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(Fortsetzung und SchluB von Seite 138.)

Eine Ersparnis kann unter Um standen auch die Ęinrichtung 
einer W interbaustelle bedeuten. Der Yorteil, einen B au  schneller 
seinem Gebrauchszweck ubergeben zu konnen, wiegt oft die 
Mehrkosten der Ę inrichtung einer W interbaustelle auf. Dafiir 
zeugen viele in den Vereinigten Staaten aufgefiihrte W inter- 
bauten. D avid  berechnet die Mehrkosten zu 1 bis 5%  der Ge- 
samtbausumme15. In Berlin ist der Ullsteinbau16 in Tempelhof zum 
Teil ais W interbau m it Frostschutzeinrichtung hergestellt worden. 
Eine Lokom obile von 88 m 2 Heizflache lieferte den D am pf 
fiir die durch ein Róhrennetz beheizten Tagesvorrate an K ies 
und S p litt; ferner fiir die 
Beheizung der zugeschalten 
Aufbereitungsanlagen, so- 
dann zur Erw arm ung der 
Rundeiseneinlagen vor dereń 
Einbau und zur Reinigung 
rler Schalung von E is  durch 
Dam pfstrahl. SchlieBlich 
wurde das Anm achewasśer in 
besonderem Behalter durch 
den D am pf auf 35 bis 40° C 
erwarm t.

Trotzdem  der ange- 
m achte Beton den W eg iiber 
den gegen Frost nicht ge- 
schiitzten GieBturm  und die 

GieBrinne zuriickzulegen 
hatte, betrug die Tem pera
tur bei der Verarbeitung 
noch 10  bis 15 ° . Der fertige 
Beton wurde unm ittelbar 
nach der Verarbeitung durch 
Abdecken m it Planen ge- 
scliiitzt unter E inhąltung 
einer mindestens 10  cm 
starken Luftschiclit. Auch 
der Raum  unter der Schalung 
wurde m it Planen abgeschlossen und m it Koksófen beheizt. Die 
Anlage ermoglichte ein Betonieren bei F ro st von 5 bis 6°.

N ach diesen Betrachtungen mehr allgemeiner N atur inter- 
essiert vielleicht die Entw icklung eines Sondergebietes, des 
W ohnhausbaues. W er zahlt die vielen Sparm ethoden fiir Klein- 
hauser, dic ebensoschnell verschwanden wie sie gekommen sind. 
Auch Berlin  hat vicles liiervon m iterlebt, hat auch die vo r einigen 
Jah ren  in Mode stehenden Stahlhauthauser in ihren mannigfachen 
Arten kommen und gehen sehen. Nebenbei soli ein bereits vor 
der hier behandelten Zeit gemachter Versucli erwahnt werden, 
namlich die Errichtung einer GroBsiedlung aus fertigen W anden 
und Decken, die m it Kranen an die Yerwcndungsstelle gebracht 
und dort m iteinander verbunden wurden. Auch diese Ausfuhrung 
hat keine Nachahm ung gefunden.

D er altbew ahrte Ziegelwohnhausbau hat sich bis zum 
ViergeschoBbau trotz der unseren heutigen Begriffen  kaum  
noch entsprechenden Um standlichkeit des Zusammenfugens

15 ,,'Ober Winterarbeit im Eisenbeton". Zement Jahrgang 1930’ 
Nr. 4 und 5.

10 Ausfuhrung der Eisenbetonarbeiten: Huta, Hoch- und Tiefbau 
A.-G. Berlin.

kleinster Bauteile in G estalt gebrannter Normalziegel allen 
Konkurrenzbestrebungen gegeniiber bisher w irtschaftlich min
destens nicht unterlegen gezeigt. Auch hinsichtlich der Schnellig- 
keit des Bauens kann er bei guter Bauvorbereitung bisher noch 
getrost in W ettbewerb treten. D er Ziegelbau muBte, um kon- 
kurrenzfahig zu bleiben, die von altersher uberkommenen 
Grundsatzen etwas revidieren und die M aterialbeanspruchungen
—  naturlich innerhalb der zulassigen Grenzen —  erhóhen.
Die tragenden W andę werden starker ausgenutzt, indem  fiir das
oberste WolingeschoB die friihcr 38 cm starkę M ittelwańd durch

eine 25 cm starkę in K alk- 
zem entm ortel gemauerte 

W and ersetzt, ferner fiir dic 
v :er unteren Geschosse durch- 
gehend 38 cm starkę zugc- 
lassen werden; auch fiir  die 
Frontwande ist gegeniiber den 
fruheren Grundsatzen eine 
Yerschw achung von 5 1 auf 
38 cm im ErdgeschoB bei 
Verwendung von Kalkze- 
m entm órtei eingetreten, aller- 
dings m it der Einschrankung, 
daB Aussparungen irgendwel- 
cher A rt n icht angeordnet 
werden und auch das Brii- 
stungsm auerwerk 38 cm stark  
ausgefiihrt wird. Zugleich 
w ird zwecks Raum ersparnis 
die sonst nur m it einzelnen 
Tiiroffnungen versehene Mit- 
telwand in einzelne Pfeiler 
aufgelost, die durch Unter- 
ziige iiberbriicktwerden. H ier
bei soli zwecks Erh altung 
der Langssteifigkeit minde
stens in 1/3 der H auslange 

die M ittelwańd erhalten bleiben. In  einem B auteil der For- 
schungssiedlung H aselhorst17 wird ein neuer W eg beschritten, 
indem die —  in diesem F a li m assiven —  Zwischendecken nicht 
von Front- und M ittellangswanden getragen werden, sondern 
von den 38 cm starken W ohnungstrenn- und Treppenhauswanden. 
E in  weiterer Schritt ist —  in einem anderen B a u 17 dieses Unter- 
nehmens —  die Ausbildung der tragenden W ohnungstrenn- 
und Treppenhauswande ais 17  cm starkę Eisenbetonwande, 
dic in einem A rbeitsvorgang m it den ais Eisenbetondecken aus- 
gcbildeten Zwischendecken hergestellt werden. Die von beson- 
deren Eisenbetonriegeln geschoBweise getragenen Frontw ande 
bestehen aus zwei 12  cm starken Schalen aus porosen Locli- 
steinen bzw. Schwemmsteinen m it 6 cm starker Luftschiclit.

Ahnlich ist die in Berlin-Reinickendorf am  Schafersee 
in Ausfuhrung genommene Siedlung18. Tragw ande sind hier 
sowohl die Frontw ande ais auch die W ohnunggstrenn- und 
Treppenhauswande; die W andę bestehen aus der oben erórterten 
Bim s-Lavabetonm ischung ohne Eiseneitilagen und sind in den 
untersten Stockwerken 22 cm stark . Die Decken werden ais

17 Ausfiihrung: Philipp Holzmann A.-G.
18 Ausfuhrung: Paul Kossel.

Abb. 17 .



in der AgricolastraBe, BarstraBe, am  Kranoldplatz und in der 
Neuchateller StraBe (Laubenganghaus) errichtet, das in Abb.
17  gezeigt ist; je tzt werden weitere W ohnhausskelettbauten fiir 
die Reichsforschnngssiedlung in H aselhorst von mehreren anderen 
Firm en ausge
fuhrt. B ei allen 

diesen Bauten  ^ —
sind unter Aus- , =r= ~; ~
nutzung der Pla- 
stizitat des Stahles
die Deckentrager /  ^
durchlaufendkon- /
struiert. B e i den /  , s _______ _ V
ersten dergenann- / i J r \  fl
ten Bauten, bei /r e s  ]£ 1  eh '
denen die Stiitzen UJ
aus 2 U-Eisen I g * 1 5,37 *"
gebildet wurden,
konnten auch die Abb' 22‘
Unterziige durch-
laufend angeordnet werden, indem sie durch die gegliederten 
Stiitzen hm durchgefiihrt wurden.

A is Kleinwohnhausbauten sind mehrfache Neukonstruk- 
tionen zur A usfuhrung gekommen. H ier ist zu nennen die Per- 
schiinetbauweise, die aus hohlen Eisenbetonstiitzen und zwischen 
die Stiitzen eingescliobenen doppelten, je  6 cm starken Wand- 
dielen m it IsoUerstoff bestehen. Sam tliche Konstruktionsteile 
kommen fertig zur Baustelle und werden unter ZementverguB 
ineinander eingefiigt. Schnelle Ausfuhrung, wenig Feuchtigkeit

Mt>ssMetfe(//epos)

^IcmBindernanBint/er

oder Erschutterungen u. dgl. hervorgerufene M ehrbelastung 
irgend eines Konstruktionstciles durch sofortige M itwirkung 
benachbarter Konstruktionen, verm indert und ausgeglichen wird 
und hierdurch Gebauderisse vermieden werden. Die durch

und gute W arm ehaltung zeichnen die Bauw eise aus. Die gleichen 
Vorteile bei einfacherein A ufbau zeigt die bekannte Aerokret- 
bauweise, die bisher ebenfalls fiir zweigeschossige Bauten zuge-

19 Gesamtausfuhrung: Richter & Schadel.
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kreuzweise bewehrte Kiesbetondecken ausgebildet m it einer 
m it 1500 kg/cm2 beanspruchten, hochwertigen Stahlbewehrung. 
B ei dieser Bauw eise wird der monolithisclie Charakter ais be- 
sonderer Yorteil gewertet, weil eine durch ungewollte Setzungen

ihre geringe Starkę raum sparenden W andę bieten zugleich 
reichlichen W armeschutz. D er ganze Bau  wird im GieBverfahren 
hergestellt.

Die ersten W ohnhaus-Stahlskelettbauten19 wurden in Berlin
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Abb. 24.

lassen ist. Die fertigen Steine bestehen 
aus dem bereits beschriebenen sag- 
und nagelbaren Aerokretbeton. Die
20 cm starken W andsteine geniigen 
zur Abfuhrung der Lasten  und ge- 
wahren reicblichen W armeschutz.
In Abb. 18  ist ein in Berlin  nach 
dieser B au a rt aufgefiihrtesEinfam ilien- 
haus20 dargestellt.

W ahrend bisher dic Bauentwiclc- 
lung am Gesam tbau besprochen 
wurde, soli im  folgenden in Kiirze 
einiges iiber die Entw icklung einzelner 
Bauteile gesagt werden.

Dic 6 cm starken Leichtstein- 
Dachdecken haben eine Erw eiterung 
erfahren; es werden je tzt auCer den
6 cm starken 7 cm, 8 cm umd 10  cm 
starkę Leichtstein-Dachdeclien herge- 
stellt, wodurch die Spannweiten sich 
giinstigstenfalls au f 4,70 m ,crhóhen.

E ine Neuerscheinung im B au 
m assiver Dacher bildet das fiir 
eine aus 35 Hausern bestehende 
W ohnhaussiedlung in Panków  aus- 
gefiihrte Schalendach21. Nach der 
von Dischinger und Finsterw akler
entwickelten Theorie wurden hier die rund 1 1 ,0  m breiten 
Gebaude durch eine 4,0 cm starkę, elliptische Eisenbeton- 
schale iiberdacht. Die Scliale iibertragt keinerlei Auflager- 
krafte auf die Frontwande, von denen sie theoretisch vollstandig 
losgeldst is t ; die in rd 12 ,0  m bis 18,0 m Abstand angeordneten 
elliptischen Zweigelenkbogen-Binder fiihren die von der Schale 
tangential au f sie iibertragenen Schubkrafte auf das Front- 
m auerwerk und die in der obersten GesclioOdecke unterge- 
brachten Zugbander ab. Die B inderunterkante liegt m it Schalen- 
unterkante biindig, so daB die 50 cm hohen Binder iiber die Schale 
hinausragen und im Innern nicht in die Erscheinung treten. 
D as Dach wurde aus hochwertigem Zem ent hergestellt; die 
Eisenbewehrung besteht z. T . aus Baustahlgewebe S t. 48 mit

einer Beanspruchung von 1500  kg/cm2. D er unterste Teil der 
Dachschale wurde zwischen beiderseitiger Schalung m it aus- 
gesiebtem  M ateriał gegossen; der iibrige Teil wurde m it R iick- 
sicht auf die Dachneigung zah weich bis annahernd erdfeucht 
aufgebracht. A is besondere Vorteile werden genannt das Fehlen 
jeglicher Unterkonstruktion und dadurch sehr gute Raum aus- 
nutzung, Feuerbestandigkeit, kurze Bauzeit, W irtschaftlichkeit. 
In  der in Abb. 19  dargestellten Zeichnung sind Querschnitt und 
GrundriC des Schalendaches dargestellt, in der Abb. 20 ist ein 
Teil des Daches wahrend der H ersteliung vor Beginn der Beto- 
nierung dargestellt; Abb. 2 1  zeigt einen m it dem fertigen Dach 
versehenen Bauteil. Interessant w ar bei dieser A rbeit die bereits 
oben kurz erwahnte A rt der Schalung. In Abb. 22 ist im Quer- 
schnitt das eiserne Lehrgeriist schem atisch dargestellt, das, 
auf Schraubentopfen ruhend, Schalung und Dach tragt und nach 
erfolgtem  Abbinden eines Dachteiles auf den Geriistwagen ab- 
gesetzt wird, um auf Schienen zu dem neu herzustellenden Dach- 
teil gefahren zu werden. Die A bb. 23 und 24 veranschaulichen 
den Schalungsvorgang. In diesem Zusam menhange sei des 
bekannten Baues des Berliner P lanetarium s nach dem System  
Zeiss-Dywidag Erw ahnung getan und durch zwei Lichtbilder 
in den Abb. 25 und 26 veranschaulicht.

E ine in den letzten Jah ren  sehr bevorzugte Dachausbildung 
ist das Glaseisenbetondach, das aus 20 bis 30 mm starken 120

bis 220 m m , breiten Glaskórpern 
besteht, die von rd 30 mm starken 
eisenbewehrten R ippen umgeben 
w erden; hierbei werden die Glas- 
korper zur Aufnahm e der Biegedruck- 
spannungen herangezogen. F iir  den 
Festigkeitsnachweis wird die Ver- 
haltniszahl zwischen den Elastizitats- 
zahlen fiir E isen und dem aus Beton 
und Glas bestelienden D ruckm aterial 
zu n =  10  gewahlt. In  Abb. 27 ist ais 
Beispiel dieser Ausfiihrungsart das in 
H alle 7 der Bauausstellung Berlin 
ausgefiihrte Oberlicht dargestellt.

