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V E R SU C H E  AN BETO N U M SCH N U RTEN  ST A H LSA U LE N .

Von Professor Dr.-Ing. R. Saliger, Technische Ilochschicle, Wien.

Bei der Durchbildung des Traggeriistes von Hochhausem 
in Wien, von denen jenes in der WahringerstraBe von der Ge- 
meinde und das in der Herrengassc von einer dazu gebildeten 
Gesellschaft zur Ausfiihrung geplant ist, wurden drei Móglich- 
keiten erwogen,
und zwarin Eisen- BeideFladim,genau Ansichtu.Draufsicht 

beton, in Stahl 
und in Stahl mit 

umschniirtem 
Beton.

Das Zusam- 
menwirken des 
Eisens und Betons 
und die Ausnut- 
zungsmoglichkeit 
der beiden Stoffe, 
ersterer bis zur 

Quetschspan- 
nung, letzterer bis 
zurPrismenfestig- 
keit, sind schon 
lange bekannt.
Die beziiglichen 

Gedankengange 
finden sich seit 
mehr ais zwei 
J  ahrzehnten im 

technischen 
Schrifttum, wo- 
rauf hier verwie- 
sen wird, und 
haben nunmehr 
im neuen Entwurf 
fiir die Eisenbe- 
tonbestimmungen 
Eingang gefun- 
den. Um die 
Tragkraft einer 
Verbindung von 

Stahlsaulen 
mit Betonman- 
tel in jener 
Gestaltung durch 
Versuche zu er- 
weisen, wie sie fiir 
die genannten 
Bauten in Aus- 
sicht genommen 
war, und um 

zuverlassige
Rechnungsgrun dlagen hierfiir zu schaffen, hat der Bericht- 
erstatter ein Versuchsprogramm fiir 3 m lange Saulen ausge- 
arbeitet. Dieses ist anlafllich des zum Bau gelangenden 
Hochhauses in der Herrcngasse auf Antrag der Bauunter- 
nehmung N. R e l la  & N e ffe  B a u  A. G., mit Forderung durch 
die entwerfenden Architekten Prof. T h e iB  und Ja k s c h  er- 
weitert worden und so zur Ausfiihrung gelangt. \o n  den 
zehn Saulen wurden acht von N. Rella & Neffe gemeinsam 
mit Wahlberg baugestellt, die restlichen von C. Kornbau-A. G. 
und Waagner-Biro A. G.

Die Yersuche bilden im ubrigen eine Fortsetzung der 5 Ver- 
suchsreihen, die der Berichterstatter mit umschniirten GuB- 
eisensaulen der Bauart Dr. Bauer und an umschniirten Beton- 
sauleri mit hochwertiger Rundstahlbewehrung ausgefiihrt hat,
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Abb. 1. Stahlgcrippe und Kopfe der Ycrsuchssaulen Nr. i bis 5.

woriiber in „Beton und Eisen" 1928, Heft 18  und 1930, Hefte 1 
und 17, auf der Hauptversammlung des Deutschen Beton- 
vereins 1930, ferner auf dem Intemationalen Eisenbetonkon- 
greB in Luttich, 1930, in der ósterreichischen Bauzeitung, 1930, 
Heft 40 und in der Zeitschrift des ósterreichischen Ingenieur- 
und Architekten-Vereins, 1930, Heft 41/42, berichtet worden ist. 
Bei der neuen Versuchsreihe sind alle Erfahrungen verwertet, 
die bei den friiheren, ungefahr 200 Saulen umfassenden Ver- 
suchen des Berichterstatters hinsichtlich Bauart, Herstellung 
und Yersuchsdurchfiihrung gesammelt worden sind.
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A n den umfangreichen Arbeiten dieser Versuchsreihe haben 
die Assistenten der Lchrkanzel fiir Eisenbeton und Statik, 
Ing. Hermann E rt l, Ing. E rn st B ittner und in besonderem MaB 
Ing. Friedrich B aravalle , m itgewirkt. Die Versuchsdurclifiihrung 
erfolgte gemaB dem aufgestellten Program m  in der Technischen 
Versuchsanstalt (Leitung Prof. D r.-Ing. Rinagl) der Technischen 
Hochschule Wien.

a) B a u a r t  d e r  S a u le n .
Die Stahlsaulen i  a  und b bestehen aus zwei deutschen 

E-Profilen N r. io , die im Lichtabstand von 18 3 mm angeordnet 
und m it Doppellaschen tao ■ 6 mm verbunden sind. Die Um- 
wehrung besteht aus Rundeisen von 5,5 mm m it 50 mm Gang- 
hóhe. Der umschlossene K ern  betragt 300 mm. F iir  die Last- 
eintragung in den Kopfen sind sta tt der bisher angewendeten 
Bewehrungskorbe bei allen Saulen Flacheisenringe von 240 mm 
Hohe und 10  mm Dicke bei 390 mm Lichtweite angeordnet. 
Zur Erhaltung des Abstandes gegen das Langsbewehrungsgerippe 
sind Abstandhalter aus Rundeisen m it entsprechender Dicke 
eingelegt. D as gesamte Bewehrungsgerippe, bestehend aus den 
C-Eisen, Laschen, der Umschniirung und den Kopfringen ist 
bei den Saulen 1  bis 4 elektrogesehweifit.

Die Stahlsaulen 2 a und b, 3 a  und b und 4 a und b bestehen 
aus 2 ósterreichischen C-Profilen N r. 18  im Lichtabstand von 
100 mm. Die Umschniirung der Saulen 2 besteht aus 5,5 mm 
dicken Rundeisen, jene der Saulen 3 und 4 aus 7 mm dicken 
Rundeisen mit 50 mm Ganghohe.

B ei den Saulen 4 a und b ist der Umschnurungskern recht- 
eckig mit den Lichtm aBen von 240 ■ 220 mm. An die Ver- 
bindungslaschen sind 4 Rundstabe von 3000 mm Lange und 12  mm 
Dicke angeschweiBt.

Die Saulen 5 a  und b bestehen aus je  2 ósterreichischen 
C-Profilen N r. 16, die im Lichtabstand von 180 mm angeordnet 
sind, und aus je  2 Flacheisen 40 • 8 mm auf die ganze Lange. 
Die Verbindung dieser 4 Langsglieder erfolgt durch 2 Kopf- 
laschenpaare 120 • 8 mm und durch ein m ittleres Lasclienpaar 
4 0 -8  mm und die erforderlichen AnschluBwinkel, durchaus 
mit Vernietung im  Gegensatz zu den Saulen 1 — 4 m it Ver- 
schweiBung. Die Umwehrung der Saulen 5 umschiieBt einen 
K ern  von 350 mm und besteht aus 9 mm dicken Rundeisen 
mit 70 mm Ganghohe. Die verschweiBten Kopfringe sind wie 
bei den Saulen 1 —  4 m it 390 mm Lichtweite und m it Abstand- 
haltern von 2 1 mm  an das Langstraggerippe angeschweiBt.

Die Umschniirung ist in Abstanden von etwa 25 cm an die 
Stahlsaulen elektrisch angeschweiBt, so daB Verschiebungen 
der Umschniirung móglichst vermieden werden. Die C-Profile 
sind an ihren Enden ganz eben abgeglichen, so daB die Druck-

platten bei der Priifung sa tt aufsitzen konnen. Die Einzelheiten 
der B au art der Stahlsaulen und der Betonum wehrung sind aus 
den Abbildungen, die OuerschnittmaBe aus der Zahlentafel 1 
ersichtlich.

B ei den statischen W erten bedeutet F b den reinen Beton- 
querschnitt, das ist der geometrische Querschnitt des Achtecks 
beziehungsweise Quadrats einschlieBlich der Betonschale, jedoch 
abziiglich des Querschnitts der Langsbewehrung F e ■ F k bedeutet 
den Kernąuerschnitt, das ist die Kreisflache beziehungsweise 
die Rechteckflache, die durch die Achse der Umschniirungsstabe 
begrenzt sind, jedoch abziiglich der Querschnittflache der 
Langsbewehrung F e . Die Bewehrungsanteile /i sind wie iiblich 
auf den geoinetrischen Kernąuerschnitt bezogen.

Zur Durchfiihrung der vorgesehenen Stauchungsmessungen 
sind in Saulen mitte an den C-Profilen in 50 cm Abstand je  2 Stabe 
angeschweiBt, die mit Muffen durch den Beton hindurchgehen. 
Sie dienen zum Befestigen der MeBuhren, welche fiir die E r 
m ittlung der Stauchungen der Stahlsaulenkerne ohne Beein- 
flussung durch die Betonschale notwendig sind. AuBerdem sind 
in der Betonschale Stabe einbetoniert, die zur Messung der 
Stauchung des Betons dienen. An jeder Saule sind demnach 
die Vorrichtungen fiir 4 Stauchungsmessungen (2 des Stahlkerns 
und 2 der Betonschale) vorgesehen.

b. D ie  B e t o n ie r u n g .
Die Schalung und die Betonierung sind von N . R ella  & Neffe 

und K a r l Korn in der gedeckten Bauhalle der Technischen 
Versuchsanstalt der Technischen Hochschule hergestellt. Die 
Betonierung erfolgte am 13 . Oktober 1930 m it Mannersdorfer 
Zement bei einer mittleren Tem peratur von 1 5 0 C. Die Stah l
saulen ragten um etwa 0,5 cm iiber die Betonkopfe hinaus. 
V or der Erprobung wurden die Betonoberflachen m it Zement- 
mortel in der Ebene der Stahlsaulenenden abgeglichen, so daB 
die Druckubertragung gemeinsam auf den Beton und die ein- 
gelegte Bewehrung erfolgte. In  Aussicht genommen war eine 
Mischung von 300 kg Zement auf 1 m 3 Fertigbeton und die 
Erreichung einer Betonfestigkeit von 180— 200 kg/cm2.

D as angelieferte Donau-Sandkiesm aterial wurde programm- 
geinaB in der gleichen Weise wie bei den friiher durchgefiilirten 
Eisenbetonversuchen in 3 Kórnungen zerlegt und zw ar: 

o h -  3  mm KorngróBe (Feinsand),
3 -Hi o ,, „  (Mittelsand),

1 0 -7-20  ,, ,, (Kies).
Diese 3 Kórnungen wurden im  Verhaltnis von 1 R aum teil 

Feinsand, 1,8  Raum teile M ittelsand und 1 Raum teil K ies ge- 
mischt. Die Kórnungsverhaltnisse der Mischung sind durch 
die Sieblinie in der Abb. 2 dargestellt. Nach der H erkunft

T a f e l  1. Q u e r s c h n it t a b m e s s u n g c n  d e r  Y e r s u c h s s a u le n .  L a n g e  3,0 m.
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Q uerschnitt Statische W erte

Langs-
bewehrg.

Um-
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u Fs
Nr. Beton K ern A F k+ F e

0//o

F k + F e

%

1 Achteck 
d =  35 cm

2 C 10 Ganghohe 
5 cm 
0  5

Kreis 
d =  30 ,5  cm

988 704 27,0 3.70 4 .5 3 0,62

.. 2 C 18 .. » 9 5 3 669 62,2 8,52 4 .5 3 0,62

3 ” ” Ganghohe 
5 cm 
0 7

Kreis 
d =  30,7 cm

9 5 3 678 62,2 8,40 7 .5 0 1,02

4 Q uadrat 
d =  28 cm

2 C 18 
40 12

>* Rechteck 
2 2 ,7 .24,7cm

7 17 4 9 3 66,7 11,9 0 7 .4 0 1,32

5 Achteck 
d =  39 cm

2 [  16  
2 - 4 0 - 8

Ganghohe 
7 cm
0  9

K reis
d = 3 5 .9 cm

1265 9 5 2 60,2 5 .9 3 10,24 1,0 1
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W
besteht der Sandkies zu 
14 %  aus K alk , zu 82%  aus 
Quarz und zu 4%  aus an
dern Gesteinsresten. Das 
spezifische Gewieht der 
Sand- und Kieskorner 
wurde m it 2,75 festgestellt.

Die Mischung, lose in 
ein 10  1-GefaC einge-
schiittet, besaB ein 
Raum gewicht von 1,79, 
bei fester Einriittelung
von 2,02. Die Hohlraume 
ergeben sich damit bei 
der losen Einschiittung
mit 35% , bei der festen
Einriittelung m it 26,5% . 
Der R aum  des losen Ge- 
misches betragt 89% nnd 

jener des eingeriittelten Gemisches 79%  der Summę der 
Raum e der 3 Einzelkórnungen F e in san d -fM itte lsan d +K ies.

Jede maschinelle Mische bestand aus 26,2 1 Feinsand, 
47,6 1 M ittelsand und 26,2 1 K ies m it 24,7 kg Zement und 16 ,5 1

D er W asserzementfaktor betragt —  =
2 0 3

haltnis
203

=  0,67, das Ver- 

betragt
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0,090.

12 18mm.

Abb. 2 . Sieblinie des Sandkieses.

3 ° 3  +  I 9 7 °
Die Betonierung aller 10  Saulen wurde gleichzeitig begonnen, 

in gleicher Hohe fortgesetzt und zu gleicher Zeit beendet. 
W ahrend des Betonierungsvorganges wurden die genannten 
Probekorper hergestellt, wie aus der Tafel 2 ersichtlich ist, 
in welcher auch die Ausschalungs- und Erprobungszeiten ver- 
zeichnet sind. Die Erhartung' des Betons bis zur Priifung betrug 
29— 32 Tage.

Die Normenpriifung des verwendeten Portlandzem ents ergab 
nach 2 Tagen W asserlagerung Zugfestigkeit 16 ,7, Druckfestigkeit 
156  kg/cm2; nach 7 Tagen W asserlagerung Zugfestigkeit 30,4, 
Druckfestigkeit 13 3  kg/cm2.

Die Schalungen fiir die Saulen (zwischen den Kopfringen 
2,5 m lang) und die yierseitigen Schalungen fur die 80 cm liohen 
Prismen wurden aus gehobelten Holzbohlen hergestellt. Die 
Betonwiirfel sind in den eisemen Form en des Laboratorium s 
ausgefuhrt. F u r die Schalung der 55 cm langen Biegebalken 
sind die 2,2 m langen Form en des Laboratorium s fiir die bewehrten

T a f e l  2. U b e r s ic h t  d e r  B e t o n ie r u n g .

Mische

N r.

Zeit 
13  X . 1930 

Stunde

W asser 
zusatz in 1 
je  Mische

(SetzmaB

cm

Ausbreit-
maB

cm

N r. des Probekorp

16  W iirfel 10  Prism en 
20 cm 20 ■ 20 • 80 cm

3rs

12  Balken 
7 • 8,6 • 55 cm

1 7,20 16,5 — — Beginn der Saulenbetonierung

2 7 .3 ° 16,5 20 65 1 a— f x a b 1 a b
8 8,05 16,5 19 60 2 a b 2 a  b 2 a b

16 8,50 16,5 19 60 3 a b 3 a b 3 a b
24 9 ,5 ° 16,5 19 57 4 a b 4 a b 4 a b
32 10,30 16,5 20 60 5 a b 5 a b 5 a b
40 11 ,0 5 16,5 20 60 6 a b — 6 a b

43 1 1 ,3 0 16 ,5 — — Ende der Saulenbetonierung

Ausschalung Saulen 17 . X . 1930 14. X . 17 . X . 15 . X .
Erprobung Saulen 11.-M 4 . X I .  1930 11.-H 14 . X I . 13 .4 -14 . X I . 1 1 .4 - 14 . X I .

Wasser. Die Steife des dam it erzeugten Betons wurde fortlaufend 
durch die Setz- und Ausbreitprobe iiberwacht. Zur Betonierung 
der 10  Saulen und der crforderliehen Probekorper waren 43 
Mischen notwendig. Hierzu wurden benotigt:

1 , 12 7  m3 Feinsand, 2,046 m3 Mittelsand, 1 , 12 7  m* Kies, 
1060 kg Zement.

Die Summę der Zusclilagstoffe betrug also 4,30 m3 Sandkies, 
so daB auf 1 m3 der Summę der Zusclilagstoffe 247 kg Zement 
entfielen.

Das gesam te Volumen des hergestellten Betons fiir die 
Saulen und Probekorper betrug 3,50 m3. F iir  1  m3 Beton wurden

demnach =  1,2 3  m3 Zusclilagstoffe in der Summę der 
3 -5 °

Einzelkórnungen oder 1 , 2 3 - 0 , 8 9 = 1 , 1 0  m 3 loses Sandkies- 
gemenge oder 1,2 3  • 0,79 =  0,98 m3 festeingeriitteltes Sand-

kiesgemenge, weiter I0 ^° =  303 kg Portlandzem ent und 
3 .5

1 ,2 3 -  io -  16 ,5 =  203 1 W asser aufgewendet.
Zusammenfassend bestand 1  m3 Beton aus 1 , 10  m 3 losem 

Gemenge
Sandkies m it dem G ew ichtvon 1 , 10  • 1,79  =  1,97 t  Sandkies

aus 0,303 t  Zement 
und aus 0,203 t  Wasser

Summę 2,48 t/m3;
festgestelltes Gewieht des Frischbetons 2,40— 2,45.

Oenorm-Biegedruckbalken verwendet, indem durch Einlage von
3 Blechplattchen die ganze Lange in 4 Teile zerlegt ist. Hieraus 
ergibt sich auch die Querschnittform 7 ■ 8,6 cm aus dem vor- 
schriftsmaBigen Querschnitt der Biegedruckbalken.

c. D ie  P r i i f u n g  d es  B e t o n s .

Alle Versuchskorper erharteten in der geschłossenen Bau- 
halle der Technischen Versuchsanstalt bei einer mittleren 
Tem peratur von 1 5 0 C bis zum Zeitpunkt der Priifung. Um  den 
Fortschritt der Betonerhartung festzustellen, wurden die 2 Probe- 
wurfel 1  c und d und spater die W iirfel 1  e und f  vorgepriift. E s  
wurdehierauf m it der Priifung der Saulen, der Prism en, Balken und 
der restliclien 12  W iirfel am 1 1 .  Novem ber 1930 begonnen. 
Die Versuche waren am 14. Novem ber beendet. D as Ergebnis 
der Betonfestigkeiten ist aus der Tafel 3 ersichtlich. Die m ittlere 
W iirfelfestigkeit betragt 190 kg/cm2, die m ittlere Prismen- 
festigkeit 146 kg/cm2, die Biegezugfestigkeit der unbewehrten 
Probebalken 29,6 kg/cm2. A11 den gebrochenen Probebalken 
wurden durch Auflegen von Stahlplatten m it 7 cm im  Geviert 
Druckproben vorgenommen, die eine D ruckfestigkeit des Betons 
von 232 kg/cm2 im Durchschnitt erwiesen. Diese D ruckfestigkeit 
ist um  22%  groBer ais die m ittlere W iirfelfestigkeit. D as Ver- 
haltnis der Prism enfestigkeit zur W iirfelfestigkeit hat sich 
im M ittel zu 0,77 ergeben und die W iirfelfestigkeit im  Mittel 
6,4 m ai groBer ais die Biegezugfestigkeit des Betons. Die groBten
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T a f e l  3. B e t o n f e s t ig k e i t .

.

Festigkeit

W iirfel- 
festigkeit c%

12  Proben

Prism en- 
festigkeit aP

10  Proben

U nbewchrte B alken

Biegefestigkeit 

12  Proben

D ruckfestigkeit 

40 Proben

Abweichung der Einzelwerte vom  
M it t e l ...................................................

Verhaltnisse einzeln .......................

M it t e l ........................................................
A l t e r .......................................................

1434-2 10
190

—  20 4- +  10  

294-32

1274 -175
146

—  13  -i" +  20
fTp
—r-- =  0 ,7 0 4 -0 ,9 0  
ffw

o ,77
3 1  32

24,24-39,5
29,6

—  r8 4- +  33
°\v— =  5,04-7.7

' aM
6 ,4

29 4- 32

2034-271 kg/cm2 
232 kg/cm2

—  12  4- +  17 %

- 2- =  1 ,0 4 4 -1,51 
aW

1 ,2 2
Tage

T a f e l  4. G e m e s s e n e  Y e r k u r z u n g e n  d e r  B e t o n p r is m e n  20 • 20 • 80 in  nim  a u f  d ie  M e B la n g e  v o n  500 mm.

Last- 
stufe 
von 

5t bis

Betonprism a N r
M ittel

1 a 1  b 2 a 3 a 4 a 5 a

gesam t bleibend
gcsamt bleibend gesam t bleibend gesam t bleibend gesam t bleibend gesam t bleibend gesamt bleibend

10 2,0 0 ,0 i .5 0 ,0 2,2 0,2 2,0 0 ,0 2,2 0 ,0 2,5 0,0 2,4 0,0 • io _ 7 5 °0  mm

15 — — — — 5 ,o 0,8 5 .0 0,2 5 >° 0,0 4.8 0,0 4 .9 0,2
20 7 .0 ° -5 ' 6 ,5 — 7 .7 1 ,0 7-5 1 ,0 8,0 °*5 7.2 o ,7 7 .3 0,7
25 — — — — 10,7 i ,7 10,0 1,0 1 1 ,2 1,5 10,2 1.5 10 ,5 1.4
3 ° 13 .0 .2 ,5 13.5 — 14,0 2,0 13 .7 2 2 15,0 2,0 13 ,8 2 ,7 13,8 2,3
35 — — — — 18,0 3 .0 17,0 2,8 19,2 3 .0 16.5 3 ,5 17 ,7 3 , i
40 19,8 4.5 2 1,0 — 22,0 3 ,8 2 1,0 3*5 24,8 4*2 2 1,0 4 ,5 2 1,6 4 .1
4 5 — — — — 27,0 5 -o 26,5 5»2 32,0 7>5 2 5 ,0 6,0 27,6 5 .9

5 0 29,8 7 .5 3 4 ,0 — 3 3 .o 7 .o 3 8.o 9 ,5 4 1 ,5 10,2 3 0 .0 7 .5 3 4 .4 8 ,3  „
55 — — — — 4 0 ,3 9 ,0 — — — — 37-2 10,2 38,8 9 ,6
60 4 1.2 — — — 5 1 .7 — --- —• —- — 47-7 15 .2 46,9 15.2

El- m 15 SO 25 30-1&* kg/cm2

m

100

41-

T \
1 V \ /

V' rtf''
■ 1.# / \
1 #r./ f / iSU1 / \~r17 ?// \Ł

I / * V \=>ri/ y \ '\\\\\\
//

Schwankungen der Einzelwerte ums M ittel sind bei den Biege- 
festigkeiten vorhanden.

An 6 von den 10  Betonprismen 20 • 20 ■ 80 cm sind an jeder 
der 4 Seiten Stauchungsmessungen vorgenommen worden. Die 
durch einbetonierte Eisenstabe gegebene MeBlange betrug 50 cm. 
Die Langenanderungen sind nut ZeiBschen MeSuhren auf 0,01 mm 
genau festgestellt. Die A nfangslast betrug 5 t, die Laststufen 
bei den Prismen 1 a  und b je  10  t, bei den Prismen 2 a, 3 a, 4 a 
und 5 a . 5 t  m it jeweiliger Entlastung auf die Anfangsbelastung 
von 5 t. Dic gesamten und bleibenden Verkurzungen sind in 
der T afel 4 auszugsweise zusammengestellt. Die angegebenen 
W erte sind jeweils das M ittel aus 4 Messungen. Aus der Abb. 3 
sind die gesamten federnden und bleibenden Verkiirzungen ais 
M ittelwerte der Messungen an allen Prismen ersichtlich. Hierm it 
sind auch die DehnmaBe und die FederungsmaBe des Betons 
errechnet und dargestellt. (Fortsetzung folgt.)

■lO^mm/SOOmm
Abb. 3 . Formanderung der Betonprismen.

K U RZE BA U ZEITEN  IM ST A H L SK E L E T T B A U .

Von Prof. Dr.-Ing. E . h. Brunner, Graz. 

(Fortsetzung von Seite 246.)

