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A N G E B O T  UND P R E ISB IL D U N G  IM B A U G EW ER B E, IN SB E SO N D E R E  BEI ER D A R BEIT EN  

„ A N G E P A S S T E R  P R E I S “

I oh Provinzialbauvat, Kai/ser, Priim (Eifel).

A uf allen Gebieten der W irtschaft gehen heute starkę Be- 
miihungen dahin, den „angem essenen" Preis zu finden. Wohl in 
keinem Gewerbe sind die Bestrebungen so alt wic gerade im 
Baugewerbe. H angt doch die Preisbildung im Baugewerbe von 
einer ganzen Reihe von  F a li zu F a li in ihrem Um fang verschie- 
dener Einwirkungen ab : GroBe des Bauauftrages, Jahreszeit, 
Niederschlagsverhaltnisse, Temperaturverhaltnisse, Untergrund-, 
Grund- und Hochwasserverhaltnisse, Baustoffeigentumlichkeiten, 
Personaleigentumllchkeiteh usw. E s  ist daher zu verstehen, 
daB infolge der Vielgestaltigkeit dieser Umstande die Preis
bildung im Baugewerbe hiiufig Kopfschiitteln begegnet.

Aufgabe der Kostenberechnungen im Baugewerbe ist es, 
den Aufwand an Stoffen, K ra ft  und Zeit fiir eine Bauausfiihrung 
nach Zahlen, Mengen und Preisen zu ermitteln. (Diese Kosten 
entstehen durch die Vorbereitung und Ausfuhrung des Baues 
und umfassen eine groBe Zahl einzelner Vorgange, die bei der 
M annigfaltigkeit der Erzeugnisse einem steten Wechsel untef- 
liegen.) Infolge der Yielseitigkeit der technischen und wirtschaft- 
lichen Produktionsbedingungen im Baugewerbe ist auch das bei 
allen Unternehmungen vorhandene Risiko im Baugewerbe be
sonders groB. Der eine Leistung voll abgeltende Preis ist richtig 
erst festzustellen, nachdem alle mit der Leistung verbunden ge- 
wesenen Aufwendungen festgestellt worden sind, und das ist 
naturgemaB erst n a c h  der Baubeendigung der Fali. Konnte 
man die nach Beendigung des Baues festgesteliten Tatsachen 
wahrend der Ausschreibungsfrist beriicksichtigen, so wurden die 
der Kalkulation sich entzielienden Faktoren der Angebotsprei.se 
ausgeschaltet werden. N ie m a n d e n  a b e r  i s t  d a m it  g e d ie n t , 
d aB  d e r  P r e is  f i i r  e in e  L e is t u n g  e r s t  n a c h  d e r  B a u 
b e e n d ig u n g  f e s t g e s e t z t  w u r d e , denn damit wurden eine 
Reihe sowohl dem Anbietenden wie dem Auftraggeber gunstiger 
Faktoren ausgeschaltet werden —  einerseits Auswirkung der 
Unternehmertuchtigkeit, andererseits vorteilhaftes Bauen.

Das Angebot fiir eine Bauausfiihrung ist ebenso eine Annahme 
wie die Aufstellung einer Bilanz. Genau so wenig wie man einen 
riclitigen W ert fur den Gebaude- und Maschinenpark einer Fa- 
brik, fiir eine Lagerware, die man nicht loswerden konnte, fiir 
Fabrikate, die m itten in der Verarbeitung sich befinden, angeben 
kann, da fiir alle diese Dinge kein M arktpreis vorhanden ist 
und jede Bewertung, jede Gleichsetzung einer Geldsumme ftir 
diese Giitermenge eine A rt W illkur ist, so laBt sich auch nicht 
die Unsicherheit ausschalten, die darin liegt, daB jedes Elem ent 
des Angebotspreises m it einem unsicheren, unbekannten Faktor 
behaftet ist. Das Angebot ist aber genau so wie die B ilanz eine 
n o tw e n d ig e  Annahme, da ohne diese weder die Aufstellung 
des Angebots noch die der Bilanz moglich ist. Man mufl sich 
nur dieser Fiktion immer bewuBt bleiben. In  dieser Fiktion 
liegt aber auch d ic  Krankheit des Submissionswesens.

Die Selbstkosten eines Angebotes gliedern sich nach Kosten 
und Kostenarten in:

I. U n m it t e lb a r e  K o s te n  
t . M aterialien:

a) Baustoffe,
b) H ilfsstoffe ais Betriebsstoffe,

2. Lohne:
a) Fertigungslohne,
b) Fertigungshilfslóhne,
c.) Lohne fiir Betriebsm ittel.

3. Betriebsm ittel:
a) GroBgerate,
b) Klein- und Gebrauchsgeriite.

TT. M it t e lb a r e  K o s t e n :
1 . Betriebsunkosten,
2. Geschaftsunkosten.

Tn diesen vorgenannten Kostenarten und Kostengruppen 
steckt, wie bereits gesagt, eine unbekannte GroBe, etwa der 
jeweils giiltige Lohnsatz, Baustoffpreis, Betriebsstoffpreis, die 
Hóhe der Steuern, die Eigenschaften der leitenden Personen usw. 
Wiirde es diese unsicheren Faktoren nicht geben, so wiirde 
jeder den riclitigen Preis erm itteln. AuBer diesen von vorn- 
lierein bekannten Umstanden treten vielfach auch noch wahrend 
des Baufortgangs unvorhergesehene und unvorhersehbare Um 
stande auf. Nun gilt es, den unsicheren M ultiplikator in etwa 
zu begrenzen und den Angebotspreis moglichst genau einzu- 
engen. Die Grenze des unsicheren Faktors liegt zwischen der 
giinstigsten und ungiinstigsten Leistungsm oglichkeit. Diese 
Grenzen kann man durch Zahlen begrenzen und der Ansschrei- 
bende kann sie seiner Ausschreibung genau so unterlegen, wie 
er seinem Leistungsverzeichnis die Massenzahlen beilegt.

Ein Verfahren, das diesem Umstande weitestgehend Rech
nung tragt, veróffentlicht j .  S c h n e id e r , Starnberg-Nieder- 
bocking, im „Deutschen Bauw esen", Band V, H eft 2, vom 
Februar 1929.

Schneider verlangt, daB b e i d e r  A u s s c h r e ib u n g  d e r  
A n b ie te n d e  s e in e  g i in s t ig s t e n  u n d  u n g i in s t ig s te n  
L e is t u n g s m o g l ic h -  

k e ite n  a n g e b e , und 
daB der Verdienst und 
Unkostenzuschlag von 
der giinstigsten zur un
giinstigsten Leistungs- 
móglichkeit hin (also 
nicht prozentual) zu 
stellen sei. DaB der U11- 
kosten- und Yerdienst- 
anteil von der giinstig
sten zur ungiinstigsten 
Leistungsfahigkeit falle, 
begriindet er m it dem 
Unternehmerrisiko, das 
bei jedem freien W ett
bewerb vorhanden blei
ben muB, und das ais Gegenkraft gegen jede Yerteuerung 
erhalten werden muB.

In dem Beispiel Schneiders wird fiir eine E r d a r b e i t  die 
Angabe der giinstigsten und ungiinstigsten Leistungsm oglichkeit 
dargestcllt:

a) durch den Arbeitsstundenaufwand je  m3, Anteil ,,a " ,
b) Tonnenstunden —  Geratevorhaltung je  m3, Anteil ,,b " ,
c) Yerbrauch von Kohlen und Olen je  m3, Anteil ,,c“ ,
d) Angabe der Unkosten und des Verdienstes je m3, Anteil ,,d " .

Man vergleiche hierzu Abb. 1 .

Den tatsachlich zu zahlenden Endpreis erm ittelt Schneider 
nach der Baubeendigung durch Einsetzen der Abrechnungs-
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ordinate, die sich innerhalb der beiden Grenzen halt. Der N ach
teil dieser Preiserm ittlung ist der, daB am Anfang der Arbeit eine 
feste SchluBsumme nicht gegeben ist. Das konnte man in K au f 
nehmen gegenuber den groBen Yorteilen, die das Verfahren ais 
solches bietet. Die Yorteile des Angebotes gibt Schneider wie 
folgt a n :

1 . Wertentsprechende Entlobnung (also der angemessene 
Preis) der wirklichen Leistung nach den bis auf den letzten 
Pfennig nachpriifbaren Aufwendungen.

2. Scharfste Auslesemóglichkeit der verschiedenen Angebote 
nach der wirklichen Leistungsfahigkeit.

3. Zusammenfallen des Bauherrn- und Unternehmerinteresses 
in bezug auf die Bausum me. Je  niedriger diese ist, um so 
hoher der Yerdienst des Unternehm ers.

4. AuBerordentliche Yerbilligung und Yereinfachung der An- 
gebotsausschreibung und dereń Nachpriifung, da das 
Angebótstrapez nicht einmal fiir jeden Einheitspreis auf
gestellt zu werden braucht, sondern fiir die Gesamtleistung 
zusammengezogen werden kann, wenn die zugehórigen 
Ausziige m it dem Leistungsverzeichnis gem acht worden 
sind, was keine wesentliche M ehrarbeit bedingt.

5. Weitgehende Verfeinerungsm óglichkeit des Angebots fur 
alle nur erdenkbaren unvorhergesehenen Leistungen durch 
Unterteilung der Selbstkosten.

Das Yerfaliren wird in der Praxis wie folgt gehandhabt. 
Der Zuschlag erfolgt zu den angebotenen Preisen; kommen aber 
bei der Bauausfiihrung Umstande vor, die es ais billig ersclieinen 
lassen, so konnte, ohne daB eine Yerpflichtung vorliegt, ge- 
gebenenfalls aus Billigkeitsgrunden eine Nachpriifung der Preise 
innerhalb der angegebenen Grenzen der giinstigsten und un- 
gunstigsten Leistungsm óglichkeit erfolgen und dabei das be- 
zeichnete Verfahren Anwendung finden. Die Vergebung des 
Angebotes żu festen Preisen und die Angabe der Grenze der 
Leistungsm óglichkeit laBt eine im auBersten Falle aus B illig
keitsgrunden zu vertretende Abanderung der Preise zu, ohne daB 
das in den Grenzen der angegebenen Leistungsfahigkeiten ent- 
haltene Kalkulationsrisiko, das den Unternehmer anspornende 
Elem ent, dem Unternehmer abgebiirdet wird.

F in  Beispiel an H and einer kleineren Erdarbeit, bei der 
dieses Yerfaliren angewendet wurde, sei nachśtehend gebracht.

E ine Bauausfiihrung bestand in dem F.rsatz eines Kurven- 
zuges einer DurchgangsstraOe m it ziemlich starkem  Verkehr 
durch eine einzige K urve und verlangte die Bewegung von
1 1  000 m3 Boden nebst Herstellung von Nebenanlagen. Vor der 
Ausschreibung hęrgestellte Schiirf- und Bohrlócher gaben nur 
Stich- und Hackboden und an wenig Stellen ver\vitterte durch 
Mackę und Spaten zu lósende Grauwacke zu erkennen. Der

A uftrag wurde zu festen Preisen erteilt. W ahrend der Bauaus- 
fiilirung zeigte sich unerwartet eine hohe, aber schmale, harte 
Kalksteinbank, aus der 4777 m3 Gestein gelóst werden muBten. 
Die Bohr- und Schiirflócher hatten die senkrecht zur neuen 
StraBenachse liegende, schmale B ank  nicht erfaBt. Der Aufwand 
an Lóhnen und Gerateverbrauch wurde naturgemaB gróBer ais 
er bei Abgabe des Angebotes 
berechnet werden konnte.
E in  nicht umstandliches 
Verfahren zur Berechnung 
des durch den unerwarteten 
Umstand in die Hóhe ge- 
triebenen Selbstkostenauf- 
wandes, das aber das im 
Angebot liegende K a lk u 
lationsrisiko und den im 
Angebot vor der Zuschlags- 
erteilung festgestellten 
Kalkulationsfehler n ic h t  
aufhob, wurde gesucht 
und im „Schn eider-S."- 
Yerfaliren gefunden.

