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BA U  D ES NEUEN ST A A T L IC H E N  E L E K T R 1Z 1T A T SW ER K E S IN M O NTEVIDEO .
Von D r.-Ing . 71'. K opm ann, B uenos Aires.

I.

Wie in allen sudamerikanischen Stadten, insbesondere GroB- 
stadten, so ist auch in Montevideo, der H auptstadt der Republik 
Uruguay, der Verbrauch an elektrischer Energie in auBerordent- 
lich" raschem W achstum begriffen; einmal, weil der Elektrizitats- 
bedarf pro K o p f zunimmt infolge der zunehmenden Yerwohnung 
des Verbrauchers m it L icht und elektrischen Apparatęn, dann aber 
auch wegen der rasch zunehmenden Bevólkerungszahl und der 
dam it H and in Hand gelienden starkeren Industrialisierung. 
In Argentinien, zum Beispiel, ist die Zunahme des Stronwer- 
brauches so stark, daB allein in der H auptstadt in den letzten 
zwei Jahren  zwei neue Werke groBter AusmaBe gebaut wurden, 
neben zahlreichen kleineren Anlagen in den Provinzen. In 
Montevideo ist dic jahrliche Produktion in Millionen Kilowatt-
stunden folgende gewesen:

1 9 1 6 ................................  29
1 9 1 8 ................................  41
1 9 2 0 ................................  53
1 9 2 2 ................................  66
1924 • ............................  73
1926 . ............................  83
192 8 ........................... 106
1929 . . . . . . . .  1 1 8

d. h., in rund 10 Jahren hat sich der Konsum  verdreifacht.
U ruguay ist ein Land, das nach sehr modernen demo- 

kratischen Grundsatzen verw altet wird. Die Elektrizitats- 
erzeugung ist Staatsmonopol. Die Verwaltung aller óffentlichen 
Einrichtungen erfolgt durch ein Gremium von Direktoren. Alle 
Beschaffungen und óffentlichen Arbeiten werden auf dem Wege 
offentlicher Ausschreibungen vergeben. Ais daher fiir die staat- 
lichen Elektrizitatswerke die dringende Notwendigkeit eintrat, 
ihr Iiauptw erk, in dem 40 000 kW installiert sind, zu erweitern, 
wurden ziemlich ausfiihrliche Ausschreibungsunterlagen ge- 
schaffen, um die Errichtung eines neuen Kraftw erkes von 
120000 kW  vergeben zu konnen. Die Bearbeitung dieser Aus
schreibungsunterlagen hat naturgemaB viel Zeit in Anspruch 
genommen, so daB die F rist fiir die Errichtung schon dadurch 
reichlich gekiirzt wurde.

Die Ausschreibungsunterlagen sahen den sofortigen Ausbau 
von 50 000 kW  vor, jedoch den baulichen Teil bereits in allen 
Hauptteilen fiir 120 000 kW , und zwar derart, daB nur das 
Kesselhaus und der Maschinensaal erweiterungsbediirftig bleiben 
sollen.

In dieser Form  wurde das gesamte W erk von einer Reihe 
von groBen Firm en angeboten und der , ,G E O P £ "  Compania 
General de Orbas Pńblicas S. A. ais Generalunternehmer auf 
Grund des eingereichten Entwurfes iibertragen.

In  dem Gesamtangebot der GKO P fi sind folgende Einzel- 
firmen vertreten :

F iir den Dam pfteil und die Roholversorgung:
Babcock & W ilcox Lim ited, London; 

ftir die Turbinensatze und die gesamte elektrische Einrich
tung, ausgenommen einige H ilfsanlagen:

M etropolitan-Vickers E lectrical E xport Co. Ltd., 
Manchester; 

fiir die Kohlenversorgungsanlage:
D EM A G , Duisburg (mit A. E . G.-Ausriistung); 

fiir den M aschinenhauskran:
M. A . N ., Ntirńberg (mit A. E . G .-Ausriistung);

fiir die Kiihlwasserreinigungsanlage:
Richard Mensing, N eustadt a. d. II . (Ausfuhrung IB A G ) ; 

fiir die Absperrschieber der hydraulischen Bauw erke: 
Passavant-W erke, Michelbacher Hiitte, Nassau; 

fiir das Stahlskelett des Baues:
Vereinigte Stahlwerke A .-G ., Dortmund, durch Stahl- 
union-Export G. m. b. H ., Dusseldorf.

Das Gcsam tobjekt belauft sich auf rund 6,4 Millionen urug. 
Goldpesos, dessen K urs etwas unter dem amerikanischen Dollar 
liegt.

Die groBte Schwierigkeit bei der Durchfiihrung des Bau- 
vorhabens liegt in der Kurze der Frist, die vom Tage der Auf- 
tragserteilung bis zur betriebsfertigen Ubergabe der ersten 
25000  kW -Stufe nur 16  Monate betragt. Die Planbearbeitung, 
insbesondere das Zusammenfassen der verschiedenen an dem 
Werke beteiligten Firm en, mufite daher in auBerst beschleunigtem 
Tempo erfolgen. Die urspriingliche Projektbearbeitung w ar in 
Buenos Aires erfolgt. Die Zusammenfassung der Ausfiihrungs- 
plane, wenigstens bis zum Festlegen aller wiclitigen Teile, die 
maBgeblich fiir die Bauausfiihrung sind, erfolgte nach der Auf- 
tragserteilung in Europa, durch Besprechungen m it den einzelnen 
Lieferwerken und unter M itarbeit der Philipp Holzmann Aktien- 
gesellschaft, Fran kfurt a. M.

In  folgendem gehen wir naher auf den bautechnischen 
Teil des W erkes ein.

Die Griindung der Zentrale selbst ist, der besonderen Eigen- 
a rt des Baugrundes entsprechend, m it zwei verschiedenen 
System en erfolgt, und zwar nach dem Gesichtspunkte, daB 
unbewegliche Lasten eine Pfahlgriindung erhalten, Lasten, bei 
denen Erschutterungen im Betriebe sich ergeben, dagegen eine 
massive Griindung erfordern. Infolgedessen sind das Kesselhaus 
und das Schalthaus auf Pfahlgriindung vorgesehen und ausgefuhrt, 
das Maschinenhaus, das ursprtinglich auch auf Pfahlgriindung 
vorgesehen war, wurde dagegen m assiv gegriindet, indem bis 
auf eine etwa 10  m unter der Oberflache liegende harte, trag- 
faliige Letten-Schicht heruntergegangen wurde, welche unter den 
Turbinenfundamenten m it rund 3 kg, unter den Maschinenhaus- 
stiitzen mit rund 5 kg/cm2 beansprucht wird. Die Nebengebaude 
sind, mit wenigen Ausnahmen, auf Pfahlgriindung vorgesehen. 
Das Filterhaus bzw. die Filterkam mern reichen infolge ihrer 
I*orm so tief in den Baugrund herunter, daB die Griindung ais 
Flachgriindung auf der vorgenannten tragfahigen Schicht sich 
von selbst ergab. Die Pfeiler und die Fahrbahn fiir die Kohlen- 
transportanlage sind mit Pfahlgriindung ausgefuhrt. Die Kohlen- 
mole selbst, die 150  m weit in das Hafenbecken hinausgebaut ist, 
is t  aus gerammten Eisenbetonpfahlen hergestellt.

Die Beschreibung der hydraulischen Bauwerke fiir dieses 
W erk soli einem folgenden besonderen Aufsatz vorbehalten 
bleiben. N ur zum Yerstandnis der gesamten Anordnung (ver- 
gleiche Lageplan und Sclinitt) sei folgendes bem erkt:

F iir die Kiihlwasserkatiale ist eine Zuleitung verlangt worden, 
die fiir den Vollausbau von 120 0 0 0  kW  ausreicht, bei rund 1 m 
groBter Wassergeschwindigkeit, m it der Bedingung, daB die 
Entnahm e in einem Abstand von 200 m vom  K ai entfernt im 
Ilafen  zu erfolgen habe, daB die Zuleitung zweitriimmig sei, 
wovon ein Trumm  jeweils trockengelegt werden kann, und daB 
die Ableitung soweit an einer anderen Stelle des Ufers erfolgt, 
daB zwischen Entnahm e und Auslauf ein Abstand von 300 m 
besteht. Diese yielleicht iibertrieben scheinenden Bedingungen
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sind gerechtfertigt wegen der hohen Sommertemperatur des 
Wassers im  Hafenbecken. An der Uferkante sind die Filter- 
kammcrn angeordnet, die mit Feinrechen und Siebmaschinen 
System  Mensing ausgeriistet sind. Drei Kam m ern werden zur 
Zeit mechanisch ausgeriistet, drei Kam m ern bleiben dem zu- 
kiinftigen Vollausbau vorbehalten. Von den Filterkam m ern fiihrt 
der żweitriimmige Zulaufkanal geradlinig unter das Maschinen- 
haus, und zwar in dem Raum  gelegen, der zwischen Turbinen- 
fundamenten und den Fundamenten der siidlichen Stiitzenreilie 
bleibt. B ei einer spateren Erweiterung des Maschinenhauses 
kann an den bis zu der provisoriscken Giebelwand durcligefiihrten

