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DIE E N T W IC K L U N G  D ES K O N ST R U K T IY E N  H O C H B A U E S  IN B E R LIN  IN D EN L E T Z T E N  5 JA H R E N .

Von M a g is tra t s -B a u ra t  Iłeimers.

t lb e r s ic h t : Es werden die liauptsachlichsten Entwicklungs- 
merkmale der Hochbaukonstruktionen in den letzten 5 Jahren ge- 
schildert sowohl hinsichtlich des Stahlbaues ais auch des Eisenbeton- 
baues und des Ziegelbaues. Sodann werden neuere Sonderausfuhrungen 
von Massivdccken und -wćtnden, ferner neue Fertigkonstruktionen 
mitgeteilt. SchlieClich witd der Fundierung kurz Erwahnung getan.

das W andm aterial seinem Zweck anzupassen, wodurch bei 
gleichzeitiger bedeutender Verringerung der W andstarken das 
Einheitsgewicht der W andę erheblich herabgesetzt wird. Man be-

Entw icklung und Fortsch ritt sind nicht immer identisch. 
Oft geben Sonderinteressen einzelner —  m anchm al ziemlich 
unbedeutender —  Industriezweige den AnlaB zu Neuerungen, 
sehr haufig zwingt der Konkurrenzkam pf zu neuen Versuchen; 
oder ein Grem ium  berufener Fachleute versucht —  der N ot der 
Zeit Rechnung tragend —  in weitscliauender Voraussicht der 
B aukunst ganz neue W ege zu weisen. A lle diese Bestrebungen 
gehen durch die Miilile der praktischen Erprobung. D a bleibt 
dann vieles ais unbrauchbar liegen, manches wird den wirklichen 
Erfordernissen und der wachsenden Erkenntnis angepaBt. Der 
Endpunkt der tatsachlichen Entw icldung innerhalb einer ge
wissen Zeitspanne liegt oft weit entfernt von dem urspriinglich 
gesetzten Ziel.

So schwierig auch innerhalb einer verhaltnism aBig kurzeń 
Zeitspanne die Feststellbarkeit einer in groBen Ziigen einheit- 
lichen Entw icklung oder sogar dereń W ertung ais Fortsch ritt 
ist, so lassen sich doch im  Hochbau immerhin ganz bestim m te 
Entwicldungswege erkennen.

Schon sLuBerlich tr it t  bei B etrachtung des Stadtbildes an 
vielen Stellen eine bedeutende Uberschreitung der bisher iiblichen 
Bauhóhe in die Erscheinung; wenn auch bereits fruher ver- 
einzelt Hochhauser entstanden waren, so kann man doch eine 
gewisse Verallgem einerung des Strebens zum Hochhausbau 
fiir bestim m te Zwecke in den letzten 5 Jah ren  feststellen.

D a die Berliner Bauordnung den B au  von Hochhausern 
noch nicht ais R egel zulaBt, werden die Baugenehmigungen 
hierzu im  Dispenswege erw irkt. D ie hauptsachlichsten in den 
letzten Jah ren  errichteten sogenannten H ochhauser sind der 
Ullsteinbau in Tem pelhof, der Kathreinerbau in der Potsdam er 
StraBe, der K arstadtbau  am H errm annplatz, das Europahaus 
am Anhalter Bahnhof, Bauten im  GroGkraftwerk Klingenberg 
und K raftw erk  W est, das W ernerwerk in Siem ensstadt u. a. m.

H and in H and hierm it m acht sich eine durchgreifende Ande
rung des konstruktiven Aufbaues bem erkbar, dereń Anfange 
allerdings zum Teil schon weiter zuriickliegen. Urspriinglich 
bildet die óffnungslose oder m it verha.ltnisma.Big kleinen Offnun- 
gen versehene Ziegelwand verschiedener Starlcen einen wesent
lichen Konstruktionsteil des Hoclibaues, der gleichzeitig der
I.astaufnahm e wie auch der W arm ehaltung und Schallisolierung 
dient.

M it der eintretenden N otwendigkeit der VergroBerung der 
Offnungen werden die W andę in einzelnen M auerwerkpfeiler auf- 
gelóst, die durch Unterziige und Deckentrager verbunden werden. 
M it dem sich stetig steigernden Raum ausnutzungsbediirfnis 
werden wegen ihrer zu groBen Abm essungen, nam entlich in den 
unteren Stockwerken mehrgeschossiger Bauten, auch die M auer
werkpfeiler unzweckm aBig;: die P feder werden daher durch 
Stiitzen aus Stah l oder Eisenbeton ersetzt, die m it Unterzugen 
und D eckentragern zu rahm enartigen Gebilden verbunden 
werden; sie haben sam tliche V ertikalkrafte  in die Fundam ente 
abzufiihren und auch die H orizontalsteifigkeit des ganzen Baues 
zu verbiirgen. D ie W andę dienen nunm ehr nicht der L ast- 
aufnahm e, sondern nur noch dem Raum abschluB, der W arm e- 
und Schallisolierung. E s  ist .hierdurch die M oglichkeit gegeben.

Abb. 1 .
zeichnet diese 
B au art im all
gemeinen ais 

Rahm enbau.
E in  Beispiel 
dieser A rt ist 
die Eisenkon- 
struktion des 

Germ ania- 
baues in der 

KochstraBe, 
ferner der in 
Abb. 1 darge- 
stellte B au  des 
Europaliauses 
am Anhalter 
Bahnhof1 . E in  
weiteres B e i
spiel hierftir 
zeigt A bb. 2, 
die den in der 

KonigstraBe 
gelegenen Sa- 
lam anderbau2 
d arstellt; hier- 
in is t zugleich 

die inter- 
essante A rt der 
Montage er- Abb. 2 .
kenntlich. M it
H ilfe eines Drehkranes, der auf den zuerst hochgefiihrten 
v ier H auptstutzen Aufstellung fand, wurde die gesam te 
tibrige K onstruktion aufgerichtet.

1 Ausgefuhrt von der Eisenbauanstalt Breest u. Co.
2 Ausgefuhrt von der Eisenbauanstalt E . Dellschau.
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Abb. 3. Abb. 4.

Ein  Beispiel fiir einen Eisenbetonrahm enbau, namlich den 
K arstadtbau  am  H errm annplatz, zeigen die Abbildungen 3 und 4 
(Turmkonstru ktion3).

Bisweilen sind aus irgend welchen baulichen Griinden aus- 
steifende W andę (z. B . m assive Treppenhaus- und Wohnungs- 
trennwande) vorhanden, oder es werden an bestim m ten Stellen 
besóndere Yerbande bzw. auch aussteifende Rahm en angeordnet,

Wenn auch die Zusam m enarbeit zwischen A rchitekt und Inge
nieur noch viel zu wiinschęn iibrig laBt, so bricht sich doch all- 
mahlich die Erkenntnis Bahn, daB bei dem heutigen Stand der

die in Verbindung m it m assiven Decken die Horizontalaus- 
steifung des Bauw erks iibernehmen; in diesem Falle  ist die 
Rahm enbildung zwischen normalen Stiitzen und Unterziigen 
nicht mehr erforderlich; es 
■entstelit dann ais Sonderaus- 
fuhrung die Skelettbauweise, 
die im  Geschaftshaus- und 
W ohnhausbau alssogenannter 
Stahlskelettbau in der letzten 
Zeit einen bedeutenden Um
fang angenommen hat. Kenn- 
zeichnend fiir diese B au art 
sind die sehr geringen Stiitzen- 
abmessungen.

E in  Beispiel eines* Stahl- 
skelettbaues —  das Ver- 
waltungsgebaude W ernerwerk 
in Siem ensstadt4 —  zeigt 
Abb. 5. Andere Skelettbauten 
sind neuerdings in Adlershof 
und in der Forschungssiedlung 
H aselhorst5 errichtet.

Die geschilderteEntw ick- 
lung hatte naturgemaB eine 
im m er starkere Inanspruch- 
nahine des Baum aterials zur 
Folgę. D er konstruktive Teil 
des Hochbaues gewann da
durch erlieblich an Bedeu
tung. D er fiir die K onstruktion erforderliche Aufwand an 
Geistesarbeit vergr6Berte sich stiindig. So ergab es sich von 
selbst, daB der Bauingenieur mehr und mehr m it dem friiher 
nur von dem Architekten bearbeiteten H ochbau befaBt wurde.

3 Ausgefiihrt von Wiemer u. Traclite, Eisenbetonbau.
4 Ausgefiihrt von ,,Vereinigten Stahlwcrken A. G. Dortm. Union".
5 Ausgefiihrt von der Eisenbauanstalt Breest u. Co.

Baukunst- und W issenschaft unmoglich eine nach jeder R ichtung 
befriedigende A rbeit geleistet werden kann, solange sie nach 
einseitigen Richtlinien eines Fachgebietes entworfen und aus-

gefiihrt wird. Man erkennt, 
daB A rchitekt und Ingenieur 
sich erganzen miissen, daB 
der Ingenieur ebensosehr 
schon zu den Entw urf- 
arbeiten von Hochbauten 
hinzugezogen werden muB, 
wie der A rch itekt bei aus- 
gesprochenenlngenie u rbau ten 
unentbehrlich ist.

Dem Drange der E n t
wicklung trug ein M inisterial- 
erlaBvom  2 5 .2 .19 2 5  hinsicht- 
lich der Beanspruchung des 
Baustahls Rechnung. Wenn 
auch schon vorher im E isen - 
bau fiir einzelne Bauglieder 
die Beanspruchung von 1400 
kg/cm2 zugelassen w ar, so ist 
diese Beanspruchung seither 
fiir S t. 37 gleichsam zur 
Regelbeanspruchung gegen- 
iiber dem friiheren Normal- 
wert von 1200  kg/cm2 ge- 
worden; die fiir die Zulassig- 
keit von 1400 kg/cm 2 in 

dem ErlaB  geforderten Vorbedingungen werden fast regel-
m aBig erfiilit. Die Spannungserhohung erfordert eine starkere 
M aterialausnutzung. Die Yerwendung des B austah ls S t  48 hat 
sich in Berlin wegen der hoheren Kosten im allgemeinen nicht 
eingebiirgert. Denselben Zweck der gróBeren M aterialausnutzung 
verfolgt die in Absatz D des Erlasses zugelassene Berechnungs-
weise von Tragern m it sogenannter teilweiser Einspannung.

Abb. 5.
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Hiernach werden Trager, die durch Zuglaschenverbindung am 
Oberflansch und Druckstiicke am Unterflansch m iteinander oder 
mit Unterziigen verbunden werden, fiir ein Endfeldm om ent 
von M =  Q • L / i i  und ein M ittelfeldm om ent von M =  Q • L /16  
bemessen. B ei Belastungen m it Einzellasten oder Strccken- 
lasten erfolgt die Momcntbestimmung sinngemaB unter Annahme 
eines Stiitzenmomentes, das den 0,7 fachen W ert des nach der 
Elastizitiitstheorie errechneten Stiitzenmomentes betragt.

Einen weiteren Schritt auf dem Wege der starkeren M aterial- 
ausnutzung im Stahlbau bedeutet eine Konstruktions- und 
Berechnungsart, die sich in den letzten Jah ren  Eingang ver- 
schafft hat. E s  handelt sich um dic Anordnung durchlaufender 
Trager, dereń Endfeldm om ent fiir gleichmaGig verteilte L a st —  
in Anlehnung an dic obenangefiihrte Bestim m ung ,,D " des E r- 
lasses vom  25. Februar 1925 —  m it M =  Q ■ L / 1 1 ,  und dereń 
Mittelfeldmomente m it M =  Q ■ L / i  5 erm ittelt werden, wobei 
die GroBe des Stiitzenmomentes vollstandig unbeachtet bleibt. 
Diese Auffassung fuBt auf Vorschlagen und Arbeiten yon Griining 
und M aier-Leibtiiz sowie auf Belastungsversuchen des Deut
schen Stahlbauverbandes.

In konstruktiver H insicht hat der Stahlbau einige Neuerun- 
gen aufzuweisen. Zunachst sei auch hier des oben nichrfach

genannten Trageranschlusses m it 
teilweiser Einspannung Erw ah- 
nung getan. Abbildung 6 ver- 
anschaulicht den bekannten A n
schluB verm ittelst Zuglasche 
und D ruckstiick. Ferner h at die 
Ausbildung der Rahmenecken 
—  Verbindung von Stiel und 
Riegel — eine liaufig angewandte 
Neuausbildung erfahren. Zwecks 

Vermeidung der tcuren W erkstattarbeit werden heute Stiele 
und Riegel nach M oglichkcit aus W alzprofilen hergestellt. Wird 
zugleich die Forderung gestellt, zwecks Einhaltung des freien

Raum profils jeg-

Abb. 6 .
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Abb. 7. Abb. 8 .

So einfach diese Eckverbindung konstruktiv sich gestaltet, so 
haften ihr gewisse Nachteile hinsichtlich der Montage an, be
sonders in dem Falle  durchgehender Riegel iiber drei und mehr 
Stiele. DaB die Yerbindung auch um gekehrt, d. h. unter Ver-

liche E ckverstar- 
kung durch Kno- 
tenblech und der- 
gleichen zu ver- 
meiden, so erfolgt 
die biegungsfeste 
Yerbindung in der 
in Abb. 7 und 8 
scliematisch dar

gestellten A rt. 
B ei derartigen Ge- 

schoBrahmen- 
ecken wird der 

durchlaufende 
Stiel haufig aus 
zwei W alzprofilen 
hergestellt, zwi
schen dic der aus 
einem W alzprofil 

• bestehende Riegel
hindurchgefuhrt wird. Der biegungsfeste AnschluB wird 
hierbei durch Kopfbleche und Kopfw inkel hergestellt. D a sich 
praktisch ohne besondere H iifsm ittel ein festes Ansitzen 
des Riegels an die oberen und unteren Kopfbleche und W inkel 
kaum erreichen laBt, ist hierbei die nachtragliche Ver- 
keilung der Konstruktion und Festlegung der K eilfutter 
durch Schrauben von groBer W ichtigkeit. Denn nur hierdurch 
kann der R iegel in den Stiel eingezwangt und ein in der 
Rahmenebene liegendes Biegungsm om ent in beliebigem Dreh- 
sinn iibertragen werden. F iir  den AnschluB der Kopfbleche 
und W inkel an die Stielprofile ist die zu iibertragende Vertikal- 
kraft und das Eckm om ent maBgebend. Diese K onstruktionsart 
wurde an einem Rahm enbau —  Neue Konigstr. 50 — 6 angewendet.

6 Ausgefuhrt von der Eisenbauanstalt G. E . Dellschau.
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wendung eines Einzelprofils fiir den Stiel und eines Doppel- 
profils fiir den Riegel ausgefuhrt werden kann, zeigt die in 
Abbildung 9 dargestellte W erkzeichnung fiir die Rahmenecke 
des im  Ja h re  1930 in Berlin ais Stockwerkrahm en aufgefuhrten
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Abb. 10.

Verwaltungsgebaudes des Deutschnationalen Handlungsgehilfen- 
Verbandes, Oberwasserstr. 1 2 7.

Ebenso einfache und z. T . noch erheblich einfachere 
Profilverbindungen erm oglicht die Elektroschweifiung, eine 
weitere sehr wichtige Entw icklungsstufe im Stahlbau. 
Urspriinglich von A m erika ubemommen, hat sie in 
Deutschland dank gewissenhafter Forschungsarbeit unserer 
ersten Stahlbaufirm en in . Yerbindung m it der W issenschaft 
sehr bald den anfanglichen Vorsprung anderer Lander ein- 
geholt und bereits die Entw icklungsstufe der amerikanischen 
SchweiBtechnik erreiclit. Bem erkenswerte Łeistungen wurde 
erzielt sowohl in der H erstellung der Elektroden in ihrer An- 
passung an ihren jeweiligen Zweck ais auch in der Ausbildung 
der SchweiBmaschinen, wie sie der H ochbau erfordert. A u f die 
bedeutend altere und weiter entwickelte Schwesterindustrie 
der SchweiBtechnik im M aschinenbau kann hier nicht eingc- 
gangen werden. Reiche Erfahrungen stehen zur Verfiigung in 
der Ausfuhrung der SchweiBung selbst und der Heranbildung 
zuverlassiger SchweiBer wie auch in der statiscli zweckmaBigen 
Anordnung der SchweiBnahte. In  dem ErlaB  vom  io . 7. 1930 
sind die Richtlinien fiir die Ausfuhrung von SchweiBkonstruk- 
tionen und dereń Priifung festgelegt. E s  sei nur kurz 
erwahnt, daB hiernach die zulassigen Beanspruchungen der 
SchweiBnahte betragen: F iir  reinen Zug und Zug aus Biegung 

720 kg/cm2, fiir reinen D ruck und 
D ruck aus Biegung 900 kg/cm 2, fiir 
Abschercn 600 kg/cm2. SchweiBer- 
kurse, die von der Technischen Hoch
schule Charlottenburg wie auch von 
der SchweiBindustrie selbst eingerichtet 
sind, sorgen fiir sachgemaBe Erlernung 
der SchweiBausfiihrung und fiir griind- 
liche Kenntnis der fiir eine gute 

SchweiBung erforderlichen Vorbedingungen. In 
wie hohem MaBe die Sicherheit einer SchweiB- 
konstruktion der von der Giite SchweiBarbeit 
abhangt, ist der Fachw elt bekannt. D ie ebenfalls 
bekannte Tatsache, daB die von nicht geniigend 
unterwiesenen und erfahrenen SchweiBern herge- 
stellten SchweiBungen durchaus nicht immer den 
gestellten Anforderungen entsprechen, beweist die - 
Bereclitigung und N otwendigkeit der in  dem 
Ministerialerlasse geforderten SchweiBerpriifungen.
E s  ist zu erwarten, daB in absehbarer Zeit 
gewisse Schwierigkeiten der Priifung der SchweiB
nahte am fertigen Stiick  und der Giite ihres Ein- 
brandes durch Einfiilirung geeigneter, iiberalt leicht 
anwendbarer Untersuchungsmethoden behoben 
werden. D as von Schm uckler, Berlin neuerdings 
aufgestellte Priifverfahren laBt —  nach Freilegung 
eines SchweiBraupenąuerschnittes durch einen 
handlichen elektrischen Fraser —  an der polierten 
und geatzten Schnittflache deutlich die Ein- 
brandtiefe erkennen.