Auch die bisher schon unzahl- 
baren Sonderarten m assiver GeschoB- 
decken haben in den letzten Jahren  
eine bedeutende Erw eiterung erfahren. 
Neben den bekannten und bewahrten 
Rippendecken von Ackerm ann m itTon- 
fiillsteinen und von R em y m it Bims- 
fiillsteinen ist die von den Berliner 

Schlackensteinwerken hergestellte 
Kiefferdecke zur Ausfiihrung ge- 
langt, bei der die Fullkorper aus 
Schlackenleichtbeton bestehen. Der 
R ippenabstand dieser Decke be
tragt 50 cm, die Rippenbreite

Abb. 25.

20 Ausfiihrung: Aerokret G. m. b. H., Berlin.
21 Ausfiihrung: Dyckerhoff & Widmann. Abb. 26.



154 RE1MERS,  DIE E NT W IC KL U N G  DES K O N S T R U K T IY E N  HOC HBAUES  IN BERLIN.  DER^ ! £ £ ^ f n

10  cm, dic Ilóh en  bewegen sich zwischen 13  und 25 cm. Die 
Betondruckschicht betragt vorschriftsgem aB mindestens 5 cm. 
F iir  den Festigkeitsnachweis ist zu beachten, daB die Mitten

der Eiseneinlagen infolge 
der starken Nasenaus- 
bildung von der Stein- 
unterkante mindestens
3 cm  entfernt liegen. 
D ie dem Prospekt der 
B erliner Schlackenstcin- 
werke entnommene Ab- 
bildung 28 veranschau- 
licht die Kiefferdecke. 
Ahnliche Rippendecken 
sind die W enko-Decke 

und die Pohlm ann-D ecke; sie unterscheiden sich durch 
Form  und M ateriał der Fiillkórper.

Abb. 27.

w ird neben den bekannten Vorteilen der einfachen, schnellen 
Verlegung, des sehr geringen Feuchtigkeitsgehaltes, des 
Fortfalles jeglicher Schalung und der sofortigen Benutz- 
barkeit besonders die gute W arnic- und Scliallisolier- 
fahigkeit nachgeriihm t. In  diesem Zusammenhange soli die 
kiirzlich eingefiihrte Trogbalkendecke Erw ahnung finden, die 
aus einzelnen rd 5,0 m langen, trapezfórm ig gestalteten Trog- 
balken m it 4 cm W andstarke und Eisenbewehrung besteht, 
ferner die in der Forschungssiedlung in H aselhorst ausgefiihrte 
Trapezbalkendecke22, die aus vollen Eisenbetonbalkcn m it trapez- 
fórmigem Querschnitt besteht, welche an Ort und Stelle in 
Holzformen hergestellt und nach dem Abbinden durch be- 
sonderen K ra n  verlegt wurden.

An Neuerschcinungen im  B au  von Steineisendecken sind 
neben der Kronos- und Dedeko-Decke hauptsachlich die Sperle- 
Decke, dieN eposdecke23 und dic Eltondccke23 zu nennen. Sowohl 
die zuliissigen Biegedruckspannungcn wie auch die Schubspannun- 
gen sind bei diesen Decken gegenuber normalen Steineisendecken 
erhoht worden. Auch die begehbaren Glaseisenbetondecken 
sind in sehr groflem Unifange eingebaut worden; ihre Belastungen

—  Linoleum 0/12 cm
—Asphalt 1,5 »
rStegzementdiete mit 

angestampper Ste/zung 8,0 «
Abb. 30 .

und die Spanriweiten sind erhoht worden; die GróBtbelastung 
betragt 500 kg/m2; die groBte Spannweite 1,8 0  m. Die Abb.
30 und 3 1  zeigen eine in Bcrlin-Charlottenburg ausgefiihrte 
begehbare Glasdecke21.

Die Entw icklung in der Ausbildung von W anden ais Einzel- 
bestandteile verlief naturgemaB in der R iclitung, nióglichst 
leichte, warm c- und schallisolierende Raum abschliisse zu erhalten, 
da ihnen die Aufgabe der Ł a sta u f nahme, wie oben ausgefiihrt, 
abgenommen war. E s  wurden demgemaB sehr vorteilh aft Wandc 
hergestellt aus den oben naher besprochenen Schlackensteinen 
und Aerokretsteinen, ferner Doppelwande aus zwei je  6 bis 7 cm

22 Ausfiihrung: Wayss & Freytag. 
r* , , , 23 Hersteller der Deckensteine: Elektrische Tonwerke Ober-

An Dielendecken Sind ebenfalls neue Sonderausfiihrungen angenóls.
entstanden. So wurden bei den oben genannten Wohnhaus- 21 Ausfiihrung: Deutsche Luxferprismen G. ni. b. H.
skelettbauten in der Neuchateller StraBe
8 cm  starko Stegzeinentdielen m it ange- 
stam pfter Stelzung verw cndet, die zwischen 
die D eckentrager eingeschobcn wurden und 
ąuf dereń Unterflansch auflagern. D ic Stel- 
zungen sind 3,50111 schm aler gehalten ais die
25 cni breiten Dieleń, um nach jeder 
zweiten Dicle ein Holz 10/3 auf die Tra- 
gerunterflansche aiiflegćn- zu kónnen, das 
die Lattung, Rohrgewebe und Putz tragt.
Die Stegdielendecke erhielt einen Asphalt- 
nnd Linoleum belag. Sie ist in Ab- 
bildung 29 dargestellt. D er Decke Abb. 31

\ LPutzdechentrageholzer 
\in50cm A bstand 10,0 cm 

Putz/aften 2,2 » 
—Rohrgewebe und Putz 2,0 *

W M t a m
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Abb. 32 .

starken Schlac.ken- oder Bim s- 
dielen m it Eisenbewehrung in 
den Fugen und 10  bis 15  cm 
starker unterteilter Luftschicht, 
wie sie bei den Skelettbauten der 
Reichsforscliungssiedlung Hasel- 
horst zur Ausfuhrung kamen.

Sehr beliebt und sehr ver- 
breitet ist in den letzten Jah ren  
dic Verwendung von Glasprismen 
zur W andbildung. Die konstruk- 
tive Ausbildung ist ahnlich der 
Dach- und Deckenkonstruktion.
Die eiscnbewelirten Rippen 
werden hierbei zumeist von den 
Glassteinen umschlossen. Die 
Abb. 32, 33 und 34 geben einige 
Beispiele derartiger in Berlin 
hergesteilten Glaswande25.

D as in der lieutigen Zeit 
besonders wiclitige Gebiet der 
F u  11 d ie  ru n  gen  ist lim wertvolle 
Erkenntnisse undNeugriindungs- 
arten bereiehert worden. Risse- 
bildungen und Setzungserschci- 
nungen in Berliner I-Iausern 
zeigen, daB man in friiheren Abb. 3 3 .
Jahren oft nicht genugend Sorg
falt bei der H erstellung von Gebaudefundierungen verwendet hat. Entw eder 
war auf Bodenschichtung iiberhaupt keine R ucksicht genommen oder bei 
Pfahlgriindungen waren die Pfahle nicht tief genug in den tragfahigen 
Baugrund gefiihrt oder sic waren der Fauln is oder dem A ngriff saurehaltigen 
Grundwassers ausgesetzt. Nun waren vielleicht trotz m ancher Unzulanglich- 
keiten der Fundierung allein infolge ruhender Vertikallasten nachteilige 
Folgen nicht eingetreten, wenn nicht besondere Um standc zugleich eingewirkt 
liatten. Entw eder haben dauernde Erschiitterungen, hervorgerufen durch dić 
inodernen Verkehrs- und Transportm ittel wie Untergrundbahn, StraCenbahn, 
Autobusse und besonders Lastkraftw agen oder maschinelie Anlagen irgend- 
weleher A rt, eine Zusam m cnriittelung des bis dahin in Ruhe befindliclien 
Baugrundes bewirkt, der nunmehr den Bodenpressungen nicht m ehr stand-

hielt; oder ein Wechsel im Grundwasserstand h at die T ragfah igkeit be- 
eintrachtigt oder das Anfaulen von Pfahlkópfen veranlaBt. A us diesen 
Griinden werden heute nach Mitteilungen von Kiinzel26 fiir  jeden gróBeren 
B au  Probebohrungen vorgenommen, dic iiber Bodenbcschaffenheit, Boden
schichtung und Grundwasserstand und -beschaffenheit AufschluB geben. 
Die Bohrungen miissen bis m geniigende Tiefen je  nach Befund der Boden- 
schichten gefiihrt werden und unter M aschinenfundamcntcn m it starken 
Erschutterungen mindestens 25 m tief sein. In  zwęifeihaften Fallen  werden 
Probebelastungen vorgenommen, entweder unter unm ittelbarer Belastung 
des Baugrundes durch einen besonders hergerichteten Fundam entkorper 
oder am Probepfahl, wobei 2/., derjenigen L a st fiir dic zulassige Einheits- 
belastung maBgebend ist, bei der die Einsenkung 1 cm betragt. Boden- 
verdichtung durch schwebende Pfahle wird im allgemeinen nicht angewendet; 
die Pfahle sollen vielm ehr rd 2 m im festen Baugrund stehen, der unterhalb 
der Pfahlspitze noch eine ausreichende M achtigkeit besitzen muB. Bei 
Ram m pfahlen wird ais weitere Sicherheit verlangt, daB der P fah l bei 
einem Ram m bargew iclit von 1000 kg und 1,0  m  Fallholie bei den letzten zehn 
Schlagen nicht mehr ais 20 bis 30 mm zieht und auBerdem eine zweifache 
Sicherheit besitzt, wenn die Tragfahigkeit des Pfahlcs nach der Brixschen 
Ram m form ei erm ittelt wird.

Zur Yerbilligung und zugleich Vervollkonim nung der Baugrundunter- 
suchungen werden von Spezialgriindungsunternehm ungen VerSuche gemaclit, 
innerhalb eines abgesenkten Rolires durch Belastung kleiner Flachen in 
verschiedenen Tiefen die Belastungsfahigkeit der einzelnen Bodcnschichten 
festzustellen, was immerhin einen gewissen M aBstab fiir  die B elastbarkeit 
der einzelnen Schichten, aber noch nicht endgiiltige Belastungszahlen

ergibt, weil das Verhaltnis der Eindriickungen 
verschieden groBer Druekflachen b e i-g le ich er 
Bodenpressung noch nicht einwandfrei fest
gestellt ist.

Die bisherigen Bodenuntersuehungs- und 
Bewertungsm ethoden, die lange Jah re  hindurcli 
gute Dienste geleistet haben, halten jedoch dem 
Drange der allgemeinen Entw icklung nicht stand. 
Die Bodenbeanspruchungen sind infolge Erschiitte- 
rungen und Schwingungen andere geworden; es 
ergibt sich dic Notwendigkcit, die Eigen- 
schaft der verschiedenen Bodenarten insbe-

28 Baupolizeilichc Gesiclitspunkte fiir das Ent- 
w'erfen von Grundungen, Zcntralblatt der Bau- 
Yerwaltung vom 25. 12. 26.

Ausfuhrung: Deutsche Luxferprismen G. m. b. H. Abb. 34
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sondere ihre Elastizitatszahlen naher zu erforschen. Diesen 
Zweck verfolgt die Deutsche Forschungsgesellschaft fiir Boden- 
mechanik, die m it der Ausarbeitung eines Bodenuntersuchungs- 
verfahrens beschaftigt ist, das die Eigenschaften einer Bodenart 
durch Messen der Einfliisse von Schwingungsimpulsen fest- 
stellen soli, die kiinstlich dem zu untersuchenden Boden iiber- 
m ittelt werden27.

Die seit langen Jah ren  erprobten Fundierungsarten be- 
stehen auch heute noch; hauptsachlich werden je  nach Boden- 
schichtung die Tief-, F lach- und Pfahlgriindung angewendet.
I-Iaufiger ais friiher werden Plattengrundungen m it kreuzweiser

Bewehrung oder um gekehrte Pilzdecken ausgefuhrt. Wasser- 
haltungen sind bei Hochbaugriindungen nur seiten —  z. B . 
bei Tiefkellern —  erforderlich. Hinsichtlich der Fundam ent- 
bemessungen bieten sich kaum  Schwierigkeiteń, solange vor- 
wiegend ruhende Lasten  abzufiihren sind; fiir die Bem essung 
von Turbinenfundam enten und anderen Maschinengrundungen 
sind die den dynamischen Einwirkungen und der E lastiz itat 
des Fundam entkorpers und Baugrundes entsprechenden K rafte  
zu erm itteln und auCerdem der Nachweis einer geniigenden 
Abweichung der Eigenschwingungsfreąuenz von der Maschinen- 
frequenz zu erbringen. W ahrend friiher die Bemessungen solcher 
1'undam ente unter Zugrundelegung einer vierfachen Belastung

37 Vortrag von Geheimrat Hertwig in der Technischen Hoch
schule Charlottenburg vom 17. 12. 1930.

erfolgten, stehen heute nach den Forschungsarbeitenvon Geiger28, 
Rausch29, Ehlers30 u. a. Rechnungsmethoden zur genaueren 
Erfassung des K raftespiels und wirtschaftlichen Bem essung 
der Fundam entkórper zur Verfugung, wobei jedoch, wie schon 
oben erwahnt, die m angelhafte Bodenkenntnis den W ert der 
Ergebnisse zuweilen sehr in Frage stellt. Wie ufiangenehme 
Folgen Maschinenschwingungen m itunter haben konnen, zeigt 
die Kohlenm ahlanlage des GroBkraftwerks Klingenberg in Berlin. 
W ahrend alle iibrigen Gebaude in der Umgebung keine nennens- 
werten Setzungen zeigen, und auch das Gebaude der M ahlanlage 
selbst urspriinglich vollstandig fest gegriindet war, sanken 

infolge der sehr starken Schwingungen die Kohlen- 
miihlen m it ihren kraftigen, vom  Gebaude vollstandig 
getrennten, eigenen Griindungen sehr bald ab und zogen 
die benachbarten Gebaudefundam ente teilweise nach. 
D er fiir vorwiegend ruhende B elastung geniigendc 
Baugrund w ar den Schwingungsbeanspruchungen nicht 
gewachsen. Die hier auftretenden StoBwirkungen iiber- 
schritten freilich bei weitem das bisher fiir derartige 
Anlagen bekannte MaB. Zur Abhilfe wurden Bohr- 
pfahle durch die bestehenden M uhlenfundamente hindurch 
bis in bedeutend tiefere und tragfahigere Bodenschichten 
herabgefiihrt, und das ganze Gebaude der M ahlanlage 
unter E infiigung von Futterstiicken an den StiitzenfiiBen 
gehoben. A uch nach Einziehung der Bohrpfahle und 
Beendigung dereń Setzung tra t noch keine vóllige Ruhe 
ein; auch diese Pfahlgriindung w ar vorerst den hart- 
nackigen Schwingungswirkungen nicht gewachsen. Die 
Anlage steht unter standiger Beobachtung.