W ir wollen nunmehr einige Bauw erke in Siiddeutschland 
erwahnen, und zwar zunachst in Stuttgart. Besonders erfreulich 
ist, daB auf diesem frachtlich doch ungiinstigen Boden, auf dem 
ubrigens bisher auch die M entalitat der Baukreise sehr stark  
zur Massivbau\veise hinneigte, in den letzten Jah ren  die unbestreit- 
baren Vorteile der Stahlbauweise sich immer mehr und mehr 
erfolgreich durchsetzen. Abb. 6 zeigt das erste Baustadium  des

neuen W arenhauses der Breuninger A .-G ., Stuttgart, aufgenom- 
men am 10. April 1930. DerW olffkran und ein groBer eisemer 
Derrick sind aufgestellt, die ersten Stiicke des 9 etagigen, 1400 
Tonnen schweren Stahlbaues sind in Aufstellung begriffen. 
Der Derrick wurde m it dem Fortschreiten des Baues allmahlicli 
bis zum 5. Stockwerk gehoben und in dieser Endstellung setzte 
er die Teile der oberen Stockwerke auf. Die statischen An-
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forderungen sowie der eigenartige GrundriB bedingtcn schwierige 
Konstruktionsanordaungcn, welche wieder den Zusammenbau 
erschwerten und viel N ietarbeit an der Baustelle erforderten. 
Trotzdem gelang es, das ganze Stahlskelett einschlieBlich E in 
richtung der Baustelle und Wiederabbruch der Hilfseinrichtungen 
in kaum  8o Arbeitstagen zu vollenden. Abb. 7 vom  1. Ju li 1930 
zeigt das fertige Stahlgeriist, die K rane sind bereits entfernt, 
die Bstonierarbeiten sind schon im Gange. Besonders zeigt

Gleichfalls auf suddeutschem Boden stehen die aus den 
Abb. 9 und 10  ersichtlichen Stahlbauten, die von der Eisenbau- 
anstalt L a v is  Sóhne-Offenbach am Main errichtet wurden und 
die sehr deutlich vor Augen fiiliren, daC auch bei kleinereri 
Bauwerken m it nur geringer Stockwerkszahl die Yorziige der

Abb. 9.

Vergleichsprojekte hatten gezeigt, daO Stahlbauweise Raum - 
gewinn und Kostenerspam is brachte. Das 2 10  Tonnen wiegende 
Stahlskelett ist in knapp 5 Wochen fertiggestellt worden. Diese 
Bauzeit hatte noch erheblich verkurzt werden lcónnen, wenn 
nicht durch die enge Bebauung und die schwierigen Anfuhr-

Abb. 7.

struktive Einzelheiten den neuesten rationellen technischen 
Grundsatzen auf diesem Gebiet entsprechen. A is Querschnitts- 
elemente haben hierbei C- und I-E isen , insbesondere Breit- 
flanschtrager, ausgiebige Verwendung gefunden. Beim  A uf bau 
haben wiederum W oiff-Krane gute Dienste geleistet. M it dem- 
Bau wurde Anfang Marz 1930 begonnen. Ende Mai, also nach 
nicht ganz 3 Monaten, waren die 1300 Tonnen des achtstóckigen 
Gebaudes fertig m ontiert und die Ausbetonierungsarbeiten 
bereits voll im Gange.

Abb. 8.

Stahlbauweise zur Auswirkung kommen. Der Geschaftshausbau 
Low enthal in Aschaffenburg nach Abb. 9 ist u. a. deshalb beson
ders bemerkenswert, weil er ais Erw eiterung des bestehenden 
Baues, der aber in E is e n b e t o n  hergestellt ist, errichtet wurde.

Abb. 6.

Abb. 7 auch die groBen von Innenstiitzen freien Raum e, die 
weitere Ausbauarbeiten unbehindert gestatten. In die Lieferung 
und Aufstellung teilten sich die Maschinenfabrik EBlingen A . G. 
in EBlingen und Eisenwerk Gebr. W óhr in Unterkochen.

Zur gleichen Zeit haben diese beiden Firm en das aus Abb. 8 
ersichtliche Stahlgeriist fiir den Neubau eines Geschaftshauses des 
W urttembergischen Sparkassen- und Giroverbandes in Stuttgart 
erstellt. E s  ist dies ein typischer Stahlskelett bau, dessen kon-



Abb. 10.

cinatider montiert, was insgesamt 3 Wochen erforderte. Bei 
gleichzeitiger Tnangriffnahme beider Fliigel hatte die Auf
stellung in 12  Arbeitstagen erfolgen konnen, jedoch legte 
der Bauherr auf eine derartig kurze Bau  zeit keinen W ert. Abb. 13.

AnschlieDend an die Stahlmontage fuhrten die Mpnchc selbst 
die Ausmauerung des Baues aus.

Auch im reinen Wohnhausbau hat sich die Stahlbauweise 
in den letzten Jahren mehr und mehr Eingang verschafft. Die 
Erkenntnis ihrer vielseitigen Vorziige ist auch bereits in jene 
Baukreise gedrungen, die fiir geringere GeschoBzahlen bisher 
auf die (>M assivbauweise'' eingeschworen waren. So sind denn 
in den letzten Jah ren  groBe W o lin s ie d lu n g e n  ais „S tah l- 
skelettbauten" entstanden und in der Fachliteratur z .T . erwahnt 
worden (Berlin, Breslau, Ham burg usw.). E ine Ausfuhrung 
dieser A rt in groBem Stil zeigen die Abb. i i  und 12 . E s  sind dies

Abb.
14.

die W ohnungsbauten auf dem Rothenberg bei Kassel. Die 
ganze Siedlung ist in sechs Einzelgruppen aufgelost, dex'en jede 
einschlieBlich ErdgeschoB vier Wohngeschosse aufweist, der
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Abb. 11.

verhaltnisse die Montage auBerordentlich be- 
liindert gewesen ware. —  Abb. 10  zeigt den 
einschl. Keller nur 3- bzw. 4 geschossigen Er- 
weiterungsbau des Klosters GroB-Krotzenburg.
An das b e s te h e n d e  gleiclifalls in E is e n 
b e to n  errichtete Eckgebaude wurden zwei im 
rechten W inkel zueinander stehende Fliigcl, 
ein Klassen- und ein Kiichenfliigel, angebaut.
Das 160 Tonnen schwere Stahlgeriist besteht 
aus leicliten Stockwerksrahm en, wodurch jeg- 
liche Zwischenstiitzen entbehrlich wurden. Die 
schlanken Rahm enteile ermógliclien dunnste 
Ausfuhrung von Wanden und Decken, soinit 
rationellste Raum ausnutzung. Gleichzeitig ermoglichte die 
Rahmenanordnung die denkbar einfachste Aufstellung, da 
die horizontal zusammengebauten Rahmcn nur hochgeklappt 
zu werden brauchten. Die beiden Fliigel wurden nacli-

Abb 12.
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Abb. 15.

Tonnen schweres Stahlgeriist von der Steffenś & Nolle, Akt. Ges. 
Berlin, in zehn Tagen erfichtet wurde. Im  A uftrag der Reichsfor- 
schungsgesellschaft fiir W irtschaftlichkeit im Wohnungsbau ist 
die Versuchssiedlung H a s e lh o r s t  bei Berlin entstanden. 
Sie besteht aus 10  Wohnblocken zu je  8 Wohnungen. Die hierzu 
erforderlichen Stahlskelette wogen 250 Tonnen und wurden 
von Breest & Co. in 3 Wochen geliefert. Die von den 
Finnen Krupp und A. Druckenmiiller G. m. b. H. gelie- 
ferten 200 Tonnen 
schweren Stahl- 

konstruktionen 
fiir das Verwal- 
turigs- (Berufs- 
genossenschaft fiir 

gewerbsmaflige 
Fahrzeughaltun- 

gen) und Wohn- 
gebaude in der 
W exstraBe, Berlin 
(Abb. 14), wurden 
in 21 /2 Wochen 
montiert, und die 
250 Tonnen fiir 
den Wohnhaus- 
block in der

RuhlacrstraBc,
Berlin (Abb. 15), 
in 3 Wochen. Dic 
bei diesen auf-
gefiihrten Wohn- 

haussiedlungen 
gemachten E r 
fahrungen lehrten, :j.r,
daB man bei g§§ * .
solchen Bauten
mit einer durch- Abb. 17.

schnittlichen Wochen leistung von 75— 80 Tonnen fertig 
aufgestellter Konstruktion ohne weiteres rechnen kann. W o es 
sich um sehr groBe Sicdlungen handelt, kann aber diese Leistung 
durch Unterteilung in mehrere Aufstellungsgruppen noch wesent- 
lich erhoht werden.

Nachstehend seien 111111 noch einige ,,ExpreB bauten" aus 
dem Gebiet des Geschafts-, Yerwaltungs- und Fabrikhausbaues 
kurz angcfiihrt.

Das weitaus groBte Yerwattungsgcbaude des europaisclien 
Kontinents, namlich das der I. G. Farben, Fran kfurt a. Main, 
wurde in diesem Jah re  vollendet. Gestaltung und AusmaBe 
dieses Baues sind durch die Tageszeitungen sowie durch kurze 
Berichte in einzelnen Fachblattern bereits bekanntgeworden 
(Abb. 16}. Der gewaltige 250 m langc Bau  ist, wie fast alle die 
zahllosen GroBbauten der I. G., gleichfalls nach der Stahlbau- 
w-eise errichtet worden. Das Stahlskelett im Gesam tgewicht 
von rund 5600 Tonnen wiirde von den ausfiihrenden Firnien 
Flender A . G. und C. H. Jucho in knapp 8 Monaten aufgestellt, 
woraus sich eine wdchentliche M ontageleistung von 160 Tonnen 
ergibt.

Das Stahlskelett des neuen Warenhauses der W ronker A. G. 
in Hanau, bestehend aus aufeinandergesetzten Zweigelenk- 
rahmen m it Zwischenpendelstiitzen, ist bei einem Stahlgewicht 
von rund 400 Tonnen in 26 Arbeitstagen fertig aufgestellt und

Abb. IS.

umbaute R aum  betragt ohne K eller etwa 30 000 cbm. Den 
A uftrag der 950 Tonnen schweren Konstruktion ubernahm dic 
G e s e l l s c h a f t  f i i r  S t a h lh o c h b a u t e n ,  Rheinhausen, dereń 
Teilhaber dic Firnien Krupp, Gutehoffnungshutte, Hein-Lehmann
& Co., A. G. unter der Fiihrung der Dortinunder Union (Vrer. 
Stahlwerke) die Aufstellung jeder einzelnen Gruppe in vier 
Wochen durch ftihrten. Und so gelang' es, den Gesamtbau 
einschlieBlich de r Yorarbeiten in kaum funf Monaten „śchlussel- 
fertig " zu vollenden.

Abb. 13  zeigt die H auptansicht des vor kurzem fertigge- 
stellten „Laubenganghauses" in Bsrlin-Steglitz, dessen 250 Abb. 16.
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Abb. 20.

Abb. 19.

kragenden ystockigcii Turra ein iiberraschendes Beispiel dafiir, 
daB der Stahłskelettbau dic Verwirklichung friiher fast unaus- 
fiihrbarer Raum ideen des modernen Architekten zwanglos 
und mit łeichter Eleganz ermoglicht. Der B au  ist trotz schwie- 
rigster konstruktiver Form en in wenigen Monaten errichtet 
worden, von denen einige in die schwere Frostperiode des W inters 
1928/29 m it Temperaturen bis zu — 2 5 0 C fielen.

Bem erkenswert ist auch das 14 10  Tonnen wiegende Stalil- 
geriist des Europahauses in Leipzig, das von dem H iłttenwerk

Burbach-Eich-Dtidelingen zusammen m it Anoth &  Backer 
in 15  Wocheti gciiefert wurde. Vorgesehen fiir den 49 m hohen 
imposanten Bau  w ar eine M ontagedauer yon rund 8 Wochen, 
die auch hatte eingchalten werden konnen, wenn nicht infolge von 
Bauanderungen wahrend der Montage und der hierfiir erforder- 
lichen Besehaffung der baupolizeilichen Genehmigung starkę 
Verzogerungen eingetreten waren. B e i dieser Gelegenheit sei 
noch auf einen anderen bekannten Leipziger B au  verwiesen, 
die Messelialle V I I , dereń 1800 Tonnen schwere bemerkenswerte

wurden 830 Tonnen Stahl verbaut (Firm a Aug. Klonne-Dort- 
mund), wobei wegen der schweren Maschinen m it Nutzlasten 
von teilweise 1500 kg/m2 gerechnet wurde. (Abb. 19.)

Von besonderem Interesse durfte bei vorliegender Be- 
trachtung die groBziigig durchgefiihrte Aufstockung des H aupt- 
fabriksgebaudes der Salam ander-Schuhfabriken Sigle & Co. 
in Augsburg sein, wenngleich die Ausfiihrung schon 2 Jah re  
zuriicldiegt. Dieses 197 m lange Gebaude mit einem 76 m 
langen Querfliigel wurde s. Z. ais dreigeschossiger Bau errichtet. 
D as Anwachsen des Betriebes machte 1927 eine ausgiebige 
YergróBerung der Aulagen unvermcidlich, die aber natiirlich 
ohne Storung der Fabrikation vor sich gehen muBte. Man ent-
schloB sich daher zu einer Aufstockung des Gesam tbaues um
2 Etagen. F iir  diese Arbeit kam  von vornherein nur Stah l
konstruktion in Frage, was sich umso einfacher gestaltete, ais 
auch schon zum ersten Ausbau die Stahlskelettbauweise zur 
Anwendung gekommen war. Der ganze Um bau erforderte 
800 Tonnen Stahlkonstruktion, welche von der ausfiihrenden 

F irm a, B . Seibert G. m. b. H ., Aschaffen- 
burg und Saarbrucken, in der auBerordent- 
lich kurzeń Zeit von 4 Wochen geliefert 
und aufgestellt wurden, so daB die respek- 
table Wochenleistung von 200 Tonnen er- 
zielt wurde. Abb. 20 zeigt die Montage, 
welche in der Hauptsache verm ittels eines 
auf den alten Um fassungsmauern sich be
wegenden Laufkranes vor sich ging, Abb. 2 1 
zeigt den Gesam tbau nach Vollendung des 
Umbaues.

E in  besonders giinstiger Boden fiir den 
Stahłskelettbau ist Berlin geworden, Die 
rasche W eiterentwicklung Berlins zur 

drittgroBten Stad t der W eit, die zunehmende Zusammen- 
ballung staatlicher und wirtschaftlicher Venvaltungszentralen 
bei gleichzeitiger rapid fortschreitender Industrialisierung fiihrten 
in dieser Stadt zu erhóhter Tatigkeit auf dem GroB-Baum arkt. 
Zweifellos sind die Berliner Bauinteressenten ganz besonders 
auf „G e ld  und Zeit‘ ‘-sparen erpicht, man muB ihnen aber zuge- 
stehen, daB sie ebenso auf Erzielung des ktinstlerischen und tech
nischen „O ptim um s" bedacht sind. DaB bei dieser Einstellung 
die in Berlin entstehenden Bauriesen fast ausnahmslos auf dem

abgenietct worden. Die Lieferfirm a dieses Baues, L a v is  Sohne 
in Offenbach a. Main, hat auch das bekannteD EBEW A -G eschafts- 
liaus in Mannheim erstellt (Abb. 17  und 18). D as Stahlgcriist 
’ wiegt 110 0  Tonnen und der ganze B au  ist in bezug auf dieVielfalt 
seiner Raum austeilung, m it seinem groBen Kinotheater und 
dem im ersten Stock ansetzenden iiber die Fassade weit aus-

Stahlkonstruktion von der M AN, W erk Gustavsburg, in 7 Wochen 
aufgestellt wurde! In  jiingster Zeit sind noch einige weitere 
Schnellbauten durch die Fachliteratur bekanntgeworden, unter 
anderen die GroBbackerei fiir den Allgemeinen Konsum -Verein 
in Braunschweig m it 650 Tonnen Stahlkonstruktion, welche 
die Gasometerwerke W ilke in 9 Wochen erstellt haben, und das 
Stahlskelett der neuen Ham burger M ullvcrbrennungsanstalt in 
Tiefstack, ein 1000 Tonnen schwerer Rahm enbau, von den 
beiden H am burger Firm en Jansen Schiitt G. m. b. I i .  uud 
Carl Spaeter G. m. b. TI. in 8 Wochen errichtet.

Diesen kurzfristigen Bauten schlieBt sich der Skelettbau fiir 
das eben in der Ausm auerung begriffene Hochhaus des Magde- 
burger Generalanzeigers wiirdig an. F iir  das I2stóckige Gebaude
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Abb. 22. '

Konstruktionsgedanken des Stahlskelettes beru hen, kann nur 
ais schlagender Bew eis fiir die besóndere Eignung dieser Bauweise 
angesehen werden. Die M óglichkeit einer kurzeń, von den 
verschiedensten Nebenumstanden unabhangigen Bauzeit diirfte
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wie bei dem gewaltigen Bau  der Reichsvcrsicherungsanstalt 
fiir Angestcllte am Fehrbelliner P latz in Berlin, der groBten 
K arte i Europas, sowie des je tzt im Bau befindlichen Vcrvvaltungs- 
gebaudes der Rhenania-Ossag am Tiergarten in Berlin  (Krupp- 
Druckenmiiller G. m. b. H ., Berlin-Tempelhof) eine durch-

vermutlich einen der Hauptfaktoren im K alk iil der Berliner 
Baukreise darstellen. Eine gedrangte Aufzahlung solcher aller
dings z. T . schon weitbekanntcr Bauten der jiingsten Zeit diirfte 
hier am Platze sein.

Zunachst sei erwahnt das bekannte Siemens-Schaltwerk- 
Hochliaus, dessen 3700 Tonnen wiegendes Stahlgeriist in 24 
Wochen errichtet wurde (Ver. Stahlwerke A. G. Dortmund). 
Die riesenhafte Anlage des GroBkraftwerkes Klingenberg enthalt 
rund 16 0 0 0  Tonnen Stahl, bei dereń Montage eine Gruppe von 
Stahlbaufirmen unter Fiihrung der Mitteldeutschen Stahlwerke 
A. G. die ansehnliche Wochenleistung v0n'400 Tonnen erreichte!

Eine hervorragende Bauleistung stellt weiter das 1300 
Tonnen schwere Stahlgerust des Umspannwerkes Scharnhorst 
der B EW A G -B erlin  dar (Abb. 22). Dieser hervorragende Bau, 
der wieder die groBe Anpassungsfahigkeit der Stahlkonstruktion 
an zeitgemaBe Bauformen beweist, ist von der A . G. Hein, 
Lehmann & Co., Bcriin/Diisseldorf, in 9 Wochen, also mit 144 
Tonnen Wochenleistung, errichtet worden. Die 3300 Tonnen 
schwierigster Stahlkonstruktion fiir das imposante W emerwerk 
in Berlin-Siem ensstadt wurden von den Yereinigten Stahlwerken 
in 85 Tagen erstellt (Wochenleistung 235 Tonnen). Abb. 23 
zeigt eine Gesam tdarstellung dieser groBziigigenfAnlage.

B ei dem vo r kurzer Zeit fertiggestellten Kathreiner-Hoch- 
liaus Berlin (Thyssen Eisen- u. Stahl-Aktiengesellschaft, Berlin- 
Borsigwalde, und Krupp-Druckenm iiller G. m. b. H ., Berlin- 
Tempelhof), das m it seiner imposanten Architektur (Professor 
Bruno P a u l)  die Potsdam er StraBe beherrscht, wurde ebenso

Abb. 24.

schnittliche Montagewochenleistung von 160 Tonnen erzielt. 
Insgesam t verschlangen diese drei Gebaude 5600 Tonnen. 
E ine ahnliche Bauleistung ist zu verzeichnen bei dem Salam ander- 
Hochhaus gegenuber dem Berliner Rathaus, Abb. 24, wo 
1000 Tonnen in 7 Wochen von G. E . Dellschau eingebaut wurden1 . 
Sehr rasch ging auch der A uf bau der Biirohauser der B au- u. 
Bodenbank sowie der Gesellschaft fiir Verm ogensverwaltung,

Abb. 23.

Abb. 25.

beide in Berlin, durch Breest & Co. vonstatten. Die Abb. 25 
zeigt die Hofansicht der im Jah re  1929 fertiggestellten W urst- 
fabrik  der Konsumgenossenschaft Berlin-Łichtenberg, dereń

1 Vgl. auch Bauing. 1930, S. 858.



264 EBERT, NEUERE EISENBETONSKELETTBAUTEN IN HAMBURG. DER lł A U1 N(i EN I EU R
1031 HEFT 13.

Stahlskelett im Gewicht von 1200 Tonnen durch die Firm a 
D. Hirscb, Berlin-Liclitenberg, in 8 Wochen errichtet wurde.

Mehr und mehr fiihrt sich der Stahl ais alleintragender 
Bnustoff in der jiingsten Zeit auch in solchen Sondergebieten 
ein, die bisher eine ausschlieBliche Domane der traditionellen 
Massivbauweise bildeten. Dazu gehort insbesondere der Kirchen- 
bau. E s sind ja  in den letzten Jah ren  mehrfach Neubauten 
von Kirchen m it Stahlskelett bekanntgeworden (W urttembcrg, 
Baden, Koln, Dusseldorf, Essen), die beweisen, daB auch bei 
solchen Bauwerken, die der Erfiillung ethischer und religioser 
Ideale im Menschen dienen, der Stahl die Verwirklichung neuen 
Form strebens fordert und ęrmoglicht. Ende 1929 wurde die 
neue St. Antoniuskirche in Schneidemuhl eingeweiht, dereń 
Bau  schon im H erbst 1928 begonnen, aber infolge widriger Um- 
stande, besonders durch den auBerordentlich kalten Winter, 
so behindort wurde, daB die Fundam ente erst Mitte Mai 1929 
zur Verfugung standen. Der Aufbau des 150  Tonnen sehweren 
Stahlskeletts wurde dann von der F irm a D. Hirsch sofort in 
A ngriff genommen und in 4 Wochen zu Ende gefiihrt. Dieser 
raschen Herstellung des Traggeriistes war es zu dariken, daB alle 
iibrigen Arbeiten einschlieBlich des kiinstlerischen Ausbaues 
bis Jahresende fertig waren. Die hierbei erzielte Wochenleistung 
von 38 Tonnen ist mit Riiclcslcht auf die Leichtigkeit und Vielfalt 
der Konstruktion durchaus beachtenswert.

E s  ist klar, daB die Wochenleistungen gerade dort sehr 
hoch werden konnen, wo es sich um groBe Hallenbauten oder um 
B etri ebe der GroBproduktion handelt. E s  ist in dieser Beziehung 
schon auf die Messehalle V I I  in Leipzig, sowie auf das GroB- 
kraftwerk Klingenberg hitigewiesen worden. Erw ahnt sei in 
dieser Reihe noch die neue Zeppelin-Luftschiffhalle in Friedrichs- 
hafen mit einem Stahlgewicht von 2200 Tonnen; es ist hier 
von der Gutehoffnungshiitte in meisterlicher Weise nicht nur 
ein Minimum an Stahlaufwand (im Yerhaltnis zu dem ungeheuren 
Raum inhalt) sondern auch ein Minimum an Bauzeit fiir derartige 
Riesenhallen erzielt worderf. Ebenso ist m it einer Durclischnitts- 
wochenleistung von rund 250 Tonnen fiir die 10  000 Tonnen 
umfassende Stalilkonstruktion des neuen Kraftw erkes „C H A D E " 
in Buenos Aires (s. Abb. 26) von der Burbacherhiitte, S aar
brucken, eine Leistung vollbracht worden, die m it R iicksicht 
auf besondere Erschwerungen (unregelmaBige Transportab- 
wicklung, Yerlust von Zeichnungen und M ateriał auf dem 
Schiffswege) wohl kaum libertroffen werden kann.

Die angefiihrten Beispiele stellen nicht yielleicht Parade- 
ausfuhrungen beziiglich der Bauzeiten dar. Vielmehr gestattet

jede Stahlbaum ontage, die einigermaBen folgerichtig angeordnet 
wird, die Erzielung von Bauzeiten, die im Rahmen der erwahnten 
Ausfuhrungen liegen, und es wird immer moglich sein, die Termine 
m it sehr weitgehenden Wiinschen des Bauherrn in Einklang 
•zu bringen.

Naturlicli wird die M ontagedauer von mannigfachen Um 
standen abhiingig sein: so wird im allgemeinen die tagliche

Abb. 26.