In  konstruktiver H insicht hat das SchweiB- 
verfaliren bei den Berliner Bauten zum Teil 
grundlegende Anderungen eingefiihrt. D as im 
Eisenbau bei Fachwerkkonstruktionen uiwerm eidliche 
Knotenblech verh ert seine groBe Bedeutung; in vielen 
Fallen  wird es dadurch iiberfliissig, daB die Fiillglieder unm ittel- 
bar an die G urte angeschweiBt werden. Die bisher unentbehr- 
lichen Winkeleisen werden ais AnschluBwinkel und ais Gurt- 
winkel von Blechtragern unnótig. D ie SchweiBtechnik stellt 
m ittels Kehlnahten den D oppel-T-Q uerschnitt einfacher durch 
Zusam m enfiigung von Steg- und Gurtblechen her; auch die 
Aussteifungswinkel werden durch Flacheisen ersetzt, die an Steg- 
und Gurtbleche angeschweiBt werden, wie A bbildung 10  sche- 
matisch darstellt. Wie einfach das SchweiBen den biegungs- 
steifen AnschiuB eines Rahm enriegels an den Stiel bewerk- 
stelligt, zeigt die in Abbildung 1 1  dargestellte W erkzeichnung 
einer in Berlin-Neukolln, Bergstr. 1 1 3 ,  ausgefiihrten K o n stru k 

tion7. Zugieich ist in dieser Werkzeichnung, die durch die 
SchweiBung stark  vereinfachte StiitzenfuBausbildung ersichtlich. 
In  Abbildung 12  ist eine fiir den N eubau Neue Kónigstr. 52— 54 
ausgefiihrte geschweiBte Stiitze einschlieBlich FuBausbildung 
dargestellt.3 Noch in vielen anderen Fallen wird die alther- 
kómmliche Konstruktionsw eise durch das SchweiBverfahren 
abgeandert; bis zu der Verwendung neuer Stabeisenprofile, die 
neben der besten statischen A usnutzbarkeit die zweckmaBigste 
AnschluBm oglichkeit gestatten, ist die Entw icklung in Berlin 
noch nicht vorgedrungen. AUgemein kann gesagt werden, daB 
die Elektroschweifiung noch im  Anfang ihrer Entw icklung steht 
und die zu sammelnden Erfahrungen noch manche Anderungen 
und Yerbesserungen hervorbringen werden.
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Abb. 11.

Abb. 12.

Von der SchweiBtechnik wird eine erhebliclie Verbilligung 
gegeniiber den bisherigen Methoden erw artet. Bedeutend ver- 
einfachte B iiroarbeit bei H erstellung der W erkstattzeichnungen, 
Verringerung der W erkstattarbeit durch Yerm eidung oder Ein- 
schrankung von Bohrarbeit, hierdurch Schnelligkeit der Aus
fuhrung, ferner Ersparnis an AnschluBm aterial sind die haupt- 
sachlichsten Vorteile des SchweiBverfahrens.

E in  anschauliches B ild  der Festigkeit und Sicherheit einer 
guten SchweiBkonstruktion geben die Abbildungen 13  und 14. 
Die durch aufgeschweiBte Steg- und Flanschlaschen biegungsfest 
gestoBene Eckverbindutig wurde auf Biegung bis zur Zerstorung 
beansprucht. In  A bbiidung 14  ist die beginnende Zerstorung

7 Ausgefuhrt von der Eisenbauanstalt Krupp-Druckenmiiller.
8 Ausgefuhrt von der Eisenbauanstalt G. E . Dellschau.
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durch seitliches Ausknicken des Gurtes erkennbar. Die SchweiB- 
verbindung blieb vollkomm en unbeschadigt.9

Auch der E is e n b e t o n b a u  ist nicht in der Entwicklung 
stehen geblieben. Schon die amtlichen Bestim m ungen (M inisterial
erlaB vom  Septem ber 1925 fiir die Ausfiihrung von Eisenbeton- 
und Betonkonstruktionen) sehen eine Steigerung der zulassigen

Abb. 13 .

Betonspannungen, eine besondere Bewertung hochwertiger 
Zemente, eine teilweise bedeutende Verkiirzung der Schalungs- 
fristen vor. Ferner wurde durch M ittcilung einfacher Naherungs-

berechnungsver- 
fahren eine Anregung 
zur A usfiihrung von 
kreuzweise bewehr- 
ten P latten  und Pilz- 
decken gegeben.

D er in der all- 
gemeinen E n tw ick 
lung begriindete 
Zwang, alle B auteile 
m óglichst gedrun- 
gen, raum sparend 
und zugleich wirt- 
schaftlich herzu- 
stellen, h at in der 
Berliner Eisenbe
ton - Industrie das 
ernste Streben nach 
Vertiefung derKennt- 
nisse des Betons, 
der verschiedenen 
Zem ente, ihrer Ver- 

wendungsmóglich- 
keiten, der Zu- 
schlagstoffe und der 

M ischungsverhalt- 
nisse wachgerufen. 
Nam hafte Fachleute 
haben durch wert- 

Abb. 14. volle Forschungsar-
beiten den W eg zum

sicheren und zugleich wirtschaftlichen Bauen gezeigt. Wenn in 
friiheren Jah ren  die Baustelle ais das Schm erzenskind des 
Eisenbetonbaues betrachtet wurde, so hat sich heute —  wenig- 
stens bei allen groBeren B auten  —- hierin eine erfreulichc Besse
rung eingestellt. Die Betonm ischungen werden genau nach Vor- 
schrift hergestellt. Regelm aBige W iirfelproben geben dem Aus- 
fiihrenden Gewahr fiir einwandfreie A rbeit; sie ermóglichen zu
gleich eine starkere Ausnutzuńg des M aterials.

N ur andeutungsweise seien in diesem Zusammenhange die 
Namen einiger neuer Zemente genannt wie der Erzzem ent, der

5 Ausgeffihrt von der Eisenbauanstalt Breest u. Co.
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Kiihlzem ent, der Novozement, der Hochofenzement, der Ton- 
erdezement wie der bei dem B au  der Eisenbetonschornsteine 
des K raftw erks W est verwendete Zitadurzem ent u. a. mehr, 
bei denen teilweise Betonfestigkeiten von 700— 800 kg/cm2 
erzielt worden sind. Auch der A usw ahl von Zuschlagstoffen, 
ihrem Ursprung und ihrer Kornzusamm ensetzung hat man 
erhóhte Aufm erksam keit geschenkt. (Vergl. Luz D a v id : ,,Der
praktische Eisenbetonbau".)

Der Konkurrenzkam pf hat insofern fórdem d gewirkt, ais 
die Behandlung der B austoffe  in erhóhtem MaBe von der Wissen- 
schaft ubernommen wurde, und die Erforschung der gróBtmóg- 
lichen Ausnutzung einzelner und m ehrerer Zuschlagstoffe in 
bestimmten Verbindungen zum Problem  gestellt w u rd e .4 Einen 
weiteren Sch ritt bedeutet die in  den letzten Jah ren  in groBem 
Um fange betriebene H erstellung von Betonarten m it besonderen 
Eigenschaften und Fah igkeiten ; fiir  viele Zwecke spielt die 
Festigkeit des Betons eine untergeordnete R o lle ; es kom m t 
z. B . mehr auf geringes Gewicht —  bei D eckenfiillstoffen —  
oder gute W arm eisolierung und gute Schalldam pfung —  bei 
nicht tragenden Zwischenwanden und AuBenwanden —  an ; 
hierfiir sind die sogenannten Leichtbetone reichlich verw endet 
worden. D er seit Jah ren  bekannte Bim sbeton findet in leichtester 
A usfiihrung ais Rippendeckenfiillkórper Verwendung, wobei 
an Festigkeit gar keine Anspriiclie gestellt werden. M it etw as 
gróBerem Kiessandgehalt findet der Bim sbeton am haufigsten 
Anwendung in Form  eisenbewehrter Hohl- und Kassettendielen 
fiir Dachdeckungen, wobei die zulassige Biegedruckspannung 
20 bis 25 kg/cm2 betragt. E ine  andere Leichtbetonart jiingeren 
A lters stellt der Schlackenbeton dar, eine Mischung von Zem ent 
und Schlacke, die sich besonders ais B au sto ff fiir unbelastetc 
W andę eignet und bei verhaltnism aBig geringer Starkę reichliche 
W arme- und Schaliisolierung bietet. In  zahlreichen Stah l-Skelett- 
bauten, z. B . in d erB arstraB e undN eufchateller StraBe 10, sind die 
Schlackenbetonwande in verschiedenen Zusammensetzungen 
erprobt und reiche Erfahrungen hinsichtlich des W arm eschutzes 
und der Schaliisolierung gesam m elt worden; nach wissenschaft- 
lichen Untersuchungen bieten die in der H auptsache aus Schaum- 
lava, Hochofenschlacke m it kleinem Kiessandzusatz und Normal- 
zement bestehenden W andę bei 20 cm  Starkę und beiderseitigem
2 cm  starken Putz den W arm eschutz einer 33 y2 cm starken 
Vollziegelwand, bei 25 cm Starkę den W arm eschutz einer 40%  cm 
starken Vollziegelwand. D er bei den genannten Bauten ange- 
wendete Leichtbeton h at nach 28 Tagen eine Druckfestigkeit 
von durchschnittlich 62 lcg/cm2 ergeben. A is Deckbeton auf 
Koksasche in M assivdecken hat sich der Schlackenbeton seit 
Jah ren  bewahrt.

W eiter ist der Porositbeton zu nennen, eine Mischung von
1 Teil Zement, 1 Teil gelóschten K a lk  und 14  bis 16  Teilen Sand, 
ferner der Z e l le n b e t o n  oder S c h a u m b e t o n , ein danisches 
Patent, bei dessen H erstellung dem Zem entbrei unter Luftdruck' 
ein seifenartiger Schaum  zugesetzt wird, der die Porositat des 
Betons verursacht. D as spezifische Gewicht des Zellenbetons 
schwankt je  nach der gewiinschten Festigkeit zwischen 250 und 
1400 kg/m 3.

Ahnlich dem Zellenbeton ist der S c h im a - M e y e r b e t o n ,  
hier wird zur Erreichung der Porositat die Treibkraft einer 
Kalzium -M agnesium legierung verwendet.

Der A e r o k r e t  Gasbeton stam m t aus Schweden und wird in 
Deutschland von der A erokret G .m .b .H . hergestellt, indem einer 
fertigen Mischung von Zem ent und feinkórnigem  K ies ein Alum i- 
nium pulver zugesetzt und wiederholt gem ischt w ird ; die garende 
W irkung des A lum inium pulvers bew irkt ein A ufąuellen der 
Mischung. D er in Form en hergestellte und erhartete Beton 
laBt sich —  wie auch der Zellenbeton —  m it einer Sage schneiden. 
D as spezifische Gewicht des Aerokretbetons schw ankt zwischen 
300 und 110 0  kg/m3. Die Isolierfahigkeit des 800 kg/m 3 schweren 
Aerokretbetons entspricht etw a dem 3fachen, die des 300 kg/m 3 
schweren etw a dem 5fachen des gewóhnlichen Ziegelsteines. 
Auch gegen elektrischen Strom  zeigt A erokret gute Isolierfahigkeit.

10 Bauausfiihrung: Richter u. Schadel, Berlin.

REIMERS, DIE ENTWICKLUNG DES KONSTRUKTIYEN HOCHBAUES IN BERLIN.
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SchlieBlich ist der Kosselbeton zu nennen, der in der Mischung 
i : 1 2 aus einem Teil Zement, zwei Teilen Grubenkiessand, einem 
Teil H artsteinsplitt, drei Teilen Bim skies, drei Teilen granulierter 
Hochofenschlacke und drei Teilen gebrochener Kesselschlacke 
besteht. Diese Mischung ergab nach 28tagiger Erhartung bei 
Betonierung im fliissigcn Zustand eine W urfelfestigkeit von 
65 kg/cm2, in erdfeuchtem Zustande von 12 1  kg/cm2; auch hier
bei ist die W armeisolierung bedeutcnd gróBer ais bei Ziegel- 
mauerwerk. W eiter unten wird die Verwendung der Leichtbetone 
an mehreren Berliner Bauten gezeigt werden.

Hinsichtlich der Ausfiihrungsarten von Beton- und Eisen- 
betonarbeiten sind bemerkenswerte Neuerungen eingetreten. 
D as BętongieBverfahren m ittels GieBturm- und Rinne hat 
auf groBen Baustellen an Um fang zugenommen. Die anfanglich 
beobachteten Entmischungen in der Rinne hat man durch ge- 
eignete GegenmaBnahmen m it mehr oder weniger E rfo lg  zu be- 
kampfen verm ocht. Bei Verwendung hochwertigen Zements, 
bei geeignetem M iśchungsverhaltnis und passendem W asser- 
zusatz sind sehr gute Betonfestigkeiten ■ erzielt worden.

Abb. 15.

Das BetonSpritzverfahren wird seit Jah ren  von der Torkret
G. m. b. H. in den geeigneten Arbeitsgebieten m it gutem Erfolg  
angewendet.

E ine Neuerscheinung in Berlin ist das vor ungefahr zwei 
Jahren , zuerst bei einem Einzelbau11  des Kraftw erk-W est in 
Anwendung gebrachte, patentierte Betonpum pverfahren, System  
Giese-Hell, das von der Torkret Gesellschaft unter dem Namen

11 Ausfuhrung: Siemens Bauunion.

Pum pkret betrieben wird. E s  verm eidet den erheblichen Umweg 
des M aterials iiber den GieBturm und die GieBrinne und verbiirgt 
zugleich eine groBe Gleichm aBigkeit des Betongem enges von 
guter Konsistenz. Die in erster Zeit ihrer Anwendung hervor- 
getretenen Schwierigkeiten hinsichtlich der Pum penventile 
und der hohen VerschleiBziffer sind durch Anpassung der m asclii- 
nellen Ęinrichtung an die E igenart des Fórdergutes bereits 
uberwunden. Andrerseits wird das Fordergut durch Einhaltung 
eines bestimmten M indestfeinkorngehalts bzw. durch geringen —  
die Festigkcit nicht beeintrachtigenden —  Zusatz von Ton oder 
TraB oder dgl. pum pfahig erhalten. Neben groBer W irtschaft
lichkeit wird dem Pum pkretverfahren eine durch den Pum p- 
betrieb hervorgerufene erhóhte Betonfestigkeit, groBe Gleich
m aBigkeit bei groBer D ichtigkeit nachgeriihm t. D as Verfahren 
hat innerhalb kurzer Z e itin  B erlin  schnelle Verbreitung gefunden. 
In Abbildung 15  iśt die Misch- und Pum panlage fiir einen B au 12 
in der Bism arckstraBe dargestellt, der Betonaustritt aus dem 
R olir ist erkennbar aus Abb. 16  bei dem Geschaftsliaus- 
bau Alexanderstr. 7 1 13. >

SchlieBlich sei kurz der S c h a lu n g e n  Erw ahnung getan. 
DaB die wirtschaftliche N otlage auch hier auBerste E inschrankung 
und Sparsam keit verlangt, liegt auf der H and. In ,,D a v id : 
Der praktische Eisenbetonbau" sind die Wege gewiesen, die zur 
Yerm eidung von Ausbauchungen und sonstigen Schaden erforder- 
lichen Schalungsabm essungen zu finden, zugleich aber auch,

Abb. 16.

unnótig starkę Schalungen zuverm eiden. Der Sparnotwendigkeit 
entspriclit ferner die Verwendung versetzbarer und gleitender 
Schalungen. Auch der weiter unten gezeigte, auf Scliienen 
fahrbare Schalungswagen verfolgt diesen Zweck und eignet 
sich fiir groBe Schalflachen14. (Fortsetzung folgt.)

12 Ausfuhrung: Boswau & Knauer.
13 Ausfuhrung: AYayss & Freytag.
11 Ausfuhrung: Dyckcrhoff & Widmann.

B E R IC H T  U BER  DIE E N T W IC K L U N G  DER BO G E N ST A U M A U E R  IN DEN V E R EIN IG T EN  ST A A TEN .

Von Dr.-Ing. Fr. Tolke.

Der bekannte amerikanische Talsperrenfachm ann Lars 
Jorgensen bringt in dem Journal of the Am erican Concrete 
Institute unter dcm genannten Titel wertvolle M itteilungen iiber 
die Entw icklung der Bogenstaum auer, insbesondere der Gleich- 
winkelbogenstaum auer (Constant-Angle-Arch-Dam), auf Grund 
der in den letzten 15  Jahren  gemachten Erfahrungen. (Septem- 
berheft 1930.)

Im  Gegensatz zu den Verhaltnissen bei uns ist der ameri
kanischen Talsperrenbau in der gliicklichen Lage, iiber aus- 
gedehntes Erfahrungsm aterial fiir die Erbauung von Bogen- und 
aufgelósten Staum auern zu verfiigen, was teilweise in den bc- 
sonderen ortlichen und geologischen Verhaltnissen, teilweise 
in dem in diesem Lande schon sehr friih in Erscheinung getretenen 
Streben nach einer Verbindung von Sicherheit und W irtschaft
lichkeit im Talsperrenbau begriindet liegt.

Zweifellos muB die Frage der Sicherheit im Talsperrenbau 
immer an erster Stelle stehen und es ist durchaus verstandlich, 
daB man in Deutschland und seinen N achbarstaaten, wo die 
Gelegenheit zur Erbauung von Staum auern in viel geringerem 
Um fang ais in den Vcreinigten Staaten gegeben war, noch bis 
vor kurzem nur die durch reichc Erfahrungen erprobte Schwer- 
gewichtsm auer gelten lassen wollte. Ebenso verstandlich ist 
es aber auch, daB die in Am erika, Australien und Italien  so zahl- 
reich gesam m elten Erfahrungen an anderen, der Schwer- 
gewichtsm auer an W irtschaftlichkeit betrachtlich liberlcgenen 
Bauweisen auf die Dauer nicht ohne W irkung bleiben konnten.

Das zeigt sich auch darin, daB der TalsperrenausschuB des 
Deutschen W asserkraft- und W asserwirtschaftsverbandes, dem 
nam haftc V ertreter des Deutschen Talsperrenbaues angehóren, 
in den in Yorschlag gebrachten neuen Talsperrenvorschriften
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dem heutigen Stande des Talsperrenbaues in der Wolt weit- 
gehend Rechnung getragen hat, indem er die Bogen- und auf- 
gelósten Bauw eisen den Schwergewichtsm auern und Erddam m en 
vollig gleich stellte.