Maschinensaal getrennt durch einen Zwischenbau, der die Unter- 
station fiir samtliche Hilfsmaschinen m it ihren Transform atoren 
und ihrem Schaltraum, ferner die Akkum uiatorenbatterie fiir 
die Fernsteuerung und die Hauptschaltwache des W erkes ent
halt. Diese Raum e sind iibereinander in folgender Reihenfolge 
gelegen: Ebenerdig Transform atoren und Batterien, dariiber
Schaltraum  der Hilfsbetriebe, dariiber ein niedriger Kabelraum , 
dariiber, in architektonisch schoner Ausfiihnm g, die H aupt
schaltwache, die von einem Umgang umgeben wird, von dem aus 
die Riickseiten der Schalttafeln zuganglich sind. Die W andę 
der Schaltwache selbst werden infolgedessen ausschlieBlich von

K anał ohne weiteres angeschlossen werden. Der Auslaufkanal 
liegt analog in dem Raum  zwischen den Turbinenfundamenten 
und den Fundamenten der nórdiichen Stiitzenreihe, in A b
messungen und Anordnung dem Einlaufkanal gleich, jedoch 
in einer hoheren Lage ais jener. Die beiden Kanale, Einlauf- 
und Auslaufkanal, fassen zwischen sich die Pumpenstube, in der 
vier Kreiselpumpen angeordnet sind, von denen je  zwei auf einen 
Kondensator eines Aggregates arbeiten. Die Nord-Siid-Achse 
dieser Pumpenstube ist gleichzeitig Symmetrieachse fiir die 
gesamte maschinelle Anlage der 50 000 kW  im  Maschinensaal, 
und da sonst keitierlei Riicksichten maBgebend waren, ist diese 
gleiche Achse auch die Symmetrieachse fiir das Kesselhaus, 
in dem in einem óstlichen u n d  westlichen Schiff je  vier Kessel 
aufgestellt sind. Unsymmetrisch, weil auch fiir den spateren 
Ausbau vorgesehen, ist die Lage des Hilfsturbinensatzes.

F iir  den Vollausbau ist auch die Anlage des Schalthauses 
nicht nur baulic-h, sondern auch elektrisch vorgesehen, von dem

den M armortafeln der Instrum ente und Steuerorgane gebildet, 
wahrend die Decke ais Zwischendecke aus Ornamentglas aus
gefuhrt wird.

D as Schalthaus gliedert sich von unten nach oben wie folgt: 
Kabelkeller, dariiber Geschofl fiir die Verteilungsschalter, dann 
der Reaktanzenraum , dariiber die Maschinen- und Gruppen- 
schalter, endlich, unter dem Dach, die beiden Sammelschienen- 
■systeme.

Im  Maschinensaal lauft ein 100-t-Kran. In  dasM aschinenhaus 
hinein fiihrt normalspuriger GleisanschluB, in den Gang zwischen 
denTransformatorenzellen ebenfalls normalspuriger GleisanschluB, 
der m it dem ersteren und der Schiebebiihne verbunden ist.

Dem Kesselhaus vorgelagert und parallel zum K a i angeordnet 
befindet sich das durch eine groBe Verladebriicke bestrichene 
Kohlenlager. A uf der Grenze zwischen Kohlenlager und Ufer- 
straBe ist eine BandstraBe vorgesehen, die die Kohle zu dem 
Brechergebaude nachst dem Kesselhaus befordert. An dem ent-

Abb. 1 . Lageplan der gesamten Werksanlage.
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gegengesetzten Ende der BandstraBe miindet eine BandstraBe, 
die, von der Kohlenmole her ansteigend, die UferstraBe m it 
40 111 Breite iiberbriickt. Aut der Kohlenmole selbst wird die 
Entladung ausLeichtern durch einenDrehkran m itG reifer besorgt, 
der die vorgenannte BandstraBe iiber ein Zwischensilo beschickt.

Vom  Brechergebaude fiihrt eine kurze BandstraBe zu einem 
E levator, der in der Symmetrieachse des Kesselhauses angeordnet 
ist und, nur wenig gegen die Senkrechte geneigt, die Kohle in die 
BandstraBe befordert, die iiber dem Siło des Kesselhauses ange
ordnet ist.

Die gesamte Kohlenanlage ist nur ais eine Reserve zu be- 
trachten, da normalerweise der Betrieb mit Rohol vor sich geht. 
H ierfiir sind zwei groBe Tanks von rund 10 und 20 000 m3 Inhalt 
und zwei kleinere Dienst- und MeBtanks, mit einer entsprechenden 
Olpumpanlage, vorgesehen.

Die Entaschungsanlage sieht die Beforderung der Asche aus 
dem Asclienkeller des Kesselhauses, welcher in Terrainhóhe liegt, 
m it Hilfe von groBradrigen Kippkarren vor, weil bei dem nor- 
malen Betrieb mit Rohol der Aschenanfall belanglos ist. Die 
auf diese Weise manuell aus dem Kesselhaus herausbefórderte 
Asche wird in einen unm ittelbar neben dem Kesselhause ange- 
ordneten Aschensilo gebracht, wobei diese Karren durch einen 
Aufzug automatisch (Druckknopfsteuerung) hochbefordert und 
gekippt werden. Der Aschensilo ist mit GleisanschluB fiir den 
A btransport versehen.

An Nebengebauden ist eine gut ausgestattete W erkstatt, 
ein zweistockiges Lagergebaude fiir Reserveteile und dergleichen 
und ein Pfórtnerhaus vorgesehen, welche ais Einzelgebaude an 
zweckentsprechender Stelle verteilt sind.

Das Verwaltungsgebaude, in welchem die Werksingenieure 
ihre Biiros haben und in dem im iibrigen die sanitaren Anlagen 
untergebracht sind, ist ein ltleiner B au, der in dem Hof zwischen 
Schalthaus und Maschinensaal angeordnet ist.

Die gesamte Griindung ist durchweg in Eisenbeton erfolgt. 
Der Kabelkeller des Schalthauses, die Pumpenstube im Ma
schinensaal, die Elevatorgrube vor dem Kesselhaus, sind durch 
geklebte Isolierschichten zwischen Eisenbetonwanden gegen auf- 
steigendes Grundwasser und Hochwasser bis unmittelbar unter 
Gelandehóhe dicht ge- 
macht. Der Erdaushub 
des Schalthauses er- 
folgte in offener B au 
grube, zum Teil mit 
leichter Holzabsteifung 
der Ausschachtungs- 
wiinde. Die tiefe Aus- 
schachtung des Ma- 
schinensaales zwischen 
den AuBenfluchten der 
Kiihlwasserkanale er- 
fclgte, m itR iicksicht auf 
den zu erwartenden er
heblichen Grundwasser- 
andrang, zwischen ge- 
rammten Larsseneisen- 
wanden, die bis in die 
dichte Lettenschicht 
herunterreichten.

F iir das Schlagen 
der Larssenwande und 
der Griindungspfahle 
waren mehrere Menck 
& H am brock-D am pf-
rammen eingesetzt, fiir das Ziehen der Larsseneisen 
ein Spezialgerat mit Demag-Pfahlzieher, fiir die Aus- 
schachtungsarbeiten von insgesamt 45 000 m3 Erd- 
massen auf dem Lande ein pneumatischerDiesel-Greif- 
bagger, FabrikatBucyru s,’sowie einige kleinere benzin- 
betriebene Greifbagger. F iir die Baggermengen wurde 
neben einem Eim erkettenbagger der Regierung ein eigener Saug- 
bagger eingesetzt, obwohl es sich nur um 40000 m3 Masse handelt.
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F iir die Betonbereitung —  es handelte sich um rund 
18 500 cm3 festen Beton —  waren installiert: F iir die Sandanfuhr 
eine Privatm ole im Hafen m it einem elektrischen Entladekran 
m it Greifer, der in eine kleine Hochbahn fiir Muldenkipper- 
betrieb entlud. F iir  Granitkleinschlag, der m it Lastautos ange- 
fahren wurde, ist ein Um stapler vorgesehen. Zum Betonwerk 
selbst erfolgt die Zufuhr von den beiden Lagern m it Mulden- 
kippern, die in einen zweitriimmigen vertikalen Kiibelaufzug 
fórdern. Dieser Aufzug beschickt einen zweizelligen Siło, der 
oberhalb der Mischanlage angeordnet ist, und der das M ateria! 
einem MeBwerk zufuhrt. In diesem MeBwerk wird das Inunda- 
tionsverfahren angewendet, bei dem bekannthch der Sand im 
wassergesattigten Zustande gemessen wird. Raum lich ange- 
gliedert ist das Zementzuteilwerk, wobei die Messung der Zement- 
menge durch eine automatische W aage erfolgt. Die so gemessenen 
Mengen fallen jew'eils gleichzeitig durch eine Rutsche in die Misch- 
maschine, die ihrerseits in den Kubel eines in Holzkonstruktion 
ausgefiihrten GieBturmes m it Ransom e-Ausriistung entleert. Die 
Hohe dieses GieBturmes ist so bemessen, daB die Rinnenleitung, 
an Kabeln frei aufgehangt, bis zum Dach des Kesselhauses 
hiniiberreicht. Zur Herstellung der Eisenbetonmengen, welche 
fiir die Griindung der Bekohlungsanlagc einschlieBlich deren 
Mole nótig waren, wurde ein kleiner GieBmast System  Ransome 
verwendet, der dadurch fahrbar gemacht ist, daB er sam t seiner

dazugehórigen Mischmaschine auf einem auf Raupenbandern 
fahrbaren Gestell errichtet ist. In  diesem Falle erfolgt die Zufuhr 
des M aterials in Muldenkippern.

Der aufgehende Teil der Zentrale ist vollstandig ais Stahl- 
skelettbau projektiert, m it einer einsteinstarken Ausmauerung 
der architektonisch nur wenig gegliederten, modern gehaltenen 
Fronten, auf deren Gestaltung der vom  Direktorium  beauftragte 
uruguayische A rchitekt R uis maBgeblichen EinfluB hatte.