Abb. 2.
Die unterstrichenen Ordinatcn 
entsprechen den tatsachlichen 

Aufwendungen.

B ei Bewegung von gewóhnlichem Boden hatte der in Abb. 2 
bezeichnete Preis des giinstigsten Leistungsvermógens 2,03 -)-
0,05 +  0,82 =  2,go RM /m 3 Geltung gehabt. (Der „A n teil c "  
der Abb. 1 kam  hier nicht in Frage!) W are nur Gestein zulósen 
gewesen, so ware nach dem Schneiderschen Yerfaliren der Preis 
der ungiinstigstcn Leistungsfahigkeit =  3,62 +  0 ,10  =  3,72 RM  
anzurechnen gewesen. Da sich die Erschwerung nur auf einen 
Teil der Bauausfiihrung erstreckte, kam  auch nur eine teilweise 
Erhóhung des Preises in Frage. Nach den Aufzeichnungen 
wahrend der Bauausfiihrung verlangte 1 m3 Bodenbewegung 
an Lohnstundenaufwand „A n teil a "  2,30 RM  und an Gerate- 
vorhaltung „A n teil b "  0,08 RM . Daraus crm ittelt sich nach dem 
„Sclineider-S ."-Trapez ein B etrag fiir Unkosten und Verdienst, 
„A n teil d ", von 0,67 RM /m 3.

Der Vorzug des Verfahrens besteht darin, daB das in den 
vom Anbieter bei Abgabe des Angebotes genannten Leistung s- 
grenzen liegende Kalkulationsrisiko stets erhalten bleibt. Dam it 
sind die Interessen des Auftraggebers fortdauernd erhalten.

Will eine vergebende Stelle das genannte Yerfaliren zur nach- 
traglichen Regulierung der Preise nicht benutzen, oder ist diese 
Benutzung, wie wohl in der Mehrzahl der Falle, nicht notwendig, 
so gibt d ie  A n g a b e  d e r  g i in s t ig s t e n  u n d  u n g i in s t ig s tc n  
L e is t u n g s m ó g l ic h k e it  eine Handhabe zu b e s se re m  V e r -  
g le ic h  v o r l ie g e n d e r  Angebote und zur s ic h e r e r e n  A u s -  
w a h l d es  m it  d cm  Z u s c h la g  zu b e d e n k e n d e n  A n
gebotes.

K U RZE BA U ZEITEN  IM ST A H LSK E LE T T B A U .

Von Pro/'. Dr.-Ing. E. li. Brunner, Graz.

f jb e r s ic lit . Der Bericht bringt eine Reihe groBer und kleiner 
Neu- und Umbauten, welche in den letzten zwei Jahren nach der 
„Stahlskelettbau weise" von deutschen Firmen durchgefiihrt wurden. 
Die gewahlten Beispiele zeigen, daB die Stahlbauweise ganz iiber- 
raschend kurze Baufristen ermóglicht.

Die endgiiltige Wahl der Bauw eise fiir einen modernen 
Hochbau —  gleichgultig ob es sich um  ein Geschafts- oder Biiro- 
hans,: ein Hotel, Wohnhaus, Schulbau usw. oder um einen I11- 
dustriebau fiir produktive Zwecke handelt —  crfordert die ge- 
naueste Priifung der technisch giinstigsten Ausfuhrungsweisen 
und die eingehende Erm ittiung der wirtscliaftslichsten Lósung. 
Die Gegenuberstellung aller Vor- und Nachteile wird fiir die 
A rt der Ausfiihrung (Massiv-, Eisenbeton- oder Stahlbau) 
bestimmend sein.

Eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung kom mt der Frage 
der B a u z e it e n  zu. J e  rascher die Bauausfiihrung vor sich geht, 
desto eher beginnt dasB aukapita l sich zu verzinsen, desto schneller 
wird der Bau  seiner Zweckbestimmung zugefiihrt. Dieser Um- 
stand wird besonders dort schwor ins Gewicht fallen, wo dem 
Bauw erk Erwerbszwecke zugrunde liegen, also bei Industrie- 
anlagen, W arenhausern u. a., kann aber auch in anderen Fallen 
m it R iicksicht auf allgemeine und kulturelle Zwecke, z. B . bei 
Krankenhausern, Schulen, Kirchen usw., von groBer Bedeu
tung sein.

Der Stahlbau, der die groBartige Entw icklung des Hoch- 
bauwesens seit 100 Jah ren  gefórdert bezw. iiberliaupt erst er
móglicht hat, w ar immer bestrebt, nicht nur den standig wach- 
senden techniscli-konstruktiven Anforderungen, sondern auch
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zeitig bei den Fundam enten, d) Ruuiliersparnis.se infolge der 
geringen Saulenquerschnitte. Das Gesam tgewicht des S la lil- 
skelettes betragt rd. 3050 Tonnen. Die Montage wurde von der 
lieferndcn Stahlbaufirnia J .  Jansen Schutt G. m. b. H. H am burg

Abb. 2.

August begonnen und M itte Dezember, also nach 4 %  Mo-
naten beendet. Ais hauptSąchliche BaUgerate dienten versetz- 
bare Maste mit Auslegern und elektrischem Antrieb.

Abb 3. zeigt das Stahlskelett des I.agęrhanseś des KonsUm-; 
B au- und Sparvereins „Prod uktion" e. G. m. b. H ., Hamburg, 
gleichfalls von J .  Jansen Schutt erbaut. Dieser B au hat bei 2 1 m 
B reite und 50 m Lange eine GeSamthóhe von 3 1  m. Dic Decken 
sind fiir eine N utzlast von 1500 kg/m2 ausgebildet. Das Gewicht 
des Stahlgerustes betragt rd. 900 Tonnen, die in 10  Wochen 
wahrend der W in te r m o n a t e  angeliefert und m ontiert wurden. 
F iir dic Ausfiihrung in Stahl waren hier u. a. maBgebend: Zu- 
samniengedrangte Montagemóglichkeit auch wahrend der streng- 
sten W interzeit ohne Mehrkosten, durch das geringe Gewicht

Abb. 1.

den Wiinschen nach immer mehr bcschleunigter Fertigstcllung 
der Bautcn gerecht zu werden. Am erika, das Land  der „un- 
begrenzten M ogliclikeiten", das den Stahlbau aus der alten W clt 
iibernahm und in gróBte MaBstabe weiter entwickelte, hat 
gezeigt, daB der Stahl sowohl beziiglich seiner baulichen Fahig- 
keiten wie insbesondere auch was schnelles Bautem po betrifft, 
der „B au stó ff der unbegrenzten M oglichkeiten" ist. Auch die 

■deutsche Stahlbauindustrie h at heute schon so bedeutende 
Leistungen in der Zusammendrangung der Baufristen zu ver- 
zeichnen, daB es lohnt, einige solcher Beispiele festzuhalten.

Ais „B au ze it" wird gewóhnlich die Zeit zwischen der E in 
richtung der Baustelle mit Kranen und Geraten bis zum Einbau 
des letzten Stahlteiles gerechnet. Dabei ist zu beachten, dafi 
die Belicferung der Baustelle mit den ersten Stahlteilen gewohn
lich schon wenigc Wochen nach Auftragserteilung bzw. Fertig- 
Stcllung der Planung erfolgen kann, welche Zeit durch die not- 
wendigen Yorbereitungen, etwa erforderlichen Erdaushul), E in 
richtung der Baustelle, Hersteliung der Fundamente, meist 
ręichlich ausgcfiillt ist. Wo es sich aber 11111 sog. H o c h lia u s e r  
handelt, wird der B egriff „B au ze it" noch eine Einengung .er
fahren diirfen, da es im m er móglich ist, den Einbau der AuBen- 
und Zwischenwande und den inneren Ausbau in den unteren

Iitagen sclion vorzunehmen, bevor noch dic Stahlkonstruktion 
der obersten Stockwerke aufgebaut ist. Ja ,  es sind Falle bekannt, 
wo neu errichtete W arenhauser in den unteren Geschossen 
bereits den Verkauf eroffneten, wahrend die Tragkonstruktion 
der oberen Stockw'erke noch fehlte.

Zunachst seien einige Beispiele aus H am burg gebraćht, 
wo sich in den letzten Jahren  wieder eine besonders lebhafte 
Bautatigkeit zeigte.

Aus den Abbildungen 1 und 2 sind ein Anlangs- und das 
Endstadiuni des Stahlskelettcs des neuen Ver\valtungsgebaudes 
des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes in Hamburg 
zu ersehen. Dieser Kontorhausneubau hat 2750 m2 bebaute 
Grundflache und bei einer Gliederung in drei HauptfliigeL eine 
gróBte Hóhe von 52,6 m (16 Stockwerke). Der umbaute Raum  
miBt 92600 m3, die nutzbare Deckenflache 2 137 0  m2. Ais be
sondere Yorteile, dic hier zur Anwendung der Stahlbauweise 
fiihrten, werden bezeichnet: a) leichtc t)berbauung gróBer Spann- 
weiten (14,8 111), dadurch beliebige Aufteilung durch Leicht- 
wande móglich, b) durch Anordnung von Rahmenriegeln wird 
eine sehr niedrige Konstruktionshóhe erzielt, die innerhalb der 
zulassigen Bauhóhe eine erhóhte Raum ausnutzung gestattet,
c) durch das geringe Eigengewicht der Unterziige und Stiitzen 
groBe M aterialersparnis bei der Tragkonstruktion und gleich-

Abb. 3.

der Tragkonstruktion trotz sehr hoher Nutzlasten betrachtliche 
Ersparnisse bei der Fundierung, erheblicher Raum - und Nutz- 
flachengewinn durch die schlanken Stiitzen und schlieBlich die 
Móglichkeit eines gleichzeitigen ungestórten Fortganges anderer 
Bauarbeiten, wie des Schiittens der Decken und Ausmauerung 
der AuBenwande.
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N EU ERE E ISE N B E T O N SK E L E T T B A U T E N  IN H A M B U R G .

(K U R Z E  B A U Z E IT E N .)

Von l)ip l.-In g . J’h. libert, D yckerhoff' & W idm ann  A.-G., H am burg. 

(Fortsetzung von Seite 219.)

II . K o h t o r h a u s  G o te n h o f.
Das Kontorhaus ist an Stelle einer Reihe abgebrochener 

alter Kaufm annshauser niitten in der hamburgischen A ltstadt 
entstanden. Bauherr w ar die Gotenhof G. m. b. H. D er Ent- 
wurf und dic architektonische Bearbeitung des Projektes lagen 
in den Handen des Architektom B . D. A. K arl Stuhlmann, 
H am burg. Die Ausfiihrung der Bauarbeitcn w ar ais General- 
iibernehmerin einer Arbeitsgem einschaft, bestehend aus den 
Firm eu D yckerhoff & Widmann A .-G ., Niederlassung Ham burg, 
und W . Rogge G. m. b. H ., Brem erliaven, iibertragen. Die 
beiden Firm en fiihrten die Eisenbetonarbeiten selbst aus, wahrend 
die iibrigen Bauarbeitcn an eine Reihe anderer Firm en weiter- 
yergeben wurden.

Eisenbeton wurde ais tragender Baustoff gewahlt, da 
Vergleiclisberechnungen die W irtschaftlichkeit dieser Bauweise 
erwiesen. Dieses Ergebnis deckt sich m it den schon ofter durch-

gefiihrten Vergleichsbcrechnungen bei Kontor- und Geschafts- 
hausern in Ham burg. Sie haben stets gezeigt, auch wenn tat- 
sachlich einmal aus irgendwelchen anderen Griinden ein der- 
artiger Bau  in einer anderen Bauweise ausgefuhrt wurde, daB 
dic Eisenbetonbauweise bei der hier in Frage kommenden 
Stockwerkszahl die wirtschaftlichste Lósung darstellt und zu- 
gleich den raschesten Baufortschritt gestattet. Die groBten 
Erfahrungen auf dem Gebiete des Geschaftshausbaues stehen 
wohl den groBen W arenhauskonzernen zur Yerfiigung. E s  ist 
deshalb ein besonders giinstiges Zeugnis fiir die Eignung des 
Eisenbetons fiir diese Zwecke, wenn der groBte Neubau dieser 
A rt in Deutschland, der K arstadtbau am Herm annplatz in Berlin, 
in Eisenbeton ausgefuhrt wurde.