E s  kann nur m it N achdruck unterstrichen werden, wenn 
Jorgensen in seinem B ericht sag t: „D e r Ingenieur ist seinem 
Auftraggeber verantwortlich und sollte ihm das Beste fiir sein 
Geld geben, ohne Riicksicht auf die Unbeąuemliehkeiten, die 
sich fiir ihn ergeben konnten, wenn er Neuland b etrate ."  Je  
eher w ir in Deutschland von der Schwergewichtsm auer, ais der 
„a llc in " sicheren Bauw eise abrucken, wo sich dic gleiche oder 
sogar groBere Sicherheit durch eine betrachtliclic Ersparn is an 
Anlagekosten erzielen laBt, umso intensiver wird der Ausbau der 
W asserkrafte moglich sein.

Um welche Verluste fiir die V olksw irtschaft es hier geht, 
zeigt eines der gróBten Spitzen-W asserkraftwerke Deutschlands, 
dessen Anlagekosten insgesamt 30 Mili. M ark erforderten, von 
denen 12  Mili. au f die Staum auer entfielen. B ei den bei dieser 
Anlage vorhandenen ausgezeichneten Grundungśverhaltnissen 
ware eine glatte Ersparnis an Anlagekosten der Staum auer von

20%  gleich 2,4 Mili. 
M ark bei Yerwen-
dung einer wirt-

schaftlichen B au 
weise moglich ge-
wesen. Verkapitali- 
siert man auBerdem 
noch den Zeitgewinn 
durch dic wesentlich 
geringeren Massen 

m it óntsprechend 
kiirzerer Bauzęit, so 
ergibt sich eine wei- 
tere Ersparnis von 
1,2  Mili. M ark. Dic 
Anlagekosten hatten 
sich som it miihelos 
von 30 Mili. M ark auf
26,4 Mili. M ark redu- 
zieren lassen, wenn 
man sich den oben 

m itgeteilten Aus- 
spruch von Jorgensen 
zu Eigen gemacht 
und althergebrachte 
Vorurteile fallen ge- 
lassen hatte. A uf 

Abb. 1 . Diablo-Dam. Querschnitt. den Strom preis um-
gerechnet, hat sich

durch die Verwendung der unwirtschaftlichen Schwergewichts-
mauer eine Erhóliung von 3,6/26,4 gleich 13 ,6 %  ergeben, an
der ein wirtschaftlich denkender Ingenieur eigentlich nicht 
voriibcrgehen sollte.

Wenn man sich dieses kleine Ząhlenbeispiel vor Augen halt, 
kann es nicht venvundern, daB N ordam erika langst der Schwer
gewichtsmauer w irtschaftlichere Bauweisen an die Seite gestellt 
hat. E iner der wichtigsten und erprobtesten Vertreter der letzte- 
ren ist die Bogenstaum auer und insbesondere die Gleichwinkel- 
bogenstaumauer, von denen Jorgensen sagen kann, daB noch 
keine das in sie gesetzte Vertrauen enttauscht hat, wahrend 
25 V ertrcter der so „sicheren" Schwergewichtsm auer dies getan 
haben, und der Zerstórung teilweise unter den katastrophalsten 
Folgen anheim gefallen sind.

D a w ir selbst iiber direkte Erfahrungen im Bau  von Bogen- 
staumauern nicht verfugen, diirfte das zusammenfasscnde Memo
randum eines der bedcutendsten Pioniere auf diesem Gebiete, 
besonders im H inblick auf die sich anbahnende Ausnutzung der 
AIpenwasserkrafte, fiir uns besonders w ertvoll sein. Soweit es 
im Rahm cn dieser Zeitschrift moglich ist, móge im Folgenden 
auf die von Jorgensen m itgeteilten Erfahrungen hinsichtlich der

Berechnung und konstruktiven Durchbildung von Bogenstau- 
mauern eingegangen werden.

Einen ziemlichen R aum  nim m t in der Abhandlung die Frage 
einer zweckmaBigen Berechnung der Staum auer ein und dies m it 
Reclit, denn gerade dic Bogenstaum auer bietet, wenigstens im 
1111 teren Teil, einer genaueren Erfassung des Kraftespicls be-

Abb. 2 a. Horizontalschnitt in Ordinate 280.

trachtliche Schwierigkeiten. Um gleich auf den Kern des Problems 
zu kommen, seien in den Abb. 1 und 2, Querschnitt und 
Horizontalschnitte des von Jorgensen eingehend. besprochenen 
Diablo-Dam mes wiedergegeben. W er mochte Jorgensen nicht 
recht geben, wenn er sagt, daB-ihm  die bis heute bekannt ge- 
wordenen Methoden, die Bogenstaum auer ais gebogene P latte  
zu bereclmen, noch nicht ais vervollkom nm et genug erscheinen, 
11111 ihre Anwendung cmpfehlen zu konnen. Gerade in V-formigen 
Talern, welche sich besonders gut fiir die Anwendung von Bogen-

Abb. 2 b. Horizontalschnitt in Ordinate 273.

staum auern eignen, hat man es doch im unteren Teil m eist mit 
einem nach beiden Richtungcn ungefahr gleich dicken K lotz  zu 
tun, vergl. Abb. 2 fiir den cs bisher iiberhaupt keine Theorie 
g ibt und vielleicht niemals geben wird.

Jorgensen empfiehlt, in bekannter Weise die Staum auer in 
horizontale Lam ellen zerlegt zu denken und diese nach der E lasti- 
zitatstheorie zu berechnen, eine Methode, welche fiir den oberen 
Teil der Staum auer sicherlich einfach ist und zu glaubhaften 
Ergebnissen fiihren wird. Tm unteren Teil der Staum auer 
dagegen wird man ihr skeptisch gegeniiberstehcn konnen. W ill 
man hier iiberhaupt noch die Methode der Berechnung von 
einzelnen Gewólbelamellen anerkennen, so niiiBte zum mindesten
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anstelle der E lastizitatstheorie die Scheibentheorie treten, wie 
man unm ittelbar einsieht, wenn man sich die bekannte Mesna- 
ger’sche Form el fiir gleichmaflig belastete rechteckige Lam ellen 
vo r Augen fiihrt und das Verhaltnis von Balkenhohe zur Lange 
im m er gróBer werden laCt. Man kann aber auch die Frage auf- 
werfen, ob hier iiberhaupt eine Yerfeinerung der Berechnung, 
es sei denn daB sie den K łotz ais ganzen der Untersuchung zu
grunde legt, Zweck hat. W ir mdchten jedenfalls fiir den unteren 
Teil der Staum auer diese Frage vem einen und empfehlen, diesen 
Teil von Bogenstaum auern nach der sehr rohen aber verniinftigcn 
Zylinderform el a =  p. r/d zu berechnen und der Roheit der 
Methode durch ein entsprechend niedriges a Rechnung zu tragen,

etw a 20 bis 25 kg/cm/2, ein W ert, welchen Jorgensen fiir die 
erste Bem essung auf Grund zahlreicher Erfahrungen nennt. 
A u f Grund der M esnagcr’schen Form el kann man vielleicht 
sagen, daB sich die Anwendung der feineren Elastizitatstheorie 
solange empfiehlt, ais das Verhaltnis von m ittlerer Gewolbe- 
dicke zur m ittleren Gewolbelange unter y2 bleibt.

Jorgensen erlautert in seinem Memorandum an mehreren 
Beispielen eingehend das in Am erika ubliche Berechnungs- 
verfahren fiir eingespannte Gewolbe nach Cain, auf das hier 
nur hingewiesen sei. E s  deckt sich im  wesentlichen m it den von 
M iiller-Breslau entwickelten Methoden und wurde erstm alig 
von R itte r  speziell au f Talsperren gewolbe angewendet1 .

Ferner wird von Jorgensen m it R ech t darauf hingewiesen, 
daB neben der Berechnung der Lam ellen ais Gewolbe der untere 
T e il der Staum auer noch daraufhin nachzupriifen ist, ob er auch 
die Scherkrafte aus der Schwergewichtswirkung einwandfrei 
zu iibertragen verm ag; evtl. sind luftseitige Verstarkungen 
vorzunehmen, vergl. Abb. 1 .  Iib er die GróCe der dabei zu be- 
riicksichtigenden Schwergewichtswirkung wird begreiflicher- 
weise nichts gesagt; solange die theoretischen Grundlagen 
fehlen, ist nur eine gefiihlsm afiige Abschatzung móglich.

Wenn es auch nicht an Bestrebungen fehlt, diesen Unklar- 
heiten durch konstruktive MaCnahmen aus dem Wege zu gehen, 
vergl. z .B . den Vorschlag von Mesnager- oder den von Probst 
iii Gem einschaft m it dem Verfasser,2 so gibt es doch Talform en 
geuug, und hier sind gerade die in Am erika so haufigen V -Taler 
zu nennen, fiir  welche die Gleichwinkelbogenstaum auer bei 
geeigneten Griindungsverhaltnissen trotz der U nklarheiten im 
unteren Teil eine ausgezeichnete und der Schwergewichtsm auer

1 Hugo Ritter: Die Berechnung von bogenformigen Stau
mauern, Karlsruhe 19 13 . (Probst hat in seinen Vorlesungen iiber 
Eisenbeton, 2. Bd., 2. Aufl., Springer, Berlin 1929, Abschnitt: 
Talsperren, Seite 445 bis 450, die Formeln von Ritter durch Ein- 
fiihrung der damals noch unbekannten Querkontraktion von Beton 
erg&nzt und ihre Handhabung erleichtert und eine Gleichwinkel- 
stauniauer ais Beispiel durchgerechnet, worauf hier verwiesen 
werden kann.)

3 ZVDI, Bd. 74, 1930, Probst-Tólke, Entwurf und Wirtschaft
lichkeit von Staumauern aus Beton und Eisenbeton.

betrachtlich iiberlegene Mauerform darstellt, groBte Sorgfalt 
bei der konstruktiven Durchbildung und Hersteliung natiirlich 
vorausgesetzt.

R ech t beachtenswert ist, was Jorgensen iiber das Ver- 
haltnis der auftretenden Zug- und Drucltspannungen sagt. 
Gefahrlich sind die Zugspannungen eigentlich nur wasserseitig 
am Kam pfer, da ja  die Einspannungsm om ente ungefahr doppelt 
so groB ais die Feldm om ente sind, wodurch in Gewolbemitte 
immer nur kleine Zugspannungen zu erwarten sind. A u f eine 
Verm inderung der wasserseitigen Zugspannungen wirken zwei 
Falctoren, die Querkontraktion, wie V ogt in seinem B eitrag  zur 
W eltkraftkonferenz, Berlin  1930, eingehend dargelegt hat, 
und die Quellung des Betons an der W asserseite, welche durch 
die Vollsaugung des Betons an der W asserseite begriindet ist. 
Jorgensen hebt die letztere W irkung ais besonders gtinstig hervor 
und g ibt die Schwellzahl des Betons nach sorgfaltigen Unter- 
suchungen von Campbell und W hite von der U niversitat Michigan 
zu 0,0002 bis 0,0004 an- Selbst die kleinere Zahl erga.be bei 
einem Zugelastizitatsm odul des Betons von 140 000 kg/cm2 
bereits die Móglichkeit, eine Zugspannung von 28 kg/cm 2 zu 
kompensieren. D a derartig hohe Zugspannungen in sorgfaltig 
durchgebildeten Bogenstaum auern aber nicht auftreten, so 
diirfte im allgemeinen m it einer mehr oder weniger vollstandigen 
Kom pensation der Zugspannungen an K am pfer zu rechnen sein. 
Urrij auch die Druckspannungen in ertraglichen Grenzen zu halten, 
empfiehlt er grundsatzlich eine luftseitige Verstarkung der 
Kiim pferpartien gegeniiber der Gewolbem itte, und zwar in einem 
A bstand von etwa 15  bis 18 %  der Gewolbelange vom  K am pfer 
beginnend und linear zunehmend.

F iir  den Beton von Bogenstaum auern glaubt Jorgensen 
auf Grund seiner Erfahrungen eine M indestdruckfestigkeit 
von n o  bis 140 kg/cm 2 nach 28 Tagen fordem  zu miissen, die 
fiir hohe M auem  noch soweit zu steigern ist, daB mindestens 
eine 4 bis 5 fache Sicherheit der rechnerischen Spannung gegeniiber 
der Bruchlast vorhanden ist. D er fiir den Diablodam  verwendete 
Beton ergab eine 28 Tagefestigkeit an Zylindern 2 : 1  von 
300 kg/cm2 Jwi einer groBten rechnerischen Druckspannung 
von 42 kg/cm2.

Irgendwelche Beriicksichtigung von Tem peratur- oder 
gar Schwindspannungen betrachtet Jorgensen ais vóllig iiber- 
fliissig, wenigstens dann, wenn in geeigneten Abstanden Fugen 
vorgesehen sind, die ausgespritzt werden, wenn die M auer ihre 
kalteste Tem peratur erreicht hat. E in  Steigen der Tem peratur 
aufiert sich. fiir die hochbeanspruchten Teile der Staum auer in 
solchen Fallen  nur gtinstig, indem die schadlichen Zusatzmomente 
aus dem W asserdruck teilweise kom pensiert werden. F i ir  den 
Fugenabstand nennt Jorgensen ais oberste Grenze 12  bis 15  m,

50 mm $  Einsprifzrohre 
Abb. 3 a.

weist aber darauf hin, daB nur bei den wenigsten M auem  so 
kleine Abstande gew ahlt wurden, wegen der hohen Kosten, 
welche jede Fugę m it sich bringt. Ais Folgeerscheinung zeigten 
sich R isse zwischen den Fugen, welche aber nach dem Ausspritzen 
der Fugen vollig verschwanden.

Abb. 3 zeigt die Fugenausbildung des Diablo-Dam m es, 
bei Welcher die neuesten Erfahrungen Beriicksichtigung gefunden 
haben. W asser- und Luftseite  sind zunachst durch durchgehende 
gebogene Kupferbleche abgeriegelt; dann folgt wasserseitig 
die Sm ith-Asphaltum  W asserdichtung, die im m er m ehr und 
m ehr ein selbstverstandliches M erkm al der amerikanischen 
Bogenstaum auern zu werden scheint. D ie Fugę ist trapezfórm ig 
verzahnt, Zahnlange 1,80, und in der M itte jedes Zahnes liegt 
ein vertikales Zem enteinspritzrohr von 50 mm Durchm esser. 
In  Abstanden von 12  m sind die vertikalen Rohre durch besondere
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zu verhindern. D ie zweite Methode bietet auch den Vorteil, 
nur in dem einem B łock  ein Prism a aussparen zu miissen, da 
der zweite dann unm ittelbar gegen den A sphaltkern betoniert 
werden kann. Vor
Einbringen des neuen __..............................................^ ------beliebigeGroBe
Betons werden die I  "o” "o" "o" O O
Asphaltblócke durch ?§ =  : =  : =  : =  : =  :=rf Q  J / j  ^
Zusammenschniiren ^  iY> ■

von Drahten, die in o  || O || O || O || O || 0 | -  | ! §
den alten Beton ein- — n— n— n— n— i r r
gelassen sind, fest ■§ O O | O O O O | ,
m it diesem verbun- 
den. D as Einschmel- 
zen erfolgt in gleicher 
Weise wie oben be- *
schrieben. §

Zum SchluB seien r
noch einige E rfah - Schm tfA-A
rungen an den tlber- 
ljŁufen von Bogenstaum auern erwahnt. lUberlaufe an den Hangen 
oder iiber die ganze Krone haben sich ais nicht zweckmaBig 
erwiesen. Dic seitlichen Teile der Bogenstaum auern sollten daher, 
wo dic m ittlere Offnung nicht ausreicht, m it Dam m bałkenver-
schliissen zwischen einer ent- i____________
sprechenden Zahl von Pfei- V  Kupfer-
lern ausgeriistet werden, so- n/rhh,™  l l l l l ?  T
daB nur im N otfalle dic
ganze Krone freigegeben wird. A w T s  <8
Unter der m ittleren Partie  hat Dampfrohr j f
sich bei einer groBen Zahl von 
Bogenm auern eine loekere
Steinpackung ausgezeichnet 4b.
bewahrt, die ais Aufschlag-
m atte fiir das herunterfallende W asser zu denlcen ist. Jorgensen 
empfiehlt bei einer Fallhóhc von 45 m eine Dicke der Stein
packung von 4,5 m ; einen H ilfsdam m  zur Schaffung eines 
W asserpuffers betrachtct er hach den Erfahrungen an 14  Bogen-

PaBstucke m it horizontalen Zementcinspritzrohren verbunden, 
von denen jedes zweite m it einem EinlaB-M undstiick verbunden 
ist. Entgegen friiheren Ausfuhrungen sind dic Einspritzrohre 
nach einem neuen Patente geteilt und bestehen aus zwei H alb- 
zylindern, von denen die eine H alfte  im  alten B łock, dic andere 
im neuen verlegt wird, wodurch sich eine 100 prozentige W ir- 
kung des Ausspritzens gegenuber einer hóchstens 50 prozentigen 
bei der friiheren Anordnung erzielen laBt.

N icht ohne Interesse diirften auch Einzelheiten iiber die 
Sm ith-Asphaltum -Dichtung sein, wrofiir auf dic Abb. 4 vcr- 
wiesen sei. Die H erstellung dieser Dichtung erfolgt auf zweierlei

Weise, entweder auf der 
 ̂ n B austelle unm ittelbar

II |H.W.,367 oder durch Einbau und
] 11 | Nachbehandlung vorher

fertig gestellter Blócke. 
u Die letztere Methode
B, ist die gebrauchlichere.

^ " 3  [ 1  Tm ersteren F a li wird
to in der Fugę ein zwischen

; YSi beiden Blóckcn zen-
" Wi trisch liegender rccht-

1 lYA eckiger Schacht ausge-
\|\ spart, von 1 5 x 1 5  cm 2

„i_ ___ _ : Jffl Querschnitt, in dessen
H  M itte cin Dam pfrohr

eingelegt wird. Nach

OII o|| O U O U O U C 
■La  l| n il n  ILr i lL c JL o J

Abb. 4a.
Herstellung 
der Smith- 

Asphaltkerne.

t/euer Beton

''Dichfung

JOmm"'
Dampf
rohr

WMtterBefon

SOmm / 
Einspritzrohre f i  // .

EinlaBóffnurtg / / /
Dampf- — »  
rohr

-25m m of/sen

Erhiirten des Betons wird der Schacht m it Asphalt ausgegossen 
und m it H ilfe des Dam pfrohres durch heiBen D am pf solange 
eingcsclimolzen, bis alle Zwisclienraume verschwunden sind.

Die zweite Methode zeigt die Yorliebe des Am erikaners 
fiir Serienherstellung, um  m it einem Minimum an Arbeits- 
lóhncn auszukommen. Die vorher hergestellten Blócke haben die

Abb. 5 . tJberlauf des Bullards-Bar-Dam.