Tonnenleistung mit der GroBe des Gebaudes bzw. m it dem 
Gewicht der Stalilkonstruktion wachsen, da das Gewicht der 
einzelnen Montagestiickc und dam it die Arbeitsleistung der 
Krane rascli zunimmt. DaB ferner verwickelte Konstruktionen, 
die den Zusammehbau erschweren und viel N ietarbeit auf der 
Baustelle erfordern, zur Abkiirzung des Term ines besonderer 
MaBnahmen bediirfen, ist klar. Mangelhafte enge Zufahrtswege, 
das Fe nie 11 von geeigneten Lagerplatzen u. a. wirken hemmend 
fiir jede Bauweise. Am unangenehmsten werden sich aber immer 
unvorhergesehenc Konstruktionsanderungen w a h re n d  der Mon- 
tage auswirken, besonders, wenn iibereifrige baupolizeiliche 
Organe bei jeder Gelegenheit eingehende rechnerische und zeich- 
nerische Nacliweise verlangen, dereń Priifung und Genehmigung 
oft den Verlust von kostbaren Wochen oder Monaten bedeutet. 
Den Schaden hat dann der Bauherr wie der Unternelimer!

N EU ERE EISE N B E T O N SK E L E T T B A U T E N  IN H A M BU R G .

(K U R Z E  BA U ZEITEN .)

Von Dipl.-Ing. Ph. Ebert, Di/ckerhoff & Widmann A.-G., Hamburg.

(Fortsetzung und SchluB von Seite 249.)

I I I .  F r a u e n w o h n h e im e  H ą m b u r g - B a r m b e c k .
Eine Reihe interessanter neuer Aufgaben traten an den 

Eisenbetonkonstrukteur bei dem Neubau der Frauenwohnheime 
in H am burg-Barm beck fiir die Gemeinnutzige Kleinhaus-Bau- 
gesellschaft m. b. H ., Ham burg, heran. E s  handelt sich hier 
um ein"Ledigcnheim , das besonders fiir beruflich tatige Frauen 
bestimmt ist. D er im folgenden beschriebene erste Bauabschnitt 
enthalt in neun Geschossen insgesamt 97 Wohnungen, ein 
Schwesternheim m it 22 Zimmern fiir Oberin und Schwestern, 
sowie eine Anzahl von Raum eii, die fiir die gemeinsame Benutzung 
bestimmt sind, Yersam m lungs-, Lese-, Arbeits-, Musik-, Biiro-, 
Kranken- und Waschraume, ein Sonnenbad und drei groBe 
Dachgarten, ferner noch Raum e fiir Heizung, Miill usw. Der 
Gcsam tentwurf ist aufgestellt von A rchitekt B . D. A. Paul 
A . R . Frank, Ham burg.

Bei der groBen GeschoBanzahl hatte die normale Aus- 
fiihrung m it tragendem M auerwerk zu recht erheblichen Mauer-

abmessungen in den unteren Geschossen gefiihrt. Abgesehen 
von der dadurch bedingten Verteuerung hatte sich auch noch 
ein groBer Yerlust an Mietflache ergeben und die Grundrisse 
der in weitem Umfange normalisierten Einzelwohnungen hatten 
erhebliche Unterschiede gezeigt. Daher ergab sich ais zweck- 
m aBigste Bauweise die .Ausfuhrung eines tragenden Skeletts 
aus einem hochwertigen Baustoff, wahrend die W andę durch 
eine m óglichst leichte und dabei gut isolierende Konstruktion 
gebildet werden. Den Ausschlag zugunsten der Verwendung 
von Eisenbeton ergaben die Kosten und die Gewahrleistung fiir 
rascheste Fertigstellung des gesamten Baues.

Der T-formige GrundriB, der aus Abbildung 16, die ein 
normales Obergeschofl zeigt, hervorgeht, weist nur ein Treppen- 
haus sowie einen Personenaufzug an dem Kreuzungspurikt der 
beiden Baufliigel auf. Im  iibrigen sind die Wohnungen, die 
durchweg eine einheitliche GrundriBflache haben, durch Lauben- 
gange zuganglich, eine Ausfuhrung, die besonders bei Klein-
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wohnungen in den letzten Jahren haufig gewahlt wurde. Ehe 
Naheres iiber die Grundrifleinteilung des Gesamtbaues, wie 
auch der einzelnen Wohnungen gesagt wird, sei im folgenden 
die Ausbildung der W andausfachung, sowie der Decken be
schrieben.

Dic AuBemvande bestehen von auCen nach inneii gerechnet 
aus folgendera M ateriał:

1 . Zem entputz, 2 cm stark,
2. Kalksandsteinm auerwerk in Zementmórtel, %  Stein stark 

(i i  cm), auf der Inncriseite wird es ge-
rappt. Dagegen werden m ittels A sphaltkitt 
(Isolierung gegen Feuclitigkeit)

3. 2,5 cm starkę Korkplatten geldebt, die 
auf der Inncnseitc m it Drahtgeflecht 
bespąnnt werden,

4. Luginowand (Gipsschlackenwand), 5 cm 
stark, gegen dic Korkplatten angeworfen,

5. Innenputz 1 — 1,5  cm stark.
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Abb. 1 6 a. Schalungsplan der Decke 
iiber dem 1 1 1 . ObergeschoB.

Das Kalksandsteinm auerwerk geht vor der Aufienflucht 
der Eisenbetonkonstruktion durch. E s  ist durch Drahte, die 
reichlich in die Eisenbetonstiitzen und Balken einbetoniert 
sind, m it diesem verankert. D am it sich an den Stiitzen keine 
Liicken in der Warmeisolierung ergeben, ist die Korkisolierung 
um diese herumgefuhrt. Die W ohnungstrennwande bestehen 
aus Solom itplatten (gepreBtes Strohgeflecht m it Drahtbindiing), 
5 cin stark, die auf den FuBbdden, unter der Decke, sowie an 
den Sto Ben der P latten gut ver- 
ankert und eingespannt sind.
Die Solom itplatten erhalten 
beiderseitigen Putz und geben 
eine zugleich stabile und schall- 
sicherc Wand. Die.Zimm ertrenn- 
wande innerhalb der Wohnungen 
sind ais 5 cm starkę Lugino- 
wande ausgebildet. Die Briistung 
der Laubengange besteht aus 
verputztem Kalksandsteinm auer- 
werk, hochkant, einschlieBlich 
Putz 8 cm stark. F iir  samtliche 
GeschóB- und Dachdecken kamen 
Domosanadecken zur Ausfuh
rung, siehe Abbildung 17 , aus der 
auch die W anddctails hervor- 
gehen. F iir  die Ausfuhrung
dieser Decke werden I-Trager, N P  14, im Abstand von 1,04 m 
verlegt. Zwischen den Unterflanschen dieser Trager spannt 
sich eine 5— 6 cm starkę Decke aus Kiesbeton 1 : 5 m it leichter 
Armierung. Die Unterkante dieser Decke liegt noch 3 cm unter 
der Unterkante der Trager, so daB diese geschiitzt sind. Diese 
Decke hat nur ihr eigenes Gewicht zu tragen. Die Lasten aus

dem HolzfuBboden werden durch die Lagerhólzer direkt auf 
die Trager, tibertragen. Zur Isolierung wird tiber der Beton- 
decke Flugasche aufgebracht. Die Trager kragen iiber die 
AuBenwande des Gebaudes vor und .ń eh men zugleich die Lauben
gange sowie teilweise auch Balkone auf. H ier werden die Decken 
voh in Tragcrhóhe ausbetoniert. Zugleicli sind m it diesen Decken- 
tragern die senkrechten Winkeleisenstiitzen fiir die Brustungen 
der Laubengange verbunden.

Yon besonderer Bedeutung fiir die rationelle Ausbildung 
des tragenden Eisenbetongerippes erwies sich die 
einfache Gestaltung des Grund- und Aufrisses durch 
den Architekten. Sam tliche Stockwerkshohen sind 
gleich (2,76 m). Sam tliche AchsmaBe im Grund
riB, m it geringen Ausnahmen am Treppenhaus, sowie 
die B reite sam tlicher Fliigel des Baues sind gleich. 
Hierdurch erst wurde einerseits die Vereinfachung 

MM und Yereinheitlichung aller
- _ Konstruktionsteile ermoglicht,

Lauben ang andererseits wurde diese Nor-
mierung auch , erst hierdurch 
lohnend. E s  niitzt natiirlich 
wenig, beispielsweise uberall 
gleiche Balkenabmessungen fest- 
zulegen, wenn etwa die Stock- 
werkshóhen oder die Balken- 
spannweiten nicht gleich sind.

Nach einer statischen Vor- 
berechnung, die K larheit dar- 
iiber schaffte, welche Mindest- 
abmessungen fiir die verschie- 
denen Traggliedcr erforderlich 
waren, wurden zunachst die 
Betonabm essungen fiir sam t
liche Balken und Stiitzen fest- 
gelegt. Danach erst wurde die 
endgtiltige statische Berechnung 
aufgestellt. Diese kleine Mehr- 
arbeit hat sich in den verschie- 
densten Richtungen ais lohnend 

erwiesen. Das Ergebnis zeigen im Ouerschnitt durch 
das ganze Gebaude sowie im  GrundriB eines mittleren 
Geschosses die Abbildungen 16  und 18 . Besonders der 
Querschnitt zeigt cin ungewohntes Bild, da die Abmessungen 
der Stiitzen senkrecht zur Front durch alle ncun Geschosse 
gleich sind (und zwar fiir die AuBenstiitzen 33 cm, fiir die Innen- 
sttitzen 45 cm). Die Breite der Stiitzen parallel zur AuBen- 
front ist auBerdem wieder fiir die untersten yier Geschosse
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Abb. 1 7 . Einzelheiten der Decken- und Wandausbildung.

45 cm bzw. fur die AuBenstiitzen 50 cm, fiir die nachsten drei 
Geschosse durchwegs 35 cm und fiir dic beiden obersten G e 
schosse 25 cm. Hierdurch ergibt sich u. a. eine absolut einwand- 
freie, zentrische Lastiibertragung in den AuBenstiitzen. E s  
ist also durchaus nicht notwendig, wie dies gelegentlich be- 
hauptet wurde, zur Erreichung dieses Zieles die Stiitzen auch



266 EBERT, NEUERE EISENBETONSKELETTBAUTEN IN HAMBURG.
DER BAUINGENIEOR

1031 HEFT 15.

nach auflen abzusetzen, eine Fórderung, die stets zu Schwierig- 
keiten m it dem Architekten fuhren wird. H ier setzen die Stutzen 
also in der einen Richtung iiberliaupt nicht, in der anderen 
bei neun Geschossen nur zweimal ab.

Die obengenannten Trager der Domosanadecken geben die 
senkrechten Lasten aus den Decken auf drei Langsbalkenziige

ab, in den Fronten 
und genau in derM itte. 
Die Querballcen dagegen 
erhalten wenig senk
rechte Lasten, sie die- 
nen in erster Linie der 
W indaussteifung des 
Gebaudes. Die Ab- 
messungen der samt- 
lichen, eben genannten 
Balken sind im ganzen 
Gebaude einheitlich,
25 cm B reite und 35 cm 
Hóhe. D a fiir die eigent- 
liche Tragkonstruk- 
tion, also Balken und 
Stutzen, hochwertiger 
Zement vorgesehen, 
auBerdem eine besonders 
sorgfaltige Kontrolle 
der angelieferten Zu- 
schlagstoffe und eine 
gewissenhafte Verarbei- 
tung gewahrleistet war, 
konnten die hóchsten 
zulassigen Spannungen, 
die in den amtlichen 
Bestimm ungen bei 
Nachweis der W iirfel- 
festigkeit yorgesehen 
sind, angewendet wer
den. Hierdurch gelang 
es iiberall m it den 
festgelegten Abmes- 
sungen auszukommen 
und jegliche Vouten zu 

vermeiden. E s  wurde lediglich die Bewehrung den wechselnden Be- 
anspruchungen angepaBt. F iir  dic statische Berechnung, die aufler 
fiir die senkrechten Lasten (nach den hamburgischen Bestim 
mungen fiir Kleinwohnungsbauten betragt die Deckennutzlast 
200 kg/m2, fiir Laubengange 350 kg/m2) auch fiir einen Wind- 
druck von 100 kg/m2 durchgefuhrt wurde, wurden ebenfalls 
móglichst weitgehende Yereinfachungen vorgesehen. Beispiels- 
weise wurden die Querbalken nicht ais Glieder eines Stockwerk- 
rahmens gerechnet, da sie fast keine senkrechten Lasten er
halten, und da es fiir die Berechnung auf Wind geniigt, dic 
Hóhenlage der Momentennullpunkte in den Stutzen nach Er- 
fahrung anzunehmen. Dies erwies sich ais durchaus zulassig, 
da die Beanspruchungen an sich nicht gróB waren. D as Er- 
gebnis einer Berechnung ais vielfach statisch unbestimmter 
Stockwerksrahm en wiirde in keinem Verhaltnis zu der dafiir 
aufgewendeten Zeit gestanden haben. Dagegen wurde die auf 
die Vereinheitlichung der Abmessungen yerwendete Konstruk- 
tionsarbeit insbesondere auch durch die Ausfiihrung in vollem 
Umfange gercchtfertigt. AuBer der Yerm inderung des Holz- 
verschnitts und der Yerringerung der iiberhaupt vorzuhaltenden 
Schalungsmenge wurde erst hierdurch im Verein m it der Ver- 
wendting hochwertigen Zements der erwiinschte rasche Arbeits- 
fortschritt und eine wesentliche Verringerung des Lohnauf- 
wandes fiir die Einschalungsarbeiten erreicht. Sowohl fiir 
Balken , ais auch fiir Stutzen wurden Tafeln verwendet, die nach 
dem Ausschalen, ohne zerlegt zu werden, ins iibcrnachste Ge- 
schoB hochgenommen wurden. Dariiber hinaus ergaben sich 
noch fiir eine Reihe von Nebenarbeiten wesentliche Yerein
fachungen. So wurden z. B . die Abmessungen fiir samtliche

o  t  z  J ł  5  10
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Abb. 18. Querschnitt durch das 

Eisenbetonskelett.

Abb. 19. Bauzustand am S. V III. 1929. Das Eisenbetonskelett 
ist bis zum 5. ObergeschoB fertig.

Ineinandergreifen der verschiedenen Arbeiten wurde es er
reicht, daB jedes GeschoB von etwa 1000 m2 Grundflachc ein
schlieBlich der Laubengange in einer Woche hergestellt werden 
konnte. Die erzielten giinstigen W iirfelfestigkeiten rechtfertigten 
die friihzeitige Ausschalung,

F iir  die Betonierungsarbeiten wurde ein Gieflmast aufge
stellt, wahrend fiir alle iibrigen Transporte ein Turmdrehkran 
gute Dienste ieistete.

D a tragfahiger Boden angetroffen wurde, konnten flachę' 
Eisenbetonfundam ente in iiblicher Ausfiihrung, berechnet fiir 
eine Bodenpressung von 3 kg/cm2, ausgefuhrt werden. Das in 
Ausfiihrung begriffene E isenbetonskelett. zeigt Abbildung 19,

Wohnungstrennwande, die, wie bereits erwahnt, aus Solomit- 
platten hergestellt sind, in samtlichen Geschossen gleich.

Eingehende tjberlegungen erforderte die Reihenfolge der 
einzelnen Arbeitsvorgange, da die Decke nicht im unmittel- 
baren Zusammenhang m it Stiitzen und Balken hergestellt 
werden konnte. Die Reihenfolge fiir die Herstellung eines Ge- 
schosses ergab sich wie folgt:

1 .  Schaiungskasten fiir Stutzen und Balken werden auf
gestellt und abgesteift.

2. Die Bewehrung fiir diese Bauteile wird eingebracht.
3. Danach kónnen die Deckentrager verlegt werden. Diese 

liegen zunachst auf Knaggen, die seitlich an die Schalungs- 
kasten angenagelt sind, auf. Die Unterkante der I-Trager 
liegt m it Oberkante Eisenbeton balken auf einer Hóhe.

4. An die Deckentrager wird die Schalung fiir die untere 
Betonplatte der Domosanadecke bzw. der Laubengang- 
decke angehangt, und zwar so, daB zwischen Schalung 
und Tragerunterkante noch 3 cm Spielraum verbleiben. 
Ais Kanthólzer zum Tragen der Deckensclialung konnten 
hierbei vorlaufig die Lagerholzer des spater aufzubringenden 
HolzfuBbodens verwendet werden.

5. Die leichte Bewehrung der Deckenfelder wird eingebracht.
6. Der Eisenbeton der Stutzen und Balken (hochwertiger 

Zement) wird eingebracht.
7. Am nachsten Tage nach Erharten des Betons werden die 

Deckentrager zur satten Auflagerung auf den Eisenbeton- 
balken gebracht. Danach kann sofort der Beton fiir die 
Domosanadecken eingebracht werden.

Die beschriebene Arbeitsweise bedingt naturlich eine be- 
deutende Yerringerung der Steifenanzahl. Durch das gute
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aus der auch sonst eine Reihe von Einzelheiten, wie z. B . die 
Anordnung der Laubengange sowie der Beginn der Ausmauerung, 
zu erkennen sind. Der fertige Rohbau ist in Abbildung 20 ge- 
zeigt. Ein Gesam tbild des fertigen Baublocks zeigt Abbildung 2 1.

Die Abbruch- und Erdarbeiten, die gesamten Beton-, 
Eisenbeton- und Maurerarbeiten fiir diesen Bau fiihrte ebenfalls

Abb. 20 . Bauzustand am 27. V III. 1930. Ansicht des fertigen 
Eisenbetongerippcs mit teilweiser Ausmauerung.

die Niederlassung H am burg der Dyckerhoff & Widmann A .-G . 
aus, von der auch Entw urf, Berechnung und Konstruktion des 
tragenden Eisenbetongerippes in enger Zusammenarbeit mit 
dem Architekten durchgefiihrt wurden, nach dessen Yorschlagen 
insbesondere auch die Details fiir die Wand- und Deckenkon- 
struktionen festgelegt wurden.

Z u s a m m e n fa s s u n g :
Die allgemeinen Vorziige der Eisenbetonbauweise, namlich 

die liohe Feuersicherheit, die verschwindend geringen Unter- 
haltungskosten, leichte architektonische Gestaltungsm óglichkeit 
und Anpassungsfaliigkeit, der Fortfall zeitraubender, vorbereiten- 
der W erkstattarbeiten, das leichte Ineinandergreifen der ver- 
schiedenen Arbeitsvorgange, sind bei den iiber langjahrige E r 

fahrungen verfiigenden Auftraggebern in Industrie und Handel, 
wie auch bei den staatlichen Baubehórden allgemein anerkannt. 
Dariiber hinaus zcigt jeder der drei geschilderten Bauten in be- 
sonderer Weise weitere Vorziige dieser B auart. E s  ergibt sich, 
daB die Schnelligkeit der Bauausfiihrung allen Wtinschen der 
Auftraggeber angepaBt werden kann. Unter Beriicksichtigung

Abb. 21 . Ansicht des fertigen Baublocks.

des Umstandes, daB die Decken gleichzeitig m it den tragenden 
Stiitzen und Balken fertiggestellt werden, ergibt sich bei den 
in Deutschland in Frage kommenden GeschoBzahlen beziiglich 
des Zeitaufwandes volle W ettbewerbsfahigkeit m it anderen Bau- 
weisen. E s  zeigt sich ferner, daB Plananderungen wahrend des 
Baues m it den an der Baustelle vorhandenen Mitteln in kiirzester 
Zeit beriicksichtigt werden konnen, so daB Verzógerungen durch 
derartige Vorkommnisse, die insbesondere bei Industriebauten 
kaum  verm eidbar sind, nicht eintreten. Ferner beweist ein 
Ausfiihrungsbeispiel die Zweckm aBigkeit des Eisenbetons fiir 
vielgeschossige Wrohnhausbauten, bei denen auf raumsparende 
Konstruktion, giinstige W&rme- und Schallisolierung, sowie ein- 
fachste und biiligste Herstellung besonderes Gewieht gelegt 
werden muB.

K R IT ISC H E  B E T R A C H T U N G E N  D ER N EU ZEITLIC H EN  EN TW IC K LU N G  
DER G EW ICH TSSTA U M A U ER.

Von Dr.-Ing. F. Tólke, Karlsruhe.

(Fortsetzung und SchluB von Seite 251.)

D e r  E in f lu B  d e r  L in ie ń f i ih r u n g  a u f  d ie  Q u e r s c h n i t t s -  
b e m e ssu n g .

Ziegler15 gibt in dem zweiten Bandę seines Buches iiber den 
Talsperrenbau eine sehr anschauliclic Darstellung iiber die 
vorteilhafte W irkung einer gekrummten Linienfuhrung von 
Gewichtsstaum auern. In der T a t zeigen ja  auch die noch in 
Bruchstein ausgefiihrten Gewichtsstaumauern iiberall dort eine 
gekriimmtc Linienfiihrung, wo die Ubertragung eines Teiles der 
Belastung durch Bogenwirkung nicht durch die A rt des Tal- 
ąuerschnittes oder die geologische Beschaffenheit der Hangę 
unmóglich gemacht wurde. Wenn auch durch die gekriimmte 
Linienfiihrung im allgemeinen eine leichte Erhóhung der B au 
kosten entstand, so glaubte man doch, diese im Hinblick auf 
die nicht unbetraclitliche Erhóhung der Sicherheit in K auf 
nehmen zu sollen.

E s ist zweifellos der gekrummten Linienfuhrung zuzu- 
schreiben, dafi die Unterdruckmessungen, welche an zahl
reichen deutschen Bruchsteinmauern vorgenommen wurden, 
k lar erkennen lassen, daB das bei der Aufstellung der Form el

18 II . Bd., 3. Aufl. Berlin 1927, W. Ernst und Sohn.

von Fecht und L ink  (4) ins Augc gefaBtc Ablieben der S ta u 
mauer vom  Felsen tatsachlich nicht in Erscheinung getreten ist. 
Abb. 12  zeigt beispielsweise das Ergebnis der Unterdrucks- 
messung fiir die Listertalsperre (Westf.)20; man konnte eher 
verm uten, daB der willktirlich angenommene iooprozentige 
Unterdruck an der W asserseite gar nicht erreiclit wurde, ge- 
schweige denn, daB sich die Staum auer abgehoben hat.

Ganz anders liegen die Yerhaltnisse bei Gewichtsmauern 
aus Beton. H ier ist d ic  gegebene Linienfuhrung zunachst die 
geradlinige, da ohne besondere MaBnahmen bei gekriimmter 
Linienfuhrung keine Bogenwirkung zustande kommen kann. Die 
Zusammenziehung des Betons bei der allmahlichcn Abgabe der 
Abbindewarme, beim Schwinden und beim Sinken der AuBen- 
tem peratur ist bekanntlich vicl zu groB, ais daB Langskrafte 
in horizontaler Richtung wahrend der kalten Jahreszeit iiber- 
tragen werden konnten. Dort, wo man sich fiir Gcwichts- 
staum auern aus Beton auch heute noch den Luxus einer ge
krummten Linienfuhrung ohne gleichzeitiges Ausspritzen der

20 Link: Ein Beitrag zur Querschnittsbestimmung der Stau- 
mauern. Aachener Dissertation.
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Fugen leistet, sollte man sich wenigstens dariiber klar sein, daB 
dam it fiir die Sicherheit des Bauw erks wenig gewonnen ist. 
E ine Bogenwirkung wird erst moglich, wenn die Staum auer auf 
eine betrachtliche Flachę vom Feisen abgerissen ist; von dieser 
Seite lier betrachtet, stellt die gekriimmte Linienfiihrung so- 
zusagen eine letzte Reserve dar. Da man sich jedoch fiir Bau- 
werke, welche Jahrhunderte hindurch ihren Dienst versehen 
sollen, letztlich doch nicht allein auf eine derartige letzte'Reserve 
verlassen kann, diirfte in der Tat durch die Kriim m ung der 
Ąchse fiir die Sicherheit wenig gewonnen sein.