Der Baufortschritt darf ais auBerordentlich gut bezeichnet 
werden. Der A uftrag wurde erteilt am 2 1. Jan u ar 1930. Mitte 
M ai w ar die Planbearbeitung soweit gediehen, daB mit der Aus- 
fiihrung begonnen werden konnte. Die Zwischenzeit war natur- 
gemiiB zur Installation der Baustelle benutzt worden. Im N o- 
vem ber war bereits der letzte Binder der Zentrale montiert, 
nachdem bereits im Oktober das Schalthaus, baulich beendet, 
zur elektrischen Montage freigegeben werden konnte. Die Kessel- 
montage konnte bereits im August beginnen. Die Montage der 
ersten Turbinę begann Anfang Dezember.

Dieser bisherige Erfolg ist nicht nur dem Zusammenwirken 
aller beteiligten Firm en zu verdanken, sondern auch dem D i
rektorium der Elektrizitatswerke, das sich, von belanglosen 
Einzelheiten abgesehen, aller einschneidenden Anderungen nach 
Yorlage der Piane enthielt.

(Ein zweiter Aufsatz folgt demnachst.)

V E R SU C H E AN B E TO N U M SC H N U R T EN  ST A H LSA U LEN .

Yon Professor Dr.-Ing. Ii. Saliger, Technische, Hochschule) Wien. 

(Fortsetzung von Seite 258.)

d) P r i i f u n g  d e s  B e w e h r u n g s s t a h ls .
Gleichzeitig mit den von W alilberg gelieferten Bewehrungs- 

gerippen wurden Probestabe aus Rundeisen mit 5,5 mm, 7 ,1 
und 9 mm zur Verfiigung gestellt. Hieraus sind Versuchsstabe 
m it 1 1  bzw. 14 cm Lange abgeschnitten und der iiblichen Festig- 
keitspriifung unterworfen.

An Walzprofilen sind zur Priifung je  2 E-Profile 18  und 
E-Profile 10  von soom m Lange iibergeben worden, Aus den Stegen 
und Flanschen sind dic Probestabe lierausgeschnitten, die 34 
bzw. 27 cm lang, 6— 1 1  mm dick und 22— 28 mm breit waren 
und dem normengemaBen Zugversuch unterworfen wurden.

F iir  die Stauchproben sind je 2 winkelfórmige Kórper von 
70 bezw. 75 mm Lange herausgearbeitet und dem Stauchversuch 
unterzogen worden.

In den 3 Saulen Nr. I a, 2 a  und 5 a wurden nach der Ver- 
suchsdurchfiihrung die Stahlgerippe freigelegt und aus diesen 
Probestiicke entnommen, die dem Zug- und Stauchversuch 
unterworfen wurden. Die Einzelheiten sind aus der Zahlentafel 5 
ersichtlich. Hieraus ist erkennbar, daB die Umschniirungseisen 
und die W alzprofile Nr. 10  und 18  aus St. 37 bestehen, wahrend 
das Profil Nr. 16  ais St. 44 gemaB der Lieferung anzusprechen ist.

Die mittlere Streckspannung der Rundeisen 0  5,5 mm 
betragt 2510 , der Rundeisen 0  7 und 9 mm 2850 kg/cm2, der 
W alzprofile N r. 18  2630, von Nr. 10  2480, von Nr. 16 
2620 kg/cm2; die Stauchspannungen der Profile Nr. 18  und io 
betragen 2400 bis 2650 kg/cm2; jene yon Profil Nr. 16  im vor- 
beansprucliten Zustand 3040 kg/cm3. Die Stauchspannungen 
nach der Vorbeanspruchung sind groBer ais im jungfraulichen 
Stahl.

e) P r i i fu n g  d e r  S a u le n .
Alle 10  Saulen sind stehend in der 900 t-Presse der tech

nischen Versuchsanstalt gepriift. Sie wurden sorgfiiltig in die 
Maschine eingestellt, so daB jeweils eine m ittige Belastung des 
Stahlkerns gewahrleistet war. Die Lastiibertragung erfolgte mit 
den guBstahlernen Druckplatten der Maschine gleiclimaBig auf 
den Beton und das Eisen.

An jeder Saule waren fiir die Messung der Stauchungen
4 MeBstrecken, je  2 einander gegeniiberliegend, yorbereitet,

deren Lange 500 mm betrug. 2 MeBvorrichtungen dienten fiir die 
Messung der Stauchung der Stahlsaule an 2 einander gegeniiber- 
liegenden Strecken und 2 analog angeordnete MeBvorrichtungen 
fiir die Stauchung der Betonschale. F iir  die Messungen dienten 
Zeiss’sche MeBuhren auf o,or mirt genau m it Schatzung auf
0,001 mm.

Die Anfangslast betrug 10  t. Die Laststeigerung erfolgte 
in Stufen von je  10  t mit Entlastungen auf die Anfangslast nach 
50, 100, 200 und 300 t  m it genauer Beobachtung der ersten RiB- 
bildungen bis zur H oclistlast. Nach Erreichen der H ochstlast 
wurde der D ruck abfallen gelassen, mit Ausnahme des Versuchs 
an der Saule 5 b, bei der die Belastung bis zum ReiBen der Um- 
welirung belassen wurde.

Der Anfangslast von 10  t  entsprechen m it E 0 =  2 150  000 
und E b =  285 000 kg/cm2, also n =  7,5, unter der Beriicksichti- 
gung des vollen Betonąuersclm itts einschlieBlich der Schale, 
jedoch ohne die W irkung der Umschniirung, folgende Span
nungen :

Saulen Nr. 1 ah — 8,4, <7,. =  63 kg/cm2,

== 7 ,L
=  7.1.
=  8,2, 
=  5 ,8 ,

=  53 

=  53 
=  62

=  44

In der Tafel 6 sind die Formanderungen der Betonschale 
und des Eisenkerns dargestellt und zwar ais M ittelwerte aus je
2 Messungen an 2 Saulen, zusammen also aus 4 Messungen. Den 
Formanderungen & des Betons entspricht gemaB der in der Ab- 
bildung 3 dargestellten Formanderungslinie des Betons die zu- 
gehorige Spannung <t„ der Tafel 6. Die aus den gemessenen 
Stauchungen der Stahlsaule sich ergebenden Eisenspannungen 
ae sind m it E e =  2 ,150  000 kg/cm2 berechnet. Aus diesen so er- 
m ittelten Spannungen ergibt sich das der jeweiligen Laststu fe ent-

sprechende n =  . Mit den aus der Tafel 1 ersjchtlichen Beton-
<*b

und Eisenąuerschnitttn ergeben sich die zugehorigen Langs- 
kriifte N, also fiir den Beton . . Nb =  F b ab, 

fiir die Stahlsaule N  -- F .
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Streck- Zug-
Dehnung % Ein- Stauch- H erkunft

Bewehrung spannung ", schniirung spannung der
kg/m m 2 festigkeit l =  5 d 1 =  10  d % kg/m m 2 Probestabe

Um- 0  5 .5 2 4 .8 -r 25.2 38,9 ^  3 9 ,5 38,4 43,6 30,5 +•' 3 5 .0 69 T  71 __

schniirung i. M. 25,1 i. M. 39,2 40, s 3 3 ,o 70
gelieferte

0  7 ,1 28,8 : 29,0 44,0 45,0 32,0 35,0 25,7 : 28,3 67 Probestiicke
28,9 4 4 ,5 3 3 ,7 27,3 67 ——

0  9 28,0 3 9 ,5 — — — _
" - ' ■ • ’ . 1 •

Langs- C 18 25,3 h- 27,9 42,5 : 4 4 ,7 28,9 .4- 3 1 — 23,3 26,1 41  ^ 5 2 26,1 4 - 27,5 gelieferte
bewehrung 26,3 4 3 ,5 30,1 24,6 47 26,5 Profilstiicke

und daraus
C io 23.5 -  26,2 37,4 43,1 3 3 ,6 t  3 8 ,5 2 1,0  “  30,2 53 6i 23,2 24,3 hergestellte

24,8 40,8 3 5 ,7 26/5 57 24,0 Probestabe

40. 8 24,9 -7- 26,7 36,6 47,3 — --- — — L a u t Angabe
i. M. 25,8 i. M. 4 1,9 von

W aagner & Biro
C 16 — 48,9 23 ,0 46,4 —

C 18 24,5 26,6 42,5 43 ,5 3 1 , 1  35,6 26,7 v 28,3 4 5 -° :■ 5 3 ,3 26,8 : 29,0
i. M. 25,4 i. M. 43,0 i- M. 3 3 .9 i. M. 27,6 ' i. M. 48,6 i. M. 27,9 Aus den

gepriiften
C io 23,6 28,6 3 4 -9  -r 3 9 ,2 29,3 t  40,8 23.8 3 ‘ , ° 5 2 ,7  +  64,3 24,7 24,7 Saulen

i. M. 2 5 ,1 i. M. 36,4 i. M. 35,0 i. M. 28,3 i- M. 57,5 i, M. 24,7 entnommene
Probestabe

25,6 -r 126,8 4 7 ,2  t  48,0 28,8 -i- 33,5 24,3 -  26,9 4 3 /5  *  49 ,5 28,4 -r- 3 1,6
C 16 i. M. 26,2 i. M. 47,6 i. M. 3 1,0 i. M. 25,2 i. M. 47,0 i. M, 30,4

■

Abb. 4 bis 7. Brucbbilder der Saulen.
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In dieser Berechnung ist der vollc Betonquerschnitt ein
schlieBlich der Scbale beriicksichtigt, wahrend die W irkung der 
Umschniirung auBer Betraeht geblieben ist.