Form  des Scliachtes und sind etwa 60 cm hoch. W ie Abb. 4 a 
erlautert, werden sie in groBer Zahl gleichzeitig gegossen. 
W ichtig ist, daB dic M antelflachen der Form en vorher m it 
Lehm  gewaschen werden, dam it sich keine Hohlriiume an den 
Randem  bilden. In  der M itte wird cin groBes Loch ausgespart, 
iim die B lócke spater bequem iiber das D am pfrohr ziehen zu 
kónnen. Die beim Aufeinandersetzcn der B lócke entstehenden 
Fugen werden m it Papier vcrklebt, um ein Eindringen des Betons

staum auern m it freiem U bcrfall ais iiberflussig. W ahrend der 
ersten tlberlaufperiode zeigte sich ein Zusammenschieben der 
losen Steinpackung um i/2 bis 1  m, ais Folgę der groBen K ra ft, 
m it der das W asser aufschlug. Nach der ersten U berlauf- 
periode w ar eine Beseitigung der Packung nur noch m it 
H ilfe von D ynam it móglich. Abb. 5 zeigt die Ausbildung der 
Uberlaufkrone fur den Bullards-Bar-D am .
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D ER S C H R A P P E R  A L S  N EU ES FÓ R D ER M IT T EL IM B A U B E T R IE B E . 

Yon Dr.-Ing. W. Franke, Dresden.

O b e rs ic h t : Betriebliche und wirtschaftliche Vorteile der
Schrappcrs in Amerika und in Deutschland —  Grundgedanke der Fór- 
derung und Vergleich mit dem Kabelbagger —  Deutsche und ameri
kanische Herstellerfirmen —  Anwendungsbeispiele im Baubetriebe 
(Grimselstaumauer — Zugspitzbahn — Mississippiregulierung usw.) — 
Konstruktionseinzelheiten — Betriebssichcrheit —  Ausblick und Ein- 
fiihrungsmóglichkeit in Deutschland.

Infolge seiner zahlreichen wirtschaftlichen und betrieblichen 
Vorteile h at der Schrapper nach amerikanischein Vorbilde (in 
den Ver. Staaten meist m it „S c ra p e r"  bezeichnet) in den letzten 
Jah ren  in Deutschland eine groBe Reihe von Anwendungsbei- 
spielen gefunden, die man vorher kaum  in den Bercicli der Móg- 
lichkeit gezogen hatte. Im  bevorzugten MaBe gilt diese Betrach- 
tung auch fiir den Baubetrieb und dam it verwandte Betriebe, 
in welchen der Schrapper durch seine vielseitige Unterstiitzung 
aller móglichen Bauarbeiten in der Lage war, sich rasch einzu- 
fiihren und dabei andere und teurere Fórderm ittel z. T . ver- 
drangt hat.

D as System  der Schrapperfórderung ist kurz dadurcli ge- 
kennzeichnet, daB ein Schiirfgerat (meist ohne Boden) von Seilen 
hin- und zuriickgezogen wird und dabei das Fórdergut abgrabt 
oder ausbreitet und verteilt oder schlieBlich zuriickfórdert und 
verladct. Bem erkenswert an diesem Grundgedanken ist noch, 
daB der Schrapper zugleich Gewinnungs- und Fórdergerat ist, 
da zunachst ein Lósen des Gutes, dann ein Fórdern auf groBere 
Entfernung und anschlieBend die Verladung erfolgt. In  manchen 
Fallen  kann der Schrapper auch ais B agger arbeiten, namentlich 
wenn es sich um die Aufnahm e von leichterem  Fórdergut, wie 
z. B . Sand oder K ies handelt. Andererseits soli der Schrapper 
in weitgehendem MaBe die teure H andarbeit ersetzen, infolge 
seiner niedrigen Anschaffungskosten ist er dazu besonders ge- 
eignet. Daher ist auch die groBe Verbreitung dieses fiir uns 
noch neuartigen Fórderm ittels in den Ver. Staaten zu erklaren, 
wo bekanntlicli dieLóhne etw a vierm al so hoch sind ais bei uns, 
so daB dort selbst bei kleineren Bauvorhaben m it dem Schrapper 
eine gute W irtschaftlichkeit erzielt werden kann.

Diese bei uns in Deutschland vorlaufig noch weniger in die 
Erscheinung tretende W andlung in der W ahl mechanischer H ilfs- 
m ittel in den verschiedenen Betriebszweigen ist daher voll- 
kommen gereclitfertigt, wenn man die bisher ausschlieBlich an- 
gewandten Baum aschinen, wie Lóffelbagger, selbsttatige Auf- 
lader, Greiferkrane usw. dem Schrapper gegeniiberstellt, der 
groBere Arbeitsflachen bedienen' kann. Auch der Kabbelbagger 
wird heute in zahlreichen Fórderbeispielen durch den Schrapper 
ersetzt. Beim  Schrapper ist in allen Fórderphasen stets der Boden 
das tragende Elem ent fiir das Schiirfgerat, wahrend beim K ab el
bagger nach A rt der Kabelkrane hingegen das Tragseil und die 
Laufkatze, dic beide beim Schrapper nicht vorhanden sind, eine 
Hubbewegung des K ubels nach erfolgter Anfullung ausfiihreri. 
Durch dieses Anheben des m it Boden versehenen Schiirfgerates 
ist es beim Kabelbagger moglich, das Fórdergut iiber Gleise, 
Gelandeeinschnitte oder Baulichkeiten hinwegzufiihren, was 
naturgemaB beim Schrapper nicht moglich ist, weil das Fórder
gerat imrner an die Beriihrung mit dcm Erdboden gebunden ist.

So kann der Schrapper beispielsweise in Sandgruben zum 
Abheben von Abraum schichten, zur Ausbeutung des Sandlagers 
und zur Verladung des Fórdergutes dienen, ebenso in Stein- 
bruchbetrieben bei der AufschlieBung neuer Briiche und zum 
Zusammenraumen von Schotter, S p litt oder bei Erdarbeiten, 
bei denen groBere Flaehen zu bedienen sind. E in  weiteres aus- 
gedelmtes Anwendungsgebiet des Schrappcrs ist die Kohlen- 
fórderung auf Lagerplatzen, die in Am erika sehr verbreitet ist, so 
daB dieseneuartige Fórdermethode dort dic teureLagerplatzbriicke 
oder andere Fórderanlagen in den letzten Jahren  verdrangt hat.

In  den Ver. Staaten sind ais Herstellerfirm en der Schrapper 
S a u e r m a n  (Chicago) und B e a u m o n t  (Philadelphia) bekannt; 
wesentlichen A nteil an der Einfuhrung in Deutschland gebiihrt

der Demag (Duisburg) und der M aschinenfabrik H a s e  n c le v e r  
A .-G . (Dusseldorf). Letztgenannte F irm a hat bisher etwa 250 
Anlagen in einfacher und dabei zwecltmaBiger B au art zum 
gróBten Teil fiir den Kalibergbau ausgefuhrt und m it besten 
Erfolgen in Betrieb  gesetzt. Nach amerikanischem M uster hat 
die, Schrapperfórderung fiir Arbeiten unter Tage liohe Bedeutung 
erlangt und auBer dem Kalibergbau m acht neuerdings die E in 
fuhrung im Steinkohlentagebau erhebliche Fortschritte. E s  
wurden sich hier noch eine ganze Anzahl anderer Gebiete auf- 
zahlen lassen, in denen der Schrapper fórdertechnisch und wirt- 
schaftlich zweckmaBig aufgestellt w ird; es sollen jedoch an dieser 
Stelle nur noch die speziell im Baubetriebe und verwandten 
Betrieben wichtigen Anwendungsmóglichkeiten behandelt w er
den. So kann der Schrapper, bcgiinstigt durch seine Ortsver- 
anderlichkeit, zu Nachputzarbeiten aller A rt, zum Zusammen- 
raumen von H aufwerk, K larschlag und Abfallen dienen, wobei 
gegeniiber anderen Fórderm itteln zu beriicksichtigen ist, daB er 
das Gut nicht nur aufnimmt, sondern auch iiber Strecken von 
100 m und mehr weiterfórdert und die Verladung in Schinalspur- 
wagen oder Bunlcer in zeitlicher Aufeinanderfolge erledigt.

B ei neueren Bauvorhaben ist m an auch dazu iibergegangen, 
den Schrapper zum Abbau von Schutthalden anzusetzen oder 
auch zum Ausbreiten frisch geschiitteter Halden, dam it diese 
eine groBere Grundflache erhalten konnen. So konnte man z. B . 
bei der im B aue begriffenen Grim seltalsperre1) eine Schrapper- 
anlage (Hasenclever) im Betriebe sehen, welche u. a. auch zur 
Riickfórderung der etwa 200 000 cbm fassenden, weithin sicht- 
baren Kieshalde bestim m t w ar. Der K ies wurde durch eine 
Drahtseilbahn herangefiihrt und durch ein Auslegerband auf 
H alde gestiirzt, die wegen der beengten Platzverhaltnisse eine 
betrachtliche Hóhe erhielt.

Auch bei -den Bauarbeiten der Bayrischen Zugspitzbahn 
bedient man sich des Schrappers und zwar zur Fórderung des 
maschinell gebolirten und gesprengten Gcsteines. —  Um auf 
dem Gipfel ein H otel errichten zu konnen, muBte zuerst ein 
Planum  von 50 m  Lange und 24 m Tiefe ausgesprengt werden. 
Die gesamte Massenbewegung zur H erstellung dieses Platzes 
betrug etwa 6000 cbm. Zunachst hatte man fiir diese Aufgabe 
folgende Arbeitsweisen in Erw agung gezogen: Betrieb  von 
Hand, durch B agger oder m ittels Schrapper. Die Ausiibung 
der ersten Fórderweise erwies wegen des zu hohen Zeitaufwandes 
fiir undurchfiihrbar. Die zweite Methode scheiterte an der 
Unm óglichkeit, den B agger selbst in vóllig zerlegtem Zustande 
durch die bestehende Seilbahn zu befórdern. Auch hatte der 
nachfolgende Transport durch den Stollen die Nachrichtarbeiten 
erheblich gestórt. Dazu kam  noch, daB der Bewegungsbercieh 
des Baggers verhaltnism aBig beschrankt ist und daB es ferner 
kaum  moglich gewesen ware, ihn gegen Beschadigurtgen durch 
Sprengstiicke zu schiitzen. —  A uf Grund dieser Erwagungen 
entschloB sich die Bauleitung zur dritten A rt, der Schrapper
fórderung (Demag). Die jeweils gesprengten Felsm assen nimmt 
der Schrapper auf und fórdert sie von dem Planum  den H ang 
hinunter (Abb. 1) . D as Schiirfgerat legt ein Arbeitsspiel in 
etw a 70 bis 80 Sekunden zuriick. Stiindlich konnen daher im 
M ittel etw a 20 cbm gefórdert werden bei einem Inhalt des 
Gerates von 0,5 cbm, so daB die Tagesleistung (10  Std.) rd. 
200 cbm  betragt. Zum  Antriebe geniigte ein Motor von 25 P S  
und es zeigte sich, daB er in der Lage war, auch groBere an- 
fallende Gesteinsbrocken fortzubewegen. StieB hingegen das 
Schiirfgerat auf einen groBen unvorhergesehenen W iderstand, 
den er nicht mehr uberwinden konnte, so tra t ein Sicherheits- 
schalter in Tatigkeit, der den Motor strom los machte und dam it 
alle kraftubertragenden Teile, insbesondere das Seil gegen 
t)berbeanspruchungen schiitzte.

1 „D er Bauingenieur" 1930 (Heft 11/ 12 ) : „D ie Fórdertechnik 
beim Bau der Grimselstaumauern" von Dr.-Ing. W. F ran k e .



(Abb. 2). Die zwischen den Furchen entstehenden W andę fallen m aterialien rasch erledigt (Abb. 4). W ahrend bei den einfachen 
Ausfuhrungen die hintere Umlenkrolle des Seiles meist in behelfs- 
maBiger Weise im  Boden durch Verankerung festgem acht wird, 
kann auch bei A ufschiittung hoher Iiald en  ein fahrbarer Gegen- 
turm, wie bei Kabelkranen, aufgestellt werden, der auf Gleisen

Abb. i .  Schrapperaufstellung (Demag) auf dem Platt der Zugspitze 
zum Bau der bayrischen Zugspitzbalm. 

a =  Schrapperhaspel, b =  Schrappcr, c =  Zugseil, d =  Riickzugseil, 
e =  Rollenblock, f, g, h =  Umlenkrollen, i =  Steinlcasten, k =  Bock- 
geriist, 1 =  Yerankerungsscile, m =  Flaschcnzug, n =  Befestigungs- 
locher, A =  Stollenmund, B  =  Felsstufen, C =  Lange und D =  Breite 

des Planums fiir das Hotelgebaude.
Abb. 2 . Die Arbeitsweise des Schrappers (Hasenclever) in einer Sand- 
grube zur Beseitigung der Abraumschicht und Gewinnung des Sandes.

dann beim  fortschrei- 
tenden A bbau von  
selbst in  die Graben 
und bieten dem 
Sch urfer bereits ge- 
lockertes Fórdergut, 
welches leicht aufge- 
nommen werden 
kann . B e i der Ge
w innung von Ton 
und Lehm  kann 
der Schrapper sich 
ebenfalls anderen 
Forderm itteln iiber- 
legen zeigen und da er 
gleichzeitig Gewin- 
nungs- und Forder- 
gerat ist, fallen meist 
Scliienen und Kipp- 
wagen fort. B ei der 
Kiesgewinnung wird 
das G ut in  der Regel 
auf einer schragen 
R am pę durch das 
G e ra t hochgefórdert 
(A bb. 3) und gelangt 
dann in  die Sortier- 
anlagen und Ver- 
teilungsbunker.

U  m den Schrap
p er m óglichst viel- 
seitig  verw endbar 
und leicht transpor- 
tabe l zu gestalten, 
h at H asenclever eine 
N euausfiihrung ge- 
schaffen, bei welcher 
die Antriebshaspel 
m it der Oberlade- 
rutsche auf gemein- 
samen Fahrgestell 
angeordnet sind,

^ Id d iJinTTnTrTTiTr̂

Abb. 3 . Kiesgewinnung durch Schrapper in Vcrbindung mit einer Sortieranlage. (Ausfiihrung der Maschinenfabrik
Hasenclever A.-G.)

| Mascfiinenńirm

Fuhrerstand

Antriebs
\Jm pe!Sctmrfyerat

^-jtnfantpkege/

Abb. 5 . Schrapperanordnung (Sauerman-Chicago) mit fahrbarem, 
hohem Maschinenturm ftir die Lagerung von Baustoffen. (Zufuhrung 

und Ruckfórderung des Gutes durch Transportbander).

Abb. 4 . Verladen von Schotter und Schutt usw. 
durch den Schrapperfórderer. (Antriebshaspel 

und Oberladcrutsche gemeinsam fahrbar.)
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B ei Verwendung des Schrappers in Sand- oder Kiesgruben 
und bei Beseitigung von Abraum schichten wird m eist in der 
Weise vorgegangen, daB zunachst vom  Schiirfgerat in gewissen 
A bstanden voneinander parallele Graben gezogen werden
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so daB der Fiihrer neben der H aspel stehend, die t)berladung 
des Gutes in die W agen aus unm ittelbarer Nahe im Auge be- 
halten kann. D am it werden die im Rahm cn groBerer Bauarbeiten 
zeitweise vorkom menden Umladungen von Bausch utt oder Bau-

FRANKE, DER SCHRAPPER ALS  NEUES FORDERMITTEL IM BAUBETRIEB.



durch Handwinden sich fortbewegt (Abb. 5). D ie F irm a 
Sauerm an hat wiederholt derartige Anlagcn zur Ausfiihrung 
gebracht, die zur Stapelung von Sand, K ies, Bruchsteinen oder 
Kohle dienen. E s  w ird dann vom  Zubringefórderer (meist 
Transportband) zunachst ein Anfangskegel aufgeschiittet, welcher 
den Ausgangspunkt der Schrapperfórderung bildet und der vom 
Schiirfgerat ausgebreitet wird.

Eine groBe Bedeutung haben die in einer Sonderkoristruktion 
ausgefiihrten und unter der Bezeichnung „Tow er E x cav ato r‘ ‘ 
bekannten Schrapper in den Ver. Staaten  namentlich fiir die 
M ississippi-Kanalisation erlangt. E ine groBe Zahl dieser Fórder- 
anlagen sind bereits vor dem Kriege angesetzt worden, um 
Dam m aufschiittungen und ahnliche Bauarbeiten zur Verhutung 
von ubersęhwem mungen auszufiihren (Abb. 6).

D as A rbeitstrum  ist am Joch  des Schrapperkasten (s. auch 
Abb. 2 u. 8) angeschlossen, wahrend das um die hintere Um- 
fiihrungsrolle laufende Ruckhol- oder Leertrum  von der Leer- 
trommel beim Fórdervorgange abgezogen wird. N ach erfolgter 
Entleerung des Gerates zieht dann um gekehrt die Leertrom m el 
das Schiirfgerat zuruck zur Abbaustelle und das Fórderspiel 
beginnt von neuem. Beide Trommeln sind m it dcm zum Antriebe 
dienenden Elektrom otor direkt gekuppelt, so daB jeweils eine 
Trom mel arbeitet, wahrend die andere leer m itlauft. Die 
Schrapperhaspeln kónnen auch je  nach A rt und D auer des 
Bctriebes fahrbar oder auf Schlittenkufen geliefert werden. 
Um  auch bei unebenem Gelande oder auf nachgiebigem Boden 
eine leichte Fortbewegung des H aspels zu erreichen, hat die 
F irm a H asenclevcr einen Raupenschrapper konstruiert, der fast 

unabhangig von der Gelandebeschaffenheit 
mittels Raupenfalirw erkes seinen P latz ver- 
andern kann.

Besonderer W ert ist auf die W ahl 
einer zweckmaBigen Kupplung fiir die

Abb. 7 . Ladebilhne fiir den Schrapper von 
Hasenclever. (Direkte t)berladung des Fórder- 
gutes vom Schiirfgerat in Schmalspurwagen.)
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Abb. 6. Schiirfenlage von Sauerman zur Dammaufschiittung fiir die Regelung
des Mississippi.