Die Lage des Grundstiicks, die aus Abbildung 1 1  hervor- 
gelit, ergab zwangslaufig einen Fliigei an der StraBe (Catharinen- 
straBe/Steckelhorn), sowie am CatharinenstraBenflet, dazwischen

Eine weitere bemerkenswert kurze Bauzeit erzielte dic oben 
genannte F irm a bei dcm Kiihlhausneubau Altona-Neumiihlen, 
Abb. 4. Dieser i4geschossigeBau hat nahezu cjuadratischen Grund- 
riB und 42,5 m Hohe. Die Nutzlasten betragen in den unteren 
Stockwerken 1500, in den oberen 110 0  kg/m2. Das Stahlgeriist 
wiegt 1500 Tonnen, dic Fertigm ontage erfolgtc in 12  Wochen.

Abb. 4.

Die Sicherung der 3 vorgenannten Bauten gegen Feuers- 
gefahr wurde durch eine gute Betonum m antelung der Stahl- 
teile vorgesehen.

In der Reihe der Ham burger Bauten vcrdient noch besonders 
Erwahnung das in Abb. 5 ersichtliche Stalilskelett des Ver- 
waltungsgebaudcs der Yereinigung Deutscher Konsumgenossen-

schaften. Dieser B au, ausgefuhrt von der H am burger Eisenbau- 
anstalt H . C. Eggcrs & Co., G. 111. b. H ., blcibt liinsichtlicli 
der Abmessungen hinter den bisher angefiihrten GroBbauten zwar 
crheblich zuriick, ist aber dafiir, was Schwierigkeit der Kon- 
struktion und der Bauverlialtnisse betrifft, um  so beinerkens- 
werter. D as Gebaude hat einschlieBlich K eller nur 6 Stockwerke

und weist einen vollig 
unrcgelmaBigen Grund- 
riB auf. Die Raum - 
aufteilung verlangtc 
vielfach Unterbrechung 
der Saulenziige, bzw. 
Auflagerung einzclner 
Stiitzen auf besonde
ren Unterziigen belnifs 
Schaffung groBer durch 
Saulen ungehinderter 
Raum e. Die vorgc- 
schriebenen Nutzlasten 
betragen bis zu 1200 
kg'/m?. D ieBauplatzvcr- 
haltnisse waren infolge 
der Verkchrslage des 
Gebaudes sobeschrankt, 
daB keinerlei Lager- 
flache zur Vcrfiigung 
stand. N ach einem ge- 
nauest einzulialtenden 
Vcrsandplan muBte da
her jedes einzclne M011- 
tagestiick ohne Zwi- 

schenlagerung sofort 
nach Anfuhr vom Kran- 
haken hochgenommen 
und eingebaut werden. 
Die vorbildlichen Dis- 
positionen ermoglich- 
ten die Aufstellung des 

700 Tonnen schweren Stahlbaues in der Zeit vom  29. Jan u ar 
bis 1 1 .  Marz 1930 einschlieBlich Aufstellung und Abbruch der 
Baukrane, also t r o t z  W in t c r s z e i t  und kurzeń Tagen inner- 
halb 36 Arbeitstagen. Die SchlieBung einzelner Eckverbin- 
dungen durch elcktrische SchweiBung m ag hierbei zur Ab- 
kiirzung der Bauzeit bcigetragen haben. (Fortsetzung folgt.)
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■einen Verbindungsflugel.
Eine in dem letzteren 
angeordnete Dehnungsfuge 
trennt den gesamten Bau 
in zwei unabhangige Ab- 
schnitte.

F iir  den inneren Ver- 
kelir des Kontorhauses 
sind zwei ebenfalls voll- 
standig in Eisenbeton aus- 
gefiihrte Treppenhauser 
yorhanden, auBerdem ein 
Paternoster, ein Personen- 
aufzug sowie ein Lasten- 
aufzug. Ferner sind im 
Dachgeschofl des Flet- 
fliigels Winden aufgestellt.
Durch Ausleger, die uber 
die Front vorkragen, ist 
es so móglich, Lasten aus 
Schuten im Catharinen- 
straBenfletzu lóschen bzw. 
im Lichthof zu verladen.
Das KellergeschoB und das 
ErdgeschoB des Fletfliigels 
sind ais Lagerraum e vor- 
gesehen. A u f der StraBen- 
seite sind Laden angeord
net. Im  ubrigen wird die 
ganze N utzflache ais Kon- 
tor- bzw. W erkstattraum  
verm ietet. Die Decken 
sind Eisenbeton-Platten- 
balkendecken m it norm a
len Stiitzweiten. Die N utz
last betragt in den 
Obergeschossen 500 kg/m2, 
im ErdgeschoB teilweise 
800 kg/m2. Selbstverstand- 
lich muBte darauf geachtet
werden geringste Konstruktionshóhen und Stiitzenabmessungen 
einzuhalten. M it R iicksicht auf die architektonische W irkung 
wurden Vouten in den freiliegenden Balken móglichst vermieden. 
Die beiden Lichthófe sind in ganzer Ausdehnung unterkellert. 
E in  Teil des Kellers ist ais Garage eingerichtet, • die von dem 
Lichthof durch eine Ram pę zuganglich gemacht ist. Die E in- 
fahrt zu den Lichthófen liegt auf einem Nachbargrundstiick 
und ist gemeinsam fiir diese beiden Gebaudekomplexe. H ierfiir 
waren verschiedene UmbaumaBnahmen und Absteifungen er
forderlich.

Den Vorschriften der Bauordnung entsprechend, sind die 
oberen Geschosse ais Staffelgeschosse angeordnet. Die zuriick- 
springenden Fronten werden ohne Schwierigkeiten von den 
darunter liegenden Eisenbetondecken aufgenommen. Uber dem

GTB,.
B ,

A bkiirzungen:
* M annschaftsbude 
» B aubiiro

Fó rderb łn d er
G reiferdrehkran
GieBturra

K lf K f , K ,  =» K iessłlos 
M ■» Betonm ischer 
Z  ™  Zem entschuppen

T «  
E  *

Turm drehkran 
i E n tlastu n g strlg er

Abb. 11 . Lageplan und GrundriB der Baustelleneinrichtung.

Sc/inittb-b

Mnitta-a

Abb. 12. Schnitte zur Baustelleneinrichtung. Abkiirzungen siehe Abb. 1 1 .

DachgeschoB ist eine leichte Dachkonstruktion in Holz und 
Eisen m it guter W armeisolierung angeordnet. Die Grundflache 
des Kellergeschosses betragt etwa 2600 m 2, die eines normalen 
Obergeschosses etwa 1700 m2. Im  ganzen sind zehn Geschosse 
vorhanden. Dic gróBte Hóhe iiber StraBenoberkante betragt 
etwa 27 m. D as Eisenbetonskelett wurde dann nachtraglich 
in iiblicher Weise ausgemauert und mit K linkem  verblendet. 
Auch der innere Ausbau entspricht der in Ham burg fiir Kontor- 
liauser iiblichen Austattung. Besonders bemerkenswert sind

die sehr reichlichen Fen- 
,§ | sterflachen, die eine gute

/  i  ■ Sc/w ifl L - ,  Belichtung der Raum e 
y  || gewanrleisten. *

Eingehende Dberlegun- 
gen und Vorbereitungen 
erforderte die Einrichtung 
der Baustelle in Anbetracht 

( desgeringen hierfiirzurVer- 
fiigung . stehenden Platzes, 
da die die Lichthófe ein- 
schlieBende Kellerdecke 
das Grundstiick restlos 
iiberdeckte. Von den bei- 

—j den Lichthófen der Nach-
bargrundstucke (s. Lage
plan, Abbildg. 1 1 )  konnte 
einer wegen seiner Klein- 
heit iiberhaupt nicht, der 
andere nur voriibergehend 
m it einem Teil seines 
Luftraum es fiir ein hoch-



Abb. 14. Erdgeschofidecke vom Flet gesehen. 20. V III. 1929.

hindurch und gaben es an einen im Lichthof stehenden weiteren 
Siło Iv3 ab. Dieser w ar unm ittelbar iiber der Mischanlage ange
ordnet. Die Kiessilos konnten selbstverstandlich nur einen 
geringen Teil des Tagesbedarfs aufnehmen, so daB sieli die An- 
lieferung der Kieskahne genau dcm Betonierprogram m  an-
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gelegenes Baubiiro in Anspruch genommen werden. An 
der StraBenfront stand nur ein etwa 3— 4 m breiter Streifen 
zur Verfiigung, auf dem die Stiitzen fiir hochliegende 
Arbeiterbuden B x sowie die Baugeriiste gerade Piatz fanden. 
An der Fletseite blieb zwischen der . alten und neuen Ufer- 
linie wahrend des Baues ein etwa 4 ni breiter Streifen iibrig, 
au f dem ein Turmdrehkran T  aufgestellt werden konnte, 
so daB eine kleine Flachę fiir die voriibergehende Lagerung 
einiger Materialien blieb, siehe Schnitt, Abbildung 12 . H ierbei 
muBte noch besondere Vorsicht wal ten, da die alte Uferbe- 
festigung wenig tragfahig war. F iir die Betonieranlage wurde 
in dein einen Lichthof eine erst nach Fcrtigstellung aller Eisen-

den auf der alten Uferbefestigung aufgestellten Siło K 2 gestiirzt. 
Aus diesem fiel das M ateriał auf zwei hintereinander geschaltete, 
elektrisch angetriebene Fórderbander F , und F 2 von zusammen 
25 m Lange. Diese Bander fórderten das M ateriał durch den 
ałlmahlich .emporwachsenden Neubau in Hohe des Erdgeschosses

Abb. 13 . Transportbrucke.

betonarbeiten geschlossene Aussparung offengehalten. Hier 
wurde ein GieBturm G T  von 48 m Hohe m it angebauter Beton- 
mischanlage M aufgestellt. Die W ahl des Standpunktes fiir den 
GieBturm ermóglichte es, daB praktisch die ganze Flachę der 
GeschoBdecken von diesem bestrichen werden konnte. Im  
iibrigen wurden die Transportwege fiir die hauptsachlichsten 
Baustoffe voneinander unabhangig angeordnet, wodurch erst 
ein .rascher B aufortschritt ernioglicht wurde.

, D as CatharinenstraBenflet besitzt keine geniigende Tiefe 
fiir Kieskahne. F iir  diese wurde deshalb eine Loschstelle am 
Zollkanal errichtet. Der dort aufgestełlte Greifer G  fiillte zu
nachst einen Kiessilo K 1, aus dem das M ateriał in Loren ge- 
fiillt wurde. Von der Loschstelle fiihrte eine 40 m lange Trans- 
portbriickc in śchwachem Gefalle bis nahe an die Fletfront 
des Neubaues heran. D a die Stiitzen der Transportbrucke 
ihrerseits auf die tJberbruckung des Catharinenflets durch die 
StraBe B ei den Miihren zu stehen kamen, die aber keine zusatz- 
łiche Belastung erhalten durfte, wurden iiber dieser Briicke 
an den Randsteinen Entlastungstrager eingebaut. Diese iiber- 
trugen die Lasten der Transportbrucke auf die W iderlager der 
StraBenbriicke. Einen B egriff von der hier und auch in der 
anschlieflenden Strecke nicht ganz einfachen Fiihrung der 
Transportbriicke gibt Abbildung 13 . Am  Ende der Transport
brucke wurde der K ies aus den Loren durch eine Rutsche in

Abb. 15a. Bauzustand am 14. X . 1929. Decke iiber dem 
5. ObcrgeschoB, im Vordergrund StraGenfliigel.

passen muBte. Zement wurde ebenfalls m it demseiben Dampf- 
kran geloscht, und zwar nur an Tagen, an denen nicht betoniert 
wurde. B ei der groBen Platzknappheit muBten naturgemaB 
die Zementbuden ófter um gestellt werden.

