 23. Januar in Aus- 
sicht genommen.

Druckschrift „Reyision des Young-Planes". Die Offentlichkeit 
in Deutschland hat sich in den letzten Monaten in zunehmendem 
Umfangc mit der Frage einer Revision des Young-Planes befaflt. Zur 
Vorbereitung der kommenden internationalen Auseinandersetzungen 
hat der RD I. eine Schrift des Mitgliedes seiner Geschaftsfiihrung 
Dr. H e in eck e  herausgegeben, die zum Preise von 3 RM bezogen 
werden kann.



94 PATENTBERICHT.
DER BAUINGENIEUlt

1931 HEFT 5.

Rechtsprechung.

Der Arbeitgeber, der nur iiber unzureichende Mittel verfiigt, darf 
an Barlohn nur soviel auszahlen, daB er einen entsprechenden Betrag 
fur Soziaiversicherungsbeitrage und fiir Lohnsteuer in bar abfiihren 
kann. (Urteil des Kammergerichts, 4. Strafsenat, vom iO. Juni 1930
- -  4 S 38/3°-)

Reichen die dem Arbeitgeber zur Verf(igung stehenden Mittel nur 
noch zur Bezahlung der Loline abzuglich der den Kassenbeitragen ent
sprechenden Summen aus und yerfiigt der Arbeitgeber iiber sonstige 
Mittel nicht, so ist er damit nicht von seiner Verpflichtung zum Ein- 
behalten der Beitragsteile fiir die Krankenversicherung und zu ihrer 
Abfiihrung an die berechtigte Kasse entlastet. Der Arbeitgeber darf 
vielmehr in einem solchen Falle nur so viel zur Auszahlung an die 
Arbeitnehmer verwenden, ais nicht zur Tilgung seiner Schuld der 
Krankenkasse gegeniiber erforderlich ist. E r muB dann aber einen der 
Lohnzahlung entsprechenden Abzug fiir die Krankenkasse nicht nur 
rechnerisch, sondern auch wirklich machen, um die einbehaltenen 
Betrage an die Krankenkasse abfiihren zu konnen. Handelt er dieser 
Verpflichtung mit dem BewuBtsein zuwider, die geschuldeten Zahlun- 
gen an die Krankenkasse zu unterlassen, so macht er sich wegen vor- 
satzlicher Vorenthaltung von Beitragen gemaB § 533 Reichsvers.-Ordn. 
strafbar, ohne daB die Absićht einer Schadigung der Krankenkasse 
vorzuliegen braucht,

Dasselbe gilt fiir den Lohnsteuerabzug. Bei ungeniigenden Bar- 
mitteln darf der Arbeitgeber nur soyielLohn auszahlen, daB er den 
der Lohnsteuer entsprechenden Betrag in der Gescliaftskasse zuruck- 
behalt. Zahlt er gleichwohl die vollen Lohne aus und verbucht den 
Lolinabzug nur rechnerisch, so verstoBt er schuldhaft gegen die ihm 
ais Arbeitgeber in Ansehung des Steuerabzugs vom Arbeitslohn ob- 
liegenden Pflicliten, die ihm im Interesse der Besteuerung auferlegt 
sind. Sofern diese VerstoBe die Nichtabfuhrung der Lohnsteuern am 
Falligkeitstage zur Folgę haben, macht sich der Arbeitgeber zunachst 
zum mindesten wegen Steuerordnungswidrigkeit gemaB § 377 Reichs- 
abgabenordn. strafbar.

Art. 46, Abs. z, Bay. Ges. iiber die ErschlieBung von Baugelande 
enthalt keine Enteignung im Sinne von Art. 153, Abs. 2, R.-Verf., und 
ist daher rechtsgiiltig. (Urteil des Bayerischen Obersten Landes- 
gerichts vom 19. Mai 1930. Rev. Reg. II  M. 143/30.)