E ine Reihe dieser meist weitspannenden Fórderanlagen, die 
von den Firm en B ucyrus und Sauerm an aufgestellt sind, bilden 
eine Ubergangskonstruktion zum Kabelbagger und sind auBerlich 
dadurch erkenntlich, daB beide Turm e in der Regel von betracht- 
licher Hóhe und parallel auf Gleisstiicken fahrbar sind. Der 
Inhalt der verwcndeten Schiirfgerate betragt bis zu 8 cbm und 
m it derartigen Anlagen sind im Laufe der Jah re  groBe Erd- 
massenbewegungen bew altigt worden. Auch bei Regelungen 
anderer am erikanischer FluBlaufe ist von diesen Fórderanlagen 
ausgiebiger Gcbrauch gem acht worden, vielfach in Verbindung 
m it der Kiesgewinnung. —  E in  weiteres Anwendungsgebiet ist 
der StraBenbau in den Ver. Staaten, wo der Schrapper die 
Yorbereitungen zur Einebnung und A uffuilung des Gelandes, 
sowie dic Gewinnung und Verladung von B austoffen  ubernimmt.

In Deutschland haben sowohl die Dem ag ais auch Hasen- 
clever fiir die zur SchrapperausriistUng nótigen Einzelteile 
N orm altypen geschaffen, so daB eine vollstandige Anlage durch- 
schnittlich etw a RM  10  000.—  kostet.

Die Hasencleversche Schrappereinriclitung um faBt die 
W indę, m eist „Schrapperhaspel" genannt, ais Schiirfgerat den 
„S ch rap p er", die beiden Zugseile (Arbeits- und Riickholseil) und 
die zur Fiihrung nótigen Rollen; auBerdem in der Regel noch 
eine Ladebiihne (Abb. 7), welche die Uberleitung des geschiirften 
Gutes in Fahrzeuge ubernimmt. Die I-laspel besteht haupt- 
sachlich aus zwei lose auf den Achsen laufendęn Trommeln, von 
denen jede m it einer angebauten Kupplung ausgestattet ist.

H aspel gelegt worden in der Erkenntnis, 
daB von dereń sicheren Arbeiten der ganze 
Schrapperbetrieb wesentlich beeinfluBt wird. 
Durch den Einbau der Differential-Rutsch- 

kupplung wird ein stoBfreier Anzug der Seile, Schutz vor Uber- 
lastung und eine einfache Regelung der Seilspannung erzielt, 
wic dies in gleich wirksam er Weise bei keinem anderen 
Kupplungssystem  der F a li sein diirfte. M otorausschaltung oder 
Anderung der Drehrichtung des Motores sind zur -Betatigung 
der Kupplungen nicht erforderlich, denn durch Anziehen des 
einen oder anderen Hebels wird der Vor- und Riickw artsgang 
bew erkstelligt; auBerdem gestattet die D ifferential-Rutsch- 
kupplung (Patent Hasenclever) jede gewiinśchte Geschwindigkeits- 
abstufung zwischen N uli und dem H óchstwerte. Dies ist ais 
ein H auptvorteil anzusehen, denn bei Oberwindung ungewóhnlich 
hoher Schiirfwiderstande oder beim Hangenbleiben des Schrapp- 
gerates an Hindernissen oder Gelandevorspriingen usw. tr it t  ein 
selbsttatiges Rutschen der Kupplungen ein, so daB ein Brechen 
von mechanischen Teilcn oder ein ZerreiBen der Seile m it Sicher
heit verh iitet wird.

D as Schrappgerat, das eigentliche Fórderorgan kann je  
nach Beschaffenheit des zu fórdernden Gutes verschiedene 
Form en besitzen (Abb. 8). M eist ist es ein einfacher aus Stahl- 
blechen hergestellter, auf der Vorderseite offener K asten, der 
an der Schiirfstellc auf das G ut aufgesetzt wird und beim 
Vorwartszielien durch die eigene Schwere eindringt und sich 
allmahlich anfiillt. A uf der vorderen Seite des Gerates befindet 
sich ein kraftiges Joch  zur Befestigung des Arbeitsseiles, die 
Riickw and hingegen ist m eist winkelfórm ig oder gebogen ge- 
formt, um das Herausheben des Gerates zwischen Aufnahme-
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und Ęntladestelle und dam it ein vorzeitiges Entlceren zu ver- 
hindern. Andcrerscits muB bei der Form gebung auch beriick- 
sichtigt werden, daB bei der R uckw artsfah rt keine erhebliche 
Fórdergutmenge wieder zuriickgeschiirft wird, da sonst die

Abb. 8. Schrappergerilt (Sauerman) mit ReiBżahnęn armiert.

Fórdcrleistung der Anlage erniedrigt wird. —  Die Schiirfkante 
des Gerates ist durch eine auswechselbare Stahlschneide vcr- 
starkt, da diese in erster Linie dcm YcrsclilciBe ausgesetzt ist. 
Beim  Abbaue von sehr hartem  Boden wird das Gerat auBerdem 
mit ReiCzahncn aus Sonderstalil arm iert. In  der Form gebung 
des Gerates unterscheidet H asenclever fiir die verschiedenen 
Forderzwccke den M uldenschrapper, Abraum schrapper, Pflug- 
schrapper usw., ferner wird zum Fordem  von schweren Erz- 
stiicken oder Bruchsteinen usw. ein liarkenfórm iges Gerat 
benutzt.

Zur Fiilirung der Seile zwischen H aspel und Schiirfgerat 
kann bei Bedienung eines groBeren Arbeitsbereiches eine sogen.:

„R o llen b atterie" angeordnet werden, die eine starkę Ablcnkung 
der Seile in beiden Richtungen gestattet. In einzelnen An- 
wendungsfallen konnen dic Platzverhaltnisse oder die Uber- 
sichtlichkeit oder sonstige Um stande des Baubetriebes eine 
Aufstellung des Fiihrers unm ittelbar an der Schrapperhaspel 
nicht zwcckmaBig erscheinen lassen; es kann dann eine An- 
ordnung des Fiihrcrstandes in der N ahe der Ladebiihne oder an 
einem beliebigen, geeignet erscheincnden Punkte vorgesęhen 
werden. In  derartigen Fallen  wird die Bedienung des Schrappcrs 
durch eine elektrische Fernsteuerung geregelt.

E iner der H auptvorteilc des Schrappcrs im Baubetriebc ist 
die geringe Anzahl der in Bewegung befindlichen und daher dem 
YersclileiCe unterworfenen mechanischen Teilc. Quellen, die zu 
Betriebsstórungen AnlaB geben, sind daher kaum vorhanden 
und die Betriebssicherheit kann ais besonders hoch angesehen 
werden. Daher spielt auch dic Beschaffung von Reserveteilen 
eine ganz untergeordnete Rolle.

D er Schrapper in seinen verschiedenen beschriebenen Aus- 
fuhrungsformen ist daher im Baubetriebc in der Lage, dic kost- 
spielige H andarbeit zu ersetzen und wesentlich hohere Fórder- 
leistungen zu erzielcn ais dies bei der H andverladung der Fali 
sein-kann. —  A uf der anderen Seite kann der Schrapper infolge 
seiner niedrigen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten, sowie 
durch seine Anpassungsfahigkeit an das Gelande und durch sein 
groBes Arbeitsbereich in manchen Anwendungsfallen des B a u 
betriebes berufen sein, die bisher verwendcten teuren Lade- 
vorriclitungen zu ersetzen. —  Vom  Standpunkte der W irt
schaftlichkeit ist daher die Einfuhrung des Schrappcrs im 
Baubetriebc nur zu bcgruBen. Naturgem aB miissęn bei der 
Auswahl von Fórderm itteln von F a li zu F a li dic Zw eckm aBigkeit,. 
ortliche Betriebsyerhaltnisse und baulich.e Nebenumstande 
gegeneinander abgewogen werden, wie dies z. B . bei dem Bedarfs- 
falle der bayrischen Zugspitzbahn vorstehend beschriebcn 
wurde.

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

Hóchstleistungen im russischen Bauwesen.
Man stcllt hier nicht seiten Baubetriebs-Leistungen fest, die 

ais Rekorde bezeichnet werden und die tatsachlich die Aufmerksamkeit 
der ganzen Welt unisomehr verdienen, ais sio gerade in den Rate- 
Staaten unter den schwierigsten Verhaltnissen erreicht werden, so daB 
sie einen weiteren Beitrag zur auBergewóhnlichen Stellung des hiesigen 
Industrie-Aufbaues in der technischen Weltgescliichte liefern.

Aus D n je p ro stro j wurde vom 30. September 1930 eine Leistung 
von 5280 m3 binnen 24 Stunden ais Weltrekord gemeldet. Die ge- 
samte Betonleistung in der guten Jahreszeit seit dem Friihjahr 1930 
iiberschritt in den ersten Dezembertagen 500 000 m3, wobei es sich 
hauptsachlich um die Sperrmauer, das Kraftwerk am einen und die 
Schleusentreppen am anderen Ufer handelt. Auch zwei Briicken 
iiber den Dnjepr sind vor der gestellten Frist fertig geworden.

In dem noch fehlenden Uberblick iiber die geschichtliche Ent- 
wicklung der groBen Betonleistungen diirfte dies einen Hauptpunkt 
bedeuten.

Bei den Zahlen von Dnjeprostroj ist zu beachten, daB es sich 
um die Summę der Leistungen von mehreren getrennten GroBbaustellen 
auf beiden Ufern handelt; daB ferner der eine Teil unter amerikanischer 
Leitung, der andere unter erheblicher deutscher Mitwirkung arbeitet. 
Bezeichnend ist, daB die Jahresleistung an zustandiger Stelle mit 
305 000 m3 geplant war und von der Verwaltung der Baustelle mit 
427 000 m3 angesetzt wurde, daB aber die Betriebsgemeinschaft, also 
hauptsachlich die Arbeiterschaft, ihrerseits sich zum Ziel setzte, eine 
halbe Million zu iiberschreiten, und daB dies auch erreicht wurde. 
Es soli gleichzeitig gelungen sein, die Ausniitzung der Baumaschinen 
um 20% zu steigern und die Kosten des Betons von 29 auf 17  Rubel/ma 
herunterzusetzen.

Fiir das neue Eisenwerk beim Magnetberg am Oberlauf des 
Uralflusses wurde die Staumauer von 1 km Lange in 74 Tagen be- 
toniert.

Beim Bau der Automobilfabrik in Nischni-Nowgorod waren fiir 
die mechanische und Montage-Werkstatt auf einer Grundflache von 
546x108  m 4500 t  Eisenkonstruktionen aufzustellen. Diese Montage 
wurde binnen 42 Tagen durchgefiihrt; sie wurde 17 Tage friiher fertig 
ais im Terminplan vorgesehen war und zwei Tage friiher, ais der Be
trieb sich selbst zum Ziel gesetzt hatte; trotz Regen und Kalte bis zu 
— io° wurde die Arbeit Tag und Nacht weitergefiihrt. Dabei ist 
noch von groBen Erschwerungen die Rede, dadurch, daB an den an-

kommenden Konstruktionsteilen noch Nacharbeiten erforderlich ge- 
wesen seien.

Die Bauzeit der groBen elektrischen Kraftstationen betrug bei 
den ersten Nachkriegsausfiihrungen vier fiinf bis Jahre. Jctzt hat 
man es bei dem Bau des Kraftwerkes bei Stalingrad (am letzten 
groBen Wolgaknie), das fiir 300 000 kW bemessen ist, zustande ge- 
bracht, die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe und die Lieferung 
von 50 000 kW in 15  Monaten nach Baubeginn zu ermóglichen.

Fiir diese Leistungen werden Arbeitermassen in Bewegung ge
setzt, die selbst von den bei uns bekannten Hoclistzahlen noch ein 
Vielfaches ausmachen und sich im gesamten Baubetrieb fiir groBe 
Werksanlagen nicht seiten bis auf 25 000 und 30 000 belaufen. Bei 
den Leistungen uber gróBere Zeitabsclinitte spielt auch die Winter- 
arbeit eine groBe Rolle. In den eiligen Fallen arbeiten die Baubetriebc 
mit drei Schichtcn binnen 24 Stunden, wie das hier in vielen Fabriken 
gescliieht, um die auf fast allen Gebieten in unzulanglicher Anzahl 
vorhandenen Maschinen und Einrichtungen móglichst vollstandig 
auszuniitzen. Im Zusammenwirken mit der ununterbrochenen Be- 
triebstagereihe, wobei die jeweils vorhandenen vier Fiinftel der Arbeiter
schaft dem Vollbetrieb entsprechen, ergibt sich so fiir die Maschinen 
keine andere Ruhepause, ais die durch Storung, Reparatur oder plan- 
maBiges Nachsehen und Reinigen. Ais Ideał gilt jetzt die Anordnung 
von vier Wechselschichten in 24 Stunden, doch wird es bei dem unge- 
heuren Mangel an brauchbaren Mitarbeitern auf allen Gebieten so 
bald nicht zulassig sein, den 6-Stundenbetrieb bei normaler Arbeit 
einzufiihren. Nachtliche Baustellenbetriebe kann man auch in Moskau 
in jeder Jahreszeit finden; genugend elektrische Beleuchtung macht 
keine Schwierigkeit, auch elektrische Beheizung von Baubuden findet 
sich.

Man lernt allmahlich dic Vorbereitungen fiir solche Eilbetriebe 
richtig zu betreiben und die ungestórte Durchfiihrung rechtzeitig zu 
sichern; nicht die klcinste Schwierigkeit liegt oft in der rechtzeitigen 
Bereitstellung aller Zeichnungen, aller Betriebseinrichtungen, Bau
stoffe und Arbeitskrafte; man hat, in den erfolgreichen Fallen, auch 
fiir rechtzeitiges Herrichten der Anfuhrwegc, der Wasserleitungcn, 
der Arbeiterw-ohnungen mit allem zugehórigen usw. gesorgt.

MiBcrfolge in der Giite der Arbeit sind angeblich sehr seiten. 
Man hat auch tatsachlich den Eindruck, daB dort, wo der ganze 
Apparat des Baubetriebes und insbesondere seine fiihrenden Kópfe 
in allen Schichten der Beteiligten zu guten Terminleistungen faliig
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sind, auch die sonst keineswegs seltenen Mangel in der Sorgfalt und 
Gute der Ausfuhrung nicht so leicht Torkommen kónnen.

In den Berichten iiber solche Spitzenleistungen wird das ausge- 
zeichnete Zusammenarbeiten der Arbeiterschaft mit den Ingenieuren 
und dem technischen Personal geriihmt. Das gehórt aber nicht mehr 
zur Fcststellung der auficren Leistungen, sondern betrifft die inneren 
Verhaltnisse der Betriebe, die Erfolgswurzeln und das Organisieren 
der menschlichen Leistungsfahigkeit in der Betriebsgemeinschaft.

Prof. Dr.-Ing. Max M a yer (zur Z e itin  Moskau).

Holzgeriist zur Errichtung von Hangebriickenpylonen.
(Nach Eng. News-Record, Vol. 105, Nr. 20 voin 13 . November 1930.)

Die eisemen Pylonen fiir die St.-Johns-Hangebriicke iiber den 
Willamette River in Portland, Ore., wurden mit Hilfe von Derricks 
errichtet, die auf einem hohen Holzgerust standen. Dies stellt eine 
neue Methode im modernen Hangebruckenbau dar. Das Holzgerust 
erhebt sich bis zur Hóhe +  91,5 m iiber dem mittleren Niederwasser- 
spiegel. Jeder Geriistturm ruht auf 56 Pfahlen von rd. 30 m Lange. 
Die Hauptpfosten sind Kanthólzer von 30,5 X 35,5 cm2, die Gurthólzer 
solche von 20 X 25 cm2 und die Diagonalstreben solche von 10 X 30,5 cm2. 
Die Verbindungen bestanden aus Bolzen und Nageln und an den StóBen 
noch aus Flacheisenlasclien. Die Grundflache des Geriists ist 30,5 x  
29,8 ma und verjiingt sich oben auf 1 2 ,2 x 15  m2 (vgl. Abb.).

Zur Errichtung der eisernen Pjdonenkonstruktion wurde ein 
oben auf dem Geriist stehender Derrickkran verwendet, dessen Aus- 
legerbaum aus Tannenholz das ungewóhnliche AusmaB von 71,5 cm 
Durchmesser und 24,3 m Lange besitzt. Die Auflagerzugkraft der 
riickwartigen Derrickbeine wird durch zwei sandbeschwerte GefaGe 
von je  36 t  Gewicht aufgenommen.

Der Aufbau der Eisenkonstruktion fiir die óstliche Pylone wurde 
in  26 Tagen, das Nieten in 29 Tagen vollendet. Jede Pylone enthalt 
ungefahr 40 000 Bauniete. Der grófite erreichte Tagesfortschritt bei 
der Montage betrug 13 1  t  an der westlichen Pylone. Hier dauerte 
der Aufbau der Eisenkonstruktion sogar nur 18 Tage. Die Belegschaft 
arbeitete fiinf Tage in der Woche zu je zwei Schichten von zusammen 
15  Stunden.

Der schwerste angehobene Bau teil w*ar das Auflagerstuck; es 
wog 34 t.

V E R SC H IE D E N E

Z uschrift zu dem Aufsatz „S ta tik  im E rd b au "
von Ingenicur Max B u c h w a ld , Kónigsberg i. Pr, 

in Heft 47 (1930).
Bei seinen Untersuchungen iiber dic Standsicherheit von Bó- 

schungen geht der Yerfasser von einer grundlegenden Annahme aus, 
die auf einem Irrtum beruht. E r ftihrt durch eine auf waagerechter 
Unterlage ruhende Bóschung (Abb. 2, S. 812) einen lotrechten Schnitt 
A B  und nimmt an, daB auf den Bóschungskórper ABU im Schnitt AB 
eine K raft E f  wirke, die gleich der Differenz aus dem von rechts her 
wirkenden aktiven Erddruck des ansteigenden Gelandes und dem 
von links her wirkenden kleineren aktiven Erddruck des fallenden 
Gelandes sei. Diese Differenz E f werde dann durch die Reibung in der 
Sohlenfuge UB aufgenommen.

Diese Annahme zweier verschieden grofier Krafte fiir denselben 
Schnitt widerspricht einem u nu mstÓBIichen Fundamentalsatz der Me
chanik, dem Satz von der Gleichheit von Aktion und Reaktion. Der 
von links her auf den Schnitt A B  wirkende Erddruck ist dem von 
rechts her wirkenden genau gleich und entgegengesetzt gerichtet; etwas 
anderes ist unmóglich. Will man die Standsicherheit des Erdkórpers 
ABU untersuchen, dann ist ais auBere Kraft, die auf die Schnittflache 
A B  wirkt, der volle von rechts her wirkende aktive Erddruck des an
steigenden Gelandes einzuftthren, seine Horizontalkomponente ist 
gleich der des Auflagerdrucks in der Bodenfuge UB.