Zu der betrachtlichen Zahl der bereits seit 
vielen Jah ren  erfolgreich angewendeten Pfahl- 
griindungen sind in letzter Zeit neu hinzu- 
gekommen zunachst der A ba-Betonpfahl mit 
FuBverbreiterung, der kurzlich bei einer Griindung 
auf dem Grundstiick W ilhelmsaue 124 —-128 Ver- 
wendung fand. Durch besondere Bohrvorrichtung 
wird unterhalb des eingesenkten Rohres ein 
H ohlraum  von 0,50 bis 1,0  m Durchmesser 
geschaffen, der sodann in der iiblichen Weise 
ausbetoniert w ird ; das M antelrohr verbleibt im 
Erdreich ; wie bei allen Pfahlen ist die Trag- 
fahigkeit des Pfahles aus dem Bodenwiderstand 
nachzuweisen. E in  weiterer neuer Pfahl ist 
der Schleuderbeton-Ram m pfahl31, der in letzter 
Zeit haufig zu Griindungen benutzt wurde —  
kiirzlich fiir einen gróBeren H auserblock inWeiBen- 
see. D er P fah l hat Langs- und Spiralbewehrung, 
ist im Schleuderverfahren hergestelit, im Kern 
hohl, konisch, wenn erforderlich, saurefest ausge- 
bildet durch 4 bis 5 mm starkę Bitum enauflage. 
Beim Ram m en wird dieBitum enschicht durch einen 
diinnen geschweiBten Eisenblechm antel geschiitzt.

SchlieBlich ist der konische Hiilsenpfahl 
der Gesellschaft fiir kiinstliche Bauw erk- 
fundierungen zu erwahnen. E r  besteht aus einem 
aus Stahlrohr besonderer K onstruktion gefertigten

28 Berechnung der Schwingungserscheinungen an Turbo- 
dynamos. Zeitschrift des Vereius deutscher Ingenieure 1922 und 1923. 
Dynamische Einwirkungen auf Bauwerke mit besonderer Beriicksichti- 
gung von Dampfturbincnfundamenten. Bauingenieur 1925, Heft 9.

28 Berechnung von Dampfturbinenfundamenten. Beton und 
Eisen, 1928, Heft 2 1. Hammerfundamente. Beton und Eisen, 1928, 
Heft 17. Dampfturbinenfundamente. Bauingenieur 1924, Heft 23. 
Dampfturbinenfundamente. Bauingenieur 1925, Heft 9. Mascliinen- 
fundamente. Bauingenieur 1926, Heft 44 u. 45. Maschinenfundamente. 
Bauingenieur 1927, Heft 28 und 50. Berechnung von Maschinenfunda- 
menten ais elastisch gestiitzte, schwingende Scheiben. Bauingenieur
1930, Heft 13  und 14.

30 Festschrift Wayss & Freytag A.G. 1925. S. 167. Die Be
rechnung von Dampfturbinenfundamenten. Beton und Eisen 1928, 
Heft xo. Ein vereinfachtes Verfahren zur Berechnung der Schwin
gungen von Maschinenfundamenten, Beton und Eisen 1929, Heft
22 und 23.

31 Hersteller: Dyckerhoff & Widmann, Cossebaude bei Dresden.
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Dorn, der eine R eihe konischer Hiilsen teleskopartig in den Boden 
fiihrt, die, unter Spannung gesetzt, dicht abschlieBen. Nach 
erfolgter Einram m ung bis zur erforderlichen Tiefe w ird der Dorn 
nebst Gestange aus dem im Boden verbleibenden konischen 
Hiilsenpfahl entfernt, w orauf die Ausfiillung m it Beton erfolgt.

Eine von den friiheren vollig abweichende Griindungsart 
ist die dem Erfinder D r.-Ing. Joosten, Nordliausen, patentierte 
chemische Bodenverfestigung32. Sie ist in -Berlin beim B au  der 
Frauenklinik in der ZiegelstraBe zur Anwendung gelangt und be
steht darin, daB weniger tragfahige Sandschichten durch E in- 
fiihrung diinner Rohre und Einspritzen chemischer Flussigfeeiten 
erhartet werden; der Grad der Verfestigung richtet sich nach dem 
Sandm aterial, ist aber sehr bedeutend. Nachweislich sind drei- 
bis vierfache Erhóhungen der Festigkeit erzielt worden. Diese 
Grundungsmethode ist besonders beachtenswert, weil sie die 
verfestigten Schichten zugleich abdichtet und zur Trocken- 
haltung benutzt werden kann; sie wird deshalb auch chemische 
W asserhaltung genannt. (Im  Bauingenieur Jah rgan g  1930, 
H eft 1 1  und 12  ist diese Griindungsart eingehend beschrieben.)

32 Ausfiihrung in Deutschland: Mast G. m. b. H.

Zum  SchluB sei die in mancher H insicht interessante Griin- 
dung des Burohauses A lexanderplatz an den beiden Abb. 35 und 
36 erlautert33. D er vorhandene Tunnel der Gesundbrunnen- 
Neukólln-Linie unterschneidet teilweise dasGebaude. Die oberhalb 
des Tunnels befindliche Frontw and wurde auf schwere Kasten- 
kragtrager gestellt, die ihre L a st auf die Vorderwand bzw. die 
Stutzen des zweigeschossigen Kellers abgeben. Die Ubertragung 
der groBen Lasten aus Kellerw and und Stutzen auf den Baugrund 
erfolgt durch die m it den Kellerwanden zu einer durchgehenden 
Eisenbetonrahm enplatte verbundenen Sohle, die verm ittels 
zweier Unterziige ihre Zwischenlagerung durch die Kellerstiitzen 
erhalt.

B lickt man auf den Beginn der behandelten Zeitspanne 
zuriick, so muB man feststellen, daB 111 Berlin  eine gewaltige 
A rbeit gelcistet worden ist, U nter starkem  Drange zur Weiter- 
entwicklung hat manches A lthergebrachte dem Neuen weichen 
miissen, und man kann wphl m it einiger Berechtigung das Ge- 
samtergebnis dieser Entwicklungsperiode ais Fortschritt werten.

33 Entwurf Berliner Nordsiidbahn A. G. Ausfiihrung Wayss & 
Freytag.

Y E R S C H IE D E N E  B E H A L T E R FO R M E N  ZU R L A G E R U N G  V O N  SAU REN  UND SC H A R F E N  W A SSER N .

Von Oberingenieur Itlatte, Eschiceiler.

Die Beschreibung des Schwefelsaurebehalters von 1200 cbm 
Raum inhalt in H eft 40*, Jah rgan g  1930 dieser Zeitschrift, aus
gefuhrt von den Eisen- und H iittenwerken A .-G ., Bochum, gibt 
m ir Veranlassung zu folgender A usfiihrung:

Die Form  des B ehalters ist meines Erachtens nicht gerade 
besonders gliicldich gewahlt, und zwar in erster Linie deswegen, 
weil ein H auptgesichtspunkt, die absolute und praktisch móg
lichst beąuem eZuganglichkeit sam tlicherBehalterteile, in Sonder- 
heit des Auflagers, bei dieser Ausfiihrung offenbar nicht beruck- 
sichtigt worden ist.

Der Auflagerring, der am Behalterm antel selbst angeordnet 
ist, g ibt fiir den Fachm ann eine groBe Anzahl Stellen, welche 
einwandfrei nicht nachgestem mt werden kónnen, falls dies 
erforderlich werden wurde.

Die beiden Ringe und die zwischen diesen angeordneten 
vertikalen Aussteifungen, die sam tlich anscheinend aus Profil- 
eisen hergestellt sind, behindern bzw. verhindern die Nach- 
stemmóglichkeit, die bei einem Saurebehalter móglichst eine 
iooprozentige sein muB.

E in  w eiterer N achteil dieser Behalterform  ist, daB die H alb- 
kugelform um die Hóhe des Tragringes am Stiitzgeriist auch 
schlechte Zuganglichkeit des Bodenstreifens ergibt.

Ferner ist in der Konstruktion insofern ein N achteil vor- 
handen, ais die Auflagerung des Behalters eine Momenten- 
wirkung auf den Behalterm antel ausiibt, und zwar durch die 
VergróBerung des Tragringdurchm essers gegenuber dem Auf- 
lagerringdurchmesser des Behalters.

Man konnte einwenden, daB das Drehmoment, welches 
vorhanden ist, durch entsprechende Aussteifungsringe in hori- 
zontaler R ichtung aufgenommen wird. Dagegen ist zu sagen, 
daB ein solches Drehmoment unter allen Um standen eine Ver- 
langerung bzw. Verkiirzung der unteren bzw. oberen Gurtung 
des Behalterauflagerringes m it sich bringt und so die m it diesem 
Auflagerring verbundenen Behalterm antelteile in entgegen- 
gesetzter Richtung beansprucht, d. h. die N ieten werden be
sonders an der unteren Gurtung des Auflagerringes in der Langs- 
achse, also auf AbreiBen beansprucht, und dadurch kónnen 
natiirlich sehr leicht noch besondere Undichtigkeiten P latz greifen.

E s  scheint m ir also, daB die Behalterform  und die angewandte 
Auflagerung nicht gerade besonders gliicklich gewahlt ist, wenn 
man die Flussigkeit,- nam lich Schwefelsaure, beriicksichtigt.

* Schwefels&urebehalter fiir die Gasverarbeitungsgesellschaft in 
Sodingen. Von Oberingenieur und Architekt Dr. Richard S tu m p f, 
Miinchen-Bochum.

Eine in dieser Beziehung erheblich bessere Konstruktion 
ist die, welche fiir solche Saurebehalter nach dem Intzesystem  
ausgebildete B ehalter benutzt oder Behalter m it sogenannten 
Hangeboden in Form  einer Kugelkalotte. Diese Behalterform en 
schlieBen auch m it R iicksicht auf die A uflagerung jede Móglicli- 
keit fur Nachstem marbeiten in sich und verm eiden grund-

Abb. 1.

satzlich das A uftreten von Drehmomenten, so daB auBer den 
eigentlichen Spannungen in der Behalterwandung ais solche 
zusatzliche Spannungen nicht in Frage kommen, was besonders 
auch fiir  die zusatzlichen Beanspruchungen der N iete eine be
sondere Rolle spielt, namlich in Bezug auf die Dichtigkeit.

B ehalter in den angefiihrten anderen Form en sind von der 
F irm a F . A . Neuman in Eschweiler, K r . Aachen, in groBer Anzahl 
bis zu Inhalten von 1800 cbm fiir Schwefelsaure und bis zu 
5000 cbm (letztere in siebenfacher Ausfiihrung) fiir scharfes 
W asser ausgefuhrt worden, und zwar zum Teil nach dem lntze-
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system  und zum Teil m it Hangeboden. Dabei ist die Unter- 
stutzung teilweise auf M auerwerk, teilweise auf Eisenkonstruk- 
tion und dabei auch das D urchfahrtsprofil beriicksichtigt, um 
die Kesselwagcn fiir die Fiillung direkt unter den Behalter 
schieben zu konnen. W as die Auflagerung der Stiitzkonstruktion 
auf der Fundam entplatte anbelangt, so ist auch dam it ein ge- 
w isser N achteil verbunden, wenn die einzelnen Stiitzen bei ver- 
haltnism aCig groOem Durchmesser und demontsprećhend yer- 
haltnism ąBig w eit voneinanderalsEinzellastcn auf die Fundam ent
p latte wirken. Auch dieser N achteil wird bei den Behalter- 
formen, wie vor beschrieben, vermieden.

Zur Veransćhau 1 ichurig des Vorhergesagten dienen die 
Abbildungen i und 2, und zwar stellt Abbildung i Schwefelsaure- 
behalter von 1800 cbm Inhalt dar, ausgefiibrt und aufgestellt 
im Kohlenrevier, und zwar Bochum -Riem ke bei der Chemischen 
Industrie, Bochum, und Abbildung 2 sieben Amm oniakwasser- 
behalter von je  5000 cbm Inhalt, ausgefiihrt fiir die Chemische 
GroOindustrie.

Zum  SchluB mochte ich meinerseitęs noch die Behauptung 
aufstellen, daB die von m ir genannten Behalterform en jeden 
Yergleich m it irgendeiner anderen Behalterform  bcziiglich der 
fiir Lagerung von Saure notwendigen praktischen Gesichts- 
punkte allein in sich schlieBen und vorteilhafter sind ais jede 
andeTe Form .

Diese Yorteile sind bei einem sogenąnnten Barckhausen-

Abb. 2.

Behalter, wie in der angezogenen Abhandlung beschrieben, 
nicht restlos yorhanden, so daB also der Schluflsatz in* dem 
betreffenden A ufsatz auf das richtige MaB zuriickgeschraubt 
werden muB.

G R U N D L A G E N  D ER SP R E N G ST O F FV E R W E N D U N G  IM FREIEN .
Yon Dipl.-ing. Fritz Becker, Milnclien.

t )b e rs ic h t : Die Sprcngstoffarbcit im Freien ist durch den 
iiberwiegenden Wegfall des Gcbirgszwangcs grundsatzlich verschieden 
von der Stollenarbeit; auch Menge und Begrcnzung der zu sprengenden 
Massen sind durchaus verschieden. Dementsprcchend sind Spreng- 
arbeiten im Freien unter anderen GesichLspunkten zusammen- 
zufassen. Die Ausniitzung der im Sprengstoff licgenden Krafte ist 
eine wesentlich giinstigere. Die nachfolgende Arbeit gibt eine 
Systematik dieser Sprengarbeiten im Freien, ohne dic eine Ver- 
arbeitung bisher erzielter Ergebnisse nicht denkbar ist. Eine voli- 
stilndige Wiedergabe bisheriger Ergebnisse einschlieBlich ihrer Ver- 
arbeitung bedarf einer yollstandigen Abhandlung; trotzdem ist schon 
der t)berblick iiber eine solche von Wert fiir die praktische Arbeit.