Wird die an sich nur fiir Bruchsteinmauern erprobte Form el 
von Fecht und L ink  auf Betonmauern ubertragen, so wird das 
friiher nur ins Auge gefaflte Abheben der Staum auer vom Feisen, 
wo die Unterstiitzung durch die Bogenwirkung fehlt, tatsachlich 
ein treten konnen. In  der T at lassen die Unterdruckmessungen 
an der 64 ni hohen Sehwarzenbachtalsperre, der ersten groBeren 
deutschen Gewichtsstaumatier aus Beton, auch ein solches 
Abheben an einer Stelle vermuten.

Unter der Sch warzeń baehtalsperre wurde der Unterdruck an 
zwei Stellen (etwa 35 m links und rechts von Talm itte) durch 
je aclit iiber die ganze Querschnittsbreite yerteilte Unterdruck- 

messer gemessen. Dabei ergab sich 
das in ' Abb. 1 3 21 wiedergegebene 
Resultat. Die eine MeDreihe zeigte 
nur einen leichten Unterdruck in der , 
Nahe der I.uftseite (strichliert ange- 
deutet), wahrend die zweite einen 
leichten Unterdruck in M auermitte 
und einen sehr starken in der Nahe 
der Wasserseite erkennen laBt. W ahrend 
der mittlere Berg eine Folgę drt- 
licher Undichtigkeiten sein diirfte, 
ebenso wie der luftseitige Berg des 
erstgenannten Diagiam m s, deutet 
die Yerteilung an der Wasserseite

Abb. 13.
U nterdruckmcssungen 

unter der 
Schwarzenhachsperre.

auf ein Abheben der Staum auer in der Umgebung der 
MeBstelle hin, offenbar eine Folgę des Uberschreitcns des H aftens 
zwischen Beton und Feisen.

E s  wiirde zu weit fuhren, hier auf die Frage einzugehen, 
wodurch solche Zugspannungen entstanden sein konnen, daB 
das H aften zwischen dcm Beton und dem ausgezeichneten 
Granit des Schwarzenbachtals iiberwunden wurde. E s  sollte 
lediglich darauf hingewiesen werden, daB bei Betonstaum auern 
ein Abheben vom Feisen tatsachlich eintreten kann und keines- 
wegs erst eine Folgę von Uriterdruckerscheinungen zu sein 
braucht, die, wie besonders das gestricheltą Unterdruckdiagramm 
zeigt, bei der Sehwarzenbachtalsperre sehr zuriickge- 
treten sind.

Die Unterdruckmessung der Schwarzenbachsperre hat 
andererseits dic volle Berechtigung der Anwendung von (4) fiir die 
Querschnittsbemessung geliefert. Das gleiche zeigten auch die 
Unterdruckmessungen der vor einem Jah re  dem Betrieb iiber- 
gebenen Aggertalsperre (Rhld., 45 m hoch), die ebenfalls ais 
Beton-Gewichtsstaum aucr zur Ausfuhrung kam. E s ist sehr zu 
begriiBen, daB in die versehiedenen bei uns im B au  be- 
findlichen Betonm auern UnterdruckmeBvorrichtungen eingebaut

21 Das Ergebnis der Unterdruckmessungen wurde frcundlichcr- 
weise vora Badenwerk zur Yerfiigung gestellt.

werden, durch die es ermdglicht wird, die Bemessungsgrundlage 
weiterhin auf ihre Berechtigung naęhzuprufen.

DaB die Fecht-Link ’sche Form el sich trotz Ausfalls der 
unterstutzenden Bogenwirkung bisher auch fiir Betonmauern 
bewahrt hat, diirfte nicht zuletzt eine Folgę der heute zur Ver- 
fiigung stehenden ausgezeichneten Dichtungsniethoden des 
Griindungsfelsens sein. Man sollte daher von der Zcment- 
injektion auch weitgehend Gebrauch machen und auch bei 
relativ kompaktem Feisen auf eine durchlaufende Zement- 
injektion unter dem wasserseitigen Sporn im allgemeinen nicht 
rerzichten. In Amerika, wo diese Dichtungsmethode entwickelt 
wurde und wo sie heute ais eine Selbstverstandlichkeit fiir 
Gewięhtsstaumauern betrachtet wird, wahlt man im allgemeinen 
einen Abstand von 1 ,5  m fiir die Injektionslocher bei 7,5 cm 
Durchmesser. Die Tiefe richtet sich nach der A rt des Felsens; 
normalerweise begniigt man sich m it einer Tiefe von 5 bis 6 m.

Die groBe Entwicklung, welche die Bogenstaum auer in den 
Ycreinigten Staaten erfahren hat, brachte es m it sich, daB die 
Anforderungen an die konstruktive- Durchbildung der Fugen 
immer groBer wurden. Daneben verwischte sich der urspriinglich 
schroffe Obergang von der Gewichtsstaum auer zur Bogen
staum auer immer mehr, so daB es nahe lag, die fiir die Bogen
staum auer entwickelten Methoden der Fugenausbildung auf 
gekriimmte Gewichtsstaumauern zu iibertragen.

Hier ist in erster Linie das system atische Ausspritzen der 
Fugen mit Zementmilch unter Druck zu nennen. Der Zweck 
ist k lar: es soli das beim Zusammenzichen des Betons eintretende 
K la ffen  der Fugen durch nachtraglichc Zementinjektion wieder 
beseitigt werden, so daB der W asserdruck wie bei den B ruch
steinmauern teilweise durch Bogen- und teilweise durch Schwer- 
gewichtswirkung iibertragen wird. Im  H inblick auf die erstere 
empfiehlt sich bei solchen Gewichtsstaumauern eine Verzahnung 
der Fugen; die Fiillrohre oder Schachte fiir das Ausspritzen wer
den dann zweckmaBig in die Mitte der Zahne gelegt. Die F iill
rohre werden in Am erika neuerdings zweiteilig, bei einem Durcli- 
messer yon 5 cm, eingelegt, wodurch die W irkung des Aus- 
spritzenssehr gesteigert wird. Man laBt namlich die beidenHalften 
genau in der Fugę zusammenstoBen, so daB durch den Druck 
zwischen 5 und 10  at, bei welchem das Ausspritzen erfolgt, die 
beiden Rohrlialften fest gegen die B locke gepreBt werden und 
die Zementmilch in die volle Spaltóffnung der Fugę eintreten 
kann. Beim  Pardee-Dam 22 hat man statt dessen Schachte mit 
Viertelkreisquerschnitt in den Mitten der Zahne ausgespart, wo
bei der Kreisbogen in dem einen B łock und die geraden Kanten 
in den anderen gelegt sind.

Ais bemerkenswerteBeispiele seien in diesem Zusammenhange 
die im vorigen Jah re  fertiggestellte bereits genannte 1 1 0  m hohe 
Pardee-Staum auer22 in Californien mit einem Krum m ungsradius 
von 370 m und die kiirzlich in Bauausfiihrung genommene 12 3  m 
hohe O wyhee-Staum auer23 m it einem Radius von 152  m erwahnt. 
Der Querschnitt der Pardee-Staum auer wurde m it R iicksicht 
auf die Unterstiitzung der Schwergewichtswirkung durch Bogen
wirkung nur fiir 10 %  Auftrieb bemessen, wahrend bei der 
O wyhee-Staum auer im Hinblick auf die groBere Kriim m ung auf 
jegliche Unterdruckswirkung verzichtet wurde. Man sucht also 
die durch das Ausspritzen der Fugen entstchenden Mehrkosten 
durch eine entsprechende Ersparnis an Massen wieder aus- 
zugleichen. D a ein Verzicht auf die Beriicksichtigung von U nter
druck m it einem tang /? von 0,66 auszukommen gestattet, auf 
ein Raum gewicht des Betons von 2,3 t/m3 bezogen, erspart man 
ungefa.hr 10 %  an Massen, eine Ersparnis, hinter der der Mehr- 
aufwand fiir die Fugen erheblich zuriickblciben diirfte.

Der Owyhee-Dam, welcher von dem United States Bureau 
of Reclam ation entworfen ist, das fiir groBe Sorgfalt bei der Be- 
messung und konstruktiven Durchbildung yon Staum auern be- 
kannt ist, wird nach den durchgefiihrten Berechnungen etwa 
3/f der W asserlast durch Bogenwirkung und nur Vj durch Schwer
gewichtswirkung ubertragen, so daB die Spannungen aus der

22 Eng. News-Rec. vom 14. Febr. 1929 und 21. Marz 1929.
23 Eng. News-Rec. 26. April 1928; U. St. Dep. of the Interior: 

Dams and Controll-works 1929; Eng. News-Rec. 29. Jan. 1931.
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ersteren die aus der letżteren um cin Betrachtliches iibersteigen. 
E s ist daher geplant, die Fugen erst m it Zement auszuspritzen, 
wenn die Staum auer schon teilweise unter W asser steht, um eine 
giinstigcre Yerteilung des W asserdruckes zwischen Bogen- und 
Schwergewichtswirkung herbeizu fuhren.

Die Lastvcrteilung nach Bogen- und Schwergewichtswir- 
kung erfolgte auf dem Wege des Versuchslastverfahrens. Der 
diesem und ahnlichen Yerfahren zugrunde liegende Gedankc geht 
auf R itter (Die Berechnung bogenfórmiger Staum auern, K arls
ruhe 1919) zuriick. Man denkt sich die Staum auer in geeigneter 
Weise einmal in horizontale Gewolbe und zum anderen in verti- 
kale eingespannte Balken (wie bei der Gcwichtsstaumauer) zer- 
legt und beobachtet die in beiden Fallen entstehenden Durch- 
biegungen. Der auf die Gewolbe und die eingespannten Balken 
entfallende Teil der auBcren Belastung muB so bestim m t werden, 
daB Gewolbe und eingespannte Balken in einem beliebigen ge- 
meinsamen Punkte die gleiche Durchbiegung aufweisen. Da eine 
analytische Behandlung im allgemeinen aussichtslos ist, nimmt 
man zunachst auf Grund bereits durchgefiihrter Bereehnungcn 
eine geeignete Lastverteilung an und verbessert diese solange, 
bis dic Durchbiegungen einigermaBcn iibereinstimmen. Die B e
rechnung fiir die Owyhee-Staum auer ergab nur eine m ittlere 
Abweichung von 2 % .

Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daB man bei derartigen 
Berechnungen in Am erika neuerdings auch die Nachgiebigkeit 
des Felsens beriicksichtigt, wofiir die Yogtsche Abhandlung21 
vorziigliche Dienste leistet. Die Untersucliung des Felsens beim 
Owyhee-Dam ergab einen Eląstizitatskoeffizienten von 600 000 
kg/cm2, eine Bruchfestigkeit von 630 kg/cm2 und eine Póisson- 
sche Konstantę m =  4,3.

Das Tal, in dem der Owyhee-Dam erriclitet wird, durchzieht, 
beilaufig bemerkt, eine in Langsrichtung durchlaufende Verwer- 
fung, die auf eine Breite von etwa 4 m und eine Tiefe von 50 m 
sich erstreckt-. Man hatte urspriinglich die Absicht, vgl. Abb. 14,

die Yerwerfungszono lediglich 
wasserseitig durch die diinn 
strichlierte Schiirze abzuriegeln. 
Man hat sich jedoch inzwischen 
dazu entschlossen, die gesamte 
Yerwerfungszone auszubeto- 
nieren, wie es Abb. 14 zeigt. 
Die Grtindung der Owyhee-Stau- 
mauer laBt erkennen, wie vor- 
sichtig man in Am erika seit 
der St. Francis-Katastrophe ge
worden ist und wie man angstlich 
bemiiht ist, die Staum auer nur 
auf den unbedingt zuverlassi- 
gen Felsen zu grunden.

An dem Beispiel desOwyhee- 
dammes konnte gezeigt werden, 
daB die gckriimm te Linienfiihr- 
ung von Beton-Ge wichtsstau- 
mauern gegeniiber der geradli- 
nigen in dem Fallc  eine be- 

trachtliche Erhohung der Sicherheit darstellt, wo die Fugen 
durch ein sorgfaltig verlegtes System  von Zementausspritzrohren 
oder -schachten ausgespritzt werden und die Hangę zur A u f
nahme der entstehenden Bogenwirkung befaliigt sind. Inwieweit 
dies gleichzeitig eine Yerm inderung der M auerstarke gerecht- 
fertigt erscheinen laBt, kann nur von F a li zu F a li entschieden 
werden. A uf keinen Fali sollte fiir derartige Mauerń tang. p  =  0,66 
ais auBerste Grenze unterschritten werden.

B lo c k a u f t e i lu n g  u n d  F u g e n a n o r d n u n g .
Wenn man sich die Bemessungsgrundlagen gewóhnlicher 

Gewichtsstaumauern —  d. h. solcher ohne ausgespritzte Fugen — 
vor Augen fiihrt, so konnen diese, abgesehen von der in dem 
Unterdruclt begriindeten Unklarheit, ais auBerordentlich ein- 
fach und ubersichtlich bezeichnet werden. Das Problem wird

24 Uber die Berechnung der Fundamentdeformation; Avhand- 
linger utgift av  det Norske Yidenskaps-Akademi i Oslo 1925.

schon schwieriger, wenn man versucht, den tatsachlichen Ver- 
haltnissen an der Griindungssohle Rechnung zu tragen, da hier 
die Verformung des Baugrundes eine entscheidende Rolle spielt. 
E s  ist neuerdings yersucht worden25, die Spannungsverhaltnisse 
an der Griindungssohle auf elektrischeni Wege, m it H ilfe von 
Telemetern, zu erforschen, und es ware sehr zu bcgriiBen, wenn 
es auf diesem Wege gelange, die tatsachlichen Normal- und 
Schubspannungen zwischen Staum auer und Felsen festzustellcn.

Leider stellen sich der Erm ittlung der tatsachlichen Span- 
nungsverhaltnis.se in Gewichtsstaum auern noch andere, weit 
unangenehmere Schwierigkeiten entgegen, dereń Ursache in den 
sich jeder rechnerischen Erfassung entziehenden RiBbildungen 
begriindet liegt. H ier bleibt nur die eine Mdglichkeit,- durch kon- 
struktive MaBnahmen einer RiBbildung wirksam  zu begegnen 
und durch sorgfaltige Beobachtungen einen Gutem aBstab fiir 
die getroffenen MaBnahmen zu gewinnen.

Wie die E rfahrung gezeigt hat, lassen sich die statisch 
weniger scliadlichen Querrisse vcrhaltnism aBig lcicht vermeiden, 
wenn Fugen in geeigneten Abstanden angeordnet werden. Ober 
den ais notwendig erachteten Fugenabstand gehen die Ansichten 
heute noch auseinander. Dies erscheint verstandlich, einmal im 
H inblick auf dic Yerteuerung der Herstellung, welche durch die 
Fugen bedingt ist, und zum anderen, wenn man sich vor Augen 
fiihrt, wie sehr die RiBbildung durch die A rt der Herstellung, 
durch dic Zementdosierung und die Sorgfalt bei der Nachbehand- 
lung (Feiichthaltung) beeinfluBt wird.

System atische Beobachtungen und Messungen, um das 
Arbeiten der Fugen fęstzustellen, sind bis heute leider nur seiten 
bekannt geworden. E s diirfte daher vielleicht von Interesse sein, 
auf die wcrtvollen Erfahrungen einzugehen, welche an der 30 m 
hohen und 360 m langen Gelmersce-Gcwichtsstaum auer (Schweiz) 
in dem sehr kalten W inter 1928/29 und dcm darauf folgenden 
Sommer gesammelt wurden26. Im  ersteren herrschten nachts 
yieie Wochen hindurch 30 bis 3 5 0 K altc , wahrend m ittags in 
der Sonne 2 5 0 W arme gemessen wurden. Bei der groBen Hitze 
im Sommer maB man wochenlang in der Sonne ungefahr 3 5 0 
W arme, wahrend nachts der Tiefpunkt bei +  2 0 C crreicht wurde.

Die M auertcm peratur wurde in 20 m Tiefe unter m axim alem  
Stauspiegel gemessen, und zwar 1 m von der Luftscite, 2 m von 
der W asserseite und in Mauermitte. Dabei ergab sich bei den ge- 
nannten AuBentemperaturen und bei gefiilltem Stąubecken:

1 m v. d. L . S. M auermitte 2 111 v . d. W. S.
W inter . . .  2 ° 3 0 4 0
Sommer . . . 9— io °  7 0 6°
GróBte Schwankung 8° 4° 2 °

Man erkennt, daB bei der Schwankung der AuBentem peratur 
von nahezu 70° in 1 m Abstand von der Luftseite nur noch 12 %  
von dieser Schwankung festgestellt wurden.

B ei einem Fugenabstande von 22 m bzw. 27 m wurde das 
Arbeiten der Fugen standig auf elektrischeni W ege festgestellt. 
Dabei ergab sich im Durchschnitt eine Fugenóffnung yon 1 mm 
im Sommer und von 3 mm im W inter. Die Schwankung yon 2 mm 
scheint im wesentlichen eine Folgę der Tcm peraturschwankung 
gewesen zu sein. Bei a — 10 ” 5 errechnet sich aus 8° Tempcra- 
turschwankung in 1 m Abstand von der Luftseite eine Schwan
kung der Fugenóffnung von 1,8  mm bzw. 2,2 mm entsprechend 
den versc.hicdenen Fugenabstanden.

Die sorgfiiltigen Beobachtungen an der Gelmersce-Stau- 
m auer haben gezeigt, daB der gewahlte Fugenabstand von 22 m 
und erst recht der von 27 m zu groB war. In den Blócken haben 
sich gróBtenteils noch Zwischenrissegebildet, die sehr fein waren und 
im wesentlichen senkrecht verliefen. Inwieweit sie durchgingen, 
konnte leider nicht festgestellt werden. Bei den im Bau befind- 
lichen Grimselstaumauern —  hier ist insbesondere die iiber 100 m 
hohe Spitallam m -Talsperre zu nennen —  h at man auf Grund 
dieser und an den M auera selbst gesammelter Erfahrungen den

25 Treiber:’ Die Yerwcndung von Telemetern zu Spannungs- 
messungen an Bauwerkcn. Diese Zeitschrift 1930, Heft 37.

26 Die mitgeteilten MeOergebnisse sind mir gelegentlich einer 
Studienreise bekannt geworden.

Abb. 14.
Owyhee-

Dam.
Querschnitt.
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Fugenabstand stark  lierabgesetzt und einen Abstand von 15  111 
ais obere Grenze ansehen zu sollen geglaubt.

W ie verschiedenartig dic Anschauungen bczuglich des 
Fugenabstandes sind, zeigt die folgende Zusam nienstellung:
San tok a  (Span.) . . . . . = 1.5 m bei h = 53  m
Suviana ( I t a l . ) ....................... . . s = 30 m h = 85 m
Tartano ( I t a l . ) ....................... . . s = 23 m h = 53  m
Barbellino ( I t a l . ) ................... . .' s = 25 m h = 63 m
Cignana ( I t a l . ) ....................... = 15  m h = 58111

= 25 m / h = 59 ni
A lpc Camplice (Ital.) . . . = 25 m h = 62 m
Cardanello ( I t a l . ) ................... = 48 m h = 74  m
St. M arc (Frankr.l . . . . . . s = 15 111 h — 50 111
L ’Oued-Fodda (Alger.) . . . . s = 19 m h = 93 m
W aggital (Schweiz) . . . . . . s = 25 m h = 99 ni
Grimsel (Schweiz) . . . . . . s = 1 5 m h = 1 05 m
Schwarzenbach (Deutschl.). = 27 m h = 65 m
Schwarza (Deutschl.) . . . . . s = 18 m h = 4 3  m
Schluchsee (Deutschl.) . . . . s = 22 m h = 45  m
Obere Saale (Deutschl.) . . . . s = 25 m h = 65 111
S ilvretta  (Osterreich) . . . . . s = 25 111 h = 68 m
Exchequer (Yer. St.) . . . . . s = 23— 15-— 8 ni h = 100 ni
Gibson (Yer. St.) . . . . . . s == 1 8—  9 m h 60 m
Pardee (Ver. St.) . . . . . . s = 4 5 — 2 3 -—1 2 m h = 1 1 0 m
Owyhee (Yer. St.) . . . . . . s = 1 3 m h = 1 28 m

Bei den amerikanischen Staum auern geben die verschie- 
dencn Zahlen den Fugenabstand im unteren, mittleren und 
oberen Teile an.

Das Auftreten eines Querrisses bedeutet im allgemeinen 
keine unm ittelbare Gefahr fiir die Staum auer; nachteilig ist in 
erster Linie die dam it verbundene W asserdurchlassigkeit. We
niger harmlos sind dagegen Langsrisse, dereń Entstehung auf die

Abb. 15.

gleichen Ursachen wie fiir die Ouerrisse zuriickzufiihren ist. Dazu 
kommt, daB sich die Langsrisse einer direkten Beobachtung 
naturgemaO entziehen. Jeder LangsriB bedeutet eine empfind- 
liche Storung des normalen Kraftflusses, fiihrt zu starkeren 
Yerformungen des betreffenden Blockes und fordert somit ein

wasserseitiges AbreiBen der Staum auer, was man m it R iicksicht 
auf den Unterdruck gern vermeiden mochte. Solange die Stau- 
hohen nicht iiber die GroBe von 50 bis 60 m hinausgehen, ist bei 
sorgfaltiger Herstellung und tunlichster Beschrankung der Zc- 
mentdosierung die Gefalir einer Bildung von Langsrissen nicht 
sehr groB. B ei groBen Mauerhóhen m it entsprechend dickeren 
M auerstarken muB dagegen mit dem A uftreten von Langsrissen 
gerechnet werden. Die Frage, wie man ihnen durch konstruktive 
MaBnahmen begegnet, bildet in den Vereinigten Staaten schon 
seit mehreren Jahren  den Gegenstand eingehender Erórterung.

Von besonderem Interesse ist hier der in diesem Fruhling 
zur Bauausfiihrung kommende Hoover-Dam , dessen maximale 
Dicke von 195 m alles bisher Dagewesene um dasDoppelte iiber- 
trifft. Wie Abb. 15  zeigt, erfolgt die Herstellung in quadratischen 
Blócken von 15  ■ 15  qm Querschnitt. In  die so entstehenden 
Fugen sind Zementausspritzrohre eingelegt, um auch in der Quer- 
riehtung zwischen den Langsfugen einen sicheren K ontakt her- 
stellen zu kónnen. Beim Hochfiihren der Staum auer werden alle 
30 m die Quer- und Langsfugen ausgespritzt. Vollstandig neu 
ist die auBerdem noch zur Ausfiihrung kommende Abkuhlungs- 
anlage des Betons, die im stande sein soli, eine durchflieBende 
Wassermenge von 7900 1 innerhalb einer Minutę von 8 C 
auf 4 1/2° C abzukiihlen. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, 
werden die Blócke in der Langsricht-ung und in der Querrichtung 
von horizontal verlegten Abkiihlungsrohren durchzogen, die 
bei einem Durchmesser von 5 cm in Serien miteinander verbunden 
sind. Insgesam t sollen 240 km Rohr zur Verlegung konimen. Das 
Kiihlwasser soli die einbetonierten Rohre bei jeder Tem peratur 
zwischen 5 0 C und 18 °  verlassen und die Kiihlwassermenge zwi
schen 1300 und 7900 l/min, schwanken kónnen. Die niedrigste 
Tem peratur des eintretenden Kiihlwassers ist mit 2 0 C begrenzt. 
Man rechnet mit einer Erwarm ung des Betons beim Abbinden um 
2 i °  C. Das Kiihlwasser wird solange durch einen Błock geschickt, 
bis er eine mittlere Tem peratur von 2 2 0 C angenommen hat.