Die anschlieBenden Darlegungen des Verfassers sind auch von 
weiteren Irrtiimern nicht frei. P eterm an n .

Erwiderung
a u f d ie  Z u s c h r ift  des H errn  P ro fe s s o r  P e te rm a n n .

Nicht die Differenz aus dem zu beiden Seiten eines lotrechten 
Schnittes wirksamen Erddruck wird durch Reibung auf die Sohlenfuge 
ubertragen, sondern der an jeder Stelle der Stiitzfiache vorhandene 
Uberdruck der hohen Seite wirkt unmittelbar auf diese Flachę. Es 
wird also ein Spannungszustand in der Sohlenfuge vorausgesetzt, wie 
cr etwa beim Anfahren einer Lokomotive zwischen Rad und 
Schiene besteht. Die Schnitte selbst dienen nur zur Ermitt-

Dem Hilfsgeriist wird der Vorteil nachgeriihmt, ein besonders 
leichtes und unbehindertes Montieren in jeder Hóhenlage gewahr- 
leistet zu haben. Dipl.-Ing. E . R in g w a ld .

M ITTEILU N G EN .

lung jenes Druckunterschiedes, vergl. die Abbildungen 4 und 5 und 
auch die FuBnoten 2 und 3.

Fiir die Notwendigkeit der Beriicksichtigung des Gegendruckes 
der abfallenden Bóschungsseite mag noch angefiihrt werden, daB bei 
meiner Berechnungsw^eise mit der Verflachung einer Bóschung nach 
Art der Abb. 4 bei Erreichung der Waagerechten der Seitendruck =  
Nuli wird, wahrend er nach dem Vorschlage des Herm Professor P. un- 
verandert bestehen bleibt.

Wie im ubrigen mein Verfahren dem angezogenen Fundamental
satz der Mechanik widersprechen soli, ist mir unerfindlich. Ob von 
rechts Erddruck und von links Reibung allein (Prof. P.) oder Rei
bung -f Gegendruck (B) eingesetzt wird, ist doch SchlieBlich einerlei. 
Aber dieser Einwand trifft nach vorstehendem gar nicht den Kern 
der Sache. B u c h w a ld , Kónigsberg Pr.

Berichtigung
zum A u fsa tz  B o rn e m a n n  in H e ft  5 1 , 1930.

Wir werden vom Herrn Regierungsprasidenten von Stettin ge- 
beten, folgende B e r ic h t ig u n g  zur Kenntnis unserer Leser zu bringen: 

In Nr. 51 der Zeitschrift „D er Bauingenieur" vom 19. 12 . 30 
ist ein Artikel des Herm Regierungsbaumeisters B o rn e m a n n  iiber den 
Einsturz der Oderbriicke bei Gartz veróffentlicht. Hierin findet sich 
der Satz: „Infolge einer Reihe von MiBverstandnissen ist seitens der 
Behórden eine eigentliche bautechnische Priifung unterblieben." 
Dieser Satz bedarf der Richtigstellung. Der dem Regierungsprasi
denten in Stettin vorgelegte Entwurf ist ordnungsmaBiglandespolizeilich 
geprtift worden. Diese Priifung erstreckt sich auch auf die Konstruktion 
und die Standsicherheit des Bauwerkes. Der Entwurf wurde sodann 
auch dem Handelsministerium vorgelegt. Die mit der Priifung in 
beiden Instanzen betrauten Beamten konnten aber aus den Vorlagen 
nicht ersehen, daB die Firm a beabsichtigte, von der bekannten und 
bewaiirten Bauausfuhrung, namlich Schiittbeton unter Wasser fiir die 
zwuschen bleibenden Spundwanden befindliche Grundplatte und Her
stellung des aufgehenden Pfeilers im Trocknen, abzuweichen. Ware 
den Priifungsinstanzen bekannt geworden, daB die tatsachlich an- 
gewrandte Bauausfiihrang Platz greifen sollte, so ware diese Art der 
Pfeilerherstellung beanstandet worden.
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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. Der R u c k g a n g  d er in d u s tr ie lle n  
P ro d u k tio n  hat sich in den letzten Monaten auf Teilgebieten ver- 
langsamt. Indes ist eiń allgemeiner Stillstand des Abstiegs vorl:iufig 
noch nicht festzustellen. Dic vóm Institut fiir Konjunkturforscliung 
errechnete Indexziffer der Produktion (1928 =  100) sank von ihrcm 
Hóchststand im Juni 1929 von 109,8 auf 94,8 im Aprii, auf 80,9 im 
August und 78,9 im Dezember 1930. Die Produktionseinschrankung 
im ganzen Jahre 1930 stellt sich nach dieser Berechnung auf rund 15% . 
Auf dem Gebiete der Bauwirtscliaft halt der Ruckgang der Erzeugung 
in unvermindertem MaBe an, wahrend er sich besonders auf dem Ge
biete der Schwerindustrie und Textilindustrie in den letzten Monaten 
erheblich verlangsamt, zum Teil auch bereits zum Stillstand gekom- 
men ist.

Nach dem Bericht der Reichsanstalt fiir Arbeitslosenvcrsicherung 
ist in der zweiten Halfte des Monats Januar auch das A b sin k en  des 
B e s c h a ft ig u n g s g ra d e s  erheblich langsamer vor sich gegangen ais 
im bislierigen Verlauf des Winters. Wahrend zwischen Anfang und 
Mitte Januar die Zahl der von den Arbeitsamtern gemeldetcn Arbeits- 
losen noch um rund 381 000 zugenommen hatte, hat sich der Stand 
von Mitte bis Ende Januar nur mehr um rund 129 000 erhoht. Das 
ist eine Steigerung nur von 2,7%  in der zweiten Januarhalfte. Nach 
Ansieht der Reichsanstalt ist in zalilreichen Berufsgruppen der Abbau 
an Arbeitskraften offenbar bereits soweit vorgeschritten, daB nunmehr 
der Versuch gemacht wird, den Rest der Belegschaft jedenfalls iiber 
den Winter zu halten. Die Zahl der Arbeitslosen wurde am 31. Januar 
mit rund 4 894 000 ermittelt.

Im B a u g e w e rb e  hat sich die Arbeitsmarktlage unter dem E in 
fluB von Frostwetter im allgemeinen weiter verschlechtert, doch auch 
hier nicht mehr in dem friiheren AusmaB. Auch war die ungiinstige 
Entwicklung infolge der Witterungsverhaltnisse in verschiedenen Be- 
zirlcen nicht einheitlich, so daB in einigen Gebieten (Sachsen, West- 
falen, Nordmark) sogar eine Besserbeschaftigung gegeniiber der ersten 
Januarhalfte festzustellen war.

Die begonnenen Verliandlungen iiber die N e u g e s ta ltu n g  d er 
B a u a r b e i te r t a r ifv e r t r a g e  haben in dieser Woche noch keine 
Entscheidung gebracht; sie sind bisher ergebnislos verlaufen. Zwischen 
den drei Arbeitgeberspitzenverbanden und den Baugewerkschaften 
fanden am 5. und 6. Februar im Reichsarbeitsministeriuin die ersten 
Besprechungen statt, welche der Erneuerung des am 31. Marz ablaufen- 
den Reichsmanteltarifvertrages fiir Hoch-Beton- und Tiefbau galten. 
Von Arbeitgeberseite wurde besonders darauf hingewiesen, daB bei 
der Schwierigkeit der derzeitigen Wirtschaftslage in allen Tarifver- 
handlungen der L oh n h oh e die iiberragende Bedeutung zukomme, 
weshalb auch gefordert wurde, daB die Lohnverhandlungen in den 
Bezirken neben den Verhandlungen iiber den einheitlichen Reichs- 
manteltarifvertrag gefiihrtwerden. DieseForderung lehnten die Gewerk- 
schaften ab und bestanden darauf, daB der Reichstarifvertrag zumin- 
destens in seinen Hauptpunkten festliegen miisse, bevor mit den Lohn- 
verhandlungen begonnen werden konne. Mit dieser Bedingung konnten 
sich die Arbeitgeber nicht einverstandcn erklaren, so daB nach meh- 
reren vergeblichen Einigungsversuchen die Verhandlungen ais geschei- 
tert abgebrochen wurden.

Die Verlangerung des Westdeutschen Zementverbandes ist 
nach Uberwindung betrachtlicher Schwierigkeiten am 29. Januar 
beschlossen worden. Der Verbandsvertrag ist allerdings nur 
sehr kurzfristig verlangert worden, und zwar bis 31. Dezember
1932 mit der Einschrankung, daB er sogar schon am 31. Dezember 1931 
endet, wenn 90% der Mitglieder bis zum 15. Dezember 1931 kiindigen. 
Die Voraussetzungen fiir die Erneuerung des Verbandes sind dadurch 
geschaffen worden, daB samtliche AuBenseiterwerke in Westdeutscli- 
land, soweit sie Portlandzement und TraBzement herstellen, dem 
Syndikat beigetreten sind, und zwar sind dies die Werke:
1. Paderborner Portland-Zementwerke „A tlas" G. m. b. H., Pader

born,
2. „I lse "  Portland-Zement- und Kalkwerke G. m. b. H ., Paderborn.
3. Portland-Zement- und Wasserkalkwerke, Dr. Hannack & Co., 

Geseke,
4. Portland-Zement- und Kalkwerke „Hellbach", Feldmann & Co., 

Beckum,
5. ,,Tubag", Tuffstein- und Basaltlavawerke, A. G., Kottenheim bei 

Andernach.
Der WTZV. teilt offiziell mit, daCJ er nunmehr auch Auftrage in den 
Marken dieser Werke entgegennimmt, im iibrigen aber P re ise , 
R a b a t t e  und L ie fę rb e d in g u n g e n  u n v e ra n d e rt  bleiben. Da die 
gesenkten Preise jedoch eine st&rkere Beachtung der Frachtkosten 
bedingtcn, bittet der WZV., die Wahl der Marken nach Moglichkeit 
ihm zu Uberlassen bzw. die Auftrage in Marken frachtgiinstig gelegener 
Werke zu geben. E r  behalt sich vor, auBergewohnliche FrachtUbcr- 
teuerungen, die durch besondere Markenwiinsche entstehen, den 
Bestellern zu belasten. Hier werden also offenbar die gleichen Verha.lt-

nisse erstrebt, wie sie bei der Syndikatsmarke „Pionier" in Norddeutsch- 
land geschaffen sind.

Gleichzeitig mit seiner Verlangerung hat der WZV. auch die 
Lieferungsvertrage mit den Norddeutschen und Siiddeutschen sowie 
den auslandischen Zementverbanden erneuert, wobei vereinbart 
wurde, daB das dem Wickingkonzcrn angehórende schweizerische 
AuBenseiterwerk in Hausen dem Schweizer Zementsyndikat beitritt.

Wohnungsbau in PreuBen. Der PreuBische Wohlfahrtsminister 
Dr. I-Iirtsiefer sprach anlaBlich der Haushaltsberatung im PreuBischen 
Landtag auch iiber die Wohnungsbaufragen. E r  fiihrte aus: „W as 
den Wohnungsbau, insbesondere den Wohnungsneubau anbetrifft, 
so kann ich feststellen, daB auch in dem eben abgelaufenen Jahre 1930 
dic Ergebnisse relativ gunstige gewesen sind. Es sind fertiggestellt 
im Kalenderjahre 1930 rund 193 000 neue Wohnungen gegen 200 000 
im Jahre 1929, das sind im Jahre 1930 nur 7000 weniger ais im Vor- 
jalire. —  Erfreulich ist auch die Feststellung, daB am 31. Dezember 
1930 noch rund 95 000 unvollendete Wohnungsbauten vorhanden 
waren. Es ist allerdings hierbei zu beriicksichtigen, daB in dem so- 
genannten Uberhand in das Jah r 1931 rd. 15 000 in der Ausfuhrung 
begriffene Wohnungen enthalten sind, die mit Mitteln des sogenannten 
zusatzlichen Reicliswohnungsnotprogramms 1930 gefordert worden 
sind. Was das neue Baujahr 19 31 anbelangt, so stehen wir hier, wie 
den Damen und Herren bekannt ist, vor einer vollig veranderten 
Situation. Nach Abrechnung des Betrages, der durch die Reichsnot- 
verordnung von den Wohnungsbaumitteln fiir Zwecke der Realsteuer- 
senkung abgezweigt worden ist, und unter Beriicksichtigung der Vor- 
leistungen und der Sonderleistungen verschiedenerlei Art, die aus 
den Wohnungsbaugeldern bestritten werden miissen, bleibt fiir die 
eigentliche Produktion an Wohnungen im neuen Jahre kaum mehr ais 
die Halfte der Summę, die noch im letzten Jahre zur Verfiigung stand.
— Wie groB ist die Zahl der Wohnungen, die hiernach voraussichtlich 
im neuen Jahre mit Hilfe von Hauszinssteuerhypotheken gefordert 
werden konnen ? Geht man davon aus, daB entsprechend den von der 
Reichsregierung aufgestellten Grundsatzcn die durchschnittliche 
Wohnflache der einzelnen Wohnung kunftig erheblich kleiner zu halten 
ist ais bisher, und daB aus diesem Grunde —  vor allem aber wegen der 
bereits infolge des Riickganges der Bautatigkeit eintretenden und 
noch weiter zu erwartenden Senkung der Baukosten auch die Hohe 
der Hauszinssteuerhypotheken im einzelnen geseukt werden kann, 
so muBte damit gerechnet werden, daB im neuen Jahre entsprechend 
mehr ais die Halfte der im Jahre 1930 mit offentlicher Hilfe errichteten 
Neubauten hergestellt werden konnte. In Wirklichkcit kann aber nur 
mit der Forderung von etwa 65 000 Wohnungen in diesem Baujahre 
gegeniiber 138 000 im Vorjahre gerechnet werden, weil die hohe Pro
duktion des Vorjahres nur durch ganz besonders starkę Leistungen der 
Gemeinden, im besonderen auch durch Vorgriffe auf die Hauszins- 
steuer des laufenden Jahres, zustande gekommen ist. — Um diesen 
wohnungspolitisch wie vor allem auch arbeitsmarktpolitisch nicht 
tragbaren Ruckgang der Bautatigkeit im laufenden Jahre zu mildern, 
wunscht die Reichsregierung in starkem Umfange die Einsetzung von 
ZinszuschUssen aus der offentlichen Hand. Um Zinszuschusse ge- 
wahren zu konnen, ist aber zweierlei notwendig: 1. die Festsetzung 
offentlicher Mittel zur Bewilligung der Zinszuschusse, und zwar fiir 
langere Dauer, da ja  der ZinszuschuB, wenn dem Baulierrn iiberhaupt 
eine Disposition moglich sein soli, fiir langere Zeit gewahrt werden 
muB, 2. vor allem das Kapitał vom freien Geldmarkte, dessen Kosten 
durch Zinszuschusse aus der offentlichen Hand verbilligt werden 
sollen. Die Mittel fiir die Zinszuschusse' waren in groflerem Umfange 
wohl zu beschaffen, namentlich aus den RUckflUssen des Staates und 
der Gemeinden an Zins und Tilgungsbetragen fUr die bereits frUlier 
ausgegebenen Hauszinssteuerhypotheken. Ob aber und in welchem 
MaBe das notwendige Kapitał fiir zweite Hypotheken —  denn um 
solche handelt es sich —  auf dem freien Geldmarkte beschafft werden 
kann, dessen Kosten durch Zinszuschusse aus der offentlichen Hand 
verbilligt werden sollen, ist im Augenblick jedenfalls eine offene 
Frage, und es bleibt uns zunachst nicht viel mehr ais die Hoffnung, 
daB die Verhaltnisse auf dem Geldmarkte sich in einer Weise nach 
dem Gttnstigen hin entwickeln, damit die DurchfUhrung des von der 
Reichsregierung aufgestellten Programms wenigstens in der Haupt- 
sache erreicht werden kann. Wie gesagt, ich habe da sehr starkę 
Zweifel, weil es sich hier um Gelder handelt, die an Stelle von Haus
zinssteuerhypotheken, also ais zweitstellige Hypotheken, gegeben wer
den sollen. DaB dies ohne ganz weitgehende Burgschaften von Reich, 
Landern und Kommunen auch nur zu einem einigermaBen ertraglichen 
Zinssatz moglich sein kann, kann ich vorlaufig nicht annehmen."

Die Baufinanzierung 1931 (nach dem Wochenbericht Nr. 46 
vom 1 1 .  2. 3 1  des Instituts fUr Konjunkturforschung). Die fUr die 
Bauwirtschaft zur VerfUgung stehenden langfristigen Mittel dUrften 
im Jahre 19 3 1 —  soweit sich die Lage gcgenwartig bereits Uberblicken 
laBt —  um mehr ais 1 Mrd. RM niedriger sein ais im Jahre 1930.

Im  Ja h r e  19 3 0  standen fur den Baum arkt an langfristigen
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Mitteln rd, 6,8 Mrd. RM zur Verfiigung, d. s. 1,4 Mrd. RM weniger ais
1929. Dieser Betrag verteilte sieli folgendermafien (in Mili. RM ):
W ohnu ngsbau  1929 193°

private Mittel ................................................................. 15 10  1530
offentliclie M i t t e l ........................................................ 1290 1150

Wohnungsbau insgesam t............................ 2800 2680
g e w e rb lic h e r  B a u  ........................................................ 2700 2400
o ffe n t lic lie r  B a u ............................................... .... 2700 1700

I n s g e s a m t .............................. 8200 67S0
Dem Riickgang der offentlichen Mittel fur den Wohnungsbau und der 
starken Einschrankung der Aufwendungen fiir gewerbliche und offent- 
liche Bauten stand eine leichte Zunahme der Mittel gegeniiber, die die 
Kreditinstitute und die Versicherungsanstalten dem Wohnungsbau zu- 
gefiihrt liabcn.

Im  Wro h n u n gsb au  b e tru g  im Ja h r e  19 3 0  d ie  la n g -  
fr is t ig e n  In v e s t it io n e n  2 ,7  M rd. RM . S ie  d u rfte n  1 9 3 1  a u f 
e tw a  1 ,9  b is 2 ,2  M rd. RM  sin k en .