Wic aus dem Lageplan hervorgeht, w ar es unmoglich, 
irgendwelche W erkplatze fiir Zimm erer und Eisenflechter auf 
der Baustelle selbst einzurichten. Sowohl die Schałung ais
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auch die Arm ierung wurden deshalb au f dem 7 km entfernten 
Lagerplatz vorgerichtet. F iir  den Transport der abgebundenen 
Schalungskasten wurden flach gehende Schuten venvendet, die 
bei H ochwasser ins F let gelangen konnten, wo das M ateriał 
vom Turm drehkran abgenommen wurde. Ebenso wurden samt- 
liche Bewehrungscisen fertig gebogen angeliefert. Zu einem 
Teil wurde das M ateriał fiir den StraBenfliigel auch mit Fuhr- 
werken von der StraBe angefahren und mit Schwenkarmen 
hochgezogen.

Bedeutete diese auBergewóhnliche Beschrankung des 
Arbeitsplatzes schon eine groBe Erschwerung fiir die Disposition 
des gesamten Baustellenbetriebes, so fiel dieser Um stand durch 
die auBerst knappen Termine noch mehr ins Gewieht. Trotzdem 
gelang es die neun Eisenbetondecken m it im ganzen 14  000 qm 
Grundflache in 81 Arbeitstagen fertigzustellen, d. h. in 9 Arbeits- 
tagen pro Decke (entsprechend einer Durchschnittsleistung von 
174 qm pro Tag). Unter AuBerachtlassung der an und fiir sich 
schwierigeren Kellerdecke betrug die Arbeitszeit fiir die acht 
oberen GeschoBdecken 65 Arbeitstage, d. h. 8 A rbeitstage pro 
Decke. E in  gutes B ild  iiber den B aufortschritt geben die A b
bildungen 14  ilnd 15 . Aus den Bildern, die von verschiedenen 
benachbarten Gebauden aufgenommen sind, geht auch ein Teil 
der Baustelleneinrichtung sowie der GrundriB des gesamten 
Baues deutlich hervor.

Der der Eisenbetonbauweise hin und wieder gemachte 
Yorwurf, sie benotige an der Baustelle selbst fiir W erkplatze 
sowie fiir die Lagerung der Baustoffe groBe Flachen, durfte 
durch die vorliegende Ausfuhrung besonders einleuchtend ent-. 
kraftet sein. Im  Gegenteil zeigt sich, daB dic jetzt wohl all- 
gemein anerkannte Schnelligkeit des Baufortschritts bei Eisen- 
betonskclettbauten auch unter so ungiinstigen Platzverlialtnissen 
erreicht werden kann, wie sie hier vorlagen. Dabei arbeiteten

Abb. 15 b. Mauerwerk und Dach des 8. Obergeschosses. 
(Fertigstellung der Betonarbeiten am 4. X I. 1929.)

nur die Einschaler in zwei Schichten, wahrend die Flechter 
sowie die Betonierkolonne in einer Schicht arbeiteten.

Uber die bauausfiihrenden Firm en ist oben bereits das 
Erforderliche gesagt. Sam tliche Konstruktionszeichnungen sowie 
die statischen Berechnungen fiir die Eisenbetonarbeiten wurden 
von der Niederlassung Ham burg der D yckerhoff & Widmann A .-G . 
besorgt, von der auch der P lan fiir die Baustelleneinrichtung 
aufgestellt wurde. (Fortsetzung folgt.)

K R IT ISC H E  B E T R A C H T U N G E N  DER N EU ZEIT LIC H EN  E N T W IC K L U N G  
D ER G EW ICH TSSTA U M A U ER.

V on D r.-In g . F .  Tólke, K a rlsru h e.

(Fortsetzung von Seite 235.)

Eine andere Auffassung beziiglich der Drainage laBt die 
ebenfalls auf der Grundlage von (4) bemessene in Bauausfuhnuig 
befindlichc Bleiloch-Talsperre (Thiiringen) erkennen, vgl. Abb. 816. 
Hier war man bestrebt, den luftseitig von der Draiange gelegenen 
Teil der Staum auer in praktischem  Sinne trocken zu legen. Zu 
dem Zwecke wurden zwei Reihen gegeneinander versetzter Ent- 
w&sserungsschachte gewahlt, vgl. insbesondere Abb. 8 b. Die 
Schachte sollen m it einem hochgradig porosen Beton ausgefiillt 
werden; fiir den AbfluB des Sickerwassers sorgen zwei kreis- 
zylindrische Hohlraum e von 6 cm Durchmesser.

D enkt man sich die Rechtecksflache der Schachte durch 
eine Kreisflache vom  gleichen Inhalt ersetzt, so errechnet sich 
ein ideeller Radius r 0 =  2 1  cm. Werden beide Reihen zu- 
sammengefafit, ergibt sich ein m ittlerer Schachtabstand 
a a  =  1 ,5  m. M it einem mittleren b von 2,5 m unmittelbar 
iiber der Sohle folgt daher:

n b  a
----- =  10 ,5  ; -

3. 71 Tn
1 ,14  ; ln 1 , 14  =  0 ,13 1

h° =  =  0 ,012  h '

Die Nachrechnung der Drainage der Bleiloch-Staum auer hat 
somit in der T at ergeben, daB praktisch alles W asser abgefangen 
wird; der A uftrieb ist bis auf 1 %  der urspriinglichcn GroBe 
luftseitig von der Drainage abgesenkt worden.

D as hier in Erscheinung getretene Bestreben, durch eine 
entsprechend kraftige Drainage praktisch alles in die Staum auer

Abb. 8b.

Hor/zonfo/ócfim/tdtsrc/! die Drainage 
d S/orJtporoserSefon

1° 1 o | , ■.

OicMungs-
Vorjo/z-
Be/on

18 Der Qucrschnitt wurde den von der A.-G. Obere Saale 
freundlichst zur Verfiigung gcstellten Ausschreibungsunterlagen 
entnommen.

Abb. 8 a.
Bleiloch-
talsperre

(ThU-
ringen).

Ouer-
schnitt.

eintretende Wasser abzufangen, dient zweifellos einer E r- 
hóhung der Sicherheit. E s  laBt sich jedoch strómungstechnisch 
zeigen, daB der iiberwiegende Teil der Staum auer auch trocken

----\\\
fen \

•• • . • : •
\

T\ xw<
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Durchmessers (6 bis io  cm) w ar daher

Abb. 9 .
Bull-R.un-Dam.

Querschnitt.

liegt, wenn man nicht so weit m it der Drainage geht, worauf 
nahcr einzugehęn hier allerdings zu weit fuhren wiirde. D a es 
andererseits einer sehr starken Steigerung der Drainage bedarf 
—  wie bei Besprechung der L ’Oued-Fodda-Talsperre gezęigt 
werden konnte — , um beispielsweise den Unterdruck von 7 % 
auf Nuli zu reduzieren, diirfte es im allgemeinen das Gegebene 
sein, sich m it einer Druckentlastung zwischen 5 und 10 %  zu 
begniigen. DaB sich eine solche Druckentlastung in verhaltnis- 
miŁBig einfacher Weise erreichen laBt, zeigen die beiden 
franzosischen Staum auern, bei welchen es geniigte, Schachte 
oder Rolire von 30 cm Durchmesser in Abstanden von 3 m 
anzuordnen.

Wie Gl. (2) erkennen laBt, besteht das wirksam ste M ittel, 
um eine Drainage kraftiger zu gestalten, in einer Verminderung 
des gegenseitigen Abstandes 2 a der Entw asserungsrohre; eine 
VergróBerung von r0 w irkt zwar in gleichem Sinne, aber nicht 
so stark. Die bei Bruchsteinm auern vielfach gewrahlte Drainage 
in Gestalt von entsprechend dichter gelegten Tonrohren kleinen

— vom  tlieoretisehen 
Standpunkte aus be- 
trachtet —  schon an- 
gebracht. Wenn man 
jedoch bei Beton- 
Gewichtsstaumauern 
der Gefahr einer Ver- 
stopfung m it Sicher
heit begegnen will, 
so sollte man nicht 
unter einen Durch
messer von 15  cm 
heruntergehen —  wie 
er ubrigens auch be
reits bei der noch 
aus Bruchstein er- 
bauten W aldecker- 
talsperre zur Aus
fuhrung gekommen 
ist. A u f der anderen 
Seite greift man in 
anderen Landern aus 
Griinden einfacherer 
H erstellung heute 
zuweilen zur W ahl

sehr groBer Schachtdurchmesser, vgl. z. B . das Beispiel der 
Suvianatałsperre, Auch hier sollte man sich Beschrankung 
auferlegen, einm al m it Rucksicht auf die entstehende groBe 
Querschnittsschwachung und zum anderen wegen der da
durch bedingten gróBeren Sickergeschwindigkeit; ein Durch
messer von 40 cm diirfte eine obere Grenze darstellen, 
welche man nicht erheblich uberschreiten sollte. F iir  Stau- 
hóhen zwischen 30 und 70 m, wie sie bei uns die Regel bilden, 
diirfte ein Durchmesser zwischen 15  und 25 cm ausgezeichnete 
Dienste leisten.

E in e  Bestatigung dafiir, daB man allzu kleine Rohr- 
durchmesser fiir Drainagen vermeiden sollte, liefert der auch 
sonst bemerkenswerte Bull-Run-D am -U SA , dessen Querschnitt 
Abb. 9 zeigt. D a in dieser Zeitschrift iiber diese Staum auer 
eingehend berichtet wurde, kann eine Besprechung im einzelnen 
unterbleiben und auf den hier wiedergegebenen Querschnitt 
ver\viesen werden. Die horizontal verlegten Entwasserungsrohre 
von 7,5 cm Durchmesser wie auch die vertikalen fiir die luft- 
seitige Entwasserungsreihe waren schwer zu verlegen und gaben 
sehr o ft Veranlassung zu Yerstopfungen, weshalb die Erbauer 
dringend empfehlen, gróBere Rohrdurchmesser fiir die Drainage 
zu verwenden. B ei der Sorgfalt, m it der die Herstellung des 
Bull-Run-D am  betrieben wurde, verdient die m itgeteilte Er- 
fahrung um so gróBere Beachtung.

Wie ein Vergleich der Chambon-, Schwarza- und Bull-Run- 
Staum auer zeigt, lassen die drei in verschiedenen Landem  und 
unter verschiedenen Grundanschauungen hinsichtlich der Be- 
messung erbauten bzw. in Bau  befindlichen Staum auern die

Zemtttfi/ijtb/m \ 
Loch Mcm 
AbstandJm. i 
TiefelSm. '•

■■[nhr.ldcher 
\Scm$,3m. 
j/A)tam/, 
'■ISapefi

£nttv. fy h re  
'■Jcm t,Zjm .Jlós/an</

gleichen Querschnittsabmessungen erkennen. Ganz anders- 
artig ist dagegen die A rt der fiir notwendig erachteten sekundaren 
SicherheitsmaBnahmen. B ei der Schwarzatalsperre tr itt  die 
Drainage stark  zuriick, bei der Chambonstaum auer erscheint sie 
ais ein wesentlicher 
F ak to r fiir die Sicher
heit, bei der B ull-R un- 
Staum auer SchlieBlich 
reicht e in e  Drainage 
nicht aus; daneben 
glaubt man auch noch 
dem W asser den Weg 
durch Einbau von 
Zahnen versperren zu 
miissen und auf die 
H auptspannungstrajek- 
torien bei der Anord
nung der Arbeitsfugen 
Rucksicht nehmen zu 
sollen.

Die Bemessungs- 
methode fiir die Bull- 
Run-Staum auer ist der 
heutigen franzosischen 
Auffassung sehr ver- 
wandt. E s  wurde luft-
seitig von der Drainage konstanter Unterwasserdruck —  im 
allgemeinen Nuli —  zugrunde gelegt und linearer Druckabfall 
von der W asserseite zur Drainage angenommen. Die Quer- 
schnittsbemessung erfolgte so, daB bei gefulltem  Becken die

Abb. 11. 
Hoover-Dam. 
Querschnitt.