W ahrend die Langsfugen Langsrippen aufweisen, sind die 
Radialfugen in liblicher Weise verzahnt. Wie Abb. 15  zeigt, wird 
noch eine systematische Verzahnung im groBen geschaffen, in
dem die einzelnen Blócke verscliieden hochgefiihrt werden. F iir 
die Herstellung ist plastische Verarbeitung vorgeschrieben; das 
Em bringen des Betons soli in Lagen von 1,5  m Hóhe erfolgen 
und die Arbeitsgeschwindigkeit ist hierfiir an ein und demselben 
B łock m it 72 Stunden begrenzt. Innerhalb von einem M onat 
diirfen nicht mehr ais 10 ,5  m an dem gleichen B łock aufbetoniert 
werden.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Im  Vorhergehenden ist in kritischer Weise die Entw icklung 

der Gewichtsstaum auer in den letzten 10  Jahren  beleuchtet 
worden. Wahrend man fiir m ittlere Stauhóhen bis zu 60 m ein
heitliche M erkm alc in den verschiedenen Landern erkennen kann, 
gelien bei hóheren Mauern die Anschauungen noch ziemlich aus- 
einander. Dies diirfte nicht zuletzt auch darauf zuriickzufiihren ■ 
sein, daB die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Langsrissen 
und die dam it verbundenen Unklarheiten in der K raftiibertragung 
der persónlichen Sicherheitsauffassung einen starkeren Spiel- 
raum gewahren. D a die W irtschaftlichkeit mit der letzteren aufs 
engste verbunden ist, diirfte die zukiinftige Entwicklung der 
Gewichtsstaum auer im  Vergleich zu der anderer Bauweisen sehr 
davon abhangen, inwieweit es móglich ist, ohne wesentliche Ver- 
teuerung der Herstellung durch geeignete konstruktive MaB
nahmen eine starkere Erfassung des Kraftespiels, zu ermóglichen. 
Wie ernst man es in Am erika heute mit diesen Unklarheiten 
nimmt, beweist der Hoover-Dam . H ier glaubte man verbinden 
zu sollen: Ein vollstandig unterdruckempfindliches Querschnitts- 
profil nach L e v y  mit einer starken Kriim m ung der Mauer im 
oberen Teile, m it einer praktisch alles Sickerwasser abfangen- 
den Drainage und m it einem systematischen Netz von Langs- 
und Radialfugen unter Benutzung aller Raffinessen der modernen 
Technik fiir eine kom pakte Verbindung der einzelnen Blócke mit
einander.
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KU RZE T E C H N ISC H E  BER IC H T E.
Bericht iiber die Baumesse.

Vom  i.-— i i .  M arz 1 9 3 1  in  L e ip z ig .
Seit das letzte Mai an dieser Stelle iiber die Baumesse bericlitet 

wurde, sind zwei Jahre vergangen. Es eriibrigt sich, des naheren darauf 
hinzuwcisen, welchen katastrophalen Niedergang die allgemeinen wirt
schaftlichen Verhaltnisse genommen haben und welchen Stand der 
Entwicklung sie besonders innerhalb der Bauindustrie erreicht haben. 
Bedenkt man, daB die Bauindustrie ganz allgemein ais Schliissel- 
industrie fiir alle anderen Industriezweige bezeichnet wird, daB in 
erster Linie die Baustoff-, Bauwaren- und Baumaschinenindustrie 
von dem Wohl und Welle der Bauindustrie unmittelbar abhangen, so 
darf man mit Recht Schliisse auf die ernste Lage der nachstbetroffenen 
Wirtschaftszweige zichen.

Wenn aber allen Nóten und Schwierigkeiten zum Trotz eine 
Baumesse zustande gekommen ist, dereń auBerer Eindruck von dem 
friiherer Jahre kaum abweicht, dann stellen diese in derartig krisen- 
haften Zeiten bewundernswerten Anstrengungen zunachst einen 
anzuerkennenden Willen dar, sich mit Anspannung aller wirtschaft
lichen Krafte durchzusetzen und unter Anpassung an den immer be- 
grenzteren Baumarkt das Feld zu behaupten. Es kommen in diesem 
Willen trotz aller und oft geauBcrtcr Sorge im Grunde doch der gesunde 
Selbsterhaltungstrieb und ein Optimismus zum Ausdruck, der, be- 
griindet im BewuBtsein bisheriger Leistungen, eine der Grundlagen 
fiir die wirtschaftliche Gesundung bildet. DaB hier und da, teils an- 
gesichts des immer scharferen Wettbewerbes, teils aus Griinden ver- 
anderter Ausstellungstaktik manche Veranderung innerhalb der Bau
messe festzustellen ist, darf noch keine Veranlassung zu verallgemei- 
nernden Riickschliissen auf den gesamten Baumarkt geben. Im wesent
lichen aber bietet sich auch bei naherer Betrachtung der diesjahrigen 
Baumesse das bisher gewohnte Bild.

DaB im folgenden nicht alle, auch nicht alle fiir den Bauingenieur 
bemerkenswerten Erzeugnisse der B a u s to f f-  und M asch inen- 
in d u strie  besondere Erwahnung finden konnen, liegt im Sinne des 
Berichts, einen allgemeinen Oberblick iiber die Baumesse unter Be- 
riicksichtigung einzelner Neuerscheinungen zu geben.

Einen besonders brciten Rahmen nehmen wieder die B au - 
m aschinen  auf der neben der groBen Halle der Baumesse gelegenen 
FreifUlche ein. Die groBe Zahl der. M isch m asch in en , ihrer ver- 
schiedenen Fabrikate und Typen, fallt auch diesmal in die Augen.

Auch die diesjahrige Baumesse wartet mit einer nicht unbetracht- 
lichen Anzahl verschiedenster Fabrikate auf. Durch ihre Ausbildung 
ais Trommelmischer lassen sie aber eine gewisse Vereinheitlichung 
erkennen.

Es sind bekannte Firmen, die sich an dieser Ausstellung betei- 
ligen: so die Berliner Maschinenbauanstalt Leo R oB , die verschie- 
dene GroBen ihres Pekazett-Schnellmischers zeigt, dabei eine be
sonders fiir kleinere und mittlere Baubetriebe geeignete Maschine mit 
150 1 Trommelinhalt, dereń Leistung bei einem Kraftebedarf von nur
2 PS mit 4 m3 Beton in der Stunde angegeben wird. Ein gleiches 
Modeli hat den besonderen Vorzug, noch mit einer Ilochbauwinde 
zum gleichzeitigen Hochziehen des Mischgutes mittels Bauaufzugs 
ausgeriistet zu sein.

Die Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft m. b. H., Leipzig, 
wirbt besonders fiir ihren Schnellmischer Rifi, der fiir Trommclful- 
lungen von 150 und 250 1, mit und ohne Tieflader, Bauwinde und 
Kraftąuelle oder einer besonderen Kombination dieser Moglichkeiten 
ausgeriistet ist. Die Trommel liegt schnlg und wird nach dem Prinzip 
des freien Falles nach Offnen eines VerschluBdeckels je nach Bedarf 
ganz oder teilweise entleert. Neben diese Mischmaschine hat die 
Firma auch einen fiir kleinere Arbeiten und leichten Wechsel des Stand- 
ortes der Mischmaschine ermóglichenden Mischer ,,NcoroH‘' zur Schau 
gestellt, der auf einem schubkarrenahnlichen Fahrgestell montiert ist; 
mit ihm sind nach Angaben der Herstellerin Leistungen von 3 bzw.
4,5 m* i. d. Stunde bei einer Trommelfiillung von 100 und 150 1 zu 
erzielen.

AuBer den Mischmaschinen sind auch die zahlreichen von dieser 
bekannten Firma hergestellten Baufordermaschinen — Raderwinden 
fiir Hubgeschwindigkeiten bis zu 120 m/min, Aufziige und Band- 
forderer —- vertreten.

Die Zahl der in der Bauindustrie bisher mit Erfolg verwendeten 
Jaegerschen Mischmaschinen der Joseph V<3gele A.-G., Mannheim, 
hat in dem neuen Kleinmischer ..Perkco" eine Erga.nz.11 rfg gefunden, 
die auch besonders auf kleinere Baubetriebe Riicksicht nimmt.

Diese Beobaclitung, daB die Baumaschinenindustrie, anscheinend 
dem Druck der auBeren Verhaltnis.se folgend, aus Mangel an aus- 
reichenden groBcren Baustellenbetrieben auch in den kleineren Bau- 
betrieben Eingang zu finden sucht, kann an verschiedenen Stellen der 
Baumesse gemacht werden; damit dringt die Rationalisierung mit 
Hilfe der Maschine in die kleinsten Adern der Bauwirtschaft und 
verdrangt die Handarbeit noch mehr.

Bei dem oben bezeichneten Kipptrommelmischer „Perkeo" sind 
Antrieb und Lagerung der 75 1 fassenden Trommel in einer Welle ver- 
einigt, die ais gekropfte Welle gleichzeitig das Kippen der Trommel 
ermóglicht. Der Antrieb der Trommel kann durch Handkurbel er- 
folgen. Im iibrigen soli auf die Aufzahlung der stattlichen Reihe der 
bekannten Jaeger-Mischmaschinen verschicdenster GroBe bzw. Lei
stungsfahigkeit verzichtet werden. Dagegen soli nicht versaumt werden,

auf den von derselben Firma hergestellten kontinuierlichen Beton- 
mischer, Bauart Vógele, naher hinzuweisen. Er ist fiir die Verhaltnisse 
auf GroBbaustellen berechnet, auf denen aus Griinden des beschleunig- 
teren Baufortschrittes und der Einhaltung eines gleichmafiigen Betrie- 
bes, ferner zur Verineidung umfangreicher Arbeitsfugen auch die 
Herstellung groBer Betonmengen im ununterbrochenen Betriebe vor- 
teilhaft ist. Allerdings setzt die Verwendung dieser Maschine zweck- 
maBigerweise auch den ununterbrochenen Transport des Betons — sei 
es in der GieBrinnc oder auf dem Bandę — voraus, damit eine zwischen- 
zeitliche IJnterbrechung des Bstonflusses, wie dies beim Fiillen ein
zelner Wagen erforderlich ware, vermieden wird. In dieser Mischanlage 
werden die Zuschlagstoffe und der Zement zunachst durch Gurt
forderer oder Elevatoren in trichterfórmige Materialsilos gefórdert; 
aus diesen flieBt das jeweilige Materiał durch Schlitze, die am Boden 
der Silos angebracht sind, auf Gurtforderer, die das Materiał durch 
einen Einlauftrichter der Mischtrommel zufiihren. Durch die Quer- 
schnittseinstellung der Schlitze wird die Menge der Zuschlagstoffe, 
durch die Einstellung der Bandgeschwindigkeit wird die Zemcntmenge 
festgelegt, so daB sich ein bestimmtes Mischungsverhaltnis mechanisch 
einstellen und regulieren laBt. Dadurch, daB besondere Fiihrungsleisten 
die Rander des Forderbandes gegen den Trichter driicken, wird ver- 
hindert, daB Materialien wie Zement, TraB oder Kalkpulver seitlicti 
herausflieBen. Fiir den Fali, daB die Auffiillung der Materialsilos 
aus irgend einem Grunde unterbrochen ist und das Mischun g sv er- 
haltnis nicht eingehalten wird, sorgt cin Kontakt, der im normalen 
Betrieb durch den Druck des Materials (Zement) auf eine in der Silo- 
wand angebrachte Klappe durch diese geschlossen wird und sich beim 
Nachlassen des Druckes bei anschlieBender Losung der Klappe óffnet, 
dafiir, daB die Hauptantriebswelle der gesamten Anlage auBer Betrieb 
gesetzt wird. Das Anmachewasser wird durch ein in die waagerecht 
liegende Mischtrommel gefuhrtes Rolir zugefiihrt, das auf seine ganze 
Lange in der Trommel Diisen besitzt, durch die das Anmachewasser 
gleiclimaBig auf das Mischgut verteilt wird. Die Leistung der Anlage 
wird mit 35 m3 in der Stunde angegeben; sie ist stationar und kann 
leicht fur fahrbaren Betrieb eingerichtet werden. Die bei ihr durch- 
gefiihrte sinnreiche Vorrichtung zur Mischung im jeweils ermittelten 
Mischungsverhaltnis eriibrigt die bisher oft recht unzulanglichen auto- 
matischen Waagen und gestattet gleichzeitig insofern eine gute Kon- 
trolle, ais die Vorrichtungen zur Einstellung der Schlitzoffnungen und 
der Bandgeschwindigkeit plombiert werden konnen.

Auch die Maschinenfabrik O tto K a ise r , St. Ingbert, Saar, 
hat auf dem Messegelande ihre bekannten Mischmaschinen, und zwar 
solche mit waagerecht liegender Trommelachse sowie Kipptrommel
mischer der verschiedensten GroBen ausgestellt. Die Beschickung der 
Trommel erfolgt auch hier je nach den Bediirfnissen durch Aufzug 
oder Vorfiilltrichter. Bemerkenswert ist wieder das Streben nach 
Absatz auch in kleinen Betrieben, das in der Neuerscheinung der 
Firma, dem „Kleinen-Kaiser-Mischer, Modeli 3 1 “  zum Ausdruck 
kommt; seine Stundenleistung wird bei im Mittel 140 1 Trommelfiillung 
bis zu 6 m3 angegeben. Erwahnt sei ferner die von dieser Firma aus- 
gefiihrte neueste StraBenbetoniermaschine mit einem Trommelinhalt 
von 500 1; ihr autoniatischer Materialaufzug ist so ausgebildet, daB die 
Zuschlagstoffe vom Lastwagen direkt eingekippt werden konnen. 
Ais Antrieb dient ein 20 PS-Deutz-Fahrzeug-Diesel-Motor, welcher 
auch gleichzeitig einen Generator antreibt. Letzterer versorgt den 
Elektromotor der Verteiler-ForderbandanIage mit Strom. Neben den 
Mischmaschinen bietet die Firma Kaiser auch eine Anzahl Fórder- 
gerate an, so die Einschienenbahn mit Spezialwagen, wie sie beispiels- 
weise in stationaren Anlagen oder sogen. Wanderarbeitsstellen zum 
Transport von Baustoffen mit Erfolg Verwendung finden konnen, 
ferner einen mit einer eingebauten Windę versehenen Montagemast 
(Kaiser & Schlaudecker, St. Ingbert) mit allem Zubehor. [,etzterer 
wird angesichts der bei den Wolffkranen (Heilbronn) vorhandenen 
sinnvollen Verwendung des Auslegers ais Montagemast einen beson
deren Vorteil besitzen mussen, um jenem gegeniiber leicht zu bestehen. 
Soweit Krane anderer Systeme bereits vorhanden oder neu benotigt 
sind —  es sei an den von der Maschinenfabrik Kaiser selbst hergestellten 
GroBturmdrehkran mit normal 20 in Ausladung erinnert —, wird 
dieser Montage-Gitterinast zweifellos gute Dienste leisten.

Von den auf der diesjahrigen Baumesse besonders ins Auge fallen- 
den Fórdergeraten sei zunachst der von der auf dem Sondergebiet 
der B a g g e rk o n stru k tio n e n  iiber Deutschlands Grenzen hinaus 
bestbekannten Menck & Hambrock G. m. b. II., Altona, ausgestellte 
Universal-Diesel-Bagger, Modeli II , angefiihrt, dessen w'esentliche 
Neuerungen im Grunde amerikanischen Vorbildern entnommen zu 
sein scheinen. Wieder ist zunachst das Bemiihen festzustellen, cin 
Modeli auf den Baumarkt zu bringen, das auch fiir kleinere Arbeiten 
technische und wirtschaftliche Vorteile bietet. Der Loffelinhalt be
tragt bei diesem neuen Modeli 0,45 nis. Durch geringe Anderungen
— Abnahme des Auslegers und Entleerung des Gegengewichtskastens — 
betragt der Flachendruck beim Fahren nur noch 0,57 kg/cm2, so daB 
der Bagger fiir Wberlandfahrten besonders giinstige Voraussetzungen 
bietet. Wesentlich aber ist die vielseitige Verwendungsmóglichkeit 
des Baggers ais Loffelhoch- und -tiefbaggcr, Planier-, Greif-, Eimer- 
seilbagger, Kran und Ramme; sie beruht hauptsachlicli auf der An
ordnung eines Auslegers, der am Oberwagen in der Vertikalen drehbar 
gelagert ist und an dessen Ende ein Lóffelstiel ebenfalls gelenkig ge- 
lagert werden kann. Im Gegensatz zu friiheren Konstruktionen sind
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Ausleger und Loffelstiel geschweiBte, kastenfórmige und daher sehr 
verdrchungsfeste Konstruktionen. Bei der Ver\vendung des Baggers 
ais Tiefbagger spielt die Bewegung des klappenlosen Loffels, der mit 
dem Loffelstiel durch das ,,Handgelenk" verbunden ist, eine besondere 
Rolle; durch seine Anwendung eriibrigt sich die Klappe, da der „Hand- 
riicken'1 — um bei diesem Bilde zu bleiben — nach entsprechender 
Stellung des Loffels ais Loffelboden das Baggergut tragt; bei an- 
geliobenem Handriicken fallt das Materiał frei heraus. Im iibrigen 
ware noch eine ganze Anzahl weiterer Verbesserungen, wie beispiels- 
weise die Ausbildung des Dreh- und Zahnkranzes auf dem Unterwagen, 
die Anordnung eines besonders breiten Rollenkranzes zur Aufnahme 
des Oberwagens, die Yerlademoglichkeit des Baggers im unzerlcgten 
Zustand auf einem vierachsigen Plattform-Eisenbahnwagen und 
vieles andere mehr aufzuzahlen; das Berichtete mag geniigen, um auf 
dieses neue Baggergerat besonders hinzuweisen.

Auch der Umversal-l.offelbaggcr ,,Type D " der Orenstein & Koppel 
A.-G., Berlin, der ebenfalls eine Anzahl Gerate in einer Maschine ver- 
einigt, steht auf der Baumesse zur Schau. Auch er kann durch ver- 
schiedene Yerandcrungen der Ausleger- bzw. Lóffelkonstruktion leicht 
vom normalen Loffcl- zum Tieflóffel-, Greif-, Schleppschaufel- und 
Planierbaggcr sowie zum Kran und zur Ramme verwandelt werden.

Einen groBen Anteil an der Ausstellung dieser Firma nehmen 
die zahlreichen und bestbekannten Diesel-Motor-Lokomotiven mit 
stehendem, kompressorlosem Vicrtakt-Roholmotor ein, auf die tiilher 
einzugehen sich ebenfalls angesichts ihrer groBen Verbreitung eriibrigt.

Eine bisher in Deutschland auf Baustellen wohl nur wenig ge- 
brauchliche F o rd e ra n la g e  ist der sogen. S ch rap p er. Die Nord- 
h&user Maschinenfabrik A.-G. Schmidt, Kranz & Co. zeigt nun auf 
dem MeBgelande eine sogen. S. K. I.iliput-Schrappcr-Anlagc dem Bc- 
sucher auf Wunsch im Betriebe. Sic besteht aus dem an einem Fórder- 
scil zwischen den Baugrubenenden gefuhrten und jeweils in einer 
Richtung gezogenen Schrapper, einem oben und vorne, am Seilangriff, 
offenen Kasten, dessen an der quer zur Zugrichtung liegenden hinteren 
Wand angebrachte Zahne den Boden aufreiBen, ,.schrappen‘‘ , so daB 
ihn dann diese Riickenwand vor sich herschieben kann, Dieses Gerat 
entspricht grundsatzlich dem Eimerseilbagger.

Die Friedr. Krupp, Grusonwerk A.-G. Magdeburg, stellt ein be- 
achtenswertes Universal-Schwingsieb aus, das u. a. der Aussiebung 
von Schotter, Splitt, Kies und Sand nach mehreren KorngroBen dienen 
soli. Bei einem Kraftaufwand von nur 2 PS im Mittel werden 1500 
bis 2000 Kreisschwingungen in der Minutę bei 1,5 bis 2,5 mm F.xzen- 
trizitat erzeugt. Der Siebkasten oder -rahmen ist beidcrseits der 
Schwingachse in Gummipuffern gelagert. Durch beliebige Schriiglage 
der Siebe sowie durch die Drehbewegung der Aclise nach rechts oder 
links kann der Siebvorgang beschleunigt oder verzi3gert und damit 
intensiver gbstaltet werden. Daneben hat diese Firma auf ihrem 
Stand einen Split twalzenbrecher mit einem besonders starken, die 
parallele Lage der Walzen in jedem Falle sichernden Gabelrahmen 
aufgestellt.

An dieser Stelle sei kurz auf das in der Halle der Baumesse an- 
gebotene Handsćhuttelsieb „W azi", ein auf drei senkrecht stehenden 
etwa 1 m hohen Stahlfedern ruhender Siebrahmen, der, abgcsehcn 
von seiner Eignung fiir die Baupraxis, auch fiir Laboratoriumszweckc 
zum Aussieben verschiedener Kórnungen zweckmaLlig erscheint.

Die Spezialfabrik fiir StraBenbaumaschinen Theodor Ohl, Diez 
und Limburg, die auch ais StraBenbauunternehmung iiber eigene 
Betriebscrfahrungen verfiigt, hat eine ganze Anzahl Maschinen zur 
Ausfiihrung neuzeitlicher StraBendecken auf der Baumesse ausgestellt. 
Neben StraBenkehrmaschinen mit Motorenantrieb (Deutz) sind es 
hauptsSchlich die ycrschiedenen Gera te und Maschinen zur Ausfiihrung 
von Kaltasphalt-, HeiB- und Kaltteer- und TeermakadamstraBen: 
einn Teermakadam-Maschine fiir kontinuierlichen Betrieb tritt dabei 
besonders hervor.

Von den verschiedenen Baugeriiten sei hier besonders der Delmag- 
Explosions-Stampfer, DRPa, der Deutschen Elektromaschinen- und 
Motorenbau A -G ., EBlingen a. N „ liervorgehoben, der in zahlreichen 
dcm jeweiligen Yerwendungszweck entsprechenden Typen ais Pflaster- 
ramme, Erdstampfer sowie ais Pfahl- und Spundwandramme vorge- 
fiihrt wird. Durch Explosion eines Benzolgemisches wird der 
Stampfer hochgeworfen und wirkt durch sein cigenes Schwergewicht 
(65 und 90 kg) bei freiem Fali. Seine Handhabung erfordert daher 
mehr Geschicklichkeit ais Kraft und gibt eine Gewahr fiir gleich- 
milBigc Stampfarbeit.

Der Deutsche S ta h lw -e rk sv erb a n d , Dusseldorf, und der 
Deutsche S ta h lb a u y e rb a n d , Berlin, haben in ihrer Sonderhalle 
in gewohnter Weise ihre umfangreiche Werbeschau untergebracht. 
Durch Film, Modeli, I.ichtbild und Druckschrift gewinnt der Besucher 
einen groBen Uberblick iiber den neuzeitlichen Stahlhoch-, -hallen- 
und -briickenbau. Diese Ausstellung, die bei weitem nicht in dem 
MaBe wie dic Baustoff- und Baumaschinenmesse einer Mustermesse 
entspricht, wirbt weniger fiir ein Bauelemcnt ais fur die Anwendungs- 
móglichkeiten eines Baustoffes durch Yorbilder. Weniger der Bau- 
fachmann ais der Bauherr, sei es in privater oder offentlicher Person, 
wird hier besondere Anregungen gewinnen sollen.

Eine Werbeausstellung im gleichen Sinne stellt die Sonderaus- 
stellung „D a s 11 o 1 z" auf der Baumesse dar, die in der groBen Halle1

1 Dr. E h r ig , Eine neue Ausstellungshalle auf der Technischen 
Messe und Baumesse in Leipzig. Bauingenieur 1930, Heft 29, S. 506.

der Baumesse untergebracht ist; sie ist von der Arbeitsgemeinschaft 
des Reichsforstwirtschaftsratcs und des Deutschen Forstvereins mit 
Unterstiitzung interessierter Behorden, Post und Reichsbahn, Wirt- 
schafts- und Berufsverbilnden insbesondere auch einzelner Holzbau- 
firmen zustande gekommen. Angesichts der besonderen wirtschaft- 
lichen Notlage der deutschen Holzindustrie bedeutet die Werbeschau 
mehr ais eine landlaufige Propaganda. Im Ilinblick auf den von den 
ostlichen Nachbarlandern mit allen nur moglichen Mitteln gefuhrten 
Wettbewerb um den Absatz auf deutschen Markten bedeutet diese 
Werbung, wie dies auch in einer von der Arbeitsgemeinschaft heraus- 
gegebenen Schrift zum Ausdruck kommt, einen Notruf: deutsches ITolz 
ais Bau- und Werkstoff zu verwenden. Die Ausstellung gibt zunachst 
einen vielseitigen Oberblick iiber die deutschen I-Iólzer in ausgesuchten 
Stiicken und zeigt die verschiedensten Anwendungsgebiete des alt- 
bewahrten Baustoffes — an diese Tatsache soli das auf dieser Aus
stellung errichtete Modeli des 400 Jahre alten Knochenhauer-Amt- 
hauses in Hildesheim gemahnen —  sowohl im Wohnhaus- wie im 
Ingenieurhochbau bis zu den Bimlerkonstruktionen im Hallenbau.