A r b e i t s z w e c k :  Sprengarbeit dient der R a u m t in g  von 
Fels- und festen Erdm assen oder der M a s s e n g e w in n u n g . 
E rsterer Zweck iiberwiegt im Tiefbau, letzterer im Steinbruch- 
betrieb. E ine Untersuchung beider Zweckc getrennt ist weder 
notwendig noch wiinschenswert in A nbetracht des engen Zu- 
sammenhąnges und yielfacher tjberdeckung beider Arbeiten. 
Ihre Besonderheiten sind jedoch dauernd zu beriicksichtigen.

L c is t i t n g s v e r m ó g e n  d e r  S p r e n g s t o f f e :  D as Leistungs- 
yerm ógen der Sprengstoffe ist abhangig v o n  d e r  H ó h e  d e r  
G a s e n t w ic k e lu n g  in L iter je  K ilogram m  oder je  K u bik- 
dezimeter Sprengstoff (340— 12801/cd m ); v o n  d e r  W a rn ie -  
e n t w ic k e lu n g ,  die hóher ist ais die durch die Pressung der 
Gase erzielte W arinemenge, also auch von der durch Gasdruck 
und anderer W arm eentwickelung verursachten Explosions- 
tem peratur; v o n  d e r  S c h n e l l i g k e i t  d e r  U m s e tz u n g  des 
festen oder fliissigen Sprengstoffes in Gas (1/400— 1/7800 m/sec 
Sprengstoff).

D as in der Gas- und W arm eentwicldung gegebene Arbeits- 
vermógen der Sprengstoffe ist gering, nur 1/i -—1/I0 der Heiz- 
stoffe; ausschlaggebend ist dic Raschheit seiner Umsetzung, die 
den Nenner des Leistungsausdruckes: mkg/sec becinfluBt.

W eitere E infliisse auf das Leistungsverm ógen liegen nicht 
im  Sprengstoff selbst, sondern kommen von auBen her.

D as Leistungsverm ógen ist nicht direkt meBbar in mkg/sec, 
sondern nur indirekt bestim m bar durch Explosionsversuche im 
Blciblock und durch die dabei erzielte Ausbauchung oder 
durch Staucliversuche. Ausgedruckt kann es auch hier nicht 
in mkg/sec werden, sondern nur die W iedergabe der verhaltnis- 
madigen Hóhe ist móglich in Form  von Yerhaltniszahlen, so-

genannten Brisanzwerten oder Stauchwerten. D ie s e  Z a h le n  
v e r r a t e n  m a n c h e s  i ib e r  d ie  E ig e n s c h a f t e n  d e r  S p r e n g 
s t o f f e ;  s ic  b e s a g e n  a b e r  n ic h t s  i ib e r  A u s w ir k u n g  d er 
S p r e n g s t o f fe .  E in  u n d  d a s s e lb e  L e is t u n g s v e r m ó g e n  
w ir k t  g r u n d v e r s c h ie d e n  in  v e r s c h ie d e n e n  G e s t e in s -  
a r t e n ;  S p r e n g s t o f f e  m it  v e r s c h ie d e n e m  L e is t u n g s -  
v e r m ó g c n  h a b e n  o f t  g e n a u  g le ic h e  A u s w ir k u n g . D a s  
L e is t u n g s v e r m ó g e n  i s t  a is  U n t e r la g e  f i i r  d ie  S p r e n g -  
p r a x i s  u n b r a u c h b a r .

D e r  G e s t e in s w id c r s t a n d  ist gleicherweise nicht wieder- 
zugeben durch sein ideelles W iderstandsverm ógen, etw a durch 
einzelne Hartezahlen, einzelne Zahlen iiber Zug-, Druck- oder 
Scherfestigkeit. Ebenso wie ein und dasselbe Sprengstoff- 
leistungsvermógen grundverschiedene Auswirkung haben kann, 
kann auch der Gesteinswiderstand gegeniiber verschiedenen 
Sprengstoffen und Angriffsverfahren ein grundsatzlich ver- 
schiedener sein.

D a s  L ó s u n g s v e r m ó g e n  e in e s  S p r e n g s t o f f e s  ist be- 
dingt durch dic Sondereigenschaften des Sprengstoffes: S c h a r f e  
und A b h u b v e r m ó g e n . Die Scharfe, das StoBverm ógen des 
Sprengstoffes ist der Ham m erschlag, der Spalten in das Gebirge 
reiBt; je  hóher die Gasentwickelung der Mengeneinheit ist, je  
rascher diese Entw ickelung die Sprengstoffm asse durcheilt, 
desto scharfer ist die Gesam twirkung, der erste Schlag. Schon 
das erste Nachgeben der Gesteinsmassen bedingt aber einen 
rapiden A bfall des Gasdruckes und erlaubt nur noch das Auf- 
lceilen bestehender Spalten und Abhub. Sofort ist ersichtlich, 
daB die P rax is benótigt: Ladungen gleicher StoBstarke bei ver- 
schiedcn groCem Abhubverm ógen und Ladungen verschiedener 
StoBstarke bei gleichem Abhubverm ógen. Reiche Spaltung und 
infolgedessen nur noch geringe A bhubkraft fiir die nur noch 
kleinen Triim m er kann gleiche mengenmaBige A usw irkung er
geben wie geringe Spaltung m it hoher A bhubkraft fiir die dann 
noch groBen Triim m er; der mengcnmaBig gleiche, aber korn- 
verschiedene Ausbruch beweist wieder die Notwendigkeit 
b e id e r  Ladearten, die also sich gegenseitig nicht voll ersetzen. 
Niem als kann ferner Scharfe durch Menge und Menge durch 
Scharfe volhvertig ersetzt werden. Zum  D ritten laufen bei 
Sprengarbeiten im  Freien Sprengstoffscharfe und Gesteinszahe 
nicht im m er parallel wic im Stollenbau, sondern die einer be-
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stinimten H artc entgegcnzusctzcnde Sprengstoffscharfc muB m it 
zunehmender Gesteinsmenge, dic je  SchuB 'zu losen ist, .ab- 
nelimen.

D ie  L ó s b a r k c i t  e in e s  G e b ir g e s  ist bedingt durch die 
Sondereigenschaften des Gebirges: Zahe und Zwang. Die Zahe 
ist der W iderstand des d irekt angegriffenen Gebirgstciles, der 
Zwang ist die M ithilfc des umlagerteri, nicht d irekt erfaBten 
Gebirges bei diesem W iderstand (etwas p rim itiv vcrgleichbar 
mit den Reifen eines Fasscs). Dic Zahe ist die Grundeigenschaft 
einer Gesteinsart, die sich ais aktiye  Zahe auBert durch Druek-, 
Zug- und Scherwiderstand in besonderer Zusammensctzung, ais 
passive Zahe in der E lastiz itat und in Stórungen des Gebirges. 
Der Gebirgszwang ist nicht elemeńtar, nicht E lem ent des an
gegriffenen Teiles, sondern Einw irkung von auBen her; er ent- 
springt in erster Linie der D ruckfestigkeit des umlagertcn 
Gebirges und nur bei Randschiissen w irkt auch dessen Zug- und 
Scherfestigkeit mit. E r  ist in Stollenbauten um so weniger 
wirksatn, je  gróBer der Stollenąuerschnitt ist, bei Arbeiten im 
Freien von dementsprechend nur geringer W irkung.

D as Losungsverm ogen des Sprengstoffes und die Lósbarkcit 
des Gebirges sind untrennbar mitcinander verkniipft. Spreng- 
stoffscharfe- und -abhubyerm ógen einerseits, Zwang und Zahe 
anderseits śtehen sich gegeniiber, und zwar in vielseitigster A rt 
und Starkę. D as A ngriffsverfahren m it seiner Y ielseitigkeit ver- 
bindet beide; in ihm  verschwindet Leistungsverm ógen und 
Gesteinswiderstand ais getrennte Eigenschaftcn des Angreifers 
und des Angegriffenen; an ihre Stelle tritt, zueinander im 
reziproken Vcrhaltnis stehend und m it praktischen W erten ais 
Grundlage, d a s  L ó s u n g s v e r m ó g e n  d es  S p r e n g s t o f fe s  
in  b e z u g  a u f  e in e  b e s t im m t e  G e s t e in s a r t -  un d  
- s c h ic h tu n g , ausdruckbar in K ubikm etcr Festgesteinsausbruch 
je K ilogram m  benótigtcn Sprengstoffes und d e r  S p r e n g -  
w id e r s t a n d  e in e r  G e s t e in s a r t  in  b e z u g  a u f  e in e n  b e 
s t im m te n  S p r e n g s t o f f ,  ausdruckbar in K ilogram m  Spreng- 
stoff je  K ubikm etcr Festgesteinsausbruch. Die praktische 
W eiterarbeit erfolgt m it dem Lósungsverm ógen.

D as Lósungsverm ógen, wie vorstehend angegeben, ist nur 
noch ein kleiner Teil des Leistungsverm ógens (dic Encrgie- 
verschwendung der Sprcngstoffe ist ja  bekannte Tatsache). Der 
sich nicht auswirkende Teil des Leistungsverm ógens geht ais 
Schall-, W arme-, Lichterscheinung verloren. D er Unterschied 
zwischen Leistungsverm ógen und Lósungsverm ógen ist bedingt 
durch die unumgangliche Uberladung m it Sprengstoff einerseits, 
durch den zu geringen Sprengwiderstand des ihm  im A ngriff 
notwendigerweise in ungcniigendem AusmaB entgegengesetzten 
Gebirges anderseits. N icht zu verwechseln ist dieser Leistungs- 
unterschied m it der spater noch behandelten Verlustwirkung. 
Dic Verlustwirkung ist eine W irkung auBerhalb des gesuchtcn 
Zweckes.

D as g r ó B t m ó g l ic h e  Lósungsverm ógen eines Sprengstoffes 
in bezug auf eine bestim m te Gesteinsart ist von auBerordent- 
liclier Bedeutung in der P raxis. Seine absolute Hóhe wechselt 
in ganz bestim m ter Weise von Gesteinsart zu G esteinsart; die 
gróBtmógliche Hóhe kann direkt ais Besonderheit der Gesteinsart 
angcschen werden. Ebenso bezeichncnd ist die gróBtmóglichc 
Hóhe des Lósungsverm ógens verschiedcncr Sprcngstoffe in einer 
Gesteinsart; dic GróBthóhe wechselt aber auch m it GroBe des 
einzelnen Schusses. So erhalt man Zcichnung i  und 2. Voraus- 
setzung: Anwendung des bestm óglichen" Angriffsverfahrens
(m3 Ausbruch/kg Sprengstoff ais H óchstwert).

Die Zeichnungen lassen erkennen: D as Lósungsvermógen 
steigt fa s t  durchwcgs m it zunehmender AusbruchgróBe des 
einzelnen Schusses. S p r e n g a r b e i t  i s t  im  a l lg e m e in e n  um  
so w i r t s c h a f t l i c h c r  in  b e z u g  a u f  S p r e n g s t o f f -  
v e r b r a u c h ,  je  k le in e r  d ie  S c h u B z a h l  z u r  L ó s u n g  
e in e r  b e s t im m te n  M e n g e  in r ie r h a lb  d e r  g c g e b e n e n  
G re n z e n  u n d  Y o r s c h r i f t e n  w e r d e n  k a n n . Ferner ersieht 
m an: In  e in  u n d  d e r s e lb e n  G e s t e in s a r t  i s t  d a s  H ó c h s t -  
ló s u n g s v e r m ó g e n  f a s t  im m e r  an  d ie  Y e r w c n d u n g  
m e h re re r  u n d  v e r s c h ie d c n  s c h a r f e r  S p r e n g s t o f f e  (bei 
A n d e r u n g  d e r  A u s b r u c h g r ó B e  je  S ch u B ) g e b u n d e n

(siehe L in ie -----------------der Zeichnung 2). Die genauere Fest-
stcllung gerade solcher Grenzen ist wirtschaftlich von gróBter 
Bedeutung.

D a s  (H ó c h s t )  - L ó s u n g s v e r m ó g e n  betrug in bis heute 
crrcichten Spitzenleistungen nur noch wenig unter 20 m*/ltg 
Sprengstoff. E s  andert sich allgemein bei gleichbleibender 
Gesteinsart und Gc- 
steinsmenge, wie zu- 
vor bereits dargelegt, ^  
rcziprok zur SchuB- ^  
zalil, annahernd rezi- 
prolc zu der Menge 
der das Sprcnggut 
begrenzenden ein- 
engenden Flachen 
und Kanten (Spreng- 
p rofil); cs steigt 
ferner m it Verbesse- 
rung der Angriffs- 
taktik, m it ratio- 
nellerer Yerwcndung 
der Sprengstoffm asse 
und bessererW ahlder 

Sprengstoffscharfc.
Hieraus ist ersicht
lich, daB eine Tren- 
nung des Lósungs- 
verm ógens notwen
dig ist in das eigent- 
liche (Hóchst) -Ló- 
sungsvermógen und 
in d a s  W ir k u n g s -  
v e r m ó g e n  e in e s  
S p r e n g s t o f fe s  in 
b e z u g  a u f  e in e  
b e s t im m t e  G e s t e in s a r t  u n d  A n g r i f f s a r t .  B ei bestmóg- 
licher A ngriffsart ist das W irkungsvermógen gleich dcm Lósungs- 
vermógen in H óchstzahl; in allen anderen Fallen ist es kleiner, 
weil durch das A ngriffsverfahren absichtlich oder unabsichtlich 
beschrankt. (Absichtliche Bcschrankung, z. B . aus Sicherheits- 
griinden, fiir besondere Zweckc.) D as W irkungsverm ógen zerfallt 
wieder in d ie  N u t z w ir k u n g  u n d  d ie  V e r lu s t w ir k u n g .  
D ic N utzwirkung ist die W irkung innerhalb des gewunschten 
Zweckes; dic Verlustw irkung geht auBerhalb in unverm eidlicher 
Weise (Erschutterung des umhegendcn Gebirges, Mehrausbruch, 
Uberwindung des Gebirgszwanges, usw.) ais F e h lw ir k u n g  
oder in verm eidbarcr Weise ais F a l s c h w i r k u n g  infolge unge- 
lnigcnder Giite des Angriffsvcrfahrens. N icht ais Verlustw irkung 
kónnen bezeichnet werden die groBen Verluste an Leistungs- 
vermógen, die bei den einzelnen Gesteinsarten (infolge der bei 
ihnen verschieden groB notwendigen tJberladung) verlorengehen 
und iiberhaupt nicht zur Auswirkung ais Lósungsvermógen 
kommen, sondern, wic bereits gesagt, ais Licht-, W arm e- und 
Schallwirkung verlorcngehen.