LiidierfurŹem entinje/r/ion 
in 7,3 m. //bsftwi/

Pressung an der W asserseite noch im stande war, bei der 
genannten Unterdruckverteilung den vollen A uftrieb zu kom- 
pensieren.

Die —  man darf wohl sagen —  iibergroBe Vorsicht, m it der 
die konstruktive Durchbildung des Querschnitts der Bull-Run- 
Staum auer betrieben wrurde, steht in einem ziemlich starken 
Gegensatze zu den beiden amerikanischen Gewichtsstaum auern 
Don Pedro16 (85 m hoch, 1923 fertig gestellt) und Exchequer17 
(100 m hoch, 1926 fertig gestellt), dereń Querschuittsbemessung

19 Wegmann: The design and construction of dams; 8. Aufl. 
1927, John Wiley and Sons. Seite 639 und 640.

17 Wegmann, Seite 642.
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ais rciclilich gewagt bezeichnet werden muC. Der Don-Pedro- 
Dam zeigt ein tang fi =  0,62, der Exchequer-Dam  ein 
tang fi — 0,63. Bei beiden Staum auern ist auf A uftrieb und 
Unterdruck nicht die geringste R iicksicht genommen, wahrend 
die Entlastung durch die Drainage schwaclier ist ais z. B . bei 
der L ’Oued-Fodda-Staum auer. Zudem zeigt die Drainage der 
Don-Pedro-Talsperre einen ungcwohnlich groflen Abstand von 
der W asserseite. E ine ahnliche Unterdimensionierung haben 
auch die nach den Hangen zu liegenden Teile der St. Francis- 
Staum auer besessen, und es fehlt nicht an Stimmen, welche die 
mangelhafte Querschnittsbemessung fiir die furchterliehe 
Katastrophe mit verantwortlich gemacht haben. Die letztere 
hat jedoch anscheinend diese sehr ungesunde Entwicklung der 
Gewichtsstaum auer in einigen amerikanischen Fachkreisen 
in andere Bahnen gelenkt. E s  ist sicherlich nicht zu weit 
gegangen, wenn man die Zugrundelegung der Form el nach 
Fecht und L in k  ais die auflerste Grenze fiir die Qucrschnitts- 
bemessung bezeichnet. Sie fiilirt bei einem Raum gewicht des 
Betons von 2,3 t/cbm zu einem tang fi von 0,73.

Wie konservativ man in Am erika gerade liinsichtlich der 
Bemessung hoher Staum auern geworden ist, zeigt das in Abb. 10

wiedergegebene fiir den 150 111 hohen San-Gabriel-D am 17 ge- 
plante Querschnittsprofil und das fiir den 221 111 hohen Hooyer- 
Dam 18, wie es nunmehr endgiiltig fiir die in diesem Fruhling 
beginnende Bauausfiihrung festgelegt ist, vgl. Abb. 1 1 .  Der 
San-Gabriel-Dam  besitzt ein tang p  von 0,83, was etw a einem 
85prozentigen dreieckigen Unterdruck entspricht (nach Gl. (i)), 
wahrend der Hoover-Dam  m it tang fi =  0,89 dic strenge 
L o v y ’sche Fórderung eines iooprozentigen Unterdruckes er- 
fiillt. Die fiir diese Staum auer vorgesehcne Drainage laBt in 
der Ebene des untersten Kontrollganges eine Auftriebsentlastung 
luftseitig von der Drainage erwarten, die m it: 2 a =  3 iu, 

n  b a
b =  24 m, r0 =  0,25 m, — . =  5 0 ,2 ,----- =  1,9 1, In 1 ,9 1  — 0,647

a  71
h,, =  0 ,013 ‘ h den A uftrieb auf 1 ,3 %  seines ursprunglichen 
Wertes reduziert. Die Drainage des Hooverdamtnes diirfte also 
praktisch alles Sickerwasser abfangen, so daB der luftseitig von 
der Drainage gelegene Teil der Staum auer im wesentlichen frei 
von Auftrieb ist. (SchluB folgt.)

18 ling. News-Rec. 1930, lleft 20.

KU RZE T EC H N ISC H E BERIC H TE.

2 974 000—4 157 000 
4 038 000—4 S67 000

3 602 000—4 284 000 

3 963 000—4 741 000

Betonauskleidung bei der N ew -Yorker U ntergrundbahn.
(Nach Engineering News Record vora 20. November 1930.) 
Wahrend die im Schildvortrieb hergestellten Untcrgrundbahn- 

strecken bisher ausschlieBlich mit guBeisernen Ringen bzw. mit Eisen- 
konstrnktion ausgekleidet wurden, verwendete man neuerdings bei 
einigen Teilstrecken eine Auskleidung in Beton, da sich diese Aus- 
fuhrurigswei.se nach den eingereiehten Angeboten billiger erwies ais 
dic. bisher iibliche Auskleidung. Dic Angebote bewegten sich in fol- 
genden Grenzen:
1 a Nah- und Ferngleise in Betontunnel . . $
[ b Nah- und Ferngleise in Gufleisentunnel . $
2 a Ferngleise in Betontunnel, Nahgleisc in

Eiscnkonstruktion...........................................
2 b Ferngleise in GuBeisentiinnel, Nahgleisc

in E iscnkonstruktion ..................................
Man wahltc fiir dic Ausfiihrung Betonauskleidung unter Yerwen

dung von vorlier fcrtiggestellten Eisenbetonblocken ais Ringsegmente 
(Abb. 1). Das Krcisprofil mit 5,13 m innerem und 6,03 m auBcrcm

Durchmesser wird 
aus zehn Ringseg- 
mentstiicken zu- 
sammengesetzt von 
je  1,85 m Lange,
0,45 m Starkę und
0,76 m Breite, wo
bei jeder Błock
0,61 m3 Beton um- 
faBt bei 1,45 t Gc- 
wicht. Fiir die 

Kurvenstrccken 
werden besondere 
PaBstucke ,verwcn- 
det. Die einzelnen 
Blockc besitzen auf 
der einen Seite je 
zwei Vorspriinge 
von 1I/2" und auf 
der anderen Seite 
entsprechende Ver- 
tiefungen von l  % "  
und sind mit zwei 
La gen Rundeisen 
3/s" 0  bewehrt. 
Jeder Błock ist mit 
einem Loch zum 
Hinterpressen von 
Feinkies versehen 
zur Ausfullung des 
vom Schildvortrieb 
vorhandenen Rau- 
mes; jeder dritte 
Błock besitzt eine 
Offnung, die in die 
Seitenflache um- 
biegt zum Einpres-

Abb. 1 . Betonblockc fiir die 
Tunnelauskleidung.

sen von Zement in die Kingfugen. AuBerdem ist jeder Błock mit zwei 
Greiflochern versehen fiir den Eingriff einer Zange beim Transport und 
Yersetzen der Steine; diese Locher dienen gleichzeitig auf der Tunnel- 
sohle zur Schienenbefcst.igung fiir das Transportglcis.

Die Ausfiihrung der Tunnelstrecken erfolgte im Schildvortrieb, 
obwohl die Tunnel iiber dcm Grundwasser łagen. Zum Yortrieb 
eines Schildes im Gewicht von J42 t wurden 20 Stiick hydraulischc 
Spindeln yerwendet (20 cm 0 )  mit einem gróBtcn Spindeldruck von

Abb. 2 . Fahrbare Vorrichtung zum Versetzcn der Betonblockc 
fiir die Tunnelauskleidung.

je 125 t; der angetroffene Boden bestand zum gróBtcn Teil aus feineni 
Sand und festem Ton, teilweise auch aus Kies. Das Aufladen des 
Aushubmaterials erfolgte von Stahlplatten aus auf ein Transport band, 
das in die Wagen entleerte.

Der Einbau der Betonauskleidung erfolgte mit Hilfe einer be
sonderen fahrbaren Einbauvorrichtung (Abb. 2), die mit einem beweg- 
lichen am Kopfe zangenartigenGreiferarm ausgeriistet ist zum Aufłieben 
und Einsetzen der einzelnen Betonblócke. Der Einbauwagen tragt 
am vorderen Ende zwei eiserne Profilralimen, auf denen elf T-Langs- 
trager verschiebbar angeordnet sind zur Abstiitzung der Betonblockc 
bis zur Fertigstellung eines Ringes. Zwischen die Fugcn eines Ringes 
werden beim Einbau der Blócke kleine gewellte Stahlbleche eingelegt, 
durch welche die Bogenwirkurig ermoglicht wird, bevor die Zement- 
auspressung der Fugen vorgenommen ist. Die Fugen werden auf 
der AuBenseite durch Filzstreifen verstemmt, um den Eintritt von 
Kies bzw. Erde zu verhindern und auf der Innenseite abgedichtet,
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damit nach einem Tage das Auspressen mit Zcmcnt vorgenomm<>n 
werden kann. Mit der Zemcntauspressung werden nicht nur die 
Fugen gefiillt, sondern auch dic Hohlraume der Kieshinterfiillung 
und des umgebenden Erdreiches.

Die tagliche Leistung beim Einbau der Betonverkleidung be
trug sechs Ringc bzw. 4,5 lfd. m in drei Schichten zu je S Stunden. 
Der Gcsamtbcdarf an Betonblócken bclicf sich auf 2S 000 Stiick. 
Dic Herstellung der Blocke erfolgte in eisernen Formen, wobei die 
Bodcnform mit den Transportwagen 60 cm Spur fest verbunden war; 
es wurden 180 Wagen und 60 Seitenformsatzc benótigt und taglich
Oo Blocke hergestellt. Nach dem Betonieren kamen die Wagen in 
einen geheizten Schuppen, wo die Seitensclialungen nach 6 Stunden 
entfernt wurden. Die Blocke wurden am nachsten Tag zum Lager- 
platz gefahren und dort mindestens 30 Tage gelagert und behandclt, 
bcvor sie eingebaut wurden. W. L.

Personalnachrichten.
Die Technische Hochschule Darmstadt hat Herrn lag. Hans 

S c h m u c k le r  von der Firma Brecst & Co., Berlin, in Ancrkennung 
seiner hervorragenden Verdienste um die Entwicklung des neuzeit- 
liclien Stalilbaues, insbesondere des Stahlskelett- und Hallenbaues, 
die Wiirde eines D o k to r- In g e n ie u rs  e h re n lia lb e r  verliehen.

Der ordentlichc Professor fiir Statik der Hochbaukonstruktionen 
an der Technischen Hochschule D an zig , Herr Richard K o h n k e , der 
den Lehrstuhl seit Griindung der Hochschule im Jahre 1904 inno 
hatte, ist vor kurzem im Alter von 57 Jahren gestorben. Kohnke, 
der neben seiner Lehrtatigkeit sich auch mit dem Eisenbetonbau 
eingehender beschaftigte und auch eine Reihe Konstruktionen selbst 
entworfen hatte, ist damit auch in der Literatur hervorgetreten.

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. Wic erwartet, hat sich durch den Wicder- 

eintritt der Frostwittcrung 111 der crsten Marzhalfte die E n t la s tu n g  
des A rb e itsm a rk te s  zunachst nicht weiter fortgesetzt. Dic Zahl 
der Arbcitslosen war mit 4890000 am 15. Marz ungefahr gleich 
hoch wie Ende Februar. Im einzelnen war allerdings dic Entwicklung 
nach Gebieten und Gewerbezweigen recht verschieden; wahrend die 
Anzeichen einer Belebung der wirtschaftlichen Tatigkeit auf der 
einen Seite weiter fortbestehen (z. B. in der TextiHndustne), ist teil
weise ein recht spiirbarer Riickschlag besonders der Beschaftigung 
des Baugewerbes eingetreten, doch wird dieser durch die inzwischen 
eingetretene Besserung der Witterungsvcrhaltnissc wohl auch schon 
wieder ausgeglichen sein.