In diesem Zusammenhange seien die ais Erganzung der Schrau- 
benbolzenverbindungen bei Ilolzkonstruktionen seit lilngerer Zeit im 
Handel bsfindlicHcn IIolzvcrbinder ,,Alligator" der Firma Reichborn 
in Hamburg, ais Vertreterin dieses norwegischen Fabrikates, und 
,.Bulldog‘ ', auch ein norwegisches Erzeugnis, kurz erwahnt, das bei- 
spielsweisc bei der Ausfiihrung der Ilolzkonstruktionen fiir die Konigs- 
berger Funkturme verwendet worden ist.

Besonders auch fiir den Holzhausbau unter Anwendung bekannter 
Fachwerkkonstruktionen im Sinne der „Skelettbau weise" wird ge- 
worben. Die unter der Leitung der „Landessiedlungs- und Wohnungs- 
fiirsorgegesellschaft m. b. H., Sachsisches Heim", Dresden, bisher aus- 
gefiihrte Baumesse-Siedtung hat eines der vicr Sicdlungshauser ais 
Holzfachwerkbau errichtet und damit dieser Bauweise Gelcgenheit 
gegeben, sich am praktischen Beispiel zu bcwahrcn.

Alle derartigen Werbeausstellungen bieten auch fur die Uffent- 
lichkeit eine ungeheure Anregung: sie vermitteln durch Anschauung 
zweifellos Kenntnisse und Erfahrungen, dereń Erwerb dic Urteils- 
fahigkeit erweitert und den gesunden Wettbewerb unter den verschie- 
denen Bauwcisen fordert.

Einen fiir die Messebesucher anscheinend besonderen Anziehungs-' 
punkt in dieser Sonderausstellung bildet das vollstandig eingerichtete, 
in Holzskelettbauweise und unter Anwendung eines aus feuerbestan- 
diger Steinmasse (Lazarus G. 111. b. H. System Schmeders, Bremen) 
bestehenden Innen- und AuBenputzes ausgefiihrte Wohnhaus mit 
6 Zimmern und Nebenraumen. Vielleicht ware es aufschluBreicher 
gew^esen. den Aufbau dieses Hauses in einzelnen Baustadien zu zeigen; 
denn eingerichtete Zimmcr zu besichtigen oder dic GrundrjBlósung 
eines Einfamilienhauses kennenzulernen, fordert allein noch nicht 
die Anerkennung und das Ycrtrauen zu einer fiir den allgemeinen 
Wohnungsbau bisher ungewohnten Dcckcn- und Wandbauweise. Nach 
den Konstruktionsplanen zu urtcilcn, die dem Besucher des Muster- 
hauses zuganglich sind, bedeutet aber diese Bauweise einen bemerkens- 
werten Fortschritt auf dem Gebiete des Holz-Hausbaues. Die Putz- 
masse, die dic gesamte Holzkonstruktion vor Feuer schiitzen soli, wird 
dabei auf eine einfachc Lattung aufgebracht.

Unter den ungezahlten Baustoffen, die in einzelnen in der Bau- 
messe-Halle untergebrachten Standen ais Muster aufgestellt sind, 
findet man groBtenteils alte Bckannte.

Neben den Erzeugnissen der K lin k e r in d u str ie , unter denen 
diejenigen der Ilsc Bergbau A.-G., Grube Ilse N.-L., der Sicgersdorfer 
Werke, Siegersdorf, Kreis Bunzlau, der Heisterholzer Klinker-Werke 
der Schiitte A.-G., Minden, der Buca-Klinkerwerke A.-G., Buch- 
waldchen bei Calau N.-L. u. a. m. vertretcn sind, erscheinen einige 
Erzeugnisse* der Tonindustrie, die im Hinblick auf die Skelettbau- 
weisen auch dem Bauingenieur kennenswert sein diirften; so beispiels- 
weise der ,,Mitoko-Stein“ , ein T-fórmiger, aus Braunkohlenton ge- 
brannter poroser Hohlstcin, der fiir den Skelettbau wegen der verein- 
fachten Mauerverbande an Ecken, Tur- und Fensteranschlagen und 
sparsamen Mortelverbrauchs von der Herstellerin besonders empfohlen 
wird, oder der Feifcl-Einhand-Stein, ein an allen Seiten geschlossener 
Ifohlstein, dessen Vorzug in dem GroBformat besonders in Vcrbindung 
mit kostspieligeren, z. B. Klinker-Architekturmauerwerk, gesehen wird. 
Auch in dcm von der Avau A.-G., Chur, angebotencn Zicgelstein 
IIcxa zeigt sich ein allseits verschlossener GroBformat-IIohlziegel, 
dessen erhohtcrc Warmehaltung gegeniiber Normalziegeln hervor- 
gehoben wird. Ferner sei auf eine Anzahl besonderer Formsteinc des 
Liebertwolkwitzcr Tonwcrks Fischer & Calov, Leipzig-Liebertwolkwitz, 
hingewiesen, und zwar auf Schienenfiillsteine fiir StraBenbahngleise, 
Kabelschutzsteine, die dic Kabel auch gegen die Wirkungen starker 
Temperaturunterschiede schiitzen, sowie auf den Fassadenklinker 
„Litho", der bei zahlreichen óffentlichen Gebaudcn mit Erfolg Yer
wendung gefunden hat. Das Tuffsteinwerk Gottingen (Geschaftstelle 
Stuttgart) stellt einen fur den Stahlskelettbau besonders geeigneten 
Ummantelungsstein aus, der den Vorzug der glutsicheren Umkleidung 
von Saulen mit dem Yorteil der schalungslosen Ausbetonierung und 
damit Ummantelung des Saulenprofils verbindet.

An L e ic h tb a u p la tte n  stehen eine Anzahl Erzeugnisse zur 
Wahl, die ebenfalls fiir ihre Verwendung im neuzeitlichen Skelettbau 
werben; so dic Erzeugnisse der Deutschen Heraklith A.-G., Simbach am 
Inn, ferner diejenigen der Insulite-General-Yertrieb A.-G. Muller 
& Sohn, Hamburg, deren Holzfaser-Isolier-Bauplatte eine vielseitige
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Verwendung im Hochbau fiir Innen- und AuBcnisolicrung gefunden 
hat, ferner die Aubacli-Leichtbauplatten der Giinthcr-Werke, Auerbach
i. Vogtl., u. a. m. Auch die bekannten Isolierbaustoffe der Torfoleum- 
und Tekton-Yertriebsgesellschaft m. b. H. Ed. Dyckerhoff, Poggen- 
hagen-I-Iannover, insbesondere auch die Tekton-I.eichtdielen seien 
hier gcnannt. „

Die BandeisenmetaUver\vertungs-G. m. b. H., Diisseldorf, ist 
wieder mit ihren aus Leichtprofilen (zu I-Profilen zusammen punkt- 
geschweiBtcr, U-formig gebogener Bandstahl) und Rippenstreck- 
metall bestehęnden l,eichttr&ger-Dcckenkonstruktionen vertreten, 
dereń Eigenschaft ais ausgezeichnete Putztrilger an einem Modeli 
i n natiirlicher GroBe zu erkennen ist. ,

Das G la s , das auch dlirch besondere Formstcine ais Wand- und 
Deckenbaustein im Zusammenhang mit Beton- und Eisenbetonkon- 
struktionen immer umfangreicliere Yerwendung gefunden hat, wird 
wieder durch bekannte Firmen — Deutselie Luxfer-Pi5Jameń-Gescll- 
scliaft m. b. H., Berlin-WeiBensee, A.-G. fiir Glasindustrie vorm. Fr. 
Siemens, Dresden, Eberspiicher, Glasdachfabrik G. m. b. li., EBlingen
a. N. —  um nur einige zu nennen — vertreten; dazu ist eine unter 
Yerwendung von Glasbetonsteinen „Rótalith" hergestellte, durch eine 
Treppenkonstruktion unterbrochene und dadurch zugangliche Kuppel 
ausgefuhrt, dic dem Besucher derartige Formstcine auch im ein- 
gebauten Zustande zeigt. Diese Glasbetoristeine stellen die Glaswerke 
Stolberg, Aachen, aus Simfix-Glas her.

Auch die immer no:h Legion zahlenden Erzeugnisse der chemi- 
schen Industrie, die ais Dichtungsmittel — ais Zusatz oder Anstrich — , 
ais Impragnierungs-, Metali- und. Betonschutzmittel im Handel sind, 
fehlten nicht; alles bekannte Firmen, wie die Wunnerschen Bitumen- 
werke G. m. b. H „ Unna, Westf., mit ihrem Ceresit, die Chein. Fabrik 
Grttnau, Landśhoff & Meyer A.-G., Berlin-Griinau, mit ihrem Trikosal, 
die KaSp. Winkler & Co. G. m. b. H „ Durmersheim, Baden, mit Sika, 
die Firma Hartmann & Schwerdtner, Dresden-Coswig, mit dem Ilolz- 
imprilgńierungsmittel Kulba, dic Paratekt-Gesellschaft m. b. 11., 
Borsdorf b. Leipzig, mit dom gleichnamigen Fabrikat und zahlreiche 
andere mehr.

An Auswahf in Erzeugnissen fiir den neuzeitlichen StraBenbau 
folilte es auch nicht. Die Deutsche Asphalt A.-G., Ujtimover, hat neben 
ihrem Kaltasphalt ais Neuheit farbige Hoclulruckstampfasphaltplatten 
fiir FuBbodenbelage in Hallen, Werkstatten, Kontorcn und ahnliehes 
in den Handel gebracht.

Mit der Aufziihlung der wesentlichsten Erscheiniingen miissen 
wir uns begniigen. Anspruch auf Vollstandigkeit in der Aneinander- 
reihung aller oder der meisten Baumessemuster erliebt dieser Bericht 
von vornherein nicht; er soli aber den gesamten Eindruck der von der 
Bauwirtschaft trotz aller N6te und Sorgen, die eine so gewaltige 
Wirtschaftskrise mit sieli bringt, in erstaunlicher Reichhaltigkeit be- 
schickten Baumesse wiedergeben.

Mogen die mit jeder Messc fiir die Wirtschaft verbundenen, in 
den jetzigen Zeiten besonders fiihlbarcn und unter mehr oder Weniger 
groBen Opfern aufgewendeten Miihen und Kosten ihren Lohn finden 
in werteschaffendcr Arbeit. Das ist wohl der lebhafte Wunsch eines 
jeden, der noch unter dem Eindruck des auf der diesjahrigen Baumesse 
Gesehenen wieder in den Alltag zuriicktritt.

Reg.-Baurat Dr. E h n ert.

Neuartige Stollenauskleidung aus sechskantigen 
Formsteinen.

(Nacli Eng. News-Record, Jg . 1930, Vol. 105, Nr. 20.)

Der Bericht gibt von einer • eigenartigen Auskleidung einer 
Tunnelróhre Kenntnis, die bei 30,5 m Gesamtliinge und 1,22 111 
lichtem Durchmesser kurz hinter der Station Pcnnypack durch den 
Damm der vierspurigen Hauptlinie der Pennsylvania Railroad in 
Nortli Philadelphia zum Zwecke der Durchfiihrung elektrischer Kabel 
angelegt wurde.

Obgleich der Scheitel der Tunnelróhre nur 1,50 m unter der 
Krone des Bahndammes lag, wurde der Bahnbetrieb auf der lebhaft 

1 befahrenen Bahnstrecke in kciner Weise gestort, auch nicht durch 
Verlangsamung der Fahrgeschwindigkeit beeinfluBt. Der Tunnel, 
der ein hartes sandiges Lelimmaterial mit betrachtlichcm Gehalt 
aii gróBeren Gcróllstcinen zu durchfahren hatte, wurde im Schild- 
vcrfahren gebaut, wobei ein Tagesfortschritt von 6,10 m in zehn- 
stiindiger Schicht erzielt wurde.

Die Tunnelauskleidung besitzt eine Starkę von 12,7 cm und be- 
steht aus einzelnen Ringen. Jeder Ring setzt sich wieder aus 18 Stiick 
Yollstftndig einander gleichen sechskantigen Formsteinen zusammen, 
von denen immer neun infolge ihrer Gestalt eine halbe Steinbreite 
vorstehen, wie dies aus Abb. 1 hervorgeht. Diese Eigcntiimlichkeit 
bedingte eine besondere Schildkonstruktion, die in Abb. 2 dargestellt 
ist. Entsprechend der Anzalil der Formstcine eines vollstandigen 
Auskleidungsringes ist der Schild mit 18 Olpressen ausgestattet, von 
denen neun unter vollem Hochdruck gegen einen fertig verlegten 
Kranz von Formsteinen gcpreBt werden und auf diese Weise den Vor- 
scliub des Schildes bewirken. Wenn ein solclier Schildvorschub be
endet ist, werden die anderen neun Pressen zuriickgezogen und die 
Steine des niichsten Ringes einer nach dem anderen eingesetzt. So- 
bald ein Stein sitzt, wird er von der Presse festgchalten, und wenn

der ganze Kranz geschlossen ist, werden alle neun Pressen dieses 
neuen Ringes unter Hochdruck gesetzt, wobei ein neuer Schildvor- 
schub stattfindet.

Der Erdaushub vor Ort geschieht von Hand. Das geloste Mate
riał wird auf ein 20 cm breites Gurtforderband. das mit einem Driick-

Abb. 1 Darsteltung eines Ringes der Tunnelauskleidung
(um 90° gedrcht).

Abb. 2 . RUckansiclit des Schildes im Freien.

luftmotor betrieben wird, geworfen, an dessen Ende ein 100 1 fassender 
Karren (d. i. gerade dic Aushubmenge, die einem SchiIdvorschub 
entspricht) die Erde auffangt. Fest verbundeń mit diesem Karren 
ist ein kleiner Plattwagen, dessen Aufgabe das Merbeischaffen der 
Formstcine ist. Karren und Plattwagen laufen auf einer 30 cm-Spur.

Obwolil der Scliild praktisch ununtcrbrochen vorriickt. so ist 
doch fiir den Baufortschritt die Geschwindigkeit maBgebend, mit 
der dieser Transportwagen nach dcm Bcladen drauBen gekippt wird 
und wieder zuriickkommt. Abgesehen von der Wartezeit auf den 
Transportwagen steht der Schild nur in dcm kurzeń Zeitraum still, 
in welchem die neuen Steine eines Auskleidungsringes versetzt werden.

Zum Beginn iłes Vortriebes wird der Schild auf cinc Art Schlitten 
montiert, der auf einer schweren Betonplatte rulit, damit er genau 
in Richtung und Neigung gebraclit werden kann (vgl. Abb. 2). Der erste 
Blockring der Tunnclverkieidung wird in eine monolithische Portal- 
mauer aus Beton eingebettet; dasselbe geschieht mit dcm SchluBring.

Wenn auch kein Wasser angetroffen wurde, so hatte man den 
Tunnel doch mit einem geringen Gefalle angelegt, um fiir einwand- 
frcie Entwasserung zu sorgen und um die Handhabung des Transporl- 
wagens zu, erleiclitern.

AuBer der die Formsteinc hcrstellenden Mannschaft, dereń Zahl 
nicht angegeben ist, bestand die Tunnelmannschaft aus sieben Mann, 
namlich einem Erdarbeiter, einem Mascliinisten, zwei Mann zum Vcr- 
setzen der Formsteine, einem Mann fiir den Transportwagen und 
endlich zwei Mann zum Kippen desselben und zum Beladen mit Form
steinen.
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Die K o n stru k tio n  und H erste llu n g  der einheitlichen Form- 
steine— besóndere Scheitelstflcke sind nicht notwendig— war folgender- 
maBen: Die Blócke sind etwas l&ngliche Oktaeder von 12,7 cm Dicke (in 
radialer Riclitung zur Tunnelachse), 20,3 cm Breite (in Tunnellangs- 
richtung); Innen- und AuBenflache werden von Sechsecken gebildet.

Was die Kosten anlangt, so soli die beschriebene Methode 
im Vergleich zum Bau in offener Baugrube giinstig abschneiden bis 3 111 
Tiefe. Bei groBerer Tiefe soli sie billiger sein.
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Abb. 3 . Konstruktionseinzelheiten der Formsteine.

SchniltB-B  
durch sei//. Feder

Die AuBenflache ist nach MaBgabe der auBeren Gewólbeleibung ge- 
krlimmt, die innere setzt sich aus drei Ebenen zusammen. Die Blockc 
greifen auf ihrem ganzen Umfang nach Art von Nut und Feder inein- 
ander. Drei Benihrungsflachen besitzen 14,4 mm tiefe Nuten, die 
anderen drei 12,7 mm hohe Federn. Einzelheiten sind aus Abb. 3 
zu ersehen. Jeder Formstein hat einen Rauminhalt von 5,83 1 Beton 
und wiegt etwa 14,5 kg (also Raumgewicht — 2,49 t/m3).

Zur Herstellung der nicht bewehrten Formsteine wurde eine 
ziemlich trockene Mischung, bestehend aus Sąnd, Feinkies und Grob- 
kies von 19 mm grOBtem Korndurchmesser, verwendet, von der nach 
2Stagiger ErhSLrtung eine Druckfestigkeit von 350 kg/cm5 verlangt 
wurde. Die Blócke werden in funfteiligen GuBeiscnformcn hergestellt. 
die mit Ausnahme eines 12,7 cm weiten Lochcs zum Einfullen des 
Betons allseitig geschlosseń sind. Immer zehnFormen auf einmal werden 
auf einen Rlitteltisch gestellt und der Beton wahrend des Einfiillens 
bis 3 Minuten nach der Fiillung der Form eingeriittelt. Zur Fiillung 
bedient man sich eines Aufsatzzyllnders, der einen OberschuB an 
Beton aufnimmt und somit die einwandfreie Ausfullung der Form 
gewahrleistet. Bereits nach zwanzig Minuten werden die Seiten- 
w&nde der Formen entfernt, und nach drei Stunden werden die Blócke 
von der Bodenplatte abgenommen. Sie werden bis zur Verwendung 
2—3 Wochen gelagert. Vor dem Versetzen im Tunnel wrerden sie 
mit den Seitenflachen in Asphalt getaucht, wodurch beim Anpressen 
eine wasserdichte Fugę entsteht.

Der fertige Tunnel macht einen sauberen und glatten Eindruck. 
Bemerkenswert ist die tadellose Beibehaltung der Richtung und 
Neigung (vgl. Abb. 4). Da die Bodenflachen der Formen die 
Innenleibung des Tunnels bilden, kónnen glasartige oder andere 
Spezialfuttersteiue bei der Herstellung gewiinschtenfalls mit ein- 
betoniert werden.

Abb. 4 . Innenansicht des fertigen Tunnels.

Augenblicklich sind ein Schild und ein Satz Blockformen fiir einen 
1,83 m lichten Tunneldurchmesser in Konstruktion begriffen. Die 
Formsteine werden grófler und dicker ais fiir den 1,23 m weiten Tunnel.
— Schild- und Blockkonstruktion sowie -herstellung sind patentiert.

Dipl.-Ing. E . R in g w ald .

Sinken der Baukosten in den Vereinigten Staaten.
Entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen Depression und 

dem dadurch bedingten Riickgang an Bauauftragen ist in den Ver- 
einigten Staaten auch ein Sinken der Baukosten zu yerzeichnen1, das 
z. T. ein recht bedeutendes MaB erreicht hat. Allgemeine Angaben 
hieriiber lassen sich nicht machen, da die einzelnen Bauwerke zu groBe 
individuelle Verschiedenheiten aufweisen. Es ist aber an zwei Stellen 
der Yersuch gemacht worden, die Baukosten gleichartiger, aber zu 
verschiedenen Zeiten errichteter Bauten zu vergleichens.

Im ersten Fali handelt es sich um Speicheranlagen in New York, 
welche, in ahnlicher Lage errichtet, nach GroBe, Ausstattung und 
architektonischer Behandlung nahezu gleich sind und von derselben 
Bauunternehmung erstellt wurden.

Bei diesen Bauten ist der Kostenriickgang seit 1925 nach den 
einzelnen Positionen gegliedert:

E rd a u sh u b ...........................................40%
P fah lgriin d u n g.................................. 10%
Eisenkonstruktionen..........................24,6%
B eton m au erw erk .............................. 9 .4 %
Z i e g e l ................................................... 24,3%
H e iz u n g ............................................... 10,0%
Elektrische E in r ic h tu n g ................. 25.o%
Wasserleitungen u. dgl.......................I5 .°%
A u f z i i g e ..................................................I 5.°%
A n s tr ic h ............................................... 10,0%
Dachdecken ...................................... 23,0%
T u r e n ...................................................  4,5%
Unternehmergewinn.........................  5 .*%

im gewogenen Durchschnitt. 20 %.
Interessant ist, daB bei einer Lohnsteigerung von 25—30% in 

den letzten fiinf Jahren die Arbeitskosten um 10—20% zuriickgegangen 
sind. Der Nutzeffekt der Arbeit ist also in dieser Zeit sehr stark ge-
stiegen, was einerseits durch bessere Organisation, andererseits durch
Furcht vor Arbeitslosigkeit verursacht ist.

Die Materialpreise sind um to— 25% zuriickgegangen.
Das andere Beispiel betrifft die Errichtung zweier nahezu gleicher 

Behalter, dic nebeneinander in Detroit gebaut sind. Der erste wurde 
im Januar 1929 vergeben, der zweite im Dezember 1930 —  der Preis- 
unterschied betragt 18,5% , wobei die Preise ais Mittelwerte der fiinf 
niedrigsten Angebote bestimmt wurden.

Dieser Preisriickgang, der auch sonst beobachtet, wenn auch 
nicht so genau berechnet worden ist, hat seine Ursache in der gegen- 
wartigen schlechten Lage des Baumarktes; es wird angenommen, daB 
bei einer erwarteten Besserung die Preise wieder anziehen werden.

v. G ru en ew ald t.
1 Vgl. Der Bauingenieur 1931, S. 19.
ł  Eng. News-Record 1931, Bd. 106, S. 193 ff.
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W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .
Zur Wirtschaftslage. D ic  B e s c h a ft ig u n g  der B a u w ir t 

s c h a ft  im  M arz erlitt durch den Wiedereintritt des Frostwetters in 
der ersten Monatshalfte nach kurzer vorausgegangener geringer Besse- 
rung eine erneute Verschlechterung. Die Ziffer der verfiigbaren Bau- 
arbeiter, die Ende Februar 910 000 betragen hatte, stieg wiederum nicht 
unerheblich an und erreichte teilweise z. B. in Westfalen neue Hóchst- 
ziffern. Auch in den Gewerkschaften hat die Arbeitslosigkeit mit 
Iiber 76% der Mitglieder einen Stand erreicht, der bisher auch in 
schlechtcster Zeit unbekannt war. Erst die Besserung des Wetters hat 
dann verschiedentlich Neueinstellung von Arbeitskraften gebracht, 
doch setzt sich die Fruhjahrsbelebung nur zogernd und gegeniiber 
fruheren Jahren in stark abgeschwachtem MaBe durch.