Art. 46, Abs. 2, des Bayer. Gesetzes iiber die ErschlieBung von 
Baugelande vom 4. Ju li 1923 ermachtigt die Gemeinden, durch orts- 
polizeillche Vorscliriften anzuordnen, daB Veranderungen der Erd- 
oberflache, insbesondere Anlegung von Kies-, Sand-, Kalk-, Lehm-, 
Ton- und Mergelgruben, sowie von Schlacken- und Miillbergen, durch 
welche die AufsclilieBung von Baugelande erschwert werden kann, der 
Genohmigung durch die Baupolizeibehdrde bediirfen. Diese Bestim- 
mung bedeutet nicht eine Enteignung im Sinne von Art. 153, Abs. 2, 
Reichsverf. Eine Enteignung liegt nur dann vor, wenn die betreffende 
Anordnung sich ais einen Einzelakt darstellt, ais einen Einzeleingriff, 
der nicht alle im Geltungsgebiet des betreffenden Gesetzes befindliclien 
und yon der gesetzlichen Norm betroffenen Sachen gleichmaBig, son
dern nur einzelne von ihnen oder einen engen Kreis van ihnen trifft 
und so nur einzelnen Sacheigentumern oder einem engen Kreis von 
ihnen ein besonderes Opfer zugunsten eines Dritten oder der Allgemein- 
heit auferlegt. Hier handelt es sich aber nicht um einen solchen Einzel
eingriff. Das in der oben bezeichneten Bestimmung enthaltene Ver- 
fiigungsverbot bezieht sich nicht auf einzelne bestimmte Grundstiicke 
oder auf einen verhaltnismaBig engen Kreis von solchen, sondern auf 
alle in Bayern gelegenen Grundstiicke, sofern sie fiir die ErschlieBung 
von Baugelande in Betracht kommen. Die Vorschrift stellt eine zu- 
lassige Beschrankung des Eigentums dar, die nach Art. 153, Abs. 1, 
Reichsverf. durch Gesetz erfolgen kann, und zwar auch durch Landes- 
gesetz gemaB Art. 1 1  Einf. zum Biirgerl. Gesetzb. zwecks Beschran
kung der tatsachlichen Verfiigung iiber das Eigentum im óffentlichen 
Interesse. Das Eigentum wird auch damit nicht ausgehóhlt und in- 
haltsleer gemacht, vielmehr nur eine bestimmte Nutzungśart an die 
Erteilung einer Genelimigung gekniipft, im iibrigen aber werden die 
Verfiigungsberechtigten nicht beeintrachtigt. Die auf Grund der oben 
wiedergegebenen gesetzlichen Vorschrift beruhenden ortspolizeilichen 
Vorschriftcn der Gemeinden sind rechtswirksam. Zuwiderhandlung 
ist strafbar.

P A T EN T B ER IC H T .
Wegen der Vorbemerkung (Krltiuterung der nachslehenden Angaben) s. Heft, I vom 6. Januar E928, S.

B e k a n n tg e m a c h te  A n m e ld u n g e n .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 1 vom S.' Januar 1931.

18.

KI. 5 a, Gr. 12. L  63 525. Dipl.-Ing. Gerhard P. Lehmann, Ploesti, 
Rum&nien; V ertr.: J .  Apitz u. F, Reinhold, Pat.-Anwalte, 
Berlin SW 1 1 .  Antrieb fiir Tiefbohrvorrichtungen mit hy- 
draulischem Zwischenmotor. 2. V II. 25.

KI. 5 a, Gr. 14. B  140 336. Walther Breclitel, Ludwigshafen a. Rh., 
Industriestr. 1 1 .  Verfahren zum Niederbringen von Bohr- 
lochern mittels Kiespumpe. 12. X I. 23.

KI. 19 a, Gr. 28. K  109879. Dr.-Ing. c. h. Otto Kammerer, Berlin- 
Charlottenburg, Lyckallee 12, Wilhelm Ulrich Arbenz, 
Berlin-Zehlendorf, Sophie-Charlotten-Str. ir ,  u. Dr.-Ing. 
Friedr. Hubner, Berlin W 35, Magdeburger Str, 3 1. Gleis- 
i-iickmaschino. 31. V. 28.

KI. 19 c, Gr. S. H 12 176 9 . Harold Hornsby, Burton-on-Stather, 
Scunthorpe, Lincolnshire, England; Vertr.: Dipl.-Ing.
Dr. W. Karsten u. Dr. C. Wiegand, Pat.-Anwalte, Berlin 
SW  1 1 .  EinradstraBenwalze mit Kraftantrieb. 2 4 .-V. 29. 
GroBbritannien 25. V. 28.

KI. 19 c, Gr. g. D 59 864. Dingler’sche Maschinenfabrik Akt.-Ges.,
u. Albert Jacob, Kaiserstr. 3, Zweibriicken, Pfalz. StraBen- 
fertiger mit iiber die Strafienbreite reichenden, neben- 
einander ahgeordneten Stampfhammern. 9. X II . 29.

KI. 19 c, Gr. 1 1 .  J  39 03S. August Jacobi Akt.-Ges., Darmstadt.
Weiterstadter Str. 42. Misch- und Spritzdiise. 23. V III. 29-

K l. 20 g, Gr. 3. D 58 089. Joseph Vdgele A.-G., Mannheim. Schiebe, 
biihne oder Drehscheibe mit auBen liegenden Haupttragern. 
r i .  IV. 29.

KI. 20 i, Gr. 8. B  36.30. Both & Tillmann G. m. b. H., Dortmund, 
Gliickaufstr. 44, u. Ewald Kampermann, Dortmund- 
Brechten. Rillenschienenweiche aus Vollkopfschienen. 23.
I. 30.

KI. 20 i, Gr. 14. G 78 107. Johann Gebauer, Gelsenkirchen, Viktoria- 
straBe 19. StraBen- oder Eisenbahnweiche. 3. X II . 29.

KI. 20 i, Gr. 35. H 190.30. Otto Halin, Koln, Gereonshof 35. 
Streckensicherung fiir Rotten. 30. IV. 30.

KI. 20 i, Gr. 35. N 31 129. John Neaie u. Horace Robert Watson, 
London; V ertr.: Dipl.-Ing. Dr. D. Landenberger, Pat.- 
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