Im  praktischen Yerfahren wird es freilich notwendig 
sein, den nicht genau bestim m baren Teil der Verlust- 
wirkung, namlich die Fehlw irkung m it dem eben genannten 
V crlust an Lósungsverm ógen zu koppeln. Man erhalt dann 
folgende Beziehungen:

(Hóchst)-Lósungsverm ógen • a =  W irkungsverm ógen (beide 
Verm ógen in kg/m3), wobei a den W irkungsgrad des ange- 
wendeten A ngriffsverfalirens in bestem  Ausm aB darstellt. So 
ist z. B . die Kam m erm ine (und ihr kleinerer Bruder, der 
KesselschuB fiir Ausbriiche kleineren AusmaBes), in vielen 
Gesteinsarten das beste A ngriffsverfahren, som it das zugeliórige

x ) Sehr scharfer Sprengstoff, der bei einer gewissen GroBe des 
Abschusses durch einen weichcren ersetzt werden muB, da er bei un- 
geniigender Vorgabe ausschlagt, bei groBerer Vorgabe aber nur noch 
kesselt, also in beiden Fallen nicht mehr bricht (in geniigenden 
Mengen).

Abb. 1 . r i6chstl0sungsvermógen 
eines Sprengstoffes in verschiedenen 

Gesteinsarten a, b, c.

Abb. 2 . H6chstlósungsvcrm6gen 
verscliiedener 1-2-3-Sprengstoffc 

in einer Gesteinsart.
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a — i ,o ; in denselben Gesteinsarten h at das senkrecht in eine 
W and getriebene Bohrloch m it F iillung nur der hinteren H alfte 
des Bohrloches ein 0 =  0 ,5 ; bei W ahl eines kleineren Bohrloch- 
durchmessers und Fiillung des Bohrloches m it Ausnahm e der 
vordersten 10 %  sinkt a auf 0,25.

M ittels einer weiteren W irkungszahl fi kann nunmehr die 
Gute des betreffenden A ngriffsverfahrens zum Ausdruck gebracht 
werden; ergibt sich z. B . bei Fiillung der hinteren Bohrloch- 
halfte nur ein 40%  iges AusmaB des besten KesselschuBausbruches, 
so bedeutet in dem  A usdruck: Hdchstlósungsvermógen ■ a ' fl ~  
W irkungsvermógen, daB a — 0,5 un daB /}= o ,8 , also a ' p — 0,4 ist.

D ie beste Arbeit, richtiges Setzen der Bohrlócher, richtige 
Brisanzwahl, richtige Spreugstoffm enge und richtiges Verdam - 
raen und Ziinden ist also ausgedriickt m it fi =  1,0  und das 
richtigste Angriffsverfahren (KesselschuB, BohrlochschuB, SchuB- 
gruppen, Kam m erm ine usw, m it a = 1 , 0 .

D a s  A n g r i f f s v e r f a h r e n  kennt zwei verschiedene An- 
griffsw eisen: L o c h  sch  u B (mit gestreckter Ladung) und K e s s e l 
s c h u B  m it geballter Ladung. Der Vortcil des Kesselschusses 
ist ein doppelter: Die geballte Ladung wird von der Umsetzung 
des Sprengstoffes in einem Bruchteil der Zeit durcheilt, die bei 
gestreckter Ladung des Bohrlochschusses gebraucht w ird; sie 
erlaubt dam it eine groBere Vorgabe entsprechend der dadurch 
auf das Vielfache der Bohrlochladung gesteigerten Sprengstoff
scharfe; gleichzeitig sinkt in ebenso scharfer Weise der Bohrloch- 
m eterbedarf je  E inheit, da dasselbe Bohrloch beim KesselschuB 
ein Vielfaches an Ausbeute ergibt wie der BohrlochschuB.

D e r  V o r t e i ł  d e s  K e s s e ls c h u s s e s  i s t  so  g ro B , d aB  
B o h r lo c h s c h i is s e  n u r  n o c h  b e i b e s c h r a n k t e n  S c h iis s e n  
in  d e r  S p r e n g s t o f f p r o f i ln a h e  A n w e n d u n g  f in d e n  
s o l l t e n ,  s o w ie  im  F a l l e  b e s o n d e r e r  b e s c h r a n k e n d e r  
V o r s c h r i f t e n  u n d  V o r s ic h t e n .  B e s o n d e r s  d ie  g ro B e n  
M a s s e n s p r e n g u n g e n  d es  T ie f b a u e s  w e rd e n  in  e in e m  
n o ch  v i e l  zu h o h e n  A u s m a B  d u rc h  d ie  v i e l  k o s t -  
s p ie l ig e r e n  B o h r lo c h s c h i is s e  an  S t e l le  v o n  K e s S e l-  
s c h i is s e n  e r le d ig t .

D ie  L a d e d ic h t e  d ę s  A n g r i f f s v e r f a h r e n s  ist von 
ebensolcher Bedeutung. Jed er auch nur geringste Zwischen- 
raum  zwischen Sprengstoff und Gestein verm indert in geradezu 
verhangnisvoller A rt die Schiirfe des gewahlten Sprengstoffes. 
Schon bei lialber Ladedichte (Leerraum  neben dem Sprengstoff 
im  Um fang der Sprengstoffm asse) bedeutet eine Erw eiterung 
dieses Leerraum es um 10 %  eine mehr ais 20% ige Verschlech- 
terung der Sprengstoffscharfe; bei kleiner werdendem Leerraum  
steigt der Prozentsatz des Yerlustes auBerordentlich rascher und 
schwerwiegender. N ic h t  n u r  e in e  v o r z u g l ic h e  V e r d a m -  
m u n g , s o n d e rn  v i e l  m e h r n o c h  e in e  m o g l ic h s t  r e s t lo s e  
A u s f i i l lu n g  d e s  L a d e r a u m e s  m it  S p r e n g s t o f f  i s t  d r in -  
g e n d  n o tw e n d ig . D as Abhubverm ogen leidet durch ungenii- 
gende Ladedichte nur indirekt, insofern nicht geniigende Spalten- 
bildung durch die gemilderte Sprengstoffscharfe zustandekommt. 
Die absichtliche Verm inderung einer Sprengstoffscharfe durch 
geringe Ladedichte ist selbstredend moglich, aber unrationell.

Allęs Vorhergesagte bezieht sich auf die Sprengstoff leistung. 
D ie  S p r e n g le is t u n g  um faBt diese Sprengstoffleistung, aber 
auch die Bohrleistung. t

F iir  die Bohrleistung sind Unterlagen brauchbarer A rt  nur 
in vollig unzulanglicher Menge vorhanden. Gerade die fiir neuere 
Problem e sehr wesentlichen Einfliisse der Schneidscharfe, -breite

und -form sind so gut wie noch nicht untersucht, ebensowenig 
der EinfluB der Bohrlochtiefe auf die Ham m erleistung (in cm/min) 
und auf die Bohrleistung (in cm/min, aber unter EinschluB aller 
Verlustzeiten durch Bohrerwechsel, Lochreinigen usw.). Dabei 
werden diese Probleme m it zunehmendem Um fang der Spreng- 
arbeiten immer brennender, freilich in ihrer praktischen B e
deutung, besonders in ihrer finanziellen Bedeutung, nur klar 
denjenigen, die sich eingehend m it solchen Auswirkungen zu 
beschaftigen haben.

D a s  S p r e n g e r g e b n is  ist bei Einhaltung der vorgeschrie- 
benen MaBe und Richtlinien gegeben durch den Ausdruck: 

m3 Ausbrucli 
Bohrkosten +  Sprengkosten +  allgemeine Unkosten

Uber die gegenseitige Einw irkung der Nennerposten aufein- 
ander, bei Anderung eines Postens, ist so gut wie nichts bekannt; 
und doch sind diese Auswirkungen gegenseitig sehr wesentlich 
u n d  v o n  g a n z  b e s t im m t e r  A r t .

D e r  S p r e n g e r f o lg  ist in vorstehendem Ausdruck noch 
nicht mitenthalten, denn der A usdruck besagt iiber die Gute 
der Leistung noch nichts. Die Leistungsgiite ist iiberhaupt nicht 
in e in e r  Zahl faBbar, demnach auch nicht der Sprengerfolg, 
sondern nur durch eingehende Vergleiche der einzelnen Leistungs- 
zahlen. D as Lósungsm ittelverhaltnis (kg Sprengstoff/m  B oh r
loch, beide je  Einheit), das bei Stollenbauarbeiten einen gewissen 
A nhalt bietet, kann bei Sprengarbeiten im  Freien nicht mit 
herangezogen werden.

D ie  A u s w ir k u n g  der Scharfe und Menge des Sprengstoffes 
auf das Gebirge ist selbstredend eine verschiedene. Die Schlag- 
k ra ft fiihrt zu verschiedenen Graden der Zertriim m erung: Voll- 
kommenes Zermalmen zu feinstem P u lver; Zerbrechen in Splitt, 
Schotter, handgerechte Brocken, GroBbruch; Lockern ohne 
Abhub. Die Schlagstarke und demnach der Grad der Zertriimme- 
rung entspricht genau dem an der betreffenden Stelle im Stein 
vorhandenen D ruckabfall im Augenblick des Schlages, der bei 
Fehlen von Storungen kugelfórm ig nach allen Seiten abnimmt. 
Der auBerordentlich starkę D ruckabfall eines Kesselschusses 
bewirkt vollkommenes Zermalmen einer sehr schmalen Kugel- 
zone; bei richtig angelegter Kam m erm ine fiihrt der auf weiten 
Um fang sich erstreckende D ruckabfall mit seinem entsprechend 
geringen Gefalle zum gewiinschten GroBbruch, bei zu hoch vorge- 
legtem W iderstand, aber zu scharfem Druckgefalle, nur zu einem 
Kesseln riesenhaften Um fanges m it m etertiefer, pulverisierter 
Bruchzone, aber zu keinem wesentlichen Abhub. In den iiber- 
wiegend meisten Fallen erhalt man einen mit fortschreitender 
Entfernung vom  Ladezentrum  geringer werdenden D ruckabfall 
und dementsprechend eine an GroBe zunehmende Zertrum m erung.

A b h u b  erfolgt, sobald der Gesam twiderstand einer W and 
geringer ist ais der Gesamtsprengdruclc; die dam it verkniipfte 
Druckgefallsverrriinderung laBt nur noch eine geringe Zer- 
ldeinerung der abgehobenen Massen zu.

J e  groBer der auBere Sprengeffekt ist, um so geringer ist 
der tatsachliche. Kam m erm inen gróBten Um fanges m it kaum  
m erkbarer Entladung sind Gegenstiick hierzu. Aber auch die 
W irkung kleiner Schiisse kann in dieser H insicht kammer- 
m inenartiger gestaltet werden. Ausfiihrliche Beobachtungen und 
Verarbeitung der gewonnenen Ergebnisse in vorstehendem  Zu- 
sammenhang werden wesentlich zu diesem gewiinschten Erfolge 
beitragen.

K U R Z E T E C H N IS C H E  B E R IC H T E.

Ausbesserungsarbeiten an einem Landungssteg 
aus Eisenbeton.

(Nach „Concrete and Constructional Engineering" No. 11/1930).

Ein Landungssteg in Shoeburyness, der im Jahre 1909 in Eisen- 
betonjochkonstruktion erbaut wurde, wies bei einer vor kurzem er- 
folgten Untersuchung betriichtliche Zerstorungserscheinungen auf, 
die sich im Abbl&ttern des Betons und dem Rosten der Bewehrungs-

eisen zwischen der Hochwassermarlce und etwa 1,50 m darunter 
geltend machen (vgl. Abb. 1). Die Ursache dieser Erscheinungen 
wird der ungentigenden Einbettungstiefe der Bewehrungseisen zu- 
geschrieben, die somit in dauernder Beriihrung mit Seewasser standen 
und rosteten. Alle Balken und Schienenunterziige hatten Flacheisen 
ais Schubbewehrung, nur in den auBeren Standem waren Rund- 
eisenbugel verwendet worden. Das AusmaB der Zerstórung an den 
auBeren Standem ist auf der Siidostseite des Steges am gróBten, wo 
Temperaturrisse ais Folgę starker Sonnenbestrahlung auftraten. Yon
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Y E R SC H IE D E N E  M ITTEILU N GEN .

Zweites Preisausschreiben fiir Lincoln- 
LichtbogenschweiBung.

Im AnschluB an die in Heft 48/1930 erfolgte Ankiindigung des 
Wettbewerbes sind uns nunmehr die Einzelheiten zugegangen, die 
wir hiermit zur Kenntnis unserer Leser bringen:

D as P re isg e r ic h t .
Das Preisgericht wird aus Mitgliedern des Departements der 

Elektrotechnik der Universitiit Ohio State unter Beziehung solcher 
auswartigen Beratung, auf welche sie sich einigen mógen, bestehen. 
Das Preisgericht wird unter dem Vorsitz von Herrn Professor
E. E . Dreese, dem Vorsteher des Departements, beraten.

Das Preisgericht wird die einzige Entscheidung iiber die ver- 
haltnismaBigen Werte der in Ubereinstimmung mit den ausschlag- 
gebenden Bestimmungen eingereichten Konkurrenzarbeiten haben.. Die 
Entscheidungen des Preisgerichts werden endgiiltig und bindend sein.

Die Preise sind bereits in Heft 48/1930 genannt worden.
B e u r te ilu n g .

Die Arbeiten werden von dem Preisgericht beziiglich der E r
sparnisse in den ersten und Instandhaltungskosten, die aus der An
wendung des Lichtbogen-SchweiBverfahrens bei dem beschriebenen 
Umbau oder Neubau hervorgehen, beurteilt.

Die Ersparnisse in ersten und Instandhaltungskosten, welche 
in den Aufs&tzen nachgewiesen werden sollten, miissen verhaltnis- 
maBige Ersparnisse im Vergleich zu dem vorher benutzten Entwurf 
sein. Mit den verhaltnismaBigen Ersparnissen sollten die Gesamt- 
ersparnisse und irgendwelche anderen auf die wirtschaftliche oder 
soziale Bedeutung des verbesserten Entwurfs beziigliche Einzelheiten 
gegeben werden.