Seit Beginn des Jalires 1931 bewegt sich der Beschaftigungsgrad 
der Bauunternehmungen noch unter der Halfte des vorjahrigen, 
obwohl auch schon Anfang 1930 die Beschaftigung eine relativ niedrige 
war. Der Kiickgang von iiber 50% der Beschaftigung innerhalb eines 
Jahres wird in keinem anderen Industriezweig nur annahernd erreicht. 
Man wird sich darauf gefaBt machen mtissen, daB selbst, wenn dic An- 
zeichen fur eine Wendung zum Besseren in allgemeinwirtschaftlicher 
Beziehung recht behalten, man im Baugewerbe im Gegensatz zu 
friiher erst spater ais die tibrige Wirtschaft am Wiederaufstieg tcil- 
nehmen wird; wahrend in der Vorkriegszeit es der Wohnungsbau war, 
durch welchen die Bauwirtschaft ais einer der ersten Wirtschaftszweige 
die Fruchte einer Konjunkturbelebung zu genieBen bekam, ist dieser 
durch die offentliche Finanzierung auBerhalb des allgemeinen Kon- 
junkturzyklus gestellt worden. Nachdem der Wohnungsbau in den 
letzten Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs noch forciert worden 
ist, wird nunmehr durch die Ktirzung der zur Verfiigung stehenden 
óffentlichen Mittel eine starkę Schmalerung seines Umfangs eintreten. 
Das Bediirfnis nach gewerblichen Bauten in groBerem AusmaB wird 
sich aber erst dann wieder einstellen, wenn bereits eine gewisse Zeit 
der Produktionssteigerung vorangegangen ist, wahrend eine Zunahme 
des im besonderen MaBe gedrosselten óffentlichen Baues davon ab
hangig ist, daB die Steucrcjuellen zunachst einmal wieder reichlicher 
flieBen oder aber zumindestens die offentliche Finanzwirtschaft soweit 
saniert ist, daB sie Anleihen zu ertraglichen Zinssatzen erhalt. Man muB 
infolgedessen damit rechnen, daB der saisonmaBig zu erwartende Be- 
schaftigungsanstieg sich in recht engen Grenzen halten wird, obwohl 
die Preise so gedruckt sind, daB sie einen Anreiz zum Bauen bieten 
sollten. Die unzureichende Ausnutzung der in den letzten Jahren durch 
Neueinstellungen von Maschinen zum Teil stark vermehrten Betriebs- 
einrichtungen hat den Konkurrenzkampf um das einzelne Bauvorhaben 
auBerordentlich verscharft. Die Preisangebotc liegen deshalb so tief, 
daB sie in der Regel nicht nur die Abschreibungskosten vóllig unbertick- 
sichtigt lassen, sondern auch zum Teil kaum die direkten Selbstkosten 
decken. Der Auftragsbestand muB jedoch immer noch ais minimal 
bezeichnet werden und die Auftragseingange haben sich, wie teilweise 
berichtet wird, im Marz gegeniiber den beiden ersten Monaten noch 
etwas verschlechtert, insbesondere fehlen alle gróBeren Auftrage.

• Es ist allerdings móglich, daB von manchen Auftraggebern zu
nachst einmal der Ausgang der Lohnverhandlungen abgewartet wird, 
da man in weitesten Wirtschaftskreisen mit einer nicht unerheblichen 
Senkung der Lohnkosten im Baugewerbe rechnet, so daB nach AbschluB 
der neuen Reichs- und Bezirkstarifvertrage eine Steigerung des Auf- 
tragseingangs sich vielleicht bemerkbar machen wird.

Preissenkung. Der PreuBische Innenminister hatte in einem ErlaB 
vom 20. Dezember 1930 — IV  a X 742 —  die Gemeinden und Ge- 
meindeverbande darauf hingewiesen, daB die Baustoffpreise im letzten 
Jahre eine durchschnittliche Senkung um 15%  erfahren haben und des
halb eine entsprechende ErmaBigung der Baukosten erstrebt werden 
miisse. Die Fachgruppe Bauindustrie hat darauf in einer Eingabe an 
den Innenminister zum Ausdruck gebracht, daB dieser ErlaB von den 
ausffihrenden Behorden leicht miBverstanden werden konne, indem von 
diesen eine schematische Senkung der gesamten Baupreise um 15%  ge- 
fordert werde, wahrend jedoch den niedrigeren Baustoffpreisen unver- 
anderte, z. T. sogar erhóhte Kosten fur Lóhne, Steuern und soziale 
Lasten gegeniiber standen und die Baupreise bereits vielfach unter den 
Gestehungskosten angelangt seien. Der PreuBische Minister ftir Handel 
und Gewerbe hat daraufhin mit Schreiben vom 12. Januar d. J .  
—J.-N r.V I 6 11 F r l .—/XI 1050 Scha geantwortet, daB „keine schema
tische Senkung der Gesamtbaukosten um die in dem ErlaB genannten
1 5 % erfolgen soli, vielmehr im einzelnen Falle unter Beriicksichti
gung samtlichcr Umstande eine Prfifung zu erfolgen habe, ob und 
wieweit die durchschnittliche Senkung der Baustoffpreise von etwa 
15%  eine entsprechende Senkung der Gesamtkosten gerechtfertigt er- 
scheinen laBt".

Das einheimische Handwerk soli nach dem ErlaB des Reichswehr- 
ministeriums vom 27. November 1926, durch den die VOB. eingefuhrt 
wurde, bei der Vergebung von Bauleistungen bevorzugt berucksichtigt 
werden, wenn einwandfreie Angebote vorliegen, die nicht mehr ais 
3%  teurer sind, ais das sonst in Frage kommende preiswtirdigste An- 
gebot auswartiger Unternehmer.

Einzelne Wehrkreisbaudirektioncn hatten diese Regelung auch auf 
gróBere, nicht handwerksmaBige Bauleistungen ausgedehnt. Der 
Reichsverband Industrieller Bauunternehmungen E. V. hat in einer 
Eingabe darauf hingewiesen, daB nach § 26 Ziffer 3 Teil A der 
VOB. bei der Vergebung von u m fan gre ich en  Leistungen und 
Spezialarbeiten die einheimischen Bieter vor den auswartigen n ich t 
zu bevorzugen sind. Hierauf hat der Rcichswehrminister mit 
Schreiben vom 7. Marz 1931 — Nr. V 4. I (H. 4.) — geantwortet, daB 
dic Wehrkreisverwaltungs- und Heeresbauverwaltungsamter im Sinne 
unseres Antrages angewiesen worden seien.

Gegen Eigenbetriebsarbeiten ist folgender ErlaB des Rcichswehr- 
ministers vom 22. Januar 1931 — Nr. 123/1 3 1  V 2 II  — ergangen:

„Aus verschiedenen Eingaben von Vertretern des Handwerks 
ist zu entnehmen, daB mein ErlaB vom 28. juni 1926 Nr. 653/8 26 V  2 
bisher nicht immer mit dem notigen Verstandnis fur die allgemeine 
Notlage des Handwerks durchgefiihrt worden ist. Die Ausfuhrung 
von Arbeiten in den eigenen Betrieben der órtlichen Verwaltungs- 
dienststellen darf sich nach dem angezogenen Erlasse nur auf kleinere 
unaufschiebbare Instandsetzungsarbeiten erstrecken, wie sie auch 
jeder Privatmann selbst durch die Angehorigen seines Haushalts mit 
gewólinlichem Handwerkszeug auszufuhren pflegt.

Alle hieriiber liinausgehenden Arbeiten sind an die einschlagigen 
Handwerkszweige zu vergeben. Es kann das Ansehen der Wehr
macht nur starken, wenn wir alles, was in unseren Kraften steht, 
tun, um dem schwer darniederliegenden Handwerk zu helfen.“

Erhohte Beachtung der VOB. Der preuBische Landtag hat am 
26. Februar folgenden BeschluB gefaBt: „Trotz der Herausgabe eines 
entsprechenden Runderlasses durch das Staatsministerium ist fest- 
gcstellt worden, daB bei allen staatlichen und kommunalen Behorden 
die Anwendung und genaue Beachtung aller Bestimmungen der Reichs- 
verbindungsordnung nicht gentigend beachtet worden ist. Das Staats
ministerium wird deshalb ersucht, baldmóglichst eine unmiBverstand- 
lichc Verordnung herauszugeben, die eine Beachtung der Reichs- 
verdingungsordnung garantiert."

Neue ZementauBenseiterwerke in Westdeutschland sind Presse- 
meldungen zufolge im Entstehen begriffen. Nachdem die bisherigen 
AuBenseiter, soweit sie Portlandzement herstellten, bei der kiirzlich 
erfolgten Erneuerung des Westdeutschen Zementverbandes samtlich 
diesem beigetreten sind, sollen nunmehr von den noch nicht syndi- 
zierten Naturzementwerken einzelne die Umstellung auf die Portland- 
zementfabrikationplanen. D ieW ittek in d  Z em en tw erke  G. m. b.H. 
in E rw it te  i. W. sowie die A lfe n e r  P o rtla n d z em e n tw e rk e  
H erk u le s  G. m. b. H. werden in diesem Zusammenhang genannt.

Gegen die Herausgabe von Propagandawerken, die auf Kosten der 
Inscrenten in Auftrag gegeben werden, hat der AusschuB fiir Fach- 
presse und Werbewesen des R . D. I. am 3. Februar 1931 wie folgt 
Stellung genommen:

„In  Bestatigung der durch den Reichsverband der Deutschen 
Industrie bei der Behandlung sogenannter Propagandawerke seit 
Jahren einheitlich verfolg.ten Politik und in Verfolgung der ein- 
mutigen EntschlieBung des Vorstandes des Reichsverbandes der 
Deutschen Industrie vom 18. Juni 1926 wird empfohlen, kunftig 
der Herausgabe von Verlagswerken, dereń verlegerisches Risiko 
ganz oder zum Teil auf die Schultern der Wirtschaft abgewalzt 
werden soli, grundsatzlich die erbetene Fórderung und Unter- 
stlitzung zu versagen und durch Ablehnung aller Angebote zur Be-
seitigung dieses Unwesens wirksam beizutragen ......... Vor allena
erstreckt sich diese Ablehnung auf Veroffentlichungen, seien cs 
Propagandawerke, seien es Broschurcn und Hauszeitschriften auf 
Kosten Dritter bzw. auf Kosten der Lieferantcn von Stadten, 
Kommunalverwaltungen, Krankenhausern, karitativen Anstalten, 
Architekten, Universitaten, Bildungsanstalten, Industriefirmen usw.

Die Notlage unserer Wirtschaft zwingt dazu, unter allen Um- 
standen die Bereitstellung von Mitteln fur nicht unerlaBlich not- 
wendige Veroffentlichungen zu versagen und dic geringen fur Pro- 
pagandazwecke zur Verftigung stehenden Mittel der Wirtschaft móg
lichst wirksam einzusetzen."

Rechtsprechung.
Zum Umfang des Rechts auf Akteneinsicht in Steuersachen.

(BeschluB des Reichsfinanzhofs vom 15. Mai 1930 — V I A 258/30.)
In einer dem Reichsfinanzhof zur Entscheidung vorliegenden 

Rechtsbeschwerde wegen Einkommensteuer hatte der ais Bevoll- 
machtigter des Steuerpflichtigen auftretende Rechtsanwalt um Akten
einsicht gebeten. Das Finanzamt ‘wiinschte, daB von den Akten ge
wisse Stiicke nicht bekanntgegeben werden.
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Die Beteiligten konnen die Akten beim Gericht einsehen und 
sich auf ihre Kosten Abschriften daraus geben lassen, soweit nicht 
der Senatsvorsitzende aus dienstlichen Griinden Ausnahmen ver- 
fugt. Fur Vorakten, Beiakten, Gutachten und Auskunfte gilt dies 
nur mit Zustimmung der Stelle, der die Akten gehóren oder die die 
AuBerung eingezogen hat. (§§ 247, 276 Reichsabg.-Ordn.)

Unter ,,Vorakten und Beiakten" sind nicht diejenigen Akten 
zu verstehen, die in der zu entscheidenden Steuersache selbst an- 
gcfallen sind, z. B. in einer Eiukommensteuersache nicht die Ein- 
kommensteuerakten des Finanzamts und die in der Berufungssache 
angefallenen Finanzgerichtsakten, sondern Akten anderer Behorden 
und Hilfsakten des Finanzamts. Z. B. Erbschaftssteuerakten, die 
in einer Einkommensteuersache beigefiigt sind.

Bisher war es ublich, gewisse ausdriicklich ais „dem Pflichtigen 
nicht mitzuteilen”  bezeichnete Stiicke oder Aktenbiindel dem Finanz- 
amt mit dem Anheimgeben zuriickzusenden, was ihm von Belang 
dunke, ais Schriftsatz vorzutragen. Dieses Verfahren ist jedoch nur 
angangig, wenn es sich nur um einzelne SchriftstUcke handelt, die 
vielleicht in einem besonderen Umschlag dem Reichsfinanzhof vor- 
gelegt wurden. Im Interesse des Rechtsschutzes des Steuerpflichtigen 
ist es jedoch unmoglich, die gesamten Finanzakten dem Finanzamt 
zurOckzugeben und es ihm zu uberlassen, den Akteninhalt in einem 
Schriftsatz vorzutragen.

Hat ein Steuerpflichtiger Einkunfte aus mehreren gesonderten 
Betrieben, von denen einer sich im Konkurs befindet, so wird dieser 
von den ubrigen Betrieben des Steuerpflichtigen getrennt besteuert. 
Der in § 7, Abs. 3, Einkommensteuergesetz vorgesehene Ausgleich 
der Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Betriebe beschrankt 
sich dann auf die konkursfreien Betriebe. (Urteil des Reichsfinanzhofs 
vom 17. Dezember 1930 — V I A 820/29.)

Hat ein Steuerpflichtiger Einkunfte derselben Art aus mehreren 
Betrieben, so ist das Einkommen durch Zusammenrechnung und Aus
gleich der bei der gesonderten Ermittelung gewonnenen Ergebnisse 
zu berechnen. (§ 7, Abs. 3, Einkommensteuergesetz.) Es kdnnen 
also Verluste, die sich bei einer Einkommensart ergeben, vom Gewinn 
oder dem EinnahmeiiberschuB anderer Einlcommensarten abgezogen 
werden.

Dies gilt jedoch nicht, wenn eines der mehreren Betriebe sich 
im Konkurs befindet. Dann kommt ein Ausgleich der aus der Ver- 
waltung und Verwertung der Konkursmasse sich ergebenden Ein- 
kiinfte oder Verluste mit den Einkiinften aus den konkursfreien Be
trieben des Steuerpflichtigen nicht in Frage. Slit der Eroffnung 
des Konkurses tritt steuerrechtlich eine Spaltung in der Weise ein, 
daB gegen den Gemeinschuldner Steueranspruche nur wegen der- 
jenigen Einkfinftc erhoben werden kOnnen, die ihm auBerhalb der 
Konkursmasse zufallen. Soweit iiberhaupt aus der Verwaltung und 
Venvertung der Konkursmasse eine Steuerpflicht entsteht, belastet 
der Steueranspruch, so lange der Konkurs dauert, ausschlieBlich 
die vom konkursfreien Vermogcn streng getrennte Konkursmasse 
ais Sondervermogen. An Stelle des Gemeinschuldners tritt ais fiir 
die Erfiillung dieser Steueranspriiche verantwortliche Person der 
Konkursverwalter.

Der auf fremdem Grundstiick errichtete Bau wird Eigentum 
des Grundstuckseigentiimers. Der Bauende kann Vergiitung nach dem 
Wert des Baus zur Zeit der Errichtung verlangen, auch wenn er zwar 
fiir eigene Rechnung, aber durch einen Dritten und mit diesem 
gehorenden Baustoffen den Bau hat errichten lassen. (Urteil des 
Reichsgerichts, IV . Civilsenat, vom 13. Oktober 1930 — IV  688/29.)

Die gemeinnutzige Baugesellschaft R . G. m. b. H. baute mehrere 
Geb<ludeb!ocks auf Grundstucken der Gemeinde L. Infolge Geld- 
mangels muBten die Bauten eingestellt werden. Der Bezirkswohnungs- 
verband U. libernahm deren Fortfiihrung, leistete die failigen Zah- 
lungen, bezahlte die Kosten der weiteren Bauausfiihrung. Nachdem 
die K. G. m. b. H. in Liąuidation getreten war, fibernahm die Gemeinde 
L. die gesamte Liąuidationsmasse. Der Bezirkswohnungsverband U. 
verlangte minmehr von der Gemeinde L . im Klagewege Auseinander- 
setzung nach dem MaB der beiderseitigen Leistungen.

Nach Ansicht des Reichsgerichts kann der Klager von der Bc- 
klagten Vergiituag in Geld nach den Vorschriften iiber die Herausgabe 
einer ungerechtfertigten Bereicherung verlangen. (§ 951 B.G .B.) 
Die auf dem Grund und Boden der Beklagten fiir Rechnung des 
Klagers errichteten Bauten sind Eigentum der Beklagten geworden. 
(§ 946 B.G .B.) Klager hat infolgedessen einen Restverlust erlitten, 
der durch den Vergiitungsanspruch gemafl § 951 B .G .B . ausgeglichen 
wird. Die Eigentumsverschiebung tritt von Rechts wegen ein, ohne 
daC die Beteiligten sich iiber diese Rechtsfolge im klaren gewesen sein 
miissen. Selbst ein ausdrucklicher Eigentumsvorbehalt des Bauenden 
ware ohne Rechtswirkung.

Klager hat unter vdlliger Ausschaltung der R . G. m. b. H., 
welche die Bauvertrage geschlossen hatte, die vergebenen Bauarbeiten 
auf eigene Rechnung ausfohren lassen und aus seinen Mitteln bezahlt.

E r wollte also mit der Fortfiihrung der Bauten nicht fiir die R . G. m.
b. H. handeln, kein fremdes Geschaft besorgen, sondern ein eigenes 
Geschaft vornehmen. Ihm steht daher der Vergiitungsanspruch zu, 
nicht der R . G. m. b. H. Ebensowenig den Bauhandwerkern, die ihre 
Leistungen an Diensten und Materialien ja  nur im Auftrage und fiir 
Rechnung des Klagers gemacht haben. Den Vergutungsanspruch 
gemaB § 951 B .G .B  hat derjenige, der den Bau fur seine Rechnung 
durch einen andem ausfiihren und diesem gehóriges Materiał einbauen 
laBt, also hier der Klager.

Der Rechtsvcrlust des Klagers besteht in dem Verlust des Eigen
tums an den in das Grundstiick der Beklagten eingebauten Sachen. 
Da der Anspruch auf Herausgabe dieser eingebauten Sachen aus- 
geschlossen ist, muB die Beklagte den Wert ersetzen. Klager hat also 
Anspruch auf anteiligen Wertersatz und ist nicht auf den Ersatz der 
Kosten beschi&nkt, die er fiir die Ausfuhrung der Bauten aufgewendet 
hat. Zugrunde zu legen ist der Wert der Gebaude zur Zeit der Voll- 
endung der Bauten, da in diesem Zeitpunkt der Rechtsverlust durch 
den Eigentumsubergang eingetreten ist, nicht der Wert zur Zeit der 
Klageerhebung oder des Urteils.

Der einen Kaufyertrag beurkundende Notar haftet den Beteiligten 
fiir unrichtige Auskunft iiber die Hóhe der Wertzuwachssteuer. (Urteil 
des Reichsgerichts, I I I . Civilsenat, vom 13. Februar 1931 —  I I I  137/30.)

S. erhielt ais Grundstuckskaufer von Notar R ., der den Kauf
yertrag beurkundet hatte, auf Befragen die Auskunft, die Wert
zuwachssteuer werde hbchstens 100 bis 150 M. betragen. Tatsachlich 
muBte S. iiber 1000 M. Wertzuwachssteuer zahlen und, da er nur 
einige hundertMark iiber den Grundstuckskaufpreis besaB, zur Deckung 
der hohen Wertzuwachssteuer ein hochyerzinsliches Bankdarlehen 
aufnehmen. S. macht den Notar R. haftbar und hat diesen auf Zahlung 
des Unterschiedsbetrages zwischen der vom Notar angegebenen und 
wirklichen Steuer, sowie auf Feststellung verklagt, daB der Notar 
auch allen ihm weiterhin aus der unriclitigen Steuerauskunft ent
stehenden Schaden zu ersetzen habe.

Das Reichsgericht geht davon aus, daB eine Amtspflichtver- 
letzung des Notars vorliegt, wenn er auf die Frage nach der Hóhe 
der Wertzuwachssteuer einen unriclitigen Betrag angegeben habe. 
E r war an sich nicht verpflichtet, eine solche Auskunft zu erteilen, 
tat er es dennoch, muBte die Auskunft richtig sein. Die tatsachliche 
Entstehung des Schadens in Hohe des Unterschiedsbetrages griindet 
sich auf die Feststellung der unzureichenden Geldmittel des S. und 
der dadurch bedingten Darlehnsaufnahme. Der Notar muB daher 
an S. den Unterschiedsbetrag erstatten. Dagegen konnte die Fest- 
stellung einer weitergehenden Schadenersatzpfiicht nicht getroffen 
werden, weil nach dem bisherigen Sachverhalt nicht ersichtlich ist, 
daB dem S. aufier dem Unterschiedsbetrag noch ein weitergehender 
Schaden entstanden ist.

Wird der Kaufer eines Grundstiicks fiir die Wertzuwachssteuer 
in Anspruch genommen, so ist die hierdurch verursachte Ausgabe 
dem Kaufpreis fiir das Grundstiick hinzuzurechnen und in derselben 
Weise, wie die Werbungskosten, gemaB § 16, Abs. 2 , Einkommen
steuergesetz, von dem zu yersteuernden Einkommen abzuziehen. (Urteil 
des Reichsfinanzhofs vom 8. Oktober 1930 —  V I A 1668.)

Aufwendungen fur die Anschaffung oder Herstellung von Gegen- 
standen, deren Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen 
sich bestimmungsgemaB auf einen langeren Zeitraum erstreckt, diirfen 
nicht in dem Steuerabschnitt der Anschaffung oder Herstellung ais 
Werbungskosten von dem steuerpflichtigen Gewinn abgezogen werden. 
Sie kónnen vielmehr fiir einen Steuerabschnitt hóchstens mit dem 
Betrage beriicksichtigt werden, der sich bei der Verteilung auf die 
Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung ergibt. (Absetzung fiir 
Abnutzung.) (§ 16, Abs. 2, Einkommensteuergesetz.)

Der Kaufer eines Grundstiicks wird haufig fur die Wertzuwachs
steuer in Anspruch genommen. Geschieht dies, so ist diese Ausgabe 
den anderen Ausgaben aus dem Kaufvertrage gleichzustellen. Wie 
diese, ist sie nicht im Zeitpunkt der Ausgabe vom Einkommen ganz 
abzuziehen, sondern gemaB § 16, Abs. 2, Einkommensteuergesetz, 
auf die Zeit der Benutzung des gekauften Hauses zu verteilen, d. h. 
sie ist dem Kaufpreis fiir das Grundstiick zuzurechnen. Dies gilt 
aber nur, soweit die Ausgabe auf das Gebaude zu rechnen ist. Dic 
Verteilung kann auf Gebaude und Grund und Boden in der gleichen 
Weise erfolgen, wie dies bei dem Kaufpreis im ubrigen geschehen ist. 
Danach ist zwar nicht der ganze Betrag vom Einkommen abzugsfahig, 
es erhohen sich aber die Absetzungen fiir die Abnutzung.

Personalnach richten .
Herr Baurat Dr.-Ing. A. A g a tz , Hafenbaudirektor in Bremer- 

haven und Privatdozent fiir „Wirtschaftliche Durclifiilirung von 
Wasserbauten" an der Techn. Hochschule Hannover, hat eine Be- 
rufung ais ordentl. Prof. an die Techn. Hochschule B e r lin  erhalten.
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PA TEN TBER IC H T.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Ileft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n tg e m a ch te  A nm eldungen.
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 10 vom 12. Marz 1931.-

KI. 5 a, Gr. 32. D 57480. Dolieny-Stone Drill Co., Los Angeles, 
Californien, V. St. A .; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, 
Pat.-Anw., Berlin SW 1 1 .  Sicherheitsverbindung fiir Rohr- 
gestiingc in Tiefbohrlochcrn mit losbarer Sperrvorrichtung. 
16. I. 29.

Ki. 5 a, Gr. 33. W 84 57S. James Alexander Wray, Los Angeles, 
Californien, V. St. A .; Yertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, 
Pat.-Anw., Berlin SW 1 1 .  Tragvorrichtung fiir sich drehende 
Bohrrohre mit mehreren iibereinander angeordneten Sttitz- 
rollenlagern. 18. N IL  29.

KI. 5 a, Gr. 34. N 10.30. The National Supply Company of Dela
ware, New York, V. St. A .; Yertr.: Dipl.-Ing. B. Kugel
mann, Pat.-Anw., Berlin SW 1 1 .  Bremse fur Hebewerke 
von Erdbohranlagen mit Ausgleichung der Bremswirlcung 
der Bremsbander. 17. II . 30.