Die aus den Formanderungen erm ittelte Gesam tlast der 
Saule ist N  =  N,, -j- Nc. Diese Werte weichen etwas von den 
durch die MeBdose der Saulenpresse festgestellten Lasten ab.

Die Abweichungen in den einzelnen Laststufen betragen
—  4,3 bis +  3 ,0 % ; im Gesam tm ittel aller 26 berechneten Last- 
werte der T afel 6 ergibt sich ein Unterschied gegen die durch die 
MeBdose der Maschine festgestellten W erte um — 0,07% , das 
heiflt nahezu vollkommene Ubereinstimmung. Hieraus ist 
erkennbar, daB bis zur RiBbildung d ie Spannkrafte vom  vollen 
Betonquerschnitt (einschlieBlich der Schale) und von der Langs- 
eiseneinlage aufgenonnnen werden, wahrend die W irkung der 
Umschniirung bis dahin auBer Betraeht bleiben kann.

Bei weiterer Steigerung der Saulenlastcn bildeten sich i 11 d er 
B e t o n s c h a le  fe in e  R is s e .  Die Lasten, bei denen diese auf- 
traten, sind in der Tafel 7 verzeichnet. Aus den gemessenen 
Stauchungen (Mittelwerte aus 4 Messungen) sind in der gleichen 
Weise wie friiher die Spannungen im Beton und Eisen berechnet 
und dam it dic auf den Beton und das Eisen entfallenden Spann- 
krafte N b und N c. Die W irkung der Umschniirung beginnt in

diesem Lastzustand in Erscheinung zu treten und folgt fiir a ie  
kreisrunde Umwehrung der Form el:

N s =  F 5 (tcs , '
worin <rcs die Streckspannung des Um wehrungsstalils ist. Bei 
den Saulen m it Rechteckumwehrung ist eine W irkung der 
Umschniirung auf die Erhóhung der T ragkraft des Betons nicht 
erkennbar. Zahlt man zu den berechneten Lasten N h, N e und 
N„ noch dic Anfangsbelastung von 10 t  hinzu, so erhalt man die 
rechnerische Summę der von der Saule aufgenommenen R iB- 
lasten. Sie steht bei allen Saulen in guter Ubereinstimmung 
m it der aufgebrachten Saulenlast. Die Unterschicde der Rech- 
nungswerte gegen die tatsachlichen RiBlasten betragen —  1,5  
bis +  6,0% .

Die Saulenlast konnte iiber die R iB last hinaus noch gesteigert 
werden. Dic le t z t e n  S ta u c h u n g s n ie s s u n g e n , die hierbei 
Yorgenommen werden konnten, sind in der Tafel 7 enthalten.

Bei der Fortsetzung des Versuches wurden die H o c h s t -  
la s t e n  erreicht, die im letzten Teil der Tafel 7 verzeic.hnet sind. 
Die Abweichungen der Einzelwerte vom M ittel betragen ±  0,4 
bis ±  2 ,1% .

Dic S a u le n  z e ig e n  d a h e r  e in e  a u B e r o r d e n t l ic h e  
G le ic l im a B ig k e it  d e r  Y e r s u c h s h o c h s t la s t e n .

T a fe l  6. F o r m a n d e r u n g e n  d e r  B e t o n s c h a le ,  un d  d e r  E is e n e in la g e  u n d  d a r a u s  b e r e c h n e t e  S p a n n k r a f t e .

Saulen Nr.
■ , Ale 0-

stufe i werte 
10  t bis f

I 2 3 4 5

Beton Eisen Beton Eisen Beton Eisen Beton Eisen Beton Eisen
, - . 1.

A 6,5

" | "" ' ‘ "1

6,5 5.3 5 .5 4 .9 5 .7 5 .3 6,2 4 .o 4,4 • 10 ^ / 5 0 0  mm
a = ; : 34 280 28 240 27 240 28 270 22 190 kg/cm2

50 t u  = 8,2 8 ,5 8 ,9 9 .6 8,6
: n  = 3 3 .7 i 7,5 26,6 3 4 .9 2 5 ,7 14 .9 20,1 18,2 27,8 i i ,5  t
i X'N = 41,2 4 L 5 40,6 3 8 ,3 3 9 .3  t

A = 16,7 1 5 .8  13.0 12,9 1 1 .7 13.0 14 .7 9 ,2 12 ,5  - i o '  2/500 mm
a 73 680 6l 55° 5 ^ 560 68 630 46 540 kg/cm2

100 t 11 --- 9 ,3 9 ,o 10,0 9 ,3 1 1 .7
i N  =  ■ 72,0 18 ,3 58,0 3 4 .2 5 3 .3 - 3 4 .8 48,7 4 2 ,3 58,0 32.4 t
;z n 9 0 ,3 9 - •i 88, i 9 1,0 90 ,4  t

i 4  =. 29-7 2 9 ,5  2 1,9 2 1,5 19 ,7 21 ,3 24.5 2 4 ,3 15 .4 20,6 ■ 10 ' 2/500 mm
a = 107 1270 88 920 82 920 95 1050 69 890 kg/cm3

l^ o t  n = 1 1 ,9 10,4 1 ,2 1 1 12 ,9
; N  = 106,0 34,3 83.O 57 .2 /8 ,9 5 7 .2 68,0 70,8 87,2 5 3 .5  t

i ’N  = I 4 0 .3 140,8
■ 136 ,1 138,8 140,7 t

A ' = 46,2 4 5 .5  3 3 .0 32,4 29,5 32,0 3 7 .0 3 6 ,7 23,0 28,7 • 10  2/5oo 111111
a = 138 1960 1 14 1380 107 J 3 7 0 123 1580 91 1230  kg/cm2

200 t 11 = 14 .2 12 ,1 12 ,8 12 ,9 13 ,5
: N  = 136 ,3 53,0 108,3 r-»'Oco 102,0 85 .3 88,2 106 ,1 1 1 5 , 1 7 3 .9  t
; ,1'N = 189.3 194,0 187,3 1 94 .3 189,0 t

A = 43.3 43.0 4 ° - 3 4 3 ,7 4 9 ,5 4 9 ,5 3 LO 36,8 • io —2/5oo mm
a — 137 1840 129 18S0 138 2130 1 1 1 1580 kg/cm2

250 t  n = 13 .5 14,6 15.4 !4 2
i N = , I 3 ° .7 114 .2 122,9 116 ,9 98,8 M 3.5 140 ,1 95.0 t
. - N  i 244.9 239,8 242,3 2 3 5 , 1 1

: A = 56,2 5 9 ,7 4 L 5 44,8 • 10  2/500 mm
a — 139 2560 132 1 9 3 °  kg/cm2

300 t 11 = 18 .4 14,6
N = 13 2 ,1 158.8 166,7 116 ,0  t

i ZN- =
'i ś ' ' '  -S

[ _ 1 1  1  1

290,9 282 ,7  t

Bruchlast 2 ’ = 235 334 3 4 3 .5 286,5 3 9 3 ,5  t
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T a fe l  7. R iB -  und B ru c h la s te n .

Saulen Nr.
1 | 2 •, 3 4 5

Laststufe 
von 1 0 1  bis Me B werte Beton | Eisen Beton T ”Eisen Beton Eisen l T - -Beton i Eisen

1
Beton i Eisen

RiBlasten

A =  
a —  

n = =

N =
Ns =  

Anfangslast 
Rechn. Z  N 
Beobachtete 

RiBlast

54.7
136

16
134.2

10
216

Yi (23C

52,9
2270

,8
61.2
1 1 .3

,0
.7

+  210) 
220 ■

I -
58.2 i 57-5 
139 ! 2470 

17,8 
132,7 I *53.5 

i n ,3 
10,0

3° 7>5 
(300 +  280) 

=  290

66,8
139

18
132,7

10 
325 

V i (320

70,0
2600

-7
161,5
21,6

,0
,8
+  320) 
320

35.7 l 36.0 
120 [ 1550

12,9
86,1 i 103,3

10,0 
199,4 

y> (190 4- 210) 
=  200

69,7 68,5- IO"2/500 mm 
140 2600 kg/cm2

18,5
176,9 156,5 t

29,5 t
10,0 t 

372,9 t 
Yi (370 +  3S0) t 

=  375 t

Letzte
Stauch-

messungen

A =  
N =

64,0 | 61,2 
Yt (24° +  230)

=  235

64,8 | 63,3 
Y2 (3°o  +  3°°) 

=  3° °

77.3 1 76,9 
(340 +  320) 

=  330

56,9 i 51.5
V2 (250 +  299) 

=  270

72,0 176,0-IO'2/500111111
Yi (370 +  390) t 

=  380 t

Btuch-
lasten

a

': =
Nb und Nc =

Ns =  
Rechn. Z  N =  
Hóchstlast =

146

20
144.3

234 
Yi (240

1,1 .2 6 5 0  
=  2920 

,0
78,7
1 1 .3

.3
+  230) 

235

146

20
139,2

33
y2 (336

1,1.2 6 5 0  
=  2920 

,0 
181,4

1 1 .3
t,9
+  332} 

334

146 1,1.2 6 5 0  
1 =  2920 

20,0 
139,2 | 181,4  

21,6
342,2 

V-i (345 +  342)
=  343,5

I46 1,03.2650 
=  2730 

X8,8
104,7 I l82,0

286,7 
Yz (283 +  290) 

=  286,5

146 | 3000 kg/cm2 

20,6
184,7 i 180,6 t 

i 29,5 t 
394,8 t

Yt {395 +  392)
=  393,5 t

ii Zwischen den tatsachlichen Hóchstlasten 
und den berechneten Bruchlasten wird móg- 
liclist weitgehende tlbereinstimmung erzielt, 
wenn folgende Berechnungsannahmen zu- 
grunde gelegt werden:

Prismenfestigkeit des Betons gemaB 
Zahlentafel 3 : crp =  146 kg/cm2* Pressung der 
Langseisen in Verbindung mit der kreisrunden 
Umschniirung 1 ,1  mai der Stauchspannung, 
also tre =  1 , 1  ■ 2650 =  2920 kg/cm2 (bei den 
Saulen Nr. 1 bis 3).