B e n a c h r ic h tig u n g  b e tr e f fs  d er P re ise .
Die Gewinner in dem Wettbewerb werden von der Lincoln 

Electric Company benachrichtigt, sobald das Preisgericht sein Urteil 
gefallt hat.

M itte ilu n g e n .
Alle Mitteilungen betreffs des Wettbewerbs sollten an die Lincoln 

Electric Company, Cleveland, Ohio, adressiert werden.
Angaben betreffs Anwendung des Lichtbogenschweiflverfahrens 

und der Grundlagen von Entwiirfen von lichtbogengeschweiBter 
Konstruktion werden den fiir den Wettbewerb Angemeldeten von 
der Lincoln Electric Company auf Wunsch geliefert.

U n e r la filic h e  B ed in g u n gen .
Irgendeine Person oder Gruppen von zwei oder mehr Personen 

in irgendeinem Land der Erde kónnen eine hierauf beziigliche Arbeit

einreichen. Nur eine Arbeit kann von irgendeinem Wettbew'erber 
oder einer Gruppe solcher angenommen werden. Angestellte der 
Lincoln Electric Company sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

B e z ie h u n g  zum  G c gen stan d .
Jeder Wettbewerber muB an der Arbeit, die den Gegenstand 

seiner Abhandlung bildet, teilgenommen haben. Die beschriebene 
Arbeit sollte das Erzeugnis einer Firma oder Gesellschaft sein, mit 
welclier er verbunden ist oder war, entweder ais Angestellter oder 
in beratender Eigenschaft. In jedem Fali muB das Verhaltnis des 
Wettbewerbers zu der Arbeit oder der herstellenden oder entwickeln- 
den Organisation angegeben werden.

Z u g ru n d e lie g e n d e r  G egen stan d .
Der der Abhandlung zugrunde liegende Gegenstand muB sich 

einem der folgenden Titel unterordnen:
a) Eine Beschreibung einer niitzlicben Maschine, eines Bauwerks oder 

Gebaudes, zuvor auf andere Art hergestellt, "die ganz oder teil
weise umgeplant wurde, so daB das Lichtbogen-SchweiBverfahren 
bei dessen Herstellung in Anwendung kommt.

b) Eine Beschreibung einer Maschine, eines Bauwerks oder Gebaudes, 
nicht zuvor hergestellt, das ganz oder zum Teil zur Herstellung 
unter Anwendung des Lichtbogen-SchweiBverfahrens geplant wurde 
und eine Beschreibung, die zeigt, wie ein brauchbares Ergebnis 
erzielt wird, das bei Anwendung anderer Herstellungsmethoden 
unbrauchbar war. Es ist nicht notwendig, daB die so entworfene 
Maschine beim Schreiben der Abhandlung schon hergestellt war

B eh a n d lu n g .
Die Beschreibung muB praktisch und von geniigender Klarheit 

sein, um von den Fachleuten verstanden zu werden.
Vergleiche betreffs der Leistungsfahigkeit und Kosten sollten 

mit denjenigen friiher angewandter Verfahren gemacht werden, Die 
Ersparnisse miissen klar nachgewiesen werden. Der Preisbewerber 
kann irgendwelche Methode anwenden, die er zwecks Nachweises 
dieser Ersparnisse ais geeignet betrachtet.

B esc h ra n k u n g .
Die beschriebene Maschine oder Bauwerk muB tatsichlich ent- 

worfen worden sein. Jedoch ist keine Maschine ais Gegenstand zu- 
lassig, die zwecks SchweiBens umgeplant und vor dem 1. Juni 1930 
auf dem offenen Markt oder allgemein gebraucht wurde.

E in re ich u n g sm e th o d e .
Der zugrundeliegende Gegenstand muB in einer sowohl im 

Tcxt wie in den Abbildungs-Erlauterungen in englischer Sprache ab- 
gefaBten Abhandlung. beschrieben sein.

einer etwaigen chemischen Zersetzung des Betons ist in dem Bericht 
nichts erwahnt.

Man entschied sich, die Schaden imTorkretverfahren auszubessern, 
und diese Arbeit ist z. Z. im Gange. Spater soli dann noch die alte 
Holzabdeckung durch eine Eisenbetondecke ersetzt werden. Aller 
zerstórte Beton wird mittels PreBluftmeiBeln weggestemmt. Das 
verwendete Arbeitsgeriist 
besteht aus einfachen 
Laufdielen, die mit eiser- 
nen Haken an den Gleis- 
unterziigen aufgehangt 
sind. B is etwa 0,60 m 
unter der Hochwasser- 
inarke ist der Beton mit 
einer dicken Kruste von 
Muscheln bedeckt, die ab- 
gestemmt werden muB, 
und der griine schleimige 
Oberzug wird in nassem 
Zustand unter Zuhilfe- 
nahme von Dralitbiirsten 
abgebiirstet. An ganz 
besonders schlimmenStel- 
len, wo dieBugel verrostet 
sind, werden alle rostigen 
Teile entfernt. Wo 
die Zerstórung weniger 
stark ist, wird der
Beton mit PreBluftham- Abb. 1 .
mern aufgespitzt.

Der Torkret wird 
mit einem Rundeisennetz von 7,5 cm Maschenweite bewehrt 
(s. Abb. 2), welches alle 30 cm mit Diibeln (6"-Nageln) 
am Beton befestigt wird. Die Locher dafiir werden mit Prefiluft- 
kreuzmeiBeln vorgebohrt. Die Dubel werden in Zementm6rtel gesetzt, 
dem zwecks schneller Erhartung „Tricosal" beigemischt ist. Wenn 
nach einem Tag der Mórtel erhartet ist, dann werden die Nagel iiber

die Maschen gehammert, die durch kleine Abstandseisen vom Beton 
weggehalten werden, damit der Torkretiiberzug iiberall gut hingelangen 
kann. Bei den Balken mit quadratischem Querschnitt wird die maschen- 
formige Eisenbewehrung in zwei Teilen hergestellt, die jeweils iiber 
den halben Umfang reichen und einander auf 7,5 cm iiberlappen und 
mit Draht verbunden werden. Der Torkret wird je nach der aufzu-

Abb. 2 .

tragenden Dicke in zwei bis drei Lagen, im ganzen etwa 5 cm stark 
aufgebracht. Die Mischung besteht aus 1 Teil liochwertigem Portland- 
zement und 3 Teilen 1'luBsand, dessen groBtes Korn in der Hauptsaclie
6,35 mm Dmr. hat; nur ein ganz geringer Bruchteil besitzt einen Korn- 
durchmesser bis 9,5 mm. Dipl.-Ing. E. R in g w a ld .
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Der Text mul) in Maschinenschrift au£ einer Seite des Papiers 
von ungefahr S ,5 "  X i i "  geschrieben und mit einem schiitzenden Um- 
schlag gebunden sein. Abbildungen, aufgeklebt wenn notwendig, 
miissen in ahnlicher Weise gebunden sein, vorzugsweise mit dem 
Text.

Die Abliandlungen miissen im Duplikat in einem versiegelten 
Umschlag eingercicht werden, auf dessen AuCenseite der Naine und 
die Adresse des Preisberwerbers und die Bemerkung „Submitted for 
the Second Lincoln Arc Welding Pr i ze Competition" stelien mussen, 

Auf dem Frontumschlag einer der Kopien muG die folgende 
Auskunft stehen:

Der Name und die Adresse des Preisbewerbers mit dcm Namen 
der die Maschine, die in seiner Abhandlung beschrieben ist, bauenden 
Gesellschaft zusammen mit seinem Verhaltnis zu dieser Firma. Dieses 
Exemplar wird von der Lincoln Electric Company zwecks Identi- 
fikation behatten.

Das zweite Exemplar sollte kein Identifikations-Zeiclien ent- 
halten. Es wird von der Lincoln Electric Company zwecks Beurteilung 
an das Preisgericht abgeliefert.

E in se n d u n g  d er P a p iere .
Die versiegelten Kuverts, welche die. zwei Papiere entlialten, 

mussen in einen Postumschlag eingesclilossen und richtig an die 
Lincoln Electric Company, P. O. Box 683, adressiert werden. So- 
gleich nach Empfang des Manuskriptes wird dem Preisbewerber eine 
Empfangsbescheinigung per Post zugehen. Die Umschlage mussen 
den Beweis tragen, daB sie vor dem 1. Oktober 1931 zur Post ge- 
geben wurden. Irgendeine Abhandlung, die in Cleveland nach dem 
31. Oktober 1931 anlangt, wird vom Wrettbewerb ausgeschlossen.

V e ro ffc n tlic h u n g .
Alle in diesem Preisaussclireiben eingereichten Abliandlungen 

gehen in den Besitz der Lincoln Electric Company iiber, welche sich 
das Recht vorbehalt, irgendeine Abhandlung ganz oder teilweise zu 
irgendeiner Zeit nach der óffentlichen Bekanntmachung der Gewinner 
zu verkiindcn. Wo Abliandlungen ganz oder teilweise veróffentlicht 
werden, wird der Name des Verfassers angegeben, auBer, der Ver- 
fasser wiinscht es anders zu haben. Auch werden Abliandlungen nicht 
veroffentlicht, wenn dies vom Verfasser und seiner Gesellschaft ge- 
wiinscht wird. The L in c o ln  E le c t r ic  C om pany.

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

Zur Wirtschaftslage. Die Anzeichen, die eine Hoffnung auf einen 
bevorstehenden Umschwung in der konjunkturellen Entwicklung rccht- 
fertigen konnen, sind nicht mehr ganz vereinzelt. Weltwirtschaftlich 
scheint tatsachlich nunmelir der Zeitpunkt gekommen, wo sich die 
auBergewolinlich niedrigen ZinssS.tze an den auBerdeutschen Geld- 
markten auszuwirken beginnen. Seit Ende Dezember befindet sich 
die New Yorker Borse in Haussestimmung. Wir lióren ferner, daB der 
Auftragsbestand der amerikanischen Schwerindustrie im Januar 
eine iiber das saisonmaBige AusmaB hinausgehende Zunahme erfahren 
hat. Das Absinken der Rohstoffpreise ist driiben im wesentlichen zum 
Stillstand gekommen, zum Teil liegen diese schon wieder recht merkbar 
iiber ihrem Tiefstand. Aber nicht Amerika allein zcigt solche Symptome. 
England z. B. weist bereits einen kleinen Riickgang der bekanntlicli 
auch dort sehr groflen Arbeitslosigkeit aus.

Auch in Deutschland will es scheinen, daB der Hóhepunkt der 
Arbeitslosigkeit crreicht ist; das gilt sowohl fiir den gesamten Arbeits- 
markt, ais auch fiir die Bauwirtschaft im besonderen. So meldet 
beispielsweise der Deutsche Baugewerksbund fiir die letzte Januar- 
woclie bereits eine kleine Abschwachung der Arbeitslosigkeit in seinem 
Mitglicderkreis. Dic deutsche Borse hat das uberschnelle Tempo der 
Aufwftrtsbewegung der Kursę nicht durchhalten konnen, wie zu er- 
warten war. Ais die politische Entspannung durch den Auszug der 
Rechtsopposition aus dem Reiclistag erneut bedroht schien, antwortete 
die Borse sofort mit einem Riickschlag. Wenn sie dabei auch beacht- 
lichc Widerstandsfahigkeit zeigte, so lelirt dieser Vorgang doch von 
neuem, wie schwer es ist, bei der vielfaclien Abhangigkeit der deutschen 
Wirtschaft von unbereclienbaren auBerwirtschaftliclien Faktoren 
Schliissc fiir die Entwicklung der Gesamtkonjunktur aus der jiingsten 
Bewegung ziehenzu wollen. Man wird die Anzeichen, die mógliclier- 
weise erste Rcgungen nach tiefer Depression sein konnten, gern.als 
solche konstatieren, dabei aber sich vor jedcm vorciligcn Optimismus 
lititen mussen.

Die Gewahrung ausreichender Fristen fiir die Ausfuhrung von 
Staatsbauten wird durch Erlasse des Reichsverkehrsministers vom 
12. Januar 1931 — W .I.III .II.15  —  und der PreuBischen Minister 
fur Landwirtscliaft, Domanen und Forsten und fiir Handel und Gewerbe 
vom 3 1. Dezember 1930 —  \TI26347M fL. —  anempfohlen, worin aus- 
drucklich auf § 1 1  der „Allgemeinen Bestimmungen fiir die Vergebung 
von Bauleistungen'' (Teil A der V.O.B.) verwiesen ist.

Die Frachtbasis Oberhausen bzw. Neunkirchen fiir die Preisberecli- 
nung von Stabeisen, dereń Anderung von der ostdeutschen und mittcl- 
deutschen eisenverarbeitenden Industrie, insbesondere auch von einigen 
Stahlbaufirmen beantragt worden war, soli beibehalten werden. In 
sehr eingehenden Beratungen innerhalb der Arbeitsgemeinscliaft der 
eisenverarbeitenden Industrie (Avi) und mit der Stahlwerks-Verband 
A.-G. wurde festgestellt, daB die A banderu ngsvorschlage entweder eine 
starkę Yerscliiebung der jetzigen Konkurrenzlage oder fiir die eisen- 
schaffende Industrie eine nicht unbctrachtliche Erlósminderung bringen 
wflrden, die nach der im Januar 1931 bereits vorgenommenen Scnkung 
der Grund- und Oberpreise fiir Stabeisen ais nicht tragbar bezeichnet 
wurde.

Regiearbeit. In B a y e rn  ist der Umfang der Eigenbetriebs- 
arbeiten der Baubehórden besonders groB. Die Kulturbauamter vcr- 
gróBern dauernd ihre eigenen Gerateparks, und die Ausnutzung der 
iiberfliissigcn Geriitc fiihrt zu unberechtigter Regiearbeit. Vielfach 
w-erden dieGeratc an andere Baulierren ausgeliehen, wodurch auch diese 
zur Regiearbeit veranlaBt werden. Erst kiirzlich suchte das Kultur- 
bauamt Bamberg durch ein Inserat in der Zeitschrift „Tiefbau" eine 
groBere Zahl verschiedener Baugerate zu kaufen. Das hat der B a y e -  
risch e  B a u g e w e rb e v e rb a n d  zum AnlaB genommen, in einer

Eingabe an das Bayerische Innenministerium vom 13. d. M „ die schon 
seit Jahren immer wieder gestellten Forderungen nach Einschrankung 
der Regiearbeit nochmals zu formulieren und jiachdriicklichst die Ver- 
wirklichung der fruher gegebenen Zusagen zu verlangen, daB namlich 
Bauarbeiten im Eigenbetrieb der Behórde nur durchzufiihren sind, wenn 
dies durch die oriliclien Verhaltnisse notwendig wird, und daB vor 
allem die- staatlichen Baubehórden keine Gerate mehr beschaffen 
diirfen, wenn sie nicht die ausdriickliche. Zustimmung des Innen- 
ministers vorher eingeholt haben. Dariiber hinaus wurde die Forde- 
rung aufgestellt, Regiearbeiten grundsatzlich auszuschlieBen, wo Aus- 
fulirung durch Unternehmer móglicli ist.