KI. 5 b, Gr. 16. B  144 O05. Dr. Karl Brunzel, Koblenz, Kaiser- 
Friedrich-Str. 10. Staubbeseitigung beim Bohren mit PreB- 
luft; Zus. z. Pat. 479 486. 12. V II. 29.

KI. 5 b, Gr. 41. A 59054. A T G  Allgemeine Transportanlagen- 
Gesellschaft m. b. H., Leipzig W 32, Schonauer Weg. 
Tagebauanlage mit mehreren langs hintereinandergeschal- 
teten x\braumf5rderbrticken. 16. IX . 29.

KI. 19 a, Gr. 1. S 94 129. Dipl.-Ing. Desider Sinkovich, Budapest: 
Vertr.: Dipl.-Ing. Ph. Friedrich, Pat.-Anw., Berlin W 9. 
Eisenbalm- oder StraBenkorper mit eingebauter Betón- 
unterlage. 28. IX . 29.

KI. ig  a, Gr. 1 1 .  G 6.30. Josef Giza, Rydułtowy, Polen; Vertr.»
Dipl.-Ing. E . Loebc, Pat.-Anw., Gleiwitz. Selbstspannende 
Schienenbefestigung. 10. I. 30. Polen 22. X . 29.

KI. 19 a, Gr. 12. L  70 660. Carl LoBl, Gauting b. Mtinchen, Garten- 
promenade 4; Spurstangenbefestigung. 7. I. 28.

KI. 19 3 , Gr. 19. M 97.30. Oscar Melaun, Lankę, Bez. Potsdam.
KeilfuBlasche fiir Eisenbahnschienen mit die Schienen- 
enden nicht betastendem Mittelteil. 1. IV . 30.

KI. 19 a, Gr. 28. K  114  066. Dr.-Ing. e. h. Otto Kammerer, Berlin- 
Charlottenburg, Lyckallee 12,. u. Wilhelm Ulrich Arbenz, 
Berlin-Zelilendorf Mitte, Sophie-Charlotten-Str. 1 1 .  Fahr- 
werk fiir Gleisriickmaschinen. 27. II I . 29.

KI. 19 a, Gr. 28. M 68.30. Kurt J .  Menning, Halle a. d. S „ Reilstr. 51.
Gleisriickmaschine mit an einem zwischen den Fahrschienen 
angeordneten Hilfstrager angreifenden Hub- und Schub- 
rollen. 1 1 .  I I I . 30.

19 a, Gr. 28. R  265.30. Nicolaus Rudy, Bergzabern, Rhpf.
Schwenkbare Schienenkaltsage. 18. IX . 30.

19 b, Gr. 1. C 43 165. Paul Conrad, Bad Warmbrunn i. Schl. 
Fahrbare Yorriclitung zum Losen fester Bcstandteile von 
StraBenoberflachen mittels umlaufender Schlagwerkzeuge. 
30. V. 29.

19 b, Gr. 1. F  65 749. Eisenwerk Gebr. Frisch K.-G., Augsburg IV, 
Postfach. StraBenkehrmaschine. 26. III . 28.

19 d, Gr. 1. B  133 114 . Dr.-Ing. Emil Burkhardt, Stuttgart, 
Landhausstr. 95. Walzgelenk aus Beton fiir Gelenkbruclcen 
und gelenkig gelagerte Konstruktionen. 22. V III. 27.

KI, 19 d, Gr. i. G 69 053. Dr.-Ing. Ernst Gaber, Karlsruhe, Bismarck- 
straBe 20. Aus Formsteinen bestehende Abdeckung fur 
die wasserdichte Schutzscliicht von Briicken, Tunnels u. 
dgl. 27. X II . 26.

KI. 19 d, Gr. 1. Sch 24,30. Bruno Scholz, Berlin-Grunewald, Josef- 
Joachim-Str. 36 a. Verstarkung von Gewolben. 6. X . 30.

KI. 19 d, Gr. 5. M 10.30. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 
A.-G., Niimberg 24, Katzwanger Str. 100. Yorrichtung 
zum selbsttiitigen Żentrieren und Yerriegeln von Dreh- 
briicken in der Verkehrslage. 24. IV . 30.
Gr. 6. M 17.30. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 24, 
Katzwanger Str. .100, Ntirnberg. Bewegliche Verlade- 
briicke. 12. V. 30.

Gr. 1. P  61 360. PreuBische Bergwerks- und Hiitten-Akt.- 
Ges., Zweigniederlassung Bergwerksdirektion Hindenburg 
O.-S., und Otto Lugscheider, Hindenburg O.-S. Einrichtung 
zur Verhinderung des Uberganges von Fahrzeugen einer 
Bahnverwaltung auf die Strecken gleicher Spurweite einer 
anderen Bahnverwaltung hinter einem gemeinsamen Strek- 
kengebiet mittels Hemmeinrichtungen. 3. X . 29.

KI. 20 a, Gr. 12. B  24.30. Adolf Bleichert & Co., Akt.-Ges., Leipzig 
N 22. Einrichtung zu Betrieb von Personenseilbahnen mit 
Teilstreckengondelbetrieb. 12. IV. 30.

Ki. 20 h, Gr. 4. M 19.30. Maschinenfabrik Hasenclever Akt.-Ges., 
Dusseldorf, Witzelstr. 55. Fórderwagen-Gleisbremse mit 
beweglichen von oben auf die Rader wirkenden Schleif- 
winkeln. 3. IV. 30.

KI.

KI.

KI.

KI,

KI

KI,

• 19 d,

20 a.

KI. 20 i, Gr. 20. R  77 728. Helena Maria Martha Rawie, geb. Wilisch 
u. Traude Martha Maria Rawie u. Albreclit-Jost Friedrich 
Rawie, Osnabriick-Schinkel. Elektrisch angetriebene Weg- 
schranke. 5. IV. 29.

KI. 20 i, Gr. 39. K  229. 30. Friedr. Krupp Germaniawerft A.-G., 
Kiel-Gaarden. Mit Druckluft betriebene Schallsendeanlage 
fur den Eisenbahnbetrieb. 5. V I. 30.

KI. 20 i, Gr. 39. Sch 91 188. Dipl.-Ing. Karl Schieck, St. Polten, 
Niederósterreich; Vertr.: Dr. H. Góller, Pat.-Anw., Stutt
gart. Schutzanordnung an Bahniibergangen. 7. V III. 29,

KI. 35 b, Gr, 1. M 204.30. Mitteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges., 
Berlin W 8, Wilhelmstr. 71. In Schwingen .gelagerte Lauf- 
rader fiir Abraumforderbrticken u. dgl. 6. IX . 30.

KI. 37 a, Gr. 1. Sch 89506. Gottfried Schalk, Sinzig a. Rh., Villa 
an der Burg. Auf Tragcrn oder Platten nachgiebig gelagerte 
Decke oder Dach. 26. II . 29.

KI. 37 a, Gr. 7. D 59 719. Richard Doorentz, Leipzig N 22, Cothener 
Str. 48 a. Schallisolierende Zwisclienlage fur Decken, 
Wandę usw. aus zwei oder mehr Pappen oder Pappbahnen. 
18. X I. 29.

I<1. 37 b, Gr. 3. Sch 8 5 172 . Otto Schaub, Biel, Scliweiz; Vertr.: 
Dipl.-Ing. W. Massohn, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Holz- 
betonverbundkórper. 19. I. 28. Werkbund-Ausstellu;ig 
„Die Wohnung", Stuttgart. 23. V II. 27.
Gr, 4. B  132 749. Dr.-Ing. Bruno Bauer, Wien; Vertr.: 
Dipl.-Ing F. Walter, Pat.-Anw., Berlin SO 36. Umschntir- 
ter hohler Eisenkern fiir Eisenbetonsaulen. 23. VII. 27. 
Gr. 5. T  34 632. 01av Trygve Theodorsen, Oslo, Norwegen; 
Yertr.: Dr.-Ing. R. Meldau, Pat.-Anw., Berlin-Wilmersdorf. 
Beschlagplatte zur Verbindung von Holz und unnach- 
giebigen Stoffen, wie Eisen und Beton. 8. II . 28. Nor
wegen 1 1 .  I I . 27.
Gr. 1. E  36455. Ludwig Esselborn, Ludwigshafen a. Rh., 
Uhlandstr. 12. Baugerust. 4. X I . 27.
Gr. 9. M 90 944. Metal Forms Corporation, Milwaukee, 
Staat Wisconsin, V. St. A .; Vertr.: Dr. A. Zimmermann, 
Pat.-Anw., Berlin W 15. Klemmhebel zum Zusainmen- 
schlieBen von Schalungstafeln. 13, V III, 25.
Gr. 7. B  1.30. Carl Berrang, Weberstr. 34, u. Dr. Werner 
Doli, Markische Str. 175, Dortmund. Stahlskelettausbildung, 
insbes. fur Hausbauten. 3. I.. 30.
Gr. 4. K  116598 . Katz & Klumpp, Gernsbach, Baden. 
Verfahren und Vorrichtung zum Tranken von Hdlzern. 
14. IX . 29.
, Gr. 9. S 88 063. Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator, 
Stockholm; Vertr.: Dipl.-Ing. G. Bertram, u. Dipl.-Ing. 
K . Lengner, Pat.-Anwalte, Berlin SW 68. Seezeichen mit 
auf seinem Umfang angeordneten Reflektoren. 25. X . 28. 
Schweden 30. X II. 27.
Gr. 8. R  269.30. Fa. Albrecht Reiser, Berlin-Hohenschon- 
hausen, Werneuchener Str. 20. Trockentrommel, insbes. 
fiir StraOenbaustoffe. 2. V. 30.
Gr. 1. H 119  274. Dr. Ludwig Heynemann, Berlin W 9, 
Lcnnćstr. 4. Verfahren zur Herstellung von meerwasser- 
bestandigem Beton. 28. X I. 28.
Gr. rg. R  79 869. Fa. Albrecht Reiser, Berlin-Holien- 
schonhausen, Werneuchener Str. 20. Trockentrommel 
fiir StraBenbaustoffe. 18. X I. 29.
Gr. 4. A 55 603. Aktiengesellschaft der Maschinenfabriken 
Escher WyB & Cie., Ziirich, Schweiz; Vertr.: Dipl.-Ing. 
F. Seemann u. E . Vorwerk, Pat.-Anwalte, Berlin SW 1 1 .  
Regelbarer Wasserkraftvernichter bei Talsperren und ahn- 
lichen Anlagen zur Wasserspeicherung. 15. X. 28. Schweiz 
10. X . 28.
Gr. 1. A 55 468. Ardeltwerke G. m. b. H .( Eberswalde i. 
d. M. Umlaufiose Schleuse. 26. IX . 28.
Gr. 2. G 25.30. Gutchoffnungshiitte Oberhausen, Akt.- 
Ges., Oberhausen i. Rbld. Spundwand aus Walzprofilen 
von S-, Z- oder ahnlichen Formen. 29. III . 30.

KI, 84 c, Gr. 2. K  100 231. WiUem Coenraad Kohler, Amsterdam;
Vertr.: Dr. E . Utsch, Rechtsanw., Berlin W 57, Pallasstr. 8/9. 
Eiserne Kastenspundwand. 9. V III. 26. V. St. Amerika 
28. IV . 26.

84 c, Gr. 2. T  34816. Sliojiro Takechi, Osaka, Japan; Yertr.: 
H. Hillecke, Pat.-Anw., Berlin NW 7. Yerfahren zum 
Einbringen von Rammpfahlen aus Beton oder Eisenbeton 
mit Flanschverbreiterungen. 16. III . 28. Japan 19. III . 27. 

87 d, Gr. 1. B  146 832. Adolf Bleichert & Co., A.-G., Leipzig N 22. 
Kabelkranschaufler zum Ausschachten von Erdmassen. 
2 1. X I. 29.
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KI. 84 d, Gr. 2. L  69109. Lttbecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Ltibęck, Karlstr. 62. Gewichtsausgleichvorrichtung fiir auf 
Raupenketten laufende Eimerkettenbagger. 2. V II. 27.

KI. 85 b, Gr. 1. R  66 532. Aktiengesellschaft fiir Hydrologie in Basel, 
Schweiz; Vertr.: Josef Keller u. Oskar Ritschel, beide in Duis
burg, Hohe Str. 24. Verfahren in eisernen Wasserrohr- 
leitungen vorhandene Rostbildungcn zu zerstoren. 20. I. 26.

KI. 85 e, Gr. 8. F  69980. Karl Forster, Plauen i. V., SchieBberg 13, 
Rohrverbindungsstiick. 31. X II, 29.

KI. 85 e, Gr. 9. B  140 512. Carl Billand, Kaiserslautern, Rheinpfalz, 
Pirmasenser Str. 153. Aufsetzschacht fur Leichtflussigkeits- 
abscheider mit Durchlaufsperre. 23. X I. 28.

KI. 85 e, Gr. 21. St 44 470. Standard Sanitary Manufacturing Com
pany, Pittsburgh, Penns., V. St. A .; Vertr.: Dipl.-Ing. B. 
Kugelmann, Pat.-Anw., Berlin SW 11 . Befestigungsvor- 
richtung fiir ein Schutzgehause von Wasserrohren, insbes. 
von Behalterablaufrohren. 4. VII. 28. V. St. Amerika
4. V III. 27.

B U C H ER B ESPR EC H U N G E N .

„B estim m u n g en  des D eutsch en  A u ssch u sses  fiir  E is e n 
b eto n ", E n tw u rf 1931. Verlag Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 
RM. 1,60.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die Diskussion, die an anderem 
Orte unserer Zeitschrift iiber dieses Thema gefiihrt wird.

D er E ise n w a sse rb a u . Von Dr.-Ing. H. K u lk a . Bd. I. Theorie und 
Konstruktion der beweglichen Wehre. Wilhelm Ernst & Sohn, 
Berlin 1928. Preis brosch. RM 29,—, geb. 3 1,— .

Das vorliegende Werk des in Stahlbaukreisen wohlbekannten 
Verfassers ist ein erfreulicher Beleg fiir die ungeheure Vertiefung, die die 
technischen Wissenschaften etwa seit Anfang dieses Jahrhunderts 
erfahren haben. Es war kein leichtes Unterfangen, einem weiten Kreis 
von Ingenieuren eine wissenschaftlich wohlbegriindete kritische Dar
stellung des neueren Eisenwasserbaues zu vermitteln. Die Aufgabe, 
die sich der Verfasser gestellt hat, hat er in dem vorgelegten ersten 
Bandę seines Werkes in vorbildlicher Weise gelóst.

Dieser Band umfaBt die Theorie und bauliche Gestaltung der 
beweglichen Wehre. Dic Eigenart der auBeren Krafte ist es, die fiir 
die in diesem Buche in Frage kommenden Ingenieurbauten die Pro- 
blemstellung bestimmt und die Aufgaben des Eisenwasserbaues von 
den Aufgaben des iibrigen Stahlbaues grundlegend scheidet. Hier 
ist der Verfasser neue, wenigstens in Ingenieurkreisen wenig bekannte 
Wege gegangen.

Weit ausholend stellt der Verfasser dem eigentlichen Gegenstand 
eine sehr knapp gehaltene und bei aller Kurze leicht verstandliche 
Darlegung der in Betracht kommenden Fragen der Hydrodynamik und 
dereń mathematischen Grundlagen voran. Es war ein guter Gedanke 
des Verfassers, den Begriff des Geschwindigkeitspotentials seiner 
Darstellung zugrunde zu legen und damit dem Ingenieur ein dem 
Physiker seit langem vertrautes mathematisches Werkzeug zur Losung 
schwierigerer Aufgaben in die Hand zu geben.

Die ersten 40 Seiten des Buches, der I. Abschnitt, umfassen eine 
leicht lesbare Entwicklung der in Frage kommenden mathematischen 
Grundlagen, d. i. die Theorie der komplexen GroBen und der Funk- 
tiouen komplexer Veranderlicher, die Darlegung der Identitat zwischen 
der Laplaceschen Differentialgleichung der ebenen Fliissigkeits- 
stromung einerseits und der Cauchy-ltiemannschen Diffcrential- 
gleichung der Funktionentheorie andererseits.

Der zweite Abschnitt beschaftigt sich mit der Bestimmung des 
hydrostatischen Druckes und mit der Ermittlung des Druckes auf 
eine zylindrische Wand bei bewegtem Wasser. Hier erortert der Ver- 
fasser die von ihm eingefiihrte Wasserdrucklinie und erklart ihre An
wendung an einigen Beispielen. Umfangreicher und schwieriger ist 
der zweite Teil dieses Abschnittes, in dcm die verschiedenen Stau- 
probleme behandelt werden. An dem Beispiel des Oberfalles iiber 
ein senkrechtes Wehr lernt der Leser die Anwendung der Potential- 
theorie auf die Losung schwieriger Strómungsaufgaben kennen. An 
dieser Stelle sei auf das vom Verfasser angegebene zeichnerische Ver- 
suchsverfahren zur Losung der Strómungsaufgaben besonders hin- 
gewieśen. Die theoretisch gewonntnen Zahlenwerte werden an Er- 
gebnissen von Versuchen, die auf Veranlassung des Verfassers an der 
Technischen Hochschule in Hannovcr durchgefiihrt wurden, kritisch 
iiberpriift.

Die nachsten Abschnitte, die von den beweglichen Wehren han- 
deln, bewegen sich bereits auf einem dem Stahlbauer besser bekannten 
Gebiete. Eingeleitet wird dieses Kapitel durch die Darstellung der 
Berechnung der Stauwandbleche, an welche Darstellung sich dic Be- 
sprechung der konstruktiven Gestaltung der Stauwand und eine kriti
sche Erórterung der verschiedenen Stauwandformen anschlieBt. Die 
folgenden Absatze des Buches bringen ausfiihrliche Beispiele fiir die 
bauliche Durchbildung der Standerwehre, der Schutzenwehre, der 
Segmentwehre, der Walzenwehre und der Klappenwehre. Es ist leider 
unmóglich, in einem kurzeń Referat auf Einzelheiten einzugehen. In 
allen Abschnitten macht sich das Bestreben des Verfassers bemerkbar, 
zu einem objektiven kritischen Urteil zu gelangen. Diese Erórterungen 
sind vielfach mit theoretischen und mathematischen Obcrlegungen 
durchsetzt und iiberall durch Zahlenbcispiele belebt. Hervorgehoben 
sei, daB sich diese Berechnungen auch auf die Lagerteile und maschi
nelle Ausriistung beziehen.

Den SchluB des Buches bildet eine knappe Darstellung iiber die 
elektrische Ausriistung der Wehre, die von C. S ch ie b e ler , Berlin,

verfaOt ist. Diese Erórterungen werden dem auf dem Gebiete des 
Eisenwasserbaues tatigen Bauingenieur besonders willkommen sein.

Alles in allem liegt hier ein im modernen Geist geschriebenes, 
mit den neuesten Hilfsmitteln der Wissenschaft arbeitendes kritisches 
Lehr- und Hilfsbuch vor, das dem Leser ein in der neuen Fachliteratur 
noch kaum beriihrtes Gebiet leicht faBlich erschlieBt. B le ich .

Und trotzd em  v o rw a rts . Von Henry Fo rd  unter Mitwirkung 
von Samuel G row ther. Einzige ausl. deutsche Ausgabe von 
C. T h e sin g  und Wa. O stw ald . Verlag Paul List, Leipzig. Preis 
geb. RM 10,— .

Das neue Buch von F o rd , das diesmal unter Mitwirkung von
S. G ro w th er erschienen ist, ist ais Fortsetzung der beiden Werke 
„Mein Leben und Werk" und „Das groBe Heute —  Das groBere 
Morgcn" anzusehen. Auch dieses Buch, das in ernsten und wirtschaft
lich schwierigen Tagen entstanden ist, atmet den unverbrauchten 
Optimismus des erfolgreichen amerikanischen Industriellen.

In dem Kapitel „D er Weg zum Reichtum" befaBt sich Fo rd  
mit der Depression, die die Wirtschaft der ganzen Welt bedrtickt. 
Er spricht in crster Linie von den Ursachen des amerikanischen Nieder- 
ganges der Wirtschaft und kommt zu dem Ergebnis, daB die jiingsten 
Erfahrungen nicht zu teuer erkauft waren, wenn das amerikanische 
Volk daraus gelernt hat, daB man Geld nur durch Dienstleistung 
verdienen kann. Ais Heilmittel gegen die Depression empfiehlt er 
groBere Warenmengen, die in die Welt hinausgeworfen werden. Vor- 
aussetzung bleibe wie friiher die richtige Fiilirung der Industrie, 
dereń Aufgabe nicht darin bestehe, Stellungen fiir moglichst viele 
Arbeiter zu finden, sondern hochbezahlte Stellungen fiir moglichst 
viele Menschen zu schaffen.

Die Angst vor Uberproduktion entspringt nach F o rd s  Ansieht 
dem ungeniigenden Ausbau der Kaufkraft.

Dic Lohnfrage wird in einem Kapitel in der aus den friiheren 
Fordschen Btichern bekannten Weise besprochen. F o rd  sieht nicht 
in einer Lohnsenkung das Heilmittel.

Uber das Problem des Alters spricht Fo rd  und meint es vielfacli 
falsch behandelt. Man vcrbinde gewóhnlich den Begriff des Alters 
mit Jahren statt mit vermehrter Erfahrung. Fiir F o rd  gibt es kein 
Altersproblem, wenn die Menschen die vorhandenen, schlummernden 
Krafte richtig nutzen.

Ford  befaBt sich auch mit der Abschaffung der Armut; seine 
Vorschlage zur Losung dieses Problems sind fiir den europaischen 
Menschen nicht ganz iiberzeugend. Das gleiche gilt von dem, was 
er zur Verteidigung der Prohibition sagt.

Sehr anregend sind die Kapitel iiber die Arbeit (des Amerikaners) 
im Ausland und die Erziehung zur Fiihrerschaft.

Das Buch von F o rd , das sich in guter Ubersetzung fliissig 
liest, ist originell wie die friiheren Biicher. Man wird seinen Aus- 
fiihrungen ais Europaer nicht immer zustimmen, manchmal auch 
nicht begreifen konnen. Es ist aber ein lesenswertes Buch. E . P.

D ie Gew^erbesteuer d er fre ien  B e ru fe  in P reuB en . Kom- 
mentar zur Gewerbesteuerverordnung in derFassung vom 17.4. 1930 
unter Beriicksichtigung der Ausfiihrungsanweisungen mit aus- 
fiihrlicher Einfuhrung, Steuertabellen und Sachregister. Von 
Dr. P a u l M arcu se , Rechtsanwalt und Notar. 1930. Verlag von 
Otto Liebmann, Berlin W 57, 178. S. Kart. RM 5,— .

Es war nicht die Absicht des Verfassers, die Zahl der Kommentare 
zur Gewerbesteuerverordnungumeinenweiterenzu vermehren. Vielmehr 
hat er sich lediglich zur Aufgabe gemacht, den Angehorigen der freien 
Berufe, auf welche durch das Gesetz vom 17. 4. 1930 die Steuerpfliclit 
ausgedehnt worden ist, eine Anleitung zu geben und diese mit den be
treffenden Bestimmungen bekannt und vertraut zu machen. Mit dem 
Sachverstandnis des Juristen und gewiegten Steuerspezialisten werden 
die auf die freien Berufe bezuglichen Gesetzbestimmungen eingeliend 
kommentiert, die iibrigen Bestimmungen nur, soweit es zum Ver- 
standnis nótig. Auch die bereits ergangenen Entscheidungen werden zur 
Erlauterung herangezogen, so daB allen in Frage kommenden 
Kreisen das Buch ais wertvolles brauchbares Hilfsmittel willkommen 
sein wird. Ais Einleitung zu den juristischen Ausfilhrungen wird die 
Aufgabe der Gewerbesteuer im Steuersystem und die Frage der B e
rechtigung ihrer Ausdehnung auf die freien Berufe behandelt. Bei 
Wurdigung aller Gesichtspunkte kommt der Verfasser erwartungs- 
gemaB zu einer entschiedenen Verneinung dieser Frage.

F iir  d ie  Sch riftle itu n g  verarttw ortlich : P ro f. D r.-Ing. E . P robst, K arlsru h e  i. B . — V er la g  von Ju iiu s  Sp rin g er iu B erlin  W. 
D ru ck  vo n  H . S . H erm ann G . m. b . H ., B erlin  SW  19 . BeuthstraOe 8.