Pressung der Langseisen in Verbindung 
mit der Rechteckumschniirung 1,03 mai der 
Stauchspannung also <xc =  1,03 • 2650 =  2730 
kg/cm2 (bei Saule Nr. 4), bei Saule Nr. 5 (Langs
eisen aus St. 37 und St. 44) t7e =  3000 kg/cm2 

B.BM im Mittel, ferner voller Betonquerschnitt F b 
einschlieBlich der Schale. Daraus ergibt sich

der Lastanteil des Betons . Nb =  F b ■
,, ,, der Stahlsaule Ne =  F c • <tc

die Wirkung der kreisrunden
Umschniirung Ns =  F s • acs,

worin die Streckspannung der Umschniirung 
ist. Die Wirkung der Rechteckumschniirung 
auf die Erhóhung der Tragkraft ist zu ver- 
nachlassigen. Dic Unterschiede der so berech
neten Bruchlasten gegen die tatsachlich er- 
reichten Hóchstlasten (untere Zeilen der Zahlen
tafel 7) betragen —  0,8% -f- 0 ,3% ; es herrscht 
also fast volle Ubereinstimmung zwischen der 
Rechnung und den Versuchstatsachen und 
damit eine ungewóhnliche RegelmaBigkeit.

Wichtig fiir die unmittelbare Anwendbar- 
keit von Saulen der gepriiften Bauart ist das 
Verhaltnis der RiBlast, das ist jener Belastung, 
bei welcher die ersten Risse in der Betonscliale 

eintreten, zur Hóchstlast. Aus den Versuchstatsachen ergibt 
sich, dafl die RiBlasten

Abb. 9 . Stahl- 
gerippe der Saule 
2 a nach dem 
Bruch und nach 
Entfernung des 
Betonmantels.

bei den Saulen

Nr. i um 4,2 und 8,7%,
im Mittel um 6,4%

Nr. 2 um 10,7 und 15,6% ,
im Mittel um 13 ,1%

Nr. 3 um 7,2 und 6,5%,
im Mittel um 6,8%

Nr. 4 um 32,8 und 27,6%,
im Mittel um 30,3%

Nr. 5 um 6,3 und 3 ,1% ,
im Mittel um 4,7%

unter den Hóchstlasten liegen.
Am frtihesten wird also die 
Betonschale bei den Saulen 
mit Rechteckąuerschnitt rissig, 
wahrend bei den kreisrund um- 
wehrten Saulen die RiBlast nahe 
der Bruclilast liegt.

Die an der Betonschale 
und an der einbetonierten Stahl
saule gemessenen Stauchungen 
sind, wie die Mittelwerte aus 
je vier Messungen in den Tafeln 
6 und 7 zeigen, sehr wenig 
voneinander verschieden. Hier- 
aus kann der SchluB gezogen 
werden, daB dic Stahlsaule mit 
dem umschniirten Beton nahezu 
vollstandig ais einheitlicher Ver- 
bundkórper wirkt.

Bei keiner Saule bis zur Hóchstlast ist Knickung auf- 
getreten, weder der Saule ais Ganzes noch der einbetonierten 
Stahlsaule. Dort wo órtliche Ausknickungen der Einzelprofile 
eingetreten waren, ist dies erst im Bruchzustand erfolgt, 
nachdem die Umschniirung nennenswert gestreckt, beziehungs- 
weise zerrissen war.

Abb. 8. Bruch der Saule 5 a.
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Nach den friiheren i )arlegungen ergibt sich die Hóchstlast 
der untersuchten Saulen mit Krei.sumwchrung aus*der Beziehung:

(O' +  ac -f- F s acs

F iir  die Berechnung der Saulen im Hochhaus in der Hcrrcn- 
gasse ist in Anlehnung an die bestehenden Yorschriften fiir kreis- 
umschnurten Beton folgende Beziehung in Aussicht genommen:

(2) N zui ~ (lrk +  4 5  SI) + l'(. a<:
Hierin wird die Umschntirung mit 0,5%  des Kern- 

ąucrsclm itts, die zulassige Pressung des Betons nach den Eisen- 
betonbestimm 11 ngen mit <rb =  45 kg/cm2 und die Pressung des 
Stahls S t 37 nach den Vorschriften fiir Stahl im Hochbau mit 
<rc ~  1400 kg/cm3 angenommen.

Vergleicht man die beim Yersuch erreichten Hóchstlasten, 
die fast genau der Beziehung 1 folgen, m it den nach Form el 2 
berechneten zulassigen I.asten, so ergeben sich die in der Zahlen

tafel 8 angegebenen Sicherheitsgrade. Das Yerhaltnis von
d

schwankt von 0,8 ~  0,9 je  nach der Saulendicke. Die an
gegebenen Sicherheitsgrade gelten fiir die bei den Yersuchen

vorhandene Prism enfestigkeit von rrp =  146 kg/cm2. Aus der 
Zahlentafel 8 ist ersichtlich, daB die Sicherheitsgrade m it zu- 
nchmender Starkę der Stahlsaule im Vergleich zum Beton- 
querschnitt abnehmen. F iir  die in B ctracht kommenden Ver- 
haltnisse von 54- 10 %  ist der Sicherheitsgrad 2,5 -4- 3,2, im 
M ittel 3. Betrachtet man die Stahlsaule ohne M itwirkung des 
Betons, jedoch ohne Knickung, so ergeben sich in dem ge- 
nannten Bereich Sicherheiten von 1,2  1,5 .

T a fe l  8.

S ic h e r h e it e n  s in  S a u le n  m it  A c h t e c k q u e r s c h n it t  be i
0,8 0,9.dk : d

Langs- 
bewehrung /< = 0 3 5 IO 100%

Nach der vor- 
geschlagenen 
Form el s — . . 4 .6 H-3 ,7 3 ,5 "^3 ,° 3.2 "^2,8 2,8 -r 2,5

Sr"'"1/1 ■■ 

2 ,1
Ais reine Stahl

saule ohne 
Knickung s =  . 0,9 1,2 2 ,1

N O M O G RA M M  ZUR U N M ITTELBA R EN  B E M E SSU N G  VO N P L A T T E N B A L K E N -S T R A S S E N B R U C K E N  
IN EISEN BETO N .

Yon Dr.-Ing. II. Craemer, Beratender Ingenieur, Frankfurt a. M., Privatdosent an der Techn. Hochschule Darmstadt.

tjb e rs ich t. Das Nomogramm gilt fiir beiderseits frei gelagerte 
Plattenbalkenbriicken, die nach DIN 1071 belastet und nach DIN 1075 
berechnet sind; es gibt die Hohe und Bewehrung der Rippen unter 
Beriicksichtigung der Wirtschaftlichkeit ais Funktion des Abstandes 
und der Breite der Rippen, der Spannweite und tjberschuttung der 
Briicke und der Belastungsklasse.

Dic Tafeln, die vom Verfasser im Auftrage der Emscher- 
genossenschaft und des Lippeverbandes bearbeitet wurden, 
sind — ahnlich wie die friiher veróffentlichten Tafeln fiir rippen- 
lose Briicken kleiner Spannweite1 —  dazu bestimmt, die standig 
wiederkehrenden Yorentwiirfe von Eisenbeton-StraBenbriicken 
von etwa 5— 20 m Spannweite durch unm ittelbare Ablesung der 
Abmessungen zu vereinfachen. A uf die Moglichkeit cinfacher

und rascher Handhabung der Tafeln 
war dabei groBeres Gewicht zu legen 
ais auf Erfassung sam tlicher Fein- 
heiten und Einzelheiten der Be- 
messung, die erst bei Bearbeitung 
des detaillierten ausfuhrungsreifen 
Entw urfs in ihre Rechte treten; 
denn eine Einbeziehung samtlicher 
Einzelheiten in das Verfahrcn 
wiirde wegen der vielen dann auf- 
tretenden unabhangigen und ab- 
hangigen Variabeln selbstredend 
auf praktisch nicht mehr brauch- 
bare Nomogramme fiihren.

Die gebrauchlichste Form  fiir 
Eisenbetonbriicken obiger Spann- 
weiten ist dic beiderseits frei 
gelagerte Balkenbriicke aus dicht 
nebeneinander liegenden, ais 
Plattenbalken wirkenden Rippen, 

die durch einige quer laufende Versteifungstrager einen 
teihveisen Ausgleich ihrer Beanspruchung erfahren. D ie mafl-

1 Dr, Craemer, Nomogramm zur unmittelbaren Bemessung 
rippenloser Eisenbeton-Fahrbahnplatten, -FuBwege und -Durchlassc; 
Bauingenieur HJ30, Heft 37.