Ein gewisser O ptim ism us in der Beurteilung der gegenwartigen 
Konjunkturlage, der die schwersten Gefahren des Krisenwinters 1930/31 
fiir ubenvunden lia.lt und an die Anzeichen einer langsam fortschreiten- 
den Besserung glaubt, gewinnt offensichtlich an Raum in den Wirt- 
schaftskreisen Deutschlands und der iibrigen Welt. Man yerwcist 
auf dic Tatsache, daB den gelcerten Lagern eine unzweifelhaft vor- 
handene Bedarfsstauung gegenuberstehe, die nicht nur in Deutsch- 
land einzelnen Tndustriezweigen bereits eine Steigerung von Pro- 
duktion und Beschaftigung gcbracht habe. Vor allem scheint aber 
die besonders dic deutschc Wirtschaftslage so verscharfende V er- 
tra u e n sk rise  nun endlich g e m e iste rt  zu werden. Neben der fort- 
gesetzten festen Tendenz am deutschen Rcntenmarkt sind es vor 
allem die sehr erheblichen Kurssteigerungcn der deutschen Auslands- 
anleihen an den verschiedenen Auslandsborscn, die auf eine Wcndung 
zum Bessercn am Kapitalmarkt hindeuten. Auch die rasche Unter- 
bringung der crsten Emission der Internationalen Bodcnkreditbank 
in der Schweiz, England und Scliweden ist ein recht erfreuliches 
Zeichen.

Im B au g ew e rb e  stehen zur Zeit die L o h n v erh a n d lu n g e n  
im Mittclpunkt des Interesses. Zwischen den zcntralen Organisationen 
der Arbcitgcbcr und Arbeitnehmer haben dic Vcrhandlungen iiber 
eine Erneucrung des Reichstarifvertrages fiir Hoch-Beton- und Tief- 
bauarbeiten in allen wesentlichen Punkten zu einer grunds&tzlichen 
Einigung gefiihrt, so daB der AbschluB in Ktirze erwartet werden 
darf. Yiel schwieriger liegen dagegen die Yerhaltnisse bei der Neu- 
festsetzung der bezirklichen Lohnhohe. DaB die freicn Verhandlungcn 
ausnahmslos gescheitert sind, hatten wir schon berichtet. Die bezirk
lichen Tarifamter, die auf Grund der zwischen den Verbanden ge- 
troffenen Vereinbarung daraufhin einzugreifen hatten, sind nur zum 
Teil zu einem Schiedsspruch gekommen; soweit dies der Fali war, 
wurde durchweg auf Lohnabbau, und zwar zwischen 8% und 15% , 
erkannt. Da aber keiner dieser Schiedsspriiche von beiden Parteien 
angenommen wurde, muBte eine zentrale Schiedsstelle, die aus drei 
vom Reichsarbeitsministerium ernannten Unparteiischcn und je vier 
Arbcitgcbcr- und Arbeitnehmerbeisitzern zusammengesetzt ist, fiir 
die Lohnregelung in allen Bezirken in Tatigkeit treten. Diese zentrale 
Schiedsstelle hat am 24. Marz in Berlin ihre Beratungen begonnen. 
Wahrend der Drucklegung ist ein Schiedsspruch ergangen. der mit 
Zustimmung der Arbeitgebcrbeisitzer auf eine Lohnsenkung von 
etwa 8 — j o  •/, erkennt.

Insolvenzen im Baugewerbe. Die in letzter Zeit erfolgten Zah- 
lungseinstellungen gróBerer und alterer Baufirmen haben verschiedent- 
lich PresseauBerungen veranlaBt, die von einer noch bevorstehenden 
Sonderkrise des Baugewerbes sprechen und die Insolvenzfalle nicht 
ais einen Teilausschnitt der allgemeinen Depression, sondern ats typisch 
fiir die besondere Lagerung der Verhaltnisse im Baugewerbe angesehen 
haben wollen. Man beschuldigt das Baugewerbe ais Ganzcs lcicht- 
fertiger Kalkulationsmethoden, iibcrtriebenen Expansionsdranges usw. 
So ungerechtfertigt es erscheint, die in Einzelfallen festgestellten 
Verhaltnis.se zu verallgemeinern, so sehr muB auch betont werden, 
daB die Zusammenbriiche in erhcblichcm MaBe durch Zumutungen 
der Auftraggeber mitverursacht wurden, denen sich die Baufirmen 
leider nicht entziehen zu konnen glauben. Indem die Yergebung 
der Auftrage von der Gewahrung uberspannter Zahlungsziele, die 
oft Fristen von mehreren Jahren vorsehen, abhangig gemacht und 
indem andenveitige Mitwirkung an der Finanzierung des Bauvorhabens

gefordert werden, wird die Grcnze zwischen Bauausfiihning und liau- 
finanzierung in vcrhangnisvoIler Weise vcrwischt. Vor allem beim 
Wohniingsbau ereignet es sich hau fig, daB Auftraggeber. ohne im 
Besitz verbindlicher Finanzicrungszusagen zu sein, auf schnelles 
Bauen drangen. Das Risiko, das der Untcrnehmer hierbei tragt, 
wird dadurch gesteigert, daB in Verkenming seiner Rolle ais Bau- 
ausfuhrenden bei Gewahrung von Z w isch e n k rcd ite n  yerlangt wird, 
daB er dic Wechsel mitunterschreibt. Blcibt die endgultige Hypothekar- 
belcihung dann aus, wird der Auftraggeber insolvent oder kommen 
Bcanstandungen der Ausfiihrung vor, so kann sich der Bauunter- 
nchmer plotzlich Yerpflichtungen gegeniiber sehen, dereń llóhc seinc 
fliissigcn Mittel weit iibersteigt.

Eine Kundgebung „Bauen tut not“ hatte der Deutsche Aus
schuB fiir Wirtschaftliches Bauen am 7. Marz d. J .  aus AnlaB der 
FrGhjahrsmessc in Gemeinschaft mit den Spitzenverbanden der Bau
wirtschaft, der Architekten, der Wolinungsbauorganisationcn, den 
Baufinanzierungsinstituten, dem Reichsstadtebund, dem Deutschen
I,andkreistag usw. in Leipzig veranstaltet. Besonders bemerkens- 
wert waren dicBegruBungsworte desOberburgermeisters D r.G órd eler, 
der mittcilte, daB die Stadt Leipzig ebenso wie alle anderen groBen 
Kommuncn infolge des starken Anwachsens der Wolilfahrtserwcrbs- 
losen zu gróBter Sparsamkeit gezwungen sei. Obgleich man sich be- 
miiht habe, im Voranschlag fiir 1931 an den Stellen am wenigsten 
einzusparen, mit denen Auftrage fiir Industrie und Gcwcrbc vcrkniipft 
sind, war in Leipzig eine starkę Drosselung der Ansatzc fiir Bau- 
arbeiten erforderlich. Wahrend fiir H o ch b au tcn  im ordentlichen 
Etat von 1929 2,1 Millionen RM und fiir 1930 1.4 Millionen RM sowie 
im auBcrordentlichen Etat 1929 12 Millionen RM und fiir 1930 7 Mil
lionen RM ausgeworfen werden konnten, werden im Jahre 1931 ins
gesamt nur 720000 RM zur Verfiigung stehen. Fiir T ie fb a u te n  
sali der ordentliche Etat 1929 1,7 Millionen RM, 1930 1,5 Millionen 
RM und der auBerordentlichc Etat 3,7 Millionen RM bzw. 2,3 Mil
lionen RM vor. 1931 werden insgesamt nur fiir 1,3  Millionen RM 
Tiefbauarbciten ausgefuhrt werden konnen. Insgesamt betragen die 
fur Bauten (Hoch- und Tiefbauten) bereitgestclltcn Betrage nur etwa 
12,4%  der Ausgaben yon 1929 und 19%  der schon stark geminderten 
Satze fiir 1930. Obgleich fiir Leipzig z. B. die Fortsetzung des Woh- 
nungsbaues dringend notwendig ist, ist es wegen des hohen Zins- 
standes nicht moglich, Anleihcn aufzunehmen.

Nach einem einleitenden Vortrag iiber die Lage der Bauwirt- 
schaft und ihre volkswirtschaftlichen Auswirkungen behandcltc 
Generaldirektor K n o b la u c h , Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Deutschen Bau- und Bodenbank in Berlin „Die Arbeitsmoglichkeiten 
der Bauwirtschaft im Krisenjahr 19 31". Leider beschrankten sich 
die Betrachtungen nur auf des Gebiet des Wohnungsbaues und auch 
hier wurden die Hauptfragen, wio die Wiederherstellung der freien 
Bauwirtschaft usw., nur gestreift. Es gelang daher auch nicht, die 
Zuhorerschaft zu fesseln und zu iiberzeugen.

Fiir den Weiterbau des Mittellandkanals, des Dortmund—Ems- 
Kanals und fiir die Weserkanalisierung beabsichtigt der Reichs- 
verkehrsminister, wie von dcm Vertreter der Regierung im Verkehrs- 
ausschuB des PreuBischen Landtages mitgeteilt wurde, eine A n lc ih c  
von 700 M ili. RM  aufzunehmen. Beim Mittellandkanal handelt es 
sich um die Fertigstellung des Hauptkanals, den Ausbau des Siid- 
fliigels und um die Yerbreitcrung der Strecke vom Rhein bis Hannover 
fiir die Benutzung von 1000 t Kahnen. Fiir die Yerzinsung und Amorti- 
sation der Annuitatcn der Anleihe sollen die aus dem Betriebe des 
ganzen Mittellandkanals zu ziehenden Einnahmen verwendet werden. 
Das ist moglich, weil fiir die schon in der Yorkriegszeit ausgefiihrten 
Teile infolge der Geldentwertung die Zinsverpflichtungen in Fortfall 
gekommen sind und nach den bisherigen Erfahrungen mit einem 
wesentlichen Verkehrszuwachs zu rechnen ist. Nach uns gewordencn 
Mitteilungen hat der Anleiheplan Aussicht auf Verwirklichung. Lediglich 
die Anleihebedingungen haben einen AbschluB bisher verhindcrt.

Die Anleiheaufnalime wiirde die Etatsmittel des Reichs und 
PreuBens so entlasten, daB auch die O d erreg u lie ru n g  baldigst 
in Angriff genommen werden konnte.
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Hauszinssteuer-Richtlinien. Nach Bayern, Sachsen, Baden und 
Hamburg hat nunmehr auch PreuBen die „Richtlinien fiir dic Ver- 
gebung des fiir die Neubau tatigkeit bestimmten Anteils am Haus- 
zinssteuerauf kommen" bekanntgegeben. (Zu beziehen zum Preise von
0,15 RM bei Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstr. 44.)

Die allgemeinen Bestimmungen uber Planung, Ausstattung, 
Bauplatz- und AufschlieBungskosten, Vergebung und Ausfiihrung 
schlieBen sich in allen L&ndern sehr weitgehend den Reichsgrund- 
saUen fiir den Kleinwohnungsbau an. Die Hohe der Hauszinssteuer- 
Hypothek soli in PreuBen im allgemeinen 2000 RM je Wohnung 
nicht Obersteigeri, kann jedocli in besonderen Fallen auf 4000 RM 
erhóht werden. In besonders gearteten Einzelfallen kann neben der 
Hauszinssteuer-I-Iypothek eine Zusatzhypothek bis zum Hochst- 
betrage von 1000 RM je Wohnung bewilligt werden. Jedoch diirfen 
Hauszinssteuer-Hypothek einschlieBlich Zusatz-Hypothek in keinem 
Falle 662/a % des Bauwertes des Hauses oder 60% des Bauwertes 
einschlieBlich des Wertes fiir Grund und Boden iiberschreiten. Nur 
bei minderbemittelten kinderreichen Familien und ininderbemittelten 
Schwerkriegsbeschadigten kann unter besonderen Bedingungen die 
Beleihung bis zu 100% des Bauwertes bzw. 90% des Bau- und Boden- 
wertes vorgenommen werden. Die Zusatz-Hypothek ist jahrlich mit 
4%, die Hauszinssteuer-Hypothek mit 3%  zu verzinsen und mit 1%  
jahrlich unter Zuwachs der ersparten Zinsen zu tilgen.