A n H au sz in sste u crli y  po tli eken.dieindenletzten Jahren Soobis 
900 Mili. RM betragen hatten, durften im Jahre 1931 fiir den Wohnungs
bau hochstens 500 Mili. RM zur Verfuguńg stęhen, da ein groBererTeil des 
Aufkommens an Hauszinssteuer zur Deckung des allgemeinen Finanzbe- 
darfs lierangezogen werden soli. — Die o ffe n t lic h e n  Z u s a tz m it te l 
(vorwiegend aus aufgenommenen Anleihen und Darlehen), die im Jahre
1930 rd. 100 Mili. RM betragen haben, durften im Jahre 19 31 mit dem 
gleichen Betrag, vielleicht sogar etwas hoher eingesetzt werden, da 
die i)beriiahme einer Biirgschaft durch das Reicli fiir die Gemeinden 
eine Erleichterung bei der Aufnahme von langfristigen Krediten fiir 
den Wohnungsbau bedeutet. Die e igen en  M itte l d er B a u h e rre n  
sowie die von Privaten gewahrten Hypothckarkredite durften eben- 
falls etwas hóher ais im Yorjahre sein. Hier ist es im besonderen die 
stark fortschreitende Bausparbewegung, die allmalilicli dem Baumarkt 
groBere Mittel zur Verfiigung stellen kann. Die von den B od en - 
k re d it in s t itu te n , S p a rk a ss e n  und V c rsich e ru n g e n  gewahr
ten Kredite werden dagegen 1931 wahrscheinlich — selbst bei einer 
weiteren Entlastung des Kapitalmarktes — nicht den Umfang der 
Yorjahre erreichen, da die Yerminderung der Hauszinssteuerhypo- 
theken eine entsprechende Zuruckhaltung der Kreditinstitute zur 
Folgę haben diirfte. Denn vorlaufig scheint es nur mit Hilfe der niedrig 
verzinslichen Hauszinssteuerhypotheken moglich zu sein, die Wohnungs- 
inieten auf einem Nivcau zu lialten, das den Mieteingang und damit 
den Zinsendienst fiir die iibrigen Hypotheken einigermaBcn gewalir- 
leistet. Im einzelnen durften besonders die Kredite der Sparkassen 
und der Yersicherungen abnehmen. Denn zu den soeben geschilderten 
allgemeinen Tendenzen kommt bei den Sparkassen dio zu erwartende 
starkę Beanspruchung durch Kommunalkredite, bei den Versiche- 
rungen das strukturelle Anwachsen der Versicherungsleistungen bei 
stagnierenden oder durch nur langsam steigenden Einnahmen

Im  gew e rb lich e n  B a u  w u rd en  im v e r flo sse n e n  Ja h r e
2,4 M rd. RM  la n g fr is t ig  in v e s t ie r t . H ie r w ird  m it einem  
R iic k g a n g  a u f 2 M rd. RM  im Ja h r e  1 9 3 1  g e re c h n et, da die 
immer noch anhaltenden Spannungen am Kapitalmarkt sowie die 
Unsicherheit iiber die kiinftige Absatzgestaltung die gewerbliche Bau
tatigkeit weiterhin vermindern durften.

D er o ffe n t lic lie  B au  b e a n sp ru c lite  an la n g fr is t ig e  
In v e s t it io n e n  ini J a h r e  19 30  einen  B e t r a g  von etw a
1,7  M rd. RM , d er s ich  1 9 3 1  w o lil n ic h t w e se n tlic h  v e ra n -  
d ern  w ird . Nach der starken Einschrankung im vergangenen Jahre 
ist anzunehmen, daB die Offentliclie Bautatigkeit im allgemeinen bc- 
reits bis nahe an die Grenze des Móglichen vermindert worden ist,
so daB die Abnahme im Jahre 1931 verhaltnismaBig gering sein diirfte.

• B a u t a t ig k e i t  und B a u f in a n z ie r u n g . Die fiir den Baumarkt 
zur Verfiigung stehenden langfristigen Mittel bedingen noch nicht einen 
entsprechend en Umfang der Bautatigkeit. In den letzten zwei Jahren 
erreichte die baugewerbliche Produktion einen Wert, der um mehrere 
huńdcrt Millionen RM hoher war ais die Summę der dcm Baumarkt 
zugeflossencn langfristigen Kredite. StelIt man den Wert der seit 
Anfang 1924 erstellten Bauten den seit dem gleichen Zeitpunkt auf- 
genommenen langfristigen Baukrediten gegeniiber, dann ergeben 
sich folgende „Fchlbetragc":

Ende 1929 . . rd. 650 Mili. RM,
Ende 1930 . . rd. 970 Mili. RM.

Wenn dieser Rechnung auch eineReihe statistisch-methodischerMangel 
anhaften, so zeigt sie doch deutlich, daB in den letzten Jahren erheblich 
mehr gebaut ais langfristig finanziert worden ist. Ein erheblicher Teil 
der im Jalire 1931 aufzubringenden langfristigen Baukredite wird 
daher zur endgiiltigen Finanzierung bereits erstellter Baiiten verwendet 
werden mussen.

Rechtsprechung.
Zur Bemessung der Abschreibungssatze fiir Maschinen. (Urteil 

des Reichsfinanzhofs vom 30. September 1930 — I A  781.)
Aufwendungen fiir die Anschaffung und Herstellung von Gegen- 

standen, dereń Yerwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigcn 
sich bestimmungsgemaB auf einen langeren Zeitraum erstreckt, diirfen 
nicht in dem Stcuerabschnitt der Anschaffung oder Herstellung von

dem ais Einkommen zu versteuernden Gewinn ais Ausgaben abgezogen 
werden. Sie konnen vielmelir fiir einen Steuerabschnitt hochstens mit 
dem Betrage beriicksichtigt werden, der sich bei der Verteilung auf 
die Gesamtdauer der Venvendung oder Nutzung ergibt (Absetzung 
fiir Abnutzung.) Die Absetzungen bemessen sich nach der gemeinge- 
wohnlichen Nutzungsdauer des Gegenstandes. (§ 16 Einkommen- 
steuerges.)

Unter gemeingewohnlicher Nutzungsdauer ist fur die zu einem 
Betriebsvermogen gehórende Gegenstande, z. B. Maschinen, die 
bctriebsgewohnliche Nutzungsdauer zu verstehen. Und diese richtet 
sich nicht nach irgendeiner branchenublichen normalen Vcrwendungs- 
zeit, sondern nur danach, wie lange der Gegenstand im Betrieb des 
Stcuerpflichtigen voraussichtlich verwendet wird.

Ein Unternehmer kann die Behauptung, in seinem Betrieb arbeite 
ein Gegenstand kiirzere Zeit, ais in anderen Betrieben, glaubhaft 
machen, wenn er fur die Yergangenheit dic Angemessenheit des gc- 
wahlten Abschrcibungssatzes nachweist.

Zur Ermittclung der jahrlichcn Absetzungsquote ist noch der 
Schrottwert von Bedeutung. Yerkauft insbesondere ein hochqualifi- 
zierter Betrieb die veralteten Maschinen an ein kleines Unternehmęn zu 
einem betrachtlichen Teil des Neuwertes, so ist der Restwert bei den 
Abschrcibungssatzen zu berucksichtigen.

Ein Wohnhaus, das zum Teil geschaftlichen Zwecken dient, 
gehórt zum Betriebsvermogen im Sinne von § 13 Einkommensteuer- 
gesetz. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 21. Mai 1930 —  V I A 1796— .)

Fiir Steuerpflichtige, welche Handelsbiiclicr fiihren, ist der ais 
Einkommen zu versteuernde Gewinn der nach den Grundsatzen 
ordnungsmaBigcr Buchfiihrung fiir den SchluB des Steuerabsclinitts 
crmittelte UberschuB des Betriebsvermogens iiber das Betriebsver- 
mogen, das am SchluB des vorangegangenen Stcuerabsclinitts der 
Veranlagung zugrunde gelegen hat. (§ 13 Eink.steuergesetz.)

Was ais Betriebsverm6gen anzusehen ist, beurteilt sich nach den 
Zwecken des Betriebs. Hangt ein Gegenstand wirtschaftlich mit dem 
Geschaftsbetrieb zusammen, dann gehort er auch zum gewerblichen 
Betriebsvermogen. Der wirtschaftliche Zusammenhang mit dem 
Betrieb ergiebt sich im Einzelfall in erster Linio daraus, daB der den 
Gegenstand betreffende Gcldverkehr durch die Buchhaltung des 
Betriebes festgehalten und mit dcm sonstigen Betriebsvermogen zu
sammen verrechnet ist. Dabei darf der Kaufmann einen Gegenstand, 
den er teilweise zu Betriebszwecken,. teilweise zu Privatzwecken 
benutzt, ganz zum Betriebsvermogen rechnen und daher in seiner 
Buchfiihrung ais Betriebsvermogen behandeln. Und dies selbst dann, 
wenn der betreffende Gegenstand nicht unmittelbar dem Betrieb dient, 
da der Kaufmann bei seiner geschaftlichen Bet&tigung nicht auf Ge- 
schafte seines Handelszweiges beschrankt ist. E r darf demnach auch 
Ausgaben auf einen solchen Gegenstand, ais Betriebsausgaben be
handeln.

Dementsprechend gilt der Erwerb eines Wohnhauses ais kauf- 
mannische Betatigung, wenn der Erwerb erfolgt, weil Geschafts- 
raume notig waren, und zwar auch dann, wenn das Wohnhaus zum 
Teil Wohnzwecken dient. Die gesamten Aufwendungen auf das Haus 
sind ais Wertzuwachs zu verbuclien, zu aktivieren, die Schulden zu 
passivicren. Daneben konnen die .iiblichen Absetzungen fiir Abnutzung 
vom Erwerb bis zum SchluB des Steuerabschnitts erfolgen.

Die Versaumung der Anzeige von der VerauBerung der versicherten 
Sache wird nicht durch Rechtsunkenntnis entschuldigt. (Urteil des 
Reichsgerichts, V II. Civilsenat, vom 5. Ju li 1928 — V II 567/2S.)

Am 15. August 1923 wurde der Kraftwagen des Z., der fur die 
Zeit vom 23. Marz 1925 bis 23. Marz. 1930 gegen Brandschaden bei der 
A-Versicherung versichert war, durch Brand fast vollig vernichtet. 
Die A-Versicherung lehnte die Entschadigungspflicht ab, weil Z. 
die am 5. Juni 1925 crfolgte VerauBerung des Kraftwagens entgegen 
den gesetzlichen Vorschriften ihr nicht angezeigt habe.

Das Reichsgericht hat die Klage des Z. gegen die A. Versicherung 
auf Ersatz des Schadens abgewiesen. GemaB § 71 Versicherungs- 
vertraggesetz ist die VerauBerung der versiclierten Sache dem Ver- 
sicherer unverziiglich anzuzeigen. Erfolgt dio Anzeige weder durch den 
VerauBerer noch durch den Erwerber, so ist der Versicherer von der 
Yerpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall spater ais 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchcm die Anzeige 
dem Versicheror hatte zugelien mussen. Z. kann sich nicht damit 
entschuldigen, daB der Versicherungsschein und dessen Anlagen keinen 
Hinweis auf die gesetzliche Anzeigepflicht enthalten hatten, ihm daher 
die Anzeigepflicht nicht bewuBt gewesen sei. Dies wiirde zur Folgę 
haben, daB gegeniiber Niclitjuristen, wenn sie nicht etwa im Ver- 
sicherungswesen besonders bewandert sind, die gesetzlicli vorgeseliene 
Befreiung des Versicherers bei fehlendem Hinweis auf dic Ańzeige- 
pfliclit im Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen 
nicht eintreten wurde. Eine derartige Durchbrechung der gesetzlichen 
Befreiungsvorschrift zugunsten der Rechtsunkundigen wiirde mit dem 
Grundsatz, daB Rechtsunkenntnis im allgemeinen von jedem zu 
vertreten ist, in vollem Widerspruch stehen. Da die Monatsfrist des 
§ 71 VersGes. bei Eintritt des Versicherungsfalls abgelaufen war, 
ist infolge der unterlassenen Anzeige von der VerauBerung die A-Ver- 
sicherung von der Verpflichtung zur Leistung befreit.
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PA T EN T B ER IC H T .
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar I928, S. 18.

B e k a n n tg e m a c h te  A n m eld u iigen .

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 4 vom 29. Januar 19 31.
KI. 5 b, Gr. 19. M 109 650. Nicolaus Maier, Szmulastr. 17, u.

Emilie Tirocke, geb. Heilert, Dorotheenstr. 36, Hindenburg, 
O.-S. Doppelseitiger, kegelfórmiger StufenstoBbohrkopf 
zum Herstellen von Einbriiclien usw. in Gestein o. dgl. 
13. IV. 29.

KI. 5 c, Gr. S. D 59 489. Josef Dudek, Wuppertał-Barmen, Meckel- 
straBe 66. Verfaliren zum Zementieren von Hohlraumen. 
2 1. X . 29.

KI. 5 c, Gr. 9. H 89. 30. Friedrich Heckermann, Duisburg, Diissel- 
dorfcr Str. 430. Bolzen zur Verbindung von Tiirstocken.
21. V II. 30.

KI. 5 c, Gr. 9. M 108 877. Walter Murmann, Hamborn a. Rh., 
Duisburger Str. 301. Eckverbindung ftir Tiirstocke. 18.
II . 29.

KI. 19 a, Gr. 6. C 43 695. Emil Cahn, Berlin-Charlottenburg, Iiant- 
straBe 132. Ęisenbahnschwelle, insbes. aus Eisenbeton; 
Zus. z. Pat. 474 434. 10. IX . 29.

KI. 19 a, Gr. 9. G 76648. James Paul Griffiths, Durban, Natal, 
Siidafrika; V ertr.; G. Loubier, F. Harmsen, E . MciBner 
und Dr. F. Vollmer, Pat.-Anwalte, Berlin SW 61. Schienen- 
befestigung unter Verwendung eines Schienenstuhls mit 
Abstiitzung des Scliienensteges gegen die Stuhlbacke mittels 
Holzkeils. 26. X . 28.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  R  75643. Max Riiping, Miinchen, Ismaninger- 
straBe 172. Schienenbefestigung mittels auf dem Schienen- 
fuB liegender, gewolbter, gespannter Blattfedern. 4. IX . 28.

KI. 19 a, Gr. 16. E  38 964. Alois Chałupa, Mahriscli-Ostrau, Tschecho- 
slowakei; Vertr.: K . Hallbauerund Dipl.-Ing. A. Bohr, Pat.- 
Anwalte, Berlin SW 61. SchienenauszugsstoB. 16. II I . 29.

KI. 19 a, Gr. 26. A 58 475. Aktiengesellschaft fiir aluminothermische 
und elektrische SchweiBungen (Professor Dr. Hans Gold- 
schmidt-Ingwer Błock), Berlin-Britz, Grade Str. 20. Gerat 
zum Entfernen der Steiger oder sonstiger AnguBstiicke bei 
aluminothermischen SchienenschweiBungen durch Iiinker- 
ben. 17. V II. 29.

KI. 19 c, Gr. 1 1 .  I i  39 312. August Jacobi A.-G., Darmstadt, Weiter- 
stadter Str. 42. Misch- und Spritzdiise; Zus. z. Anm. 
J  39 083. 16. IX . 29.

KI. 19 d, Gr. 1. I< 112 6 7 4 . J .  & Otto Krebber G. m. b. H., Ober
hausen, Rlild. Abdeckung fur Briickengewólbe aus getrankter 
mit einer Dcckmasse versehener Wollfilzpappe. 19. X II . 28.

KI. 20 i, Gr. 1 1 .  V  26028. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke
G. m. b. H „ Berlin-Siemensstadt. Schaltung fiir elektrische 
Signal- und Weichenantriebe. 25. X I. 29.

KI. 20 i, Gr. 35. K  109 301. Heinrich Karl, Jersey City, New Jersey, 
V. St. A .; V ertr.: Frieda Weigmann, Miinchen, Theresien- 
strafle 130. Selbsttatige Zugsicherung in Verbindung mit 
Weiclien. 24. VI. 27.

KI. 20 i, Gr. 38. V  257 18 . Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke
G. m. b. II., Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zum Be- 
tatigen von Signalen iiber die Fahrschienen. 3. IX . 29.

KI. 20 i, Gr. 3S. V  15730 . Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. I-I., Berlin-Siemensstadt. Signaleinrichtung fiir Bahnen 
mit W'echselstrombetrieb; Zus. z. Anm. V 25 219. 1. IV. 30.

KI. 20 i, Gr. 44. W S4 329. Albert Hermann Wunderlich, Crimmit- 
schau i. Sa., Mannichswalder Str. 592. Vorrichtung zum 
Auflegen von Knallpatronen auf Eisenbalinschienen. 27. 
X I. 29.

KI. 20 k, Gr. 9. A 42. 30. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft,
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4! Kettenfahrleitung 
fiir elektrische Bahnen; Zus. z. Pat. 506 747. 22. X . 30.

KI.. 20 k, .Gr. 9. A  43.30. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft,
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Kettenfahrleitung 
fiir elektrische Bahnen; Zus. z. Pat. 506 747. 24. X . 30.

KI. 37 a, Gr. 5. H 1 17  225. Franz Hartleib, Leipzig N 22, Linden- 
thaler Str. 32. Verfahren zur Herstellung von Stampf- und 
GuBbetonwiinden zwischen Schalungen und mit einer 
durchgehenden Innenisolierung aus Gips- oder anderen 
Isolierbauplatten. 2. V II. 28.

KI. 37 f, Gr. 3. K  1 14  070. R a y  Thomas Kemper, Hamburg, Hof- 
weg S. Beh&lter mit Warmeschutz. 27. II I . 29.

KI. 42 c, Gr. 9. A  5 7 4 2 1. Askania-Werke A.-G. vorm. Central-
werkstatt Dessau und Carl Bamberg-Friedenau, Berlin- 
Friedenau, Kaiserallee 87—88. Einrichtung fiir MeBbild- 
kammern, die zweckmaBig mit einer Registriervorrichtung 
fiir die Teilkreisstellungen versehen sind, insbes. fiir Kino- 
Theodolite. 6. IV. 29.

KI. So a, Gr. 7. A 59 928. Hans Amann, Rosenheimer Str. 19 1, u.
Oscar Voeth, Ilohenzollernstr. 97, Miinchen. Fliissigkeits- 
messer, insbes. ftir Betonmischmaschinen. 9. X II . 29.

KI. 80 a, Gr. 7. M 104 819. Maschinenfabrik Otto Kaiser, St. Ingbert, 
Saar. Mischvorrichtung mit einem mit Abgabeóffnungen 
versehenen Sammelbehalter. 14. V. 28.