Abb. 1.

gebenden Nutzlasłen sind in D IN  10722 fcstgelegt, die Be- 
messungsverfahren durch D IN  10753.

Abb. r zeigt die hicrnach maBgebende Laststellung im 
GrundriB; hierin ist c der Abstand der Rippen, Q, das halbe 
Gewicht des Vorderrades der Dampfwalze, Q2 das des Hinter- 
rades, p die Flachenlast aus Menschengedrange, p ' diejenige 
aus Kraftwragen. Letztere Belastung iibertragt sich bei den 
hier erfaBten Rippenabstanden bis zu c — 2,00 m iiberwiegend 
auf die beiden seitlichen Rippen und beansprucht dic meist 
belastete und daher der U ntersuchung. zugrunde zu legende 
mittlere R ippe nur ganz wenig; deswegen und m it Riicksicht 
auf spater eingefiihrte Reserven wird hier p ' == p gesetzt und 
erst recht auf Einzellasten infolge Kraftwagenverlcehrs verzichtet.

Weiterhin wird zwecks Vereinfachung der Rechnung, einer 
Anregung von Prof. Foerster im  Betonkalender folgend, die 
Fuflgangerbelastung p auch auf die von der Dam pfwalze ein- 
genommenen Flachen ausgedehnt und von den Lasten Q der 
entsprechende Anteil abgezogen, also

(r) Q i' =  Q i“  1,25- 3,00 p ; Q2'  =  Q2 — 1,25 ■ 3,00 p

gesetzt. H ier und im folgenden werden samtliche GroBen stets 
in M eter und Tonnen ausgedriickt.

Die aus den Q bzw. Q ' im  mittleren Trager entstehenden 
Lastanteile, d. h. die Auflagerdriicke P x und P a der Fahrbahn- 
platte, sind auBer von der PlattenkOntinuitat besonders von den 
Steifigkeitsverhaltnissen der P latte, ihrer Uberschiittung und 
der Riider selbst abhangig, z. B . wiirde bei unm ittelbar ohne 
tjberschuttung auf der Fahrbahn stehendem Vorderrad dieses 
sich infolge seiner Steifigkeit nicht auf die viel elastischere 
P latte, sondern unm ittelbar auf die R ippe absetzen, d. h. es 
wiirde P j =  Qt bzw. Q /  werden. W ir setzen hier, wie meist 
iiblich,

(2) p i -  Q / ; P , ^  Q ,';  R ? = P i - f P s,

2 Beiastungsannahmen fiir StraBenbriicken.
3 Berechnungsgrundlagen fiir massive Brucken (Entwurf 1  vom 

z j. i i .  1929).
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moment kleiner ais clie Summę beider Einzelm axim a, und wir 
erhalten eine weitere kleine Reserve, wenn wir setzen

(5) M ,+ ( =  E J Ł = i > i + c p 4 .

B ei Belastungsklasse I I I ,  die m it sehr geringen Einzellasten 
bei nicht in gleichem MaBe verringertem  Menschengedrange 
rechnet, gibt die Belastungsum ordnung auf Grund der Gl. (i) 
kein brauclibares B ik l der wirklichen Belastung, da Q„' negativ 
wird, Um trotzdem zu einer eitifachen und dabei auf der sicheren 
Seitc bleibenden Foriuel zu gelangen, wurde der das Menschen
gedrange iibersteigende B etrag des Gesam tgewichts der Walze, 
namlich

R  =  1,4  [7,0 — (2,5 • 6,0) • 0,4] =  1,4  t

keit usw. der Versteifungstrager, bildet also einen hochgradig 
statisch unbestimmten EinfluB. Eine Einbeziehung dieser 
giinstigen W irkung in das vorliegende Schnellverfahren ware 
also vollig aussiclitslos gewesen.

Die zulassigen Spannungen sind in D IN  1075 zu ct ~  45/1200 
festgesetzt. E s  ist aber eine bekannte Tatsache, daB Platten- 
balken m it voller Ausnutzung der zulassigen Betondruck- 
spannungen infolge der dann notwendigen starken Bewehrung 
unwirtschaftlich sind. F iir ihre Bemessung sind vielmehr 
Form eln von der B au art h =  a • V M  maBgebend, wo a sich aus 
der Bedingung ergibt, daB die Summę der Kosten von Beton 
und Schalung einerseits, dic m it h steigen, und fiir Eisen anderer- 
seits, die m it h fallen, zu einem Minimum wird. a ist somit 
abhangig von den Beschaffungskosten fiir K ies, Zement 
(Handels-, hochwertiger oder Hochofenzcment), Schalholz,

ais Einzellast in Feklm itte, also

angeiiommen und entsprechend auch dic weiter anschlieBenden 
Gleichungen, insbesondere Gl. (9), abgeandert. In Anbetracht 
der geringen Einzellastcn sind dic Abmessungen der Brucken 
dieser Klasse ohnchin vor aUem von den Flachenlasten ab
hangig, dic entstehende Ungenauigkeit ist also gering.

Zu dem Verkehrsmoment tritt noch das Moment aus E igen
gewicht mit

]2
(6) Mg =  - [c (2,4 • 0,2 -|- 2,0 u) +  2,4 b (h — 0,2)],

siehe Abb. 3 ; hierbei ist die Plattenstarke, um eine zu groBe 
Zahl von Variabeln zu vcrmeiden, zu 0,20 m genormt und das 
Einheitsgewicht der Uberschiittung ii, entsprechend dem 
haufigsten W ert einer gróBeren Anzahl daraufhin untersuchter 
Entwiirfe, zu 2,0 t/m5 angesetzt worden.

. Eine weitere, in manchen Fallen nicht unbetrachtliche 
Rcserve ergibt sich durch d ie  meist vorhandenen lastverteilenden 
Quertrager, durch die eine groBere Anzahl Rippen zur Last- 
iibertragung herangczogen, der W ert von Mj> also fiir den 
einzelnen Trager gegeniiber demjenigen nach Gl. (4) verringert 
wird. Diese Verringerung darf nach D IN  1075 nur in Rechnung 
gestellt werden, wenn sie im einzelnen statisch nachgewiesen 
wird; sie ist abhangig von Anzahl, Abstand, Querschnitt und 
Spannweite der Rippen und von Anzahl, Abstand, Steifig-

Der StoBzuschlag ist in D IN  1075 zu 40%  bei Spannweiten 
bis zu 10 ,0 111 festgesetzt, dariiber hinaus zu 30 % ; der Ein- 

, heitlichkeit wegen legen wir aber den hoheren W ert fiir samtliclie 
Spannweiten zugrunde, verstehen also unter 
obigen Q, Q ', P  und p die 1,4 fachen Werte der 
D IN  T072, also z. B . p ^  1,4 • 0,5 =  0,7 t/m2 
fur Lastklasse 1.

Abb. 2 gibt nun die Belastung des 
Abb. 2 . mittleren Tragers aus Abb. 1 in der Langeii-

ansicht; in der Abbildung ist die un- 
giinstigste Laststellung fiir Beanspruchung durch die Einzel- 
lasten allein dargestellt. E s  ist dann nach bekannten Formeln

(3) a =  3,00 ,

wo P min der kleinere der beiden Auflagerdriicke P , und P 2; 
das gróBte hieraus entstehende Moment liegt unter P llm>! 
und ist

Ferner ist das GróBtmoment aus p ■ c allein

M,, =  c p J l
Y

Da die zu MP und Mp gehorenden Querschnitte nicht zusammen- 
fallen, ist das aus beiden Einfliissen zugleich entstehende GróBt-

Kbssel 
ii(cm)

200 S50
130 W
ISO KO

17 0  6 15

160 77.0
150 725

HO CdO
130 fJS

120 SSO
110 5*5

Abb. 3 .
St6# /ł<f

Klassell 
u (cm)

K/tweM 
ii (cm)
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Rundeisen und den Lohnen hierfiir, wird also stark von den 
besonderen Verhaltnissen der Baustelle und von der kon- 
struktiven Eigenart des Bauw erks becinfluBt; auch spielt die 
Balkenbreite und der Aufwand fiir Schubbewehrung und etwaige 
Kontinuitat eine Rolle, F iir durchschnittliche Vcrhaltnisse, die 
hier nur zugrunde gelegt werden konnen, kann h =  0 ,14  V M  
oder

(7 ) M =  50,9 h2^  50 h2
gesetzt werden.

W ie erwahnt, wird bei Bemessung von Plattenbalken auf 
Grund des Kostenminimums die Betondruckspannung im 
allgemeinen nur zum Teil ausgenutzt. Die folgende Naherungs- 
rechnung soli dies auch fiir den vorliegenden F a li nachpriifen.

Der Hebelarm der inneren K rafte  z =  h — a ----- kann auf
2

0,88 h geschatzt werden. Die Betondruckkraft ist dann 

M
D =

0,88 h
56,8 h .

(8)
D

0,20 c
284 ■

m
v

J W J

Abb. 4.

da fiir die hier vorliegenden Verhaltnisse 
der Rippenabstand ais maBgebcnde Druck- 
breitc cinzufiihren ist.

E s  ist nun lt. Abb. 4

worin, wenn das DeckungsmaB a zu 0,07 1: 
genormt wird,

x :  0,93 h =  15  orb: ( i5 f fb +  °c) =  1 5 - 4 5 :  (15  • 4 5 +  1200),

also x  =  0,335 h und y  =  0,335 li — o .1 -

D a eine Spannungsiiberschreitung nur fiir sehr hohe Balken 
mit etwa h 2,00 in Frage kommen kann, darf noch verein- 
fachend gesetzt werden:

y  — 0,335 h — 0,05 h =  0,285 h ,

woraus sclilieOlich

y  0 ,2 8 5 ]!'
^ „  =  ^ - < 4 5 0 - ^ ^  =  383 t/m •

Gl. (8) geht also iiber in die Bedingung 

_ h
2 » 4  ^  383C-

oder h < 1,34  c .