Die Gleitklausel fiir sinkende Baupreise soli, wie der zustandige 
Dezernent im preuGischen Finanzministerium auf die Eingabe der bau
gewerblichen Spitzenverbande geantwortet liat, nur voriibergehend 
,,a ls N o tm aB n ah m c" in dic Bauvertrage aufgenommen werden. 
Im iibrigen Stelle die Gleitklausel fiir den Unternehmer eine giinstigere
I-osung dar ais diez.B. vom Reichspostministerium vertretcneForderung, 
die Preise durcliweg um 10%  zu senken. Denn mit der Gleitklausel 
solle der Unternehmer nur auf den Vorteil verzichten, der sich aus 
einer Lolinsenkung im Laufe der Bauzeit ergibt. Hierauf glaubt das 
Ministerium bestehen zu miissen, da es infolge der Etatskiirzungen 
nicht bauen konne, wenn die Lohnersparnisse nicht beriicksichtigt 
wurden. Eine demnachst fiir langere Zeit getroffene Lohnverein- 
barung werde jedoch zur Wiederaufhebung der angeordneten MaB- 
nahmen fuhren.

Beschleunigter Baubeginn. Die Regierungsparteicn haben im 
preuBisclien Landtag einen EntschlieBungsantrag eingebracht, worin 
das Staatsministerium ersucht wird, zur Belebung des Arbcitsmarktes 
mit den fiir 1931 in Aussicht genommenen Bauarbeiten bis zu einem 
Drittel der im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatze bereits nach der 
zweiten Lesung zu beginnen, besonders wenn es sich um zweite oder 
weitere Raten oder um Restbetrage von bereits angefangenen Bauten 
handelt.

Die beschleunigte Verabschiedung des Bausparkassengesetzes soli 
nunmelir dadurch erreiclit werden, daB die Regierung die Bestimmun
gen iiber das Bausparwesen, welche bisher in dem Entwurf zu einem 
Depot- und Depositengesetz eingearbeitet waren, aus diesem heraus- 
nimmt und ais besondere Vorlage dem Reichstag zuleitet.

Zinshóhe. Im Reichswirtschaftsministerium fanden Besprechun- 
gen mit den Realkreditinstituten statt, in denen man sich dariiber einig 
war, daB im Interesse einer gesunden Kapitalmarktsentwicklung am 
7prozentigen Pfandbrieftyp vorerst festzuhalten ist, auch W'enn 
7prozentige neue Emissionen vorerst nicht moglich sein werden. Es ist 
beabsichtigt, in einigen Wochen noch einmal im Reichswirtschafts
ministerium iiber die Lage zu beraten.

Reichsforschungsgesellschaft. Die Vorfalle aus Ietzter Zeit 
hat die Fachgruppe Bauindustrie beim Reichsverband der Deutschen 
Industrie zum AnlaB genommen, in einer Eingabe an das Reichsfinanz-, 
das Reichswirtschafts- und das Reichsarbeitsministerium die U nter- 
s te ll u n g d e r  R f  g. u n te r  d a sR e ic h s k u r a to  rium  f iir  W ir tsc h a ft-  
l ic h k c it  bzwr. ih re  A n le h n u n g  an die B a u in d u s tr ie  vorzu- 
schlagen. Dabei wird zum Ausdruck gebraclit, daB die Rfg. den ihr 
obliegenden Aufgaben nicht in dem Umfange gerecht geworden sei, 
den man bei den yerwendeten Mitteln hatte erwarten diirfen, und daB 
die bisherigen Łeistungen wie ihre Auswertung nicht geeignet er- 
scheinen, die bestehende Organisation ais nutzbringend anzuerkennen. 
Im Interesse der notwendigen Sparsamkeit sei es daher geboten, einen 
anderen Weg zu beschreiten.
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Der Reichstarifvertrag fiir das NaBbaggergewerbe vom 19. Mai 192S 
ist am 3 1. Januar 19 31 abgelaufen. Die Verhandlungen iiber seine 
Erneuerung sind g e s c h e ite r t , weil die Gewerkschaften jede Er- 
leichterung der weitgehenden sozialen Verpflichtungen des bisherigen 
Tarifvertrages ablehntcn und dem Wunsche der Arbeitgeber, daB wie 
bisher eine I2stiindige Betriebszeit zulassig sein solle, nicht Rechnung 
tragen wollten.

Der neue Reichstarifvertrag fiir die technischen Angestellten im 
Baugewerbe tritt, nachdem sich dic Vertragsparteien uber den neuen 
Vertragstext geeinigt und den Entwurf der Verhandlungskommission 
gebilligt haben, am 1. Marz d. J .  in Kraft. E r giit zunachst fiir zwei 
Jahre und kann• erstmalig mit einer Frist von drei Monaten zum
28. Februar 1933 gekundigt werden.

Ais Anhang zum Reichstarifvertrag wurde ein K u r z a r b e it s -  
abkom m en vereinbart; damach ist die Einfiihrung von Kurzarbeit 
mit entsprechender Gehaltskiirzung nach einer Ankiindigungfsrist 
von vicr Wochen zulassig, ohne daB vorher die Einzelarbeitsvertrage 
gekundigt zu werden brauchen.

Rechtsprechung.
Sind bei den Verhandlungen iiber den Kauf einer Sache schuldhaft 

unrichtige Angaben iiber die Beschaffenheit der Kaufsache gemacht, 
so verjahrt der Anspruch des Kaufers auf Schadenersatz wegen Ver- 
schulden beim VertragsschluB, ebenso wie der Wandlungs- oder Min- 
derungsanspruch, bei beweglichen Sachen in sechs Monaten von der 
Ablieferung, bei Grundstiicken in einem Jahr von der Ubergabe an. 
(Urteil des Reichsgerichts, V I. Zivilsenat, vom 19. Juni 1930 —  VI. 
53°/28-)

In dem zur Entscheidung stehenden Fali wurde ein Grundstucks- 
kauf von dem Kaufer wegen arglistiger Tauschung iiber die Be
schaffenheit des verkauften Grundstiicks angefochten. Nach Be- 
hauptung des Kaufers hatte der Verkaufer ihm bei den Verhandlungen 
iiber den KaufabschluB unrichtige Angaben iiber die Ertragsfahigkeit 
des Grundstiicks gemacht und ihm die walire Sachlage nicht mitgeteilt. 
Das verkaufte Anwesen sei auBerst ininderwertig, und er "sei vom 
Yerkaufer durch arglistige Tauschungen zum AbschluB des Vertrages 
bestimmt worden.

Nach Ansicht des Reichsgerichts ist der vom Kaufer geltend 
gemachte Anspruch auf Riickgangigmachung des Kaufs (Wandlung), 
wie auch der hilfsweise Anspruch auf Minderung des Kaufpreises 
gemaB § 477 B G B  verjahrt, weil diese Anspriiche erst nach Ablauf 
eines Jahres seit Ubergabe der verkauften Grundstiicke erhoben 
worden sind. Von derselben Verjahruńg wird auch der Anspruch 
des Kaufers auf Schadenersatz wegen Verschuldens beim Vertrags- 
schluB betroffen. Dem § 877 B G B. liegt der Gedanke zugrunde, 
daB die Ermittlung und Feststellung von Mingeln des Kaufgegen- 
standes nach langerer Zeit kaum ausfiilirbar und fiir den Verkehr 
die Zulassung des Zuruckgreifens auf solche Mangel nach Hingerer 
Zeit im hochsten Grade lastig und hemmend ist. Dies trifft nicht nur 
fiir den Anspruch auf Wandlung oder Minderung auch fiir den Schadens- 
ersatzanspruch wegen schuldhafter Lieferung einer mangelhaften

Sache, iiberhaupt fiir alle Anspriiche wegen Mangel der gelieferten 
Sache, also auf Schadensersatz wegen Verschulden beim Vertrags- 
schluB, zu. Ausgcnommen ist nur der Fali, wenn der Verkaufer einen 
Mangel arglistig verschwcigt.

Wird der Versicherer wegen verspateter Anzeige des Versiche- 
rungsfalls von seiner Verpflichtung befreit, so ist die Befreiung nicht 
dadurch bedingt, daB durch die Verzogerung der Anzeige dem Ver- 
sicherer ein Schaden entstanden ist. (Urteil des Reichsgerichts, 
V II. Civilsenat, vom 1 1 .  Marz 1930 — V II 369/29.)

Iv. war bei der E-Versicherung gegen Einbruchdiebstahl ver- 
sichert. In der Nacht vom 15. zum 16. Dezember 1927 wurde in den 
Geschaftsraumen des K . mittels Einbruchdiebstahls aus einem Geld- 
schrank gróBere Geldbetrage entwendet. Gegeniiber der Klage des K. 
auf Ersatz des Schadens wendet die E-Versiclierung ein, sie sei von 
ihrer Yerpflichtung zur Leistung aus dem Versicherungsfall gemaB 
§§ 33 R- ges. iiber den Versicherungsvertrag freigeworden, weil K .
entgegen der in den Versicherungsbedingungen begriindeten Yer
pflichtung zur unverziiglichcn Anzeige diese fahriassigerweise erst 
am 22. Dezember 1927, eine Woche nach dem Versiclierungsfall, also 
verspatet, erstattet hatte. K . erwidert hierauf, es miisse erórtert 
werden, wie es gekommen ware, wenn der Versicherungsfall recht- 
zeitig angezeigt worden ware.

Das Reichsgericht halt eine derartige Erórterung fiir unerheblich. 
Sio wiirde zur Voraussetzung haben, der Einwand der verzogerten 
Anzeigeerstattung bediirfe zu seiner Rechtfertigung des Nachweiscs, 
daB dem Versicherer durch die Verzogerung ein Schaden entstanden sei. 
Dies ist jedoch rechtsirrig. Dic in den Versicherungsbedingungen vor- 
gesehene Obliegenheit des Versicherungsnehmcrs, dereń schuldhafte 
Verletzung die Befreiung des Versicherers von seiner Leistungspflicht 
zur Folgę haben soli, ist nur dahin bestimmt, daB der Versicherung- 
nehmer vom Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer unver- 
ziiglich Anzeige zu machen hat. Auch § 6 des Versicherungsvertrags- 
gesetzes bietet keine Unterlage dafiir, daB die Entstehung eines Scha
dens fiir den Versicherer ais weiteres Erfordernis der Vcrwirkung dos 
Versicherungsanspruchs aufzustellen ware. Der Nachweis eines 
solchen Schadens wiirde nach Lage der Dinge wohl auch meistens 
unmoglich sein.

Haftung fiir Umsatzsteuer beim Erwerb eines Unternehmensteils.
(Urteil des Reichsfinanzhofs vom 17. Oktober 1930 — R. A. Nr. 885.)

Griindet sich die Steuerpflicht auf den Betrieb eines Unter- 
nehmens, und wird das Unternehmen im ganzen verauBert, so haftet 
der Erwerber neben dem VerauBerer fiir die laufenden und fiir die 
festgesetzten, aber noch nicht entrichteten Steuern. (§96Reichsabgaben- 
Ordnung.)

Die Haftung des Erwerbers wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
daB nur ein Teil eines Unternehmens ubernommen wird. Vorausgesetzt 
ist jedoch, daB dieser Teil fiir sich ein selbstandiges Unternehmen 
bildet und ais solches in der Hand des VerauBerers gefuhrt worden 
ist. Dies trifft zu bei einer Zweigniederlassung. Es geniigt aber nicht, 
daB der abgetrennte Teil erst vom Erwerber zu einem selbstandigen 
Geschaft gemacht wurde.

PA T E N T B E R IC H T .
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n tg e m a c h te  A nm eld ungen .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 6 vom 12. Febuar 1931.

KI. 5 b, Gr. 41. B  102.30. Adolf Bleichert & Co. Akt.-Ges., Leipzig 
N 22. Verfahren zur Vcrmeidung des Streuens von Abraum 
bei der Fórderung von .mit Trockenbaggern gewonnenem 
Gut iiber das ansteliende Floz im Tagebau. 12. V III. 30.

KI. 19 a, Gr. 14. H 115  420. Gesellschaft fiir wirtschaftlichen Bahn- 
oberbau m. b. H., Freiburg i. Br., Scheffelstr. 32. Einteilige 
Schienenwanderklemme. 4. IV. 27.

KI. 19 a Gr. 14. W 80262. Steffen Wildt, Horsens, Danemark;
V ertr.: G. Loubier, F. Harmsen, E . MeiBner, Dr. F. Vollmer 
11. Dr.-Ing. H. E. Toussaint, Pat.-Anwalte, Berlin SW 61. 
Vorrichtung zur Verhindcrung der seitlichen und senkrechten 
Verschiebung des Gleises. 31. V lII . 28. Diinemark 29. V. 2S-

KI. 19 a, Gr. 26. N 107795. Eugen Muller, Stuttgart, SchloBstr. 74- 
Form fiir SchienensohweiBung mittels aluminogenetischen 
Eisen. 6. X II. 2S.

KI. 19 b, Gr. 1. G 74545. Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, 
Liinen a. d. Lippe. StraBenreinigungsmaschine. 1 1 .  X . 28.

KI. 19 c, Gr. 1 1 .  E  120.30. Eisenwerk Gebriider Frisch K.-G., Augs
burg, Bóheimstr. 6. Splitt-Schleudermaschine. 30. V. 30.

KI. 19 c, Gr. 1 1 .  K  115 7 7 6 . Max Kiehle, Stolpmiindc i. Pomm., 
Riigonwalder Chaussee. Teersprengwagen. 17. V II. 29.

KI. 19 d, Gr. 4. B  8.30. Carl Bender, Koln-Lindenthal, Krementz- 
straBe 2. Verfahren zum Aufbau von Kabelhangebriicken. 
4- IV. 30.