KI. S ie ,  Gr. 119., A 575 18 , Carl Allertz, Dusseldorf, Graf-Adolf- 
StraBe 24. Fordereinrichtung fiir Mauerarbeiten. 1S. IV. 29.

KI. 84 a, Gr. 3. M 106 771. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg, 
A.-G., Niirnberg 24, Katzwanger Str. 100. Sohlendichtung 
fiir Versenkwehre. 5. X . 28.

KI. 85 c, Gr. 3. D 53 527. Clemens Delkeskamp u. Wilhelm Rader- 
macher, Wiesbaden, Sonnenberger Str. 14. Verfahren zur 
Behandlung von Flussigkeiten mit Druckluft, insbes. zur 
Reinigung von Abwasser. 23. V II. 27.

KI. 85 d, Gr. 1. B  14 1489. Bohr-, Brunnenbau- und Was.server- 
sorgungs-Akt.-Ges. vorm. L. Otton, Griinberg i. Schles. 
Filterscliutz fiir Kiesausschiittungsbrunnen. 19. I. 29.

KI. 85 e, Gr. 18. G 72 663. Fritz Gerlach, Berlin-Tempelhof, Berliner 
StraBe 18. Kanalreinigungsgerat. 1. III . 2S.

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 5 vom 5. Februar 19 31.
KI. 5 c, Gr. 1. C 41 33S. George William Christians, Chattanooga, 

Tennessee, V. St. A .; Vertr.: Dr. K. Michaelis, Berlin W 50. 
Vorrichtung zum VerschlieBen von Spalten in Gestein durch 
eine geschmolzene Fiillmasse in Verbindung mit einem 
Manometer. 7. II I . 27. V. St. Amerika 7. V III. 26.

KI. 5 c, Gr. 9. K  125.30. Heinr. Korfmann jr., Maschinenfabrik, 
Witten, Rulir. Nachgiebiger Grubenausbau. 23. IX . 30.

KI. 5 c, Gr. 9. K  130.30. Korfmann jr., Maschinenfabrik, Witten, 
Rulir. Nachgiebige Kappschieneneisenverbindung fiir den 
Grubenausbau. 29. IX . 30.

KI. 19 b, Gr. 1. K  104 192. Fritz Kreis, Weinheim a. d. BergstraBe.
Durch einen Handhebel langs und quer zur Fahrtrichtung 
beweglicher und von der StraBe abhebbarer Riemenbesen 
einer kraftbetriebenen Kehrvorrichtung. 9. V. 27.

KI. 20 i, Gr. 1. V  26 175. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. II., Berlin-Siemensstadt. Schalttische zum Stellen von 
Weichen, Signalen o. dgl. 3 1. X II . 29.

KI. 2oi, Gr. 4. I 96.30. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frank
furt a. M. Mittel zum Auftauen von Weichen. 3. III . 30.

KI. 20 i, Gr. 5. I 2.30. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frank
furt a. M. Weichenkanaldoppelschwelle. 4. I. 30.

KI. 20 k, Gr. 5. R  79 323. Sorabji Mucherji Rutnagur, Bombay, 
Indien; V ertr.: Dr.-Ing. E . Boas, Pat.-Anw., Berlin SW 61, 
Fahrleitung fiir elektrische Bahnen. 24. IX . 29.

KI. 20 k, Gr. 9. A 4.30. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Ber
lin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4. Fahrdrahthalter. 
27. I. 30.

KI. 20 k, Gr. 9. N 23.30. Nelken & Co., G. m. b. H „ Essen, Relling- 
hauser Str. 103. Fahrdrahtaufhangung fiir elektrische
Bahnen; Zus. z. Anm. N 7.30. 4. IV. 30.

KI. 20 k, Gr. 9. S 94 571. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin- 
Siemensstadt. Fahrdrahthalter. 24. X. 29. V. St. Amerika
6. X I. 2S.

KI. 37 b, Gr. 3. B  134 931. Karl Boliac, Prag; V ertr.: Dipl.-Ing.
Dr. J .  Oppenheimer, Pat.-Amv., Berlin W 15. Knoten- 
punktverbindung fiir zerlegbare Fachwerke. 16. X II . 27. 
Tschechoslowakisclie Republik 7. I. 27.

KI. 37 b, Gr. 3. F  68 096. Dr.-Ing. Clemens Findeisen, Dresden,
Helmholtzstr. 7. Verfahren zur Herstellung von Stab- 
werken aus Profilstaben mittels SchlitzśchweiBung.
22. III. 29.

KI. 37 b, Gr. 3. Sch 88 324. Hans Schmuckler, Berlin NW 23,
Briickenallee 23. Knotenpunktverbindung fiir Trager und 
I-Stiitzen. 13 . X I. 2S.

KI. 37 b, Gr. 5. C 44 113 . Edmund Clifton Carver, BurgeB Hill,
England; V ertr.: Dipl.-Ing. F. Riechers, Pat.-Anw.,
Dortmund. Bodenanker. 14. X II . 29. England 17. X II . 28.

KI. 37 b, Gr. 5. V  24 660. Mathias Varnhagen, Kóln-Mulheim,
Ackerstr. 24. StoBverbindung von Bauteilen aus Holz
oder ahnlichen nachgiebigen Stoffen. 10. X II. 28.

KI. 37 d, Gr. 1. N 28 451. Arthur Herbert Erich Newiger, Dusseldorf, 
Helmholtzstr. 9. Tragdecke fiir Treppen. 16. II . 2S.

KI. 370, Gr. 9. K  1 15  862. Ira Julius Kuert, Los Angeles, Californien,
V. St. A .; V ertr.: Dr. P. Breitenbach, Pat.-Anw., Dussel
dorf. Vorrichtung zum AbschlieBen von Hohlraumen in 
Betonwanden. 26. IV. 28.

KI. 37 f, Gr. 5. B  11.30 . Carl Braadt, Komm.-Ges., Dusseldorf,
Kavalleriestr. 5. Ringformige oder mehreckige Umfassungs- 
wande fiir freistehende Bauwerke wie Kuhlturme oder 
Schornsteine; Zus. z. Pat. 421 133. 16. I. 30.
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KI. 8o a, Gr. 7. K  104 224. Koehring Company, Milwaukee,
Wisconsin, V. St. A .; V ertr.: Dr. K. Michaelis, Pat.-Anw., 
Berlin W 50. Betonmischmaschine. 14. V. 27.

KI. 80 a, Gr. 7. K  105 526. Koehring Company, Milwaukee,
Wisconsin, V. St. A .; V ertr.: Dr. K . Michaelis, Pat.-Anw., 
Berlin W 50. Windę fiir den Beschickungskiibel von Beton- 
mischmaschinen. 17. V III. 27. V. St. Amerika 28. X . 26.

KI. 80 a, Gr. 7. K  116  451. Koehring Company, Milwaukee,
Wisconsin, V. St. A .; Vertr.: Dr. K. Michaelis, Pat.-Amv., 
Berlin W 50. Betonmischmaschine mit kippbarer Misch- 
trommel. 30. V III. 29. V. St. Amerika 22. IX . 28.

KI. 80 a, Gr. 47. D 114 .30. Deutsche Heraklith A.-G., Simbach
a. Inn. Verfahren und Vorrichtung zum Durchtranken von 
Faserstoffen, wie Holzwolle u. dgl., die ais Fiillstoff fiir
Bauplatten dienen, mit Emulsion. 24. II . 30. Osterreich
19. II . 30.

KI. 80 b, Gr. 1. D 59 544. Deutsche Gold- und Silber-Scheide-
anstalt vorm. RoeBler, Frankfurt a. M., WeiOfrauenstr. 7—9. 
Verfahren zur Herstellung von porós-blasigen Massen und 
Gegenstanden. 28. X . 29.

KI. 80 b, Gr. 1. E  37 761. Eubóolithwerke Akt.-Ges. Olten, Olten, 
Schweiz; V ertr.: Dr. Ch. Deichler, Pat.-Anw., Berlin SW 1 1 .  
Masse zur Herstellung von Bel&gen und Baukórpern. 
3 1. V II. 28. Schweiz 7. V II. 28.

KI. 80 b, Gr. 25. C 39 752. Fernand, Gabriel, Edmond Champilou, 
St. Jean-de-la-Ruelle, Dept. Loiret, Frankreicli; V ertr.: 
Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw., Berlin SW u .  Ver- 
fahren und Vorrichtung zur Herstellung von bituminbsen 
Massen, insbes. Emulsionen und Kitten fiir StraBenbau- 
zwecke. 29. IV. 27.

KI. 80 b, Gr. 25. R  77 648. The Amber Size & Chemical Co. Ltd., 
London; V ertr.: Dr. F. Warschauer, Pat.-Anw., Berlin SW n .  
Verfahren zur Herstellung von StraGenbaustoffen durch 
Vermischen von Gesteinsmassen mit bituminósen Em ul
sionen. 18. II I . 29.

KI. 84 b, Gr. 2. H 1 13  949. Hein, Lehmann & Co. A.-G., Berlin- 
Reinickendorf. Hydraulisches Sicherheitslager fiir Schiffs- 
hebewerke. 19. X I. 27.

KI. 84 c, Gr. 1 . T  35 192. Tiefbau und Kalteindustrie Akt.-Ges.
vorm. Gebhard & ICónig u. Dr. Hugo Joosten, Nord- 
hausen a. H. Verfahren zur Verfestigung von wasser- 
durchlassigen losen Massen oder Bauwerken. 24. V. 28.

B U C H E R B E S P R E C H U N G E N .

D ie  K o n s tr u k t io n  vo n  H o ch b au ten . Ein Handbuch fiir den 
Baufachmann von Prof. Otto F r ic k ,  Oberstudiendirektor der 
Staatl. Baugewerkschule zu Kónigsberg i. Pr. und Prof. Karl K n ó ll, 
Oberstudiendirektor der Staatl. Baugewerkschule zu Górlitz. Zwei 
Teile in einem Bandę. Elfte imd zwolfte Auflage. Mit G25 Ab
bildungen im Text. Verlag und Druck von B . G. Teubner in Leip
zig und Berlin. 193 0 . Preis gebunden RM 10 ,60 .

Die zu einem Bandę vereinigten Teile sind betitelt: I. Teil. Auf- 
und Ausbau kleinerer Landhausbauten, II . Teil. Auf- und Ausbau 
gróBerer Hochbauten. Sie behandcln, sich gegenseitig erganzend, die 
Bauausfuhrungen des Hochbaus vom ersten Spatenstich b is ' zum 
letzten Pinselstrich unter Anordnung des umfangreichen Stoffes ent
sprechend einem normalen Baufortschritt. Die grundlegenden Kon- 
struktionen und Konstruktionseinzellieiten sind durch ein reichliches 
und sehr gutes Materiał von Abbildungen und Zeichnungen ver- 
anschaulicht. Die Neuauflage bringt eine Reihe nicht unwesentlicher 
Erweiterungen. Der immer mehr erkannten Bedeutung der Baustoff- 
fragen wurde durch kurze Abhandlungen am Eingang der einzelnen 
Abschnitte Rechnung getragen. Der bisher fehlende Eisenbeton wurde 
in einem zusammenfassenden Kapitel behandelt. Die Darstellungen 
tiber Glaser-, Anstreicher-, Tapezier- und Linoleumarbeiten sind 
erweitert worden. Die Ausfuhrungen tiber Zimmerarbeiten bringen 
nicht nur die traditionellen Architekten-Dachstiihle, sondern gehen 
kurz auch auf den ingenicurmaBigen Holzbau ein. Dies ist, ohne daB 
etwa der erzieherische Wert des Studiums der alten, „ziinftigen" 
Dachstuhl-Konstruktionen verkannt werden soli, im Interesse der 
Uberwindung gewisser Einseitigkeiten in der Ausbildung des Hocli- 
bauers zu begriiBcn. Den Abschnitten iiber Tiiren, Fenster, Treppen 
sind die DIN-Normenblatter beigegeben worden, was mancher Prak- 
tiker besonders schatzen wird. Das gut ausgestattete und wirklich 
preiswerte Handbuch mit seinen klaren und leicht faBlichen Dar- 
legungen wird sich ohne Frage der gleichen Beliebtheit erfreuen wie die 
friiheren Auflagen seiner Teile, dereń Wert ja  durch die holie Zahl der 
Auflagen gekennzeiclmet ist. H um m el.

D e u tsc h e r  A u sscliu B  fiir  E ise n b e to n . H e ft  63. V ersu ch e  
m it ve rsch ie d e n e n  K ie ssa n d e n , namentlich zur Beurteilung 
der fiir gewóhnlichen Eisenbeton und der fiir Eisenbeton mit be
sonders guter Kornzusammensetzung zu wahlenden Kórnungen. Ver- 
suche mit Wiirfeln verschiedener GroBe. EinfiuB der Art der Er- 
mittlung der WTiirfelfestigkeit. Vorausbestimmung der Druckfestig- 
keit des Betons. Ausgefuhrt in der Materialpriifungsanstalt an der 
Technischen Hochschule Stuttgart in den Jahren 1929 und 1930. 
Bericht erstattet von Otto G ra f. Berlin 1930. Verlag von Wilhelm 
Ernst & Sohn. Preis geheftet RM 9,15.

In der vorliegenden Arbeit wurde zunachst der EinfluB des Sand- 
gehalts, die Wirkung der Zugabe von Kies, Schotter, Grobkies und 
der EinfluB der VerSnderung der Zementdosis auf die Festigkeits- 
eigenschaften von Beton nachgepriift, wobei im wesentlichen die E r
gebnisse anderweitiger Arbeiten auf diesen Gebieten bestatigt wurden. 
Die zwei Móglichkeiten der Betonverbesserung durch prozentuale 
Grobteilanreicherung bzw. durch Erhóhung der Zementdosis wurden 
kurę auch von der wirtschaftlichen Seite beleuchtet; es wurde ge- 
schlossen, daB von Fali zu Fali zu erwagen ist, welcher Weg der wirt- 
schaftlichere ist. Aus der Uberpriifung des Einflusses der Grófie der 
Proben und der Art und Form der Schalung wurde es ais angangig 
erachtet, daB in Ausnahmefallen —  die nicht nSher bezeichnet sind — 
zur Erleichterung der Priifungen statt 20 cm-Wiirfel solche von 12  bzw.

10 cm Kantenlange verwendet werden, wenn fiir diese Wiirfel eine um 
10%  hóhere Festigkeit gewahrleistet wird. Die Frage nach der zweck- 
maBigsten Schalungsart (Holz oder Eisen) wurde zugunsten des Eisens, 
die Frage nach der Schalungsform (Wiirfel oder Zylinder) zugunsten 
des Wiirfels entschieden. Der Hauptzweck der Untersuchungen, Gren
zen fiir noch zulilssige und fiir besonders gut gekdrnte Zuschlage zu er- 
mitteln, -wurde durch die Aufstellung von Grenz-Sieblinien erfiillt. 
Die ermittelten GrenzrSieblinien fiir besonders gute Zuschlage stimmen 
gut mit anderweitig aufgestellten Grenzkurven solcher Art iiberein, 
ohne daB allerdings der Versuch einer Gegenuberstellung gemacht 
worden ware. Die Grenzkurve fiir eben noch zulassige Kórnungen, 
die sich mit derjenigen der Leitsatze des Deutschen Betonvereins deckt, 
wird mit Vorsicht aufzunehmen sein, da die Versuche mit einem sehr 
gtiten Zement von der Normfestigkeit 500 kg/cm2 durchgefiihrt worden 
sind. Ein Abschnitt iiber die Kórnungsziffer, dereń praktischer Wert 
zu schmalern versucht wird, enthalt einige schiefe Urteile. Ein Ab
schnitt iiber die Vorausbestimmung der Druclcfestigkeit von Beton 
schlieBlich, worin die Versuchsergebnisse an Hand der Formeln von 
G ra f, C an tz, F e re t , Su en so n  iiberpruft wurden, kann iiber den 
praktischen Wert solcher Formeln belehren. Das vorliegende Heft faBt 
eine Fiille von fiir die Praxis wichtigen Erkenntnissen zusammen, von 
denen allerdings viele nicht neu genannt werden kónnen.

H um m el.

B a lk e n b riic k e n . Von Dr.-Ing. W. G e h le r, Prof. a. d. Technischen 
Hochschule Dresden. Handbuch fiir Eisenbetonbau, herausgegeben 
von Dr. Dr. techn. h. c. F. E m p e rg e r , Oberbaurat, Wien. Dritte, 
neubearbeitete Auflage, VI. Band, 5. und 6. Lieferung. Verlag 
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1930. Preis geheftet RM 6,80 
(Lief. 5) und 5,50 fur Lief. 6.

Die 5. Lieferung des Abschnittes ,,Balkenbriicken" im Handbuch 
beginnt mit der Berechnung der Lager und Gelenke.

Im dritten Kapitel werden Eisenbetonbalkenbriickcn unter 
Eisenbahngleisen behandelt. Einige Angaben iiber die Grenzen der 
Anwendbarkeit vorausschickend, bespricht der Verfasser die Be- 
lastungsannahmen und die Vorschriften und Richtlinien fiir Be- 
rechnungsverfahren.

Des weiteren werden Grundsatze fiir die Gestaltung angegeben. 
an die sich Konstruktionseinzellieiten der Tragwerke anschlieBen.

Das vierte Kapitel befaBt sich mit der Anwendung des Eisen- 
betons im Eisenbriickenbau. Hierbei werden Fahrbahntafeln aus 
Walztragern mit Beton und Fahrbahntafeln aus Eisenbeton be
sprochen. Ferner werden einzelne Normen in Bayern, Baden und 
PreuBen, von den ausiandischen Normen die ósterreichischen und die 
schweizerischen Ausfuhrungen besprochen, letztere unter Auswertung 
von Messungsergebnissen.

Die 6. Lieferung, zugleich der SchluB von Bd. VI, 3. Aufl. ent
halt im Abschnitt C Ausfuhrungen iiber das Einbetonieren von ge- 
nieteten, eisernen Fachwerktragern ais Haupttrager von Balken- 
briicken, sowohl bei Neubauten wie ais VerstSrkung von eisernen 
Brucken.

Das funfte Kapitel bespricht die Ausfiihrung, Unterhaltung und 
Kosten von Eisenbetonbalkenbriickcn.

Ein wertvolles Sachverzeichnis erganzt den Band, dessen letzte 
Lieferung auch Vorwort und Inhaltsverzeichnis enthalt.

Die neue, dritte Auflage der nunmehr vorliegenden vollstandigen 
Bearbeitung der Balkenbriicken durch Gebler bildet fiir jeden kon- 
struierenden Eisenbetoningenieur ein wertvolles Nachschlagebuch.'

E . P.
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