Man wird also bei den dicht liegenden Balken m it c =  1,2 5  m 
von einer Balkenhóhe h =  1,34  • 1,2 5  =  1,67 m ab kleine 
Spannungsuberschreitungen erhalten, die aber im endgiiltigen 
Entw urf sich durch geringfiigige Yerstarkung der Druckplatte 
beseitigen lassen; sofern sie nicht iiberhaupt schon durch die 
Stegspannungen und die zahlreichen sonstigen Reserven zum 
Verschwinden gebracht werden. Bei weiter auseinander liegenden 
Balken, c >  1,50  m , kommen innerhalb des Tabellenbereichs 
(h*< 2,00 m) keine tjbcrschreitungen der Betondruckspan- 
nungen vor.

Eine ahnliclie Betrachtung beziiglich der zulassigen Schub- 
spannung (r  =  14) ergab, daB die geringste in diesen Tafeln 
beriicksichtigte Rippenbreite, b =  30 cm, hierfiir ausreicht.

Nachdem so die Bemessungsformel (7) ais zulassig nacli- 
gewiesen ist, erhalt man m it M = M p  + p +  Mg aus (5), (6) 
und (7) die Bestimmungsgleichung

(9 )
W eiter ist die Betondruckspannung in der Mitte des Druckgurts 
bei Yernachlassigung der Stegspannungen

1
+  [c (0,48 -f- 2,0 ii) +  2,4 b (h — 0,2)] =  50 li2.

n der h ais Funktion der Freiwerte 1, c, b, ii, R  und a erscheint. 
R  und a  sind hierbei m it Hilfe von (1), (2) und (3) ais Funktion 
von c und der Lastklasse zuvor zu ermitteln. Diese Erm ittiung 
und die weitere nomographische Umformung von (9) kann, da 
fiir den Zweck dieser Veróffentlichung belanglos, iibergangen 
werden: ihr Ergebnis ist in dcm Nomogramm, Abb. 5, dar- 
gestellt. Die Bewehrung ergibt sich noch aus

F„ =
M

z o.
5° h 2 
z a c

wobei diesmal genauer z — 0,93 h — o,ro gesetzt wurde; die 
sich liiernacli ergebenden Werte sind neben denjenigen von h im 
Nomogramm eingetragen.

Die Handhabung des Nomogramms sei an einem Beispiel 
erklart. Es sei gegeben 1 =  14,0 m, c =  2,00 m, ii =  30 cm, 
q ip  50 cm ; gesucht h und F e fiir Belastungsklasse I. Man 
findet in der zu c =  2,00 gehórigen Spalte (links neben der 
Netztafel) die Zahl 14 ; die hierzu gehórige L in ie verfolgt man 
bis zu ihrem Schnitt m it der zu „K lassc  I "  gehórigen K urve. 
Verbindet man diesen Punkt mit dem zu u =  30 gehórenden 
Punkt auf der lotrechtcn ii-Skala der Klasse I, so erlialt man 
einen Schnittpunkt auf der unbezifferten „Zapfenlin ie", der 
seinerseits mit dem Punkt 14  der senkrechten 1-Skala zu ver- 
binden ist und auf der zu b =  50 gehórenden K u rve die (hier 
zufallig aufgehende) Angabe h =  190 cm, F c =  90,5 cm2 ab- 
schneidet. F iir  b =  40 hatte man infolge des geringeren Eigen- 
gewichtes h =  184 und fiir b =  3 0 : h =  178  erhalten.

ZUM FU N FZ IG JA H R IG E N  BE STEH EN  

DER EISEN B A U W ER K ST A T T EN  H. G O S S E N ,  BERLIN -REIN IC K EN D O RF.

Yon Professor Rein, Technische Hochschule, Breslau.

A uf dic Gruppicrung der Werke, welche sich m it der Her- 
stellung von Stahlkonstruktionen befassen, war der groBe Bedarf 
der Gebiete m it schwerindustriellem Geprage, des Kohlenberg- 
baues und der Platze mit lebhafter bautechnischer Entwicklung 
yon besonders starkem  EinfluB. Die gróflten und leistungs- 
fahigsten Gruppen solcher Werke befinden sich demzufolge in 
dem rheinisch-wcstfalischen Industric-Gebiet und in GroB-Bcrlin.

Der groBe und in den letzten Jahrzchnten standig wachsende 
Bedarf an Stahlkonstruktionen fiir die GroBindustrie, die ge- 
waltigen Yerkehrsanlagen und Verkehrsbediirfnisse und die sich 
in weltstadtischem Tempo vollziehende bauliche Entwicklung 
Berlins gibt zugleich ein genaues Spiegelbild der Entwicklung des

ncuzeitlichen Stahlbaues. Zu den Berliner Werkcn, dereń Griin- 
dung und Entwicklung in engstem Zusammenhang dam it stehen, 
gehórt auch dic F irm a H. G o sse n , Stahlskelett- und Eisenbau, 
EisengroBhandlung, Berlin-Reinickendorf-O st, G raf-R óaern- 
Allee 3/7, w e lc h e  v o r  50 J a h r e n ,  am  1 . A p r i l  188 1 ge - 
g r iin d e t  wru rd e .

Aus bescheidenen Anfangen hat sich dieses Werlc clurch eigenc 
K ra ft  und durch umsichtige und crfolgreiche Arbeit des Griinders 
H erm a n n  A u g u s t  G o sse n  und seiner Sóhne zu einem leistungs- 
fahigen W erk des Eisenbaues entwićkelt.

Hermann August Gossen, am 1 . April 1835 in Stettin ais 
Sohn eines Schlossermeistcrs geboren, studiertc auf dem da-
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maligen Gewerbeinstitut in Berlin und trat ais junger Ingenieur 
bei Schicliau in E lbing ein, wo er bald zum engeren Mitarbeiter- 
kreis Schichaus gehórte. Die Aussiclit auf baldige Teilhaber- 
schaft veranlaBte ihn, spater eine leitende Stellung bei H. Hotop, 
Fabrik  fur Ziegeleimaschinen, in E lbing zu iibernehmen. Naclidem 
er M itinhaber dieser F irm a geworden war, trennte er sich jedoch 
schon 1874 wieder von diesem Unternehmen, um ais Teilhaber 
in die Hof- und Kunstschlosserei seines Bruders A lbert Gossen 
in Berlin, TaubenstraBe 48, einzutreten.

Auch diese Tatigkeit genugte dem vorwartsstrebenden 
Hermann August Gossen nicht, und so griindete er am 1. April 1881 
in der Alten JakobstraBe eine eigene Firm a, welche sich zunachst 
mit der Herstellung von Eisenbauteilen und kleineren Ęisenbauten 
befaBte. Nach und nach gewann Hermann Gossen konigliche 
Behorden und stadtische Verwaltungen ais Abnehtner, und ais 
er groBere Lieferungen fiir ver- 
schiedene Berliner Markthallen, 
welche damals durch B aurat Linde 
erbaut wurden, und weitere Arbeiten 
fiir die im Bau befindliche Stadt- 
und Ringbahn erhielt, ruckte seine 
F irm a bald in die vordere Reihe der 
Berliner Eisenbauanstalten.

M it dem standigen Anwrachsen 
der Belegschaft und des Maschinen- 
parks wrurden die Fabrikraum e in 
der A lten JakobstraBe bald zu 
eng, und Hermann Gossen mietete 
in der Schonhauser Allec ein gróBeres 
Fabrikgrundstiick von etwa 5000 m2, 
wohin er im Jah re  1892 iibersiedelte.
Die an die VergróBerung des Fabrik- 
betriebes gekniipften Erwartungen 
haben sich bei der damaligen un- 
giinstigen W irtschaftslage jedoch 
nicht erfiillt. Hermann Gossen hatte 
auch infolge Krankheit und vorge- 
schrittenen Alters an Arbeitskraf t er- 
heblich eingebiiBt. In dieser kriti- 
schen Zeit wurden ihm seine Sohne 
Ingenieur F r i t z  G o sse n  und Kauf- 
mann E m il  G o sse n , welche im 
Friih jah r 1894 in das vaterliche 
Geschaft eintraten, eine wertvolle 
Stiitze. M it jugendlrischer Arbeits- 
kraft versuchten die beiden Solinę, 
das vaterliche Unternehmen vor- 
warts zu bringen. E s.gelan g  ihnen 
auch, neue Auftraggeber aus den 
Kreisen der Behorden und der 
Industrie, u. a. auch die Berliner GroBbetriebe Siemens & Halske 
und A E G . zu gewinnen. Gleichzeitig wurden wertvolle Ver- 
bindungen mit dem Auslande angekniipft, und durch bedeutsame 
Auslandslieferungen konnten die Leistungen des Untcrnehmens 
von Ja h r  zu Ja h r  gesteigert werden. Im  Jah re  1898 wurden die 
beiden Sóhne Fritz  und Em il gleichberechtigte Teilhaber der 
F irm a H . Gossen.