KI. 19 e, Gr. 1. S 90990. Anton Suggefleisch, Liinen a. d. Lippe, 
WeiBenburger Str. 15. Fahrbares Fórdergeriist zum Aus
heben und Wiedereinfullen von Graben. 5. IV. 29.

KI. 20 i, Gr. 4. G 28.30. Gutehoffnungshiitte Oberhausen Akt.-Ges., 
Oberhausen, Rhld. Fiir Rillenschienengleise dienendes Herz- 
stiick aus Vollkopfschienen. 18. I. 30.

KI. 20 i, Gr. 35. B  145 344. Johannes Behmer, Hamburg 19, Grund- 
straBe 15. Sicherungseinrichtung fiir den Eisenbahnbctrieb.
24. V III. 29.

KI. 20 i, Gr. 38. E  40 240. Elektricitats-Akt.-Gcs. vorin. Schuckert
& Co., Niirnberg, Landgrabcnstr. 94, 11. Carl Konig, Voli- 
winkel-Hammerstein, Kórnerstr. 10. Selbsttatiger elektri- 
scher Streckenblock. 29. X I. 29.

KI. 37 b, Gr. 2. J  36 406. Dr.-Ing. e. h. Hugo Junkers, Dessau- 
Anlialt, Kaiserpl. 2 1. Bauteil, insbes. fiir Wandę; Zus. z. 
Anm. J  33 793. 10. X II. 28.

KI. 37 b, Gr. 6. P 508 71. Gustav Pfarrius, Kottbus. Verfahren zur 
Herstellung von vorwiegend aus Torf oder Moor bestehenden 
Warmeschutzkórpern. 3. V II. 25.

KI. 38 h, Gr. 4. M 110  548. ' Maximilian Mayerl, Vóslau b. Wien;
Vertr.: Viktor Lukarsch, Charlottenburg 5, Potsdamer Str. 20. 
Verfahren zum Impragnieren von bereits im Erdreich 
versetzten Holzmasten, -saulen, -standem u. dgl. I3.V I. 29.

KI. 42 c, Gr. 9. Z 17 408. Carl ZeiB, Jena. Binokulares Beobach- 
tungsinstrument fiir stereophotogrammetrische MeBgerate. 
6. II I . 28.

KI. So a, Gr. 7. P  59925. Karl Peschke, Maschinenfabrik, Zwei- 
briicken, Rheinpfalz. WasserabmeBvorrichtung, insbes. 
fiir Betonmischmaschinen. 16. II I . 29.
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KI. 8o a, Gr. 7. P  40.30. Karl Peschke, Maschinenfabrik, Zwei- KI. 85 c, Gr. X. W 83798. Werschen-WeiBenfelser Braunkohlen
brucken, Rheinpfalz. WasserabmeBvorrichtung, insbes. A. G., Halle a. d. S., Prinzenstr. 16. Verfahren zur Reini-
fur Betonmischmaschinen mit im MeBbehalter befindlichem gung phenolhaltiger Abwasser, insbes. solcher der Braun-
Schwimmer; Zus. z. Anm. P  59 925. 30. I. 30. kohlenschwelerei. 24. IX . 29.

KI. 80 a, Gr. 7. P  95.30. Fa. Carl Peschke, Zweibriicken. Wasser- KI. 85 c, Gr. 3. D 57 943. Deutsche Abwasser-Reinigungs-Ges. m.
abmeBvorrichtung, insbes. fiir Betonmischmaschinen; Zus. b. FI., Stadtereinigung, Wiesbaden, Adolfsallee 27. Vorrich-
z. Anm. P  59 925. 6. II I . 30. tung zur Klarung von Abwassem mittels aktivierten Schlam-

Kl. 80 a, Gr. 14. E  38 976. Georg Eilers, Aue i. Erzgeb. Stampf-und mes. 21. II I . 29.
Riittervorrichtung. 18. III . 29. KI. 85 d, Gr. 10. B  139 394. Bernhard Behr, Berlin-Tempelhof, Neue

KI. 84 a, Gr. 3. I< 1 17  362. Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Str. 3, u. Wolfgang Koch, Berlin-Mariendorf, Richterstr. 50.
Magdeburg-Buckau. Sohlendichtung fiir ein in der Staulage Auftauvorrichtung mit elektrischem Heizkorper fur Rohre
absenkbares Wehr. 7. X I. 29. und GefaBe. 20. IX . 28.

KI. 84 c, Gr. 2. B  137 843. Enno Becker, Bremen, Rembrandtstr. 15. KI. 85 e, Gr. 8. N 26 441. Josef NuB, Freiburg i. Br., Gauchstr. 13.
Eiserne Spundwand aus durch eingeschobene I-Eisen ver- Innenmuffenverbindung. 8. X . 26.
starkten Platteneisen. 14. VI. 2S. KI. 85 e, Gr. 9. E  39 556. Ludwigsliutte Akt.-Ges., Sterkrade, Rhld.,

KI. S5 b, Gr. 1. Sch 78 673. Fritz Schmidt, Dóbeln, Sa. Mittel zum Fabrikstr. 7. Festhaltevorrichtung fur den abklappbaren
Entharten von Wasser. 27. IV. 26. Boden eines Sinkkastenschlammeimers. 12. V II. 29.

B O C H E R B E SP R E C H U N G E N .

U b er d as e la s t is c h e  V e rh a lte n  von  B eto n  m it b eso n d erer 
B e r iic k s ic h t ig u n g  d er Q uerdeh nung. Von Hirohiko 
Y o s h id a , Professor am Technical College in Fukui (Japan). 
Mit 59 Textabbildungen. VI, 114  Seiten. Verlag von Tulius Springer, 
Berlin 1930 . Preis RM 1 1 .— .

Die Schrift befaOt sich vorwiegend mit der Untersuchung der 
Querzahl des Betons. Uber die Querzahl des Betons liegen bisher 
nur wenige Untersuchungen vor. Diese vermógen vielfach nicht recht 
zu befriedigen, da sie wichtige Einfliisse nicht mit in den Kreis der 
Betrachtungen einbeziehen.

Die praktischeBedeutung der Querzahlvon Beton ist mit derEnt- 
wickelung des Eisenbetonbaues gestiegen, da die Plattenkonstruktionen 
(Pilz-Decken, kreuzweise bewehrte Platten, kreisformige Platten u. dgl. 
m.) mehr und mehr Anwendungfinden und bei derartigen Konstruktionen 
die Kenntnis der Querzalil fiir die rechnerische Erfassung der auf- 
tretenden Krafte erforderlich ist.

Abweichend von den in friiheren Untersuchungen bevor- 
zugten Torsionsbeanspruchungen hat Yoshida ais Grundlage der 
Messungen den einachsigen Spannungszustand des auf Druck be- 
anspruchten prismatischen Stabes gewahlt. Versuchstechnisch ist 
dabei zu beachten, daB man den Stab hinreichend lang walilt und die 
Messungen in der Mitte des Stabes vornimmt, um den EinfluB der 
Einspannungen der beiden Stabenden zu eliminieren. Der einachsige 
Spannungszustand bietet den Vorteil, daB man die auftretenden

p
Spannungen aus der einfachen Formel a =  , also mittels gege-

Jt4
bener VersuchsgróBen, bestiinmen kann; dagegen sind bei Torsions- 
versuchen die Spannungen erst aus Formeln zu errechnen, die eine 
Anzahl von Annahmen erfordern und somit notwendigerweise Fehler- 
quellen fiir die Auswertung enthalten.

Von vorwiegender, praktischer Bedeutung fiir den entwerfenden 
Ingenieur sind die auf die fed e rn d en  Formanderungen bezogenen 
physikalischen Konstanten (die bei Beton jedoch bekanntlich durchaus 
nicht konstant sind) d. h. die Werte E  und G bzw. E  und m.

Im ersten Teil seiner Arbeit untersucht Yoshida diese Werte mittels 
der seit Bach iiblichen Methode. Diese besteht bekanntlich darin, 
daB man mit verhaltnismaBig wenigen Belastungen und Entlastungen 
(etwa bis zu 20 auf jeder Spannungsstufe) fiir verschiedene Spannungs- 
werte jeweils einen Beharrungszustand zu erreichen suclit und die dabei 
festgestellten elastischen Formanderungen der Berechnung der 
physikalischen Konstanten zugrunde legt.

Aus den Vcrsuchswerten Yoshidas geht horror, daB allgemein 
die Ungleichung gilt ( e’ =  Langendehnung, «q =  Querdehnung):

1 q
1 £ges ,  ges

1 ^  q •
e fcd e fcd

1 1
damit | — ° der  mges <  mfed.

e ges £fed

Die auf die gesamten Formanderungen bezogenen Quer- 
zahlen m' sind also stets kleiner ais die auf die federnden Form
anderungen bezogenen Querzahlen mfed.

Die AbhŁngigkeit der Querzahl von der Spannung ist eine 
wichtige Frage, die bisher nicht geniigend geklart war. Aus den 
umfangreichen Yoshida'schen Untersuchungen geht hervor, daB die 
Querzahl stets mit zunehmender Spannung abnimmt.

Eingehend werden weiterhin untersucht die Einwirkungen des 
Alterns des Betons, des Wasser-Zement-Faktors, des Mischungs- 
verhaltnisses u. a. m.

Die Querzahl des Betons bei einem Mischungsverhaltnis 
1 : 6  ist bis zu einer Spannung von etwa 50 kg/qcm un-

abhangig vom Alter und Wasserzusatz — sehr jungen Beton aus- 
genommen — und der GroBe nach etwa zu m =  7 gefunden worden; 
bei einem Mischungsverhaltnis von 1 : 1 0  ergab sich die Querdehnungs- 
zahl fiir die gleichen Spannungen zu m =  5,5 bis 6.

Der zweite Hauptteil der Yoshida’schen Untersuchungen befaBt 
sich mit dem EinfluB h a u fig  w ie d e rh o lte r  Belastungen auf die 
Querzahl.

Die Erkenntnis der Bedeutung von Untersuchungen, die den 
EinfluB von haufigen Lastwiederholungen zum Gegenstand haben, 
beginnt mehr und mehr Allgemeingut der interessierten Fachkreise 
zu werden.

Yoshida untersucht zwei Korper: der eine wurde zunachst bis zu 
50  kg/cm2, also etwa in Hohe der zulassigen Spannung, sodann auf 
100 kg/cm2, d. h., bei einer Prismendruckfestigkeit von 170 kg/cm2, etwa 
bis zur Hohe der Ursprungsfestigkeit belastet. Der andere Korper wurde 
mit 120 kg/cm2, d. h., bei einer Prismendruckfestigkeit von 200 kg/cm2, 
ebenfalls etw7a bis zur Hóhe der Ursprungsfestigkeit beansprucht. 
Die Zahl der Lastwiederholungen betrug jeweils mehrere Hundert- 
tausend und ging bis zu 857 Ó00 Wiederholungen.

Die Qucrzahl hat die Tendenz, fiir eine und dieselbe Spannung 
bei zunehmenden Lastwiederholungen zu wachsen; die Tendenz, mit 
zunehmender Spannung abzunehmen (siehe oben), bleibt erhalten, 
ist jedoch schwacher ais bei wenigen Lastwiederholungen. Dies er- 
klart sich daraus, daB sich die a —  s'-Linie, die zunachst derart 
gekriimmt ist, daB sie der e-Achse ihre hohle Seite zuweist, im Laufe 
der Lastwiederholungen streckt und bei haufigen Lastwiederholungen 
und zunehmenden Spannungswerten sogar ihre Kriimmung umkehrt 
und die hohle Seite der cr-Achse zukelirt (diese Erscheinung, die an- 
laBlich fruherer Untersuchungen in dem Probsfschen Institut erst- 
malig gefunden wurde, wird durch die Yoshida’sche Arbeit bestatigt), 
daB dagegen eine entsprechende Versteifung hinsichtlich der Quer- 
deformationen nicht eintritt.

Die Untersuchungen wurden in dem Probsfschen Institut fiir 
Beton- und Eisenbetonbau an der Teschnischen Hochschule Karlsruhe 
durchgefiihrt. Es ist damit eine sehr fleiBige und sorgfaltige, wissen- 
schaftlich exakt durchdachte Arbeit geliefert, dereń Ergebnisse sowohl 
ais auch dereń Methodik fiir die Betonforschung und Betonpraxis 
von groBer Bedeutung sind. Dr.-Ing. M eh m el, Hannover.

G ru n d stu c k se n tw a sse ru n g  und -W a sse rv e rso rg u n g . DIN- 
Taschenbuch 16. Herausgegeben vom Deutschen NormenausschuB. 
Umfang 134 Seiten im Dinformat A 5. Beuth-Verlag Berlin S 14. 
Preis brosch. RM 3,50 ausschl. Versandkosten.

Mit dem DIN-Taschenbuch 16 „Grundstucksentwasserung und 
-Wasserversorgung“  iibergibt der Deutsche NormenausschuB der 
Praxis in Buchform eine handliche und iibersichtliche Zusammen- 
stellung aller bisher auf diesem Gebiet erschienenen Normen.

Kurze Einfuhrungen zu den einzelnen Unterabteilungen geben 
Auskunft uber den Zweck und die Ziele der Normung. In jedem Ab
schnitt ist auf die Normblatter der Nachbargebiete aufmerksam 
gemach t.

Das Buch wird nicht nur dem Erzeuger und Lieferanten bzw. 
Hersteller, sondern auch dem Installateur willkommen sein und mit 
Vorteil von behórdlichen Stellen benutzt werden.

AuBerdem bildet es eine wertrolle Erganzung zu dem bereits 
im August 1929 erschienenen DIN-Taschenbuch 14 „StraBenbau und 
StraBenentwasserung'1.

D ie B ru c k e . Werksnachrichten der Firma C. H. Jucho, Dortmund. 
Januar 19 31, Heft 12.

Das Heft umfaGt eine Zusammenstellung der Jucho-Kupfer- 
stahlfenster fiir Biiro-, Geschafts- und Wohnhauser sowie fiir Siedlungs- 
bauten mit ausgefilhrten Beispielen. Hinzu kommt noch eine Reihe 
anderer Stahlbau-Ausfiihrungen.

F iir  d ie  S ch rifd e itu n g  v e ra n tw o rtlieh : P ro f. D r.-In g. E .  P ro b st, K ar ls ru h e  i. B . —  V e r la g  von  Ju liu s  S p rin g e r  in B erlin  W 
D ruck  von  H , S . H erraauu  G . m. b. H ., B er lin  SW  19, B eu th strafle  8.