Das Bausparkassengesetz ist von dem Entwurf des Depot- und 
Depositengesetzes losgelost und dem Anderungsgesetz iiber die Auf- 
sicht iiber das private Versicherungswesen eingefligt worden, das 
bereits dem Reichstag vorlicgt. InhaltSich ist gegeniiber dem bis- 
herigen Entwurf wenig geandert. Eine Regelung des m ate rie llen  
Bausparrechts, wie es der Reichswirtschaftsrat gewiinscht hatte, fehlt 
auch jetzt, da nach Ansicht der Reichsregierung die Entwicklung des 
Bausparwesens noch zu sehr im FluB ist, um solche weitgehenden 
Regelungen zu vertragen. Infolgedessen wird im wesentlichen nur 
bestimmt, in welcher Weise sich die Beaufsichtigung durch das Reichs- 
aufsichtsamt fiir Privatversicherungen, der samtliche privaten Bau- 
sparkassen unterstellt werden sollen, auswirken wird.

Rechtsprechung.
Der versicherte Autobesitzer ist zwar verpflichtet, die Anweisungen 

des Versicherers iiber die Aufbewahrung des beschadigten Autos nach 
dem Versicherungsfall abzuwarten und zu befolgen. Erteilt der Ver- 
sicherer keine Anweisung, so geht jede nachtragliche Verschlechterung 
des beschadigten Autos zu seinen Lasten. {Urteil des Reichsgerichts, 
V II. Zivil-Sonat, vom 12. November 1929 — V II 188/29).

Der bei der A.-Versicherung gegen Brandschaden versicherte 
Lastkraftwagen des R . war am 3. Dezember 1924 durch Brand be- 
schadigt worden. Am 4. Dezember 1924 hat R. der Agentur der A.- 
Versicherung geschrieben: ,,Auf Anweisung des Gendarmen lieB ich 
den Wagen heute in den Beiweg der Chaussee fahren, wo ich ihn bis 
auf weitere Anweisung von Ihnen stehen lassen werde, wie Sie mir 
heute sagten. Ich bitte um baldige Erledigung der Angelegenheit." 
Der Wagen wurde auf Veranlassung der A.-Versicherung nach X. 
geschleppt, wo er in eine Scheune eingestellt worden ist. Auf das 
Schreiben des R. hatte die A.-Versicherung keine Anweisung erteilt. 
Gegeniiber der Schadensersatzklage des R . hat die A.-Versicherung 
eingewendet, R . hatte schuldhafterweise durch Stehenlassen des 
verbrannten Wagens im Freien den Schaden vergr6Bert.

Nach Ansicht des Reichsgerichts ist dieser Einwand unbegriindet. 
Wenn die A.-Versieherung die weitere Behandlung, insbesondere die 
Unterbringung des Autos nicht fiir geniigend gehalten hatte, so hatte 
sie selbst anderweite Yerfiigungen treffen konnen. Wenn auch die 
A.-Versicherung zunachst ihre Scliadensersatzpflicht ablehnte, so 
brauchte R . daraus nicht zu entnehmen, daB śie auf ihr Recht, weitere 
Weisungen zu erteilen, verzichten wollte. Vielmehr durfte er annehmen, 
die A.-Versicherung werde vorsorglicli fiir den Fali, daB ihre Schadens- 
ersatzpflicht im Prozesse festgestellt werde, weitere MaBnahmen 
treffen, sofern sie die bisherigen nicht fiir ausreichend hielt. Haben 
die Autoreste durch das Stelienbleiben in der Scheune an Wert ver- 
loren, so ist die A.-Versicherung selbst dafiir verantwortlich. Diese 
Verschlecliterung der Resttcile des Autos ist ein vom Versicherer 
zu vertretender, nach dem eigentlichen Schadensfall eingetretener 
Umstand, sie steht mit dem Versicherungsfall in ursachlichem Zu- 
sammenliang und und gehćirt zu den vom Versicherer zu ersetzenden 
Schaden.

Die Satze der Gebiihrenordnung fiir Architekten sind nicht ais 
iibiiche Vergiitung im Sinne von § 4 der Gebiihrenordnung fiir Zeugen 
und Sachyerstandige anzusehen. (BeschluB des Oberlandesgerichts 
Breslau vom 2. Oktober 1930 — (7 W 1978/30.)

Das Oberlandesgericht halt an seiner bisherigen Rechtsprechung 
fest. (BeschluB vom 13. Oktober 1929 (17 W 479/29. Abgedruckt im 
Bauingenieur 1930, Heft 41.)

Nach den neu angestellten eingehenden Ermittelungen haben 
sich mehrere Industrie- und Handelskammern in Schlesien dahin 
geauBert, daB die Satze der von privaten Yereinigungen aufgestellten 
Gebiihrenordnung fur Architekten nur allgemeine Riclitlinien dar- 
stellen, die im einzelnen Fali geandert werden konnen und auch tat
sachlich geandert werden. Da groBe Architcktenyerb&nde im 
Zeichen des allgemeinen Preisabbaus ihren Mitgliedern gestattet

haben, Arbeiten zu ermaBigten Gebiihren zu iibernehmen, mufi es 
in der gegenwartigen Zeit sehr zweifelhaft sein, ob Architekten und 
Ingenieure unter dem Druck des freien Wettbewerbs in ihrer priyaten 
Gutachtertatigkeit immer und ohne wesentliclie Abweichungen die 
Satze der Gebiihrenordnung fordem und bewilligt erhalten.

Zur Kiindigung des Versicherungsverhaltnisses bei VerauBerung 
des versicherten Grundstiicks. (Urteil des Kammergerichts, 24. Civil- 
senat, vom 22. Oktober 1930 —  24 U 8111/30.)

Der Erwerber einer versicherten Sache ist berechtigt, das Ver- 
sicherungsverhaltnis ohne Einhaltuug einer Kiindigungsfrist zu 
kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb ausgeiibt wird. (§ 70 Versicherungsvertrags- 
gesetz.)

In dem zur Entscheidung stehenden Falle hatte A. sein gegen 
Feuer versichertes Grundstuck an Z. unter gleichzeitiger Erklarung der 
Auflassung verauBerte. Die Ubergabe erfolgte zwei Wochen, die Ein- 
tragung des Eigentumswechsels im Grundbuch mehrere Monate spater. 
Z. kiindigte das Versicherungsverhaltnis bald nach der Ubergabe zum 
Ende der laufenden Versicherungspcriode.

Das Reichsgericlit hat die Kiindigung fiir wirksam erachtet. 
Ais VerauBerung im Sinne des Versicherungsvcrtraggesetzes ist aller- 
dings der EigentumsObergang, also die Eintragung im Grundbuch zu 
verstehen. Erfolgt die Kiindigung vor diesem Zeitpunkt, alsbald nach 
der Ubergabe, so kann dies nicht beanstandet werden, da die Ver- 
siclierungsgesellschaft luerdurch nicht beschwert wird. Unbedingt 
erforderlich ist jedoch, daB der Zeitpunkt, fiir welchen gekiindigt wird, 
zeitlich liinter die Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch 
fallt. Da dies hier zutrifft, war die Kiindigung des Z. wirksam.

Zur Neuveranlagung der Grunderwerbsteuer bei Schwarzkaufen.
(Urteil des Reichsfinanzhofs vom 4. November 1930 —  II A 389.)

Grundsatzlich sind Nachforderung yon Steuern bis zum Ablauf 
"der Verjahrungsfrist zulassig, Bei bestimmten Steuern, auch bei der 
Grunderwerbsteuer, bei denen ein besonderer, im Gesetz vorgesehener, 
schriftlicher Bescheid erteilt wird, ist eine Neuveranlagung in der Regel 
nur zulassig, wenn neue Tatsachen oder Bcweismittel bekannt werden, 
die eine hóliere Veranlagung rechtfertigen. (§ 212  Reichsabgordn.)

Unter diesen Voraussetzungen kann eine Neuveranlagung der 
Grunderwerbsteuer vorgenommen werden, wenn zur Zeit der Steuer- 
festsetzung wegen Vorliegen eines behórdlich nicht genehmigten 
Schwarzkaufs oder aus einem andern Grund das Eigentum noch nicht 
rechtswirksam iibergegangen wrar. Eine Neuveranlagung ist aber 
dann nicht statthaft, wenn beim Vorliegen eines Schwarzkaufs der 
ersten Steuerfestsctzung nicht der beurkundete unrichtige, niedrigere 
Kaufpreis, sondern ein Grundstiickswert zugrunde gelegt ist, der auch 
den wirklich vereinbarten Kaufpreis Uberstieg.

Wird ein Vertrag mit Schiedsgerichtsklausel mit Erfolg wegen 
Betrugs angefochten, so ist die Schiedsgerichtsklausel ebenfalls nichtig, 
selbst wenn der Streit iiber die Gultigkeit der Schiedsgerichtsklausel 
yereinbarungsgemaB der Entscheidung des Schiedsgerichts unterliegeil 
sollte. Die Schiedsgerichtsklausel bei iiberragendem EinfluB der einen 
Partei auf die Besetzung des Schiedsgerichts ist nichtig. (Urteil des 
Kammergerichts vom 8. Februar 1930 —  10 U 1 1  318/29.)

R . hatte dem M. durch Vertrag die Ausnutzung eines Patents 
iibertragen. Zur Entscheidung fiir alle Streitigkeiten aus dem Vertrage, 
seiner Ausfuhrung und seiner Giiltigkeit war ein Schiedsgericht unter 
AusschluB des Rechtsweges vereinbart. Das Schiedsgericht besteht 
aus drei Schiedsrichtcrn. Jede Partei ernennt je einen Schiedsrichter. 
Standiger Obmann soli der Rechtsanwalt I.., boi dessen Wegfall ein 
anderer von R. benannter Schiedsrichter, sein. M. behauptet, von R. 
betrogen zu sein, hat den Vertrag wegen arglistiger Tauschung ange
fochten und gegen R. vor dem ordentlichen Gericht auf Feststellung 
der Nichtigkeit des Vertrages geklagt. R . hat eingewendet, daB zur 
Entscheidung das vereinbarte Schiedsgericht zustandig sei. Da die 
Klausel alle Streitigkeiten aus dem Vertrage einschlieBlich seiner 
Gultigkeit betreffe, so sei das Schiedsgericht auch fur die Frage der 
Anfechtung des Vertrages zustandig.

Nach Ansicht des Kammergerichts greift dic Einrede des Schieds
gerichts nicht durch. Greift die Anfechtung des Hauptvertrages durch, 
so ist schon aus diesem Grunde ebenfalls die Schiedsklausel nichtig. 
War M. von R. bei VertragsscliluB betrogen, so kann man ais Partei- 
willen nicht unterstellen, daB M. sich mit R . auch deswegen schieds- 
gerichtlich, dazu noch bei dem iiberwiegenden EinfluB des R . auf die 
Schiedsrichterbestellung, auseinandersetzen wollte. Die Hinein- 
beziehung der Giiltigkeit des Ilauptrertrages in die Schiedsgerichts- 
zustandigkeit mag andere Unwirksamkeiten umfassen, z. B. Un- 
wirksamkeit wegen Geisteskrankheit, Unmógliclikeit wegen VerstoBes 
gegen ein gesetzliches Verbot. Die Unwirksamkeit wegen Betruges 
fallt hierunter nicht. Vielmehr ist, insoweit die Betrugsanfechtung 
durchgreift, gemaB § 139 B .G .B. die Unwirksamkeit der Schieds
gerichtsklausel anzunehmen.

Die Schiedsgerichtsklausel ist aber deswegen nichtig, weil sich 
R. einen gegen die guten Sitten verstoBenden iiberragenden EinfluB 
auf die Besetzung des Schiedsgerichts dadurch gesichert hat, daB 
er einen der Schiedsrichter und auBerdem den Obmann bestimmt. 
Wenn auch §§ 1025 ff. Z.P.O. durch Parteiabrede abgeSndert werden 
konnen, so findet diese Abanderbarkeit ihre Grenze daran, daB bei
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einem Schiedsgericht, das so wie so schon geminderte Rechtsgarantien 
gegeniiber dem ordentlichen Gericht aufweist, in erster Linie die 
Unparteilichkeit voll gewahrt sein muB. Bei den Parteien muB ein 
gleich groB oder gleich geringer EinfluB auf die Bildung des Schieds- 
gericlits eingeraumt werden, zumal sich der Schiedsrichter unbewuBt 
auf die Auffassung desjenigen einstellt, der ihn ernannt hat. Ein 
Obergewicht des Einflusses der einen Partei, wie im vorliegeuden Fali, 
kann sich daher ganz besonders weitgehend auswirken. Das Ableh- 
nungsreclit wegen Befangenheit schafft hiergegen keine wirksame 
Korrektur, weil jede Partei mit Ablehnungsgesuchen naturgemaB 
vorsichtig sein wird.