In den neunziger Jahren vollzog sich auf dem Berliner B au 
m arkt ein grundsatzlicher Wandel. B is dahin waren die Berliner 
Eisenhandelsfirmen Auftraggeber fiir die Eisenbauanstalten und 
lieBen die bei Tragerbauten ubernommenen Mitlieferungen von 
Stiitzen, Niettragern, Treppen usw. bei diesen Werken ausfiihren. 
Mit dem starken A iw achśen des Berliner B edarfs an Ęisenbauten 
fiir W arenhauser, Verwaltungsgebaude und Industrieanlagen 
gingen die Eisenhandlungen allmahlich dazu iiber, eigene Eisen- 
bainverkstatten zu griinden, insbesondere auch, weil bei den 
H andelsauftragen fiir unbearbeitete Bautrager stets die Liefe
rungen der zu den Bauten gehórigen Konstruktionsteile mit iiber - 
nommen wurde. Dam it wurden die Eisenhandlungen zu starken 
W ettbewerbern der reinen Konstruktionsfirm en. Diese wiederum 
sahen sich daraufhin genotigt, sich vom Handel nach und nach

unabhangig zu machen und eigene Eisenlager fiir den B ed arf 
ihrer W erkstattęn anzulegen. Die naturliche Folgę war, daB dic 
Konstruktionswerkstatten allmahlich auch den Eisenhandel auf- 
nahmen, zumal die fiir den eigenen Bedarf auf Lager genommenen 
Walzwerkserzeugnisse mitunter in der eigenen Verarbeitung 
nicht schnell genug untergcbracht werden konnten. Die F irm a
H. Gossen hatte dafiir bereits Anfang der neunziger Jah re  cin 
Eisenlager in der Schonhauser Allee eingerichtet. Schon nach 
8 Jahren  reichte dieser Lagerplatz nicht mehr aus und glcich- 
zeitig reifte 1899 bei Hermann Gossen und seinen Sóhnen der 
EntschluB, m it der VergróBcrung des Lagers zugleich eine den 
gesteigerten Anforderungen entsprechende W erkstatte auf eigenem 
Grund und Bodćn zu errichten. Sehr erleichtert wurde dieser 
EntschluB durch den von der W erksgriindung an bis auf den heu- 
tigen Tag von der Firm a H . Gossen verfolgten Grundsatz, den

Betrieb aus eigener K ra ft und 
m it nur eigenen Mitteln auszu- 
bauen. Nach griindlicher Priifung 
verschiedener groBerer Grund- 
stiicke in den Vororten Berlins 
fiel die W ahl auf ein Grundstiick 
in Reiniclcendorf, welches den ge
steigerten Anspriichen auf langere 
Zeit zu geniigen Aussicht bot. An 
der Ausarbeitung der Piane fiir die 
neue W erksanlage hatte der Griinder 
der Firm a, Hermann Gossen, leb- 
haften A nteil genommen. Leider 
war es ihm aber nicht vergónnt, 
dic Inbetriebnahme der Anlage zu 
erleben. Am 16. Jan u ar 1900 bc- 
trauerten die Sohne den Heimgang 
ihres Vaters und Seniorchefs, der 
vor Vollendung seines neuen Werkes 
die Augen schloB.

Das neue, etwa 15  000 m2 
groBe W erksgrundstiick bot aus- 
reichenden P latz fiir die Fabrik- 
anlagen und cin gróBeres Eisenlager. 
Die Grundsteinlegung crfolgte am 
Geburtstage des kurz zuvor vcr- 
storbeneil Grunders am 1. Mai 1900 
und bereits im H erbst erfolgte der 
Umzug nach dem neuen Fabrik- 
grundstiick.

In den nachsten 10  Jahren ent- 
wickeltcn sich die beiden Abteilun- 
gen des W erkes Eisenbau und 
Eisenhandel ganz auBerordcntlich. 
Die gesteigerte Lcistungsfahigkeit 

ermóglichte auch dieDbernąhme groBerer Lieferungen, und aus den 
Gossenschen W erkstatten entstanden damals eine Reihe von Post- 
bauten in Berlin W, dieN eubautender stadtischen Irrenanstalten in 
Buch, der Alexanderkaserne in Berlin, des Berliner Lehrervereins- 
hauses, der Alexander-Passage, der Cccilienschule in Wilmers- 
dorf und des Bahnhofs Berliner Tor der Ham burger Stadtbahn.

Noch nicht 10  Jah re  waren vergangen, da reichte auch das 
neue W erksgrundstiick fiir die dringend notwendig gewordene 
Betriebserweiterung nicht mehr aus. D a auch der so sehr be- 
ndtigte GleisanschluB fehlte, erwarb die F irm a ein neues Grund- 
stiick von 50 000 m2 in Reinickendorf-Ost, Graf-Ródern-Allce 3/7. 
Dieses Grundstiick besaB bereits einen GleisanschluB und liegt 
dem Personenbahnhof Rcinickendorf wie auch dcm Giiterbahnhof 1 
unm ittelbar gegenuber. Die erforderlichen Neubauten wurden so- 
fort in Angriff genommen und 19 10  vollendet. Die Fabrikanlagen 
wurden dem neuesten Stand derTechnik angepaBt, und das Grund- 
stiick bietet auch fiir Erweiterungen geniigend Raum . Die Balm - 
transporte kónnen bis in die Fabrikhallen hineingcfiihrt werden, 
und durch die Bahnverbindung bis zum Tegeler See kónnen auch 
die Vorteile des W asserweges fiir die Anlieferung der W erkstoffe 
und Befórderung der Fertigerzeugnisse voll ausgenutzt werden.

Der Begrunder der Firma H. Gossen, Stahlskelett- und 
Eisenbau, EisengroBhandlung

Hermann August Gossen.
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Bei der Anlage des neuen Betriebes wurde insbesondere auf 
kurzeste und schnellśte Fórderung der W erkstiicke Bcdacht ge
nommen. Deren Zuschnitt erfolgt auf dem Lager, und sie ge- 
langen auf Gleisen in das Seitenschiff der groBen Fabrildialle 
zum Yorzeichnen und Bohren. Die Einzelteile werden dann 
mittels Kranen in das M ittelschiff befordert und dort nach dem 
erfolgten Zusammenbau m ittels Laufkrans am F,nde der groBen 
Ila lle  in bereitstehende Eisenbahnwagen verladen. Den Fort- 
schritten der Betriebstechnik entsprechend wurde bei der Anlage 
des Werkes auf Dam pfkraft fiir dic Maschinen, Schmiedehammer 
und Krane yollstandig Verzicht geleistet. Das W erk bezieht 
Drehstrom 6000 V olt Spannung und wandelt den Strom  in 
einer eigenen Transform atorenanlage auf dic Gebrauchs- 
spannung um.

Der Umsicht und T atkraft der beiden Inhaber gelang es sehr 
bald, die GroBe und Leistungsfahigkeit des neuen Werkes voll 
auszunutzen und die Umsatze auf das 4- bis 5-fache zu erhohen. 
Nach dem Neubau im Jah re  19 10  sind wesentliche Erweiterungen 
nicht mehr vorgenommen worden, obwohl in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit die W erkstatten oftm als bis zur Grenze ihrer 
Leistungsfahigkeit angespannt wurden, und mancher Auftrag 
abgelehnt werden muBte. D er klarc B lick der W erksleiter be- 
wahrte die F irm a vor ungesunder Ausdehnung, und die Entw ick
lung in den letzten Jahren hat dieser yorsichtigen Beurteilung 
der Geschaftslage leider nur zu recht gegeben.

Die Eisenbauabteilung der F irm a PI. Gossen hat im Laufe 
ihres 50 jahrigen Bestehens eine ganze Reihe bedeutsamer Bau- 
ausfiihrungen yerschiedenster A rt zu yorzeichnen. Dem Berliner 
B edarf entsprechend iiberwiegt hierbei das Gebiet des Hoch- 
baues. i Die vielseitigen Leistungen des Werkes umfassen 
Gcscliaftshauscr, Fabrikbauten, Kraftw erke, Verladehallen, 
Bahnhofshallen, Brucken, K rane u. a. m. Unter den Aus- 
fuhrungen befindet sich eine ganze Reihe von GroBbauten 
yerschiedenster A rt. Bem erkenswert sind auch die be- 
deutsamen Lieferungen der F irm a fiir den Auslandsm arkt. Zu 
erwahnen waren hier die Stahlbauten fiir die elektrische Zentrale 
Alessandria, fiir don W'erkstatten-Lokomotivschuppen Pangani 
(Ostafrika), Fordergeriiste, Maschinenhauser und W erkstatten-

gebaude fiir Bcrgwerksanlageu in Siidwestafrika, Waggon- und 
Lokom otivbauwerkstatten in Tsinanfu (China), Bankgcbaudc in 
Hongkong, 45 Uberbauten fiir die Liideritzbahn in Siidwest- 
afrika, 3 Uberbauten der Usam bara-Bahn in Ostafrika, 14  Uber
bauten der Togo-Hinterlandbahn, 3 Uberbauten der Kam erun- 
Nordbahn, 26 Uberbauten der Anatolischen Eisenbahn in der 
Tiirkei usw.

Nicht allein die neuzeitliche Fabrikanlage setzt dic Werks- 
leitung hierzu instand, yielm ehr ist auch das gute Verhaltnis 
zwischen der Lcitung und der Belegschaft hcrvorzuheben. Durch- 
(lrungen von dcm Gedanken, daB dic Belange beider aufs engste 
miteinander verbunden sind, haben die Inhaber der F irm a 
Gossen stets nach dem Kruppschen W ort: „D er Zweck der Arbeit 
soli das Gemeinwohl sein" gehandelt. Diese yorbildliche