Fiir die Bemessung des „erforderlichen Zeitaufwandes" bei Sach- 
verstandigengebiihren ist die Zeit maBgebend, die zur Erstattung desGut- 
achtens sachlich notwendig war. (BeschluB des Bayerischen Obersten 
Landesgerichts, I. Strafsenat, vom ly . Novem beri93o— Beschw.Reg. I 
Nr. 180/90.)

Behitfs Klarstellung der mit der Wirkung des elektrischen 
Stromes zusammenhangenden Brandursache in einer Strafsache wurde 
in zweiter Instanz der Oberingenieur U. ais Sachverstandiger zwecks 
Erstattung eines Obergutachtens beigezogen. Gegen die Festsetzung 
seiner Sachverstandigengebiihren hat sich U. unter Berufung auf die

sogenannte Hamburger Norm (Gebiihrenordnung fiir Ingenieure vom
1. Ju li 1927), beschwert, dereń Satze nicht ais „iiblicher Preis" im 
Sinne von § 4 der Gebiihrenordnung fiir Zeugen und Sachverstandige 
berucksichtigt seien.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat zunachst die Satze 
der Hamburger Norm auf Grund eines Gutachtens der Industrie- 
und Handelskammer Miinchen ais „tiblicher Preis" im Sinne von § 4 
der Gebiihrenordnung fiir Zeugen und Sachverstandige anerkannt, 
da die Bestimmungen der Hamburger Norm sich im Verkehrsleben ais 
Regel herausgebildet haben, die in dem Gutachten der Industrie- und 
Handelskammer erwahnten Ausnahmen (kleinere Objekte, Parteien, 
die den technischen Vereinen fernstehen), hier nicht zutreffen.

Jedoch muB beim AusmaB der Vergiitung, auch soweit sie nach 
dem „iiblichen Preise" unter Beriicksichtigung des Zeitaufwandes 
zu gewahren ist, nur die erforderliche Zeitversaumnis zugrunde gelegt 
werden. MaBgebend ist nicht, wie lange der Sachverstandige wirklich 
beschaftigt war, sondern welche Zeit zur Abgabe des Gutachtens 
sa ch lic h  notwendig war. Nach dem Gutachten der Industrie- und 
Handelskammer Munchen war ein geringerer Zeitaufwand erforderlich, 
ais U. seinen Berechnungen zugrunde gelegt hatte. Selbst unter 
Beriicksichtigung des Umstandes, daB es sich um ein Obergutachten 
handelte, war nur eine maCige Oberschreitung der begutachteten 
Mindcstzeit angangig.

PA TEN TBER IC H T.
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B e k a n n tg e m a ch te  A nineldungen.
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KI. 5 b, Gr. 41. A 125.30. ATG Allgertieine Transportanlagcn-
Gesellschaft m. b. H., Leipzig W 32, Schónauer Weg. Yer
fahren zum Gewinnen und Umlagern von Deckgebirgs- 
schichten in Tagebauen von Braunkohlen o. dgl. 1. IX . 30.

KI. 5 c, Gr. 8. II 45.30. Philipp Holzmann Akt.-Ges., Frank
furt a. M., Taunusanlage 1. Endverbindung der Segmente 
von Auskleidungsringbn fiir Schachte u. dgl. 23. IV. 30.

KI. 5 c, Gr. 9. Sch 82 913. Heinrich Carl Schutz, Kapellen-Erft,
Kr. Grevenbroich. Verfahren zur Herstellung von Yerzug- 
eisen fiir den Streckenausbau in Bergwerken. 7. VI. 27.

KI. 19 a, Gr. ir . B  136 557. Dr.-Ing. e. h. Theodor Buchholz, Berlin- 
Zehlendorf-West, Schwerinstr. 26. Schienenbefestigung auf 
Rippenplatten; Zus. z. Pat. 482 713. 16. V. 25.

KI. 19 a, Gr. 11. R  23.30. Max Riiping, Miinchen, Ismaninger 
StraBe 172. Schienenbefestigung mittels auf den Schienen- 
fuB niedergedruckter Blattfedern; Zus. 7.. Anm. R  75 634.
24. I. 30.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  R 314.30. Heinrich Rossing, Hannover, Lónsstr. 31.
Schienenbefestigung mittels Klemmplatten, welche mit 
Rundzapfen in der U11 ter 1 age gelagert sind. 30. X. 30.

KI. 19 a, Gr. 17. II  116 738 . Gesellschaft fiir wirtschaftlichen Bahn- 
oberbau m. b. H., Freiburg i. Br., Scheffelstr. 32. Schienen- 
stoBverbindung mit einer einseitig der Schienenenden an
geordneten iiberhohten elastischen Hilfsschiene; Zus. z. Anm. 
H 108 149. 17. X . 27.

KI. 19 a, Gr. 21. W 170.30. Wiemann & Co., Maschinenfabrik, Eisen- 
und MetallgieBerei, Bochum, Richardstr. 3 1. Spurhalter- 
lagerung, insbes. fiir StraBenbahnschienen. 24. VI. 30.

KI. 19 a, Gr. 3r. S 30.30. Sachsenwerk Licht- und Kraft-Akt.-Ges., 
Niedersedlitz i. Sa. Schienenschleifwagen mit elektrischen 
verstellbaren Schleifkorpern. 31. I. 30.

KI. 19 a, Gr. 3 1. S 48.30. Sachsenwerk Licht- und Kraft-Akt.-Ges., 
Niedersedlitz i. Sa. Wasserzuleitung fiir die Berieselung von 
zwischen seitlichen Platten befestigten Schienenscldeif- 
korpern. 1 1 .  II. 30.

KI. 19 d, 'Gr. 6. M 18.30. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg A.-G., 
Niirnberg. Auf vertiefter UferstraBe langs fahrbare Lande- 
briicke. 12. V. 30.

KI. 20 g, Gr. 1. F  68 756. August Funke, Yorhalle i. W., Lange 
StraBe 8. Auflaufvorrichtung fiir Kletterdrehscheiben.
8. V II. 29.

KI. 20 g, Gr. 3. M 12.30. Maschinenfabrik Hasenclever A.-G., 
Dusseldorf. Schiebebiihne, insbes. fiir Untertagebetrieb. 
3 1. V. 30.

KI. 20 h, Gr. 5. G 35.30. Gesellschaft fiir Oberbauforschung und 
Rangiertechnik m. b. H „ Berlin SW 11 , Europahaus. Ilemm- 
schuh mit Schmierung. 2G. V. 30.

KI. 20 i, Gr. 3 1. A 53 295. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, 
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4. Magnetischer 
Schienenkontakt. 15. II. 2S.

KI. 20 i, Gr. 34. K  114  037. Heinrich Keusgen, Rheinbabenstr. 114 , 
Carl Ermert, Rheinbabenstr. 113 , Krefekl-Linn. Sicherheits- 
vorrichtung gegen das Oberfahren von Eisenbahn-llalt- 
signalen. 25. III . 29.

KI. 20 i, Gr. 38. A 22.30. Associated Telephone & Telegraph 
Company, Chicago, Illinois, V. St. A.; Vertr.: Hugo Licht
u. Dipl.-Ing. M. Lićht, Pat.-Anwalte, Berlin SW '1 1 .  An
ordnung zur Fernsteuerung von Weichen und Signalen 
sowie zur Oberwachung von Eisenbahnziigen. 4. V. 29. 
V. St. Amerika 5. V. 28.

KI. 20 i, Gr. 38. G 70 747. General Railway Signal Company.
Rochester, New York, V. St. A .; Vertr.: H. Hillecke, Pat.- 
Anw., Berlin SW 48. Eisenbahnsignalrelais der Induktions- 
scheibenbauart. 12. V II. 27. V. St. Amerika 3 1. V III. 26.

KI. 20 i, Gr. 39. G 76 841. Louis Gardę, Bordeaux, Frankreich;
Vertr.: Dr.-Ing. Dr. Hilliger, Pat.-Anw., Berlin-Schoneberg. 
Sicherungsvorrichtung fiir ungcschiitzte Bahniibergange.
2. V II. 29. Frankreich 14. X II. 28.

KI. 20 k, Gr. 9. A 18.30. AUgemeine Elektricitats-Gesellschaft,
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4. Zweiteilige Fahr- 
drahtklemme; Zus. z. Pat. 436 727. 31. III. 30.

KI. 37 h, Gr. 2. V 26 030. Victoria-Werke Akt.-Ges., Niirnberg,
Ludwig-Feuerbach-StraBe 53. Bauplatte fiir sćhallsichere 
Wandę. 23. X I. 29.

KI. 37 b, Gr. 3. S 84 364. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin- 
Siemensstadt. Quertragerbefestigung an runden  ̂ Frei- 
leitungsmasten. 25. II. 28.

KI. 37 d, Gr. r. B  138 790. Josef Breddermann, Hagen-Boelerheide, 
Strohnstr. 10. Kunststeintreppe mit einzeln hergeśtellten, 
auf Leisten der Treppenwangen aufgelegten Stufen.
7. V III. 28.

KI. 37 d, Gr. 32. H 12 1 770. Jakob Adolf Hermann, Offenbach a. M , 
Bernardstr. 102. Yorrichtung zum Bearbeiten von Putz- 
flachen. 24. V. 29.

KI. 37 e, Gr. 2. M 109 S77. Carl Metz, Feuerwehrgeratefabrik, 
Karlsruhe i. B. Fahrbares Arbeitsgeriist. 26. IV. 29.

KI. 37 f, Gr. 3. St 64.30. Dr.-Ing. Benno Stecher, Munster i. W.,
I.eostr. 4. Nachgiebige Dehnungsfuge fiir Behalter. 8. I. 30.

KI. 80 a, Gr. 9. T  34 608. George Miller Thomson, Caledonia, 
Kanada; Vertr.: Pat.-Anwalte, Dipl.-Ing. Mortensen u.
Dipl.-Ing. v. Sauer, Berlin SW 1 1 ,  u. Dr. I.otterhos, Frank
furt a, M. Riihrwerk zum Anmachen von hydraulisclien 
Bindemitteln. 7. II. 28.

KI. 80 b, Gr. 1. R  42.30. Rohstoff-Veredelungs- und Mortelbau- 
Gesellschaft m. b. H „ Darmstadt, Stiftstr. 17. Schnell- 
bindender Mortelzusatz und Yerfahren zu seiner Her
stellung. 30. I. 30.

KI. 80 b, Gr. 1. W 68.30. Adolf Wolfsholz ZementpreBbau, Dussel
dorf, Rathausufer 19. Verfahren zum Unschadl ich machen 
von schadlichen Stoffen in Beton. 14. II. 30.

KI. So b, Gr. 1. W 387.30. Georg Wieland, Berlin-Zehlendorf,
WinfriedstraBe 1 1 .  Verfahren zur Verbesserung der
Hydraulizitat von Gemischen aus hydraulischen und
latenthydraulischen Stoffen bei Luftlagerung. 7. X . 30.

KI. 80 b, Gr. 25. D 58 165. Deutsche Asphalt-Aktiengesellschaft der 
Limmer und Vorwohler Grubenfelder, IIannover. Yer
fahren zur Herstellung farbiger Massen fiir Asphaltbelage. 
16. IV. 29.

KI. 84 c, Gr. 2. G 75 668. Otto A. Gielow, Munchen, Linprunstr. 64.
Verfahren zur Herstellung von Verbundpfahlen aus unterem 
Holzpfahl und aufgesetztem Ortpfahl aus Beton. 12. X II . 27.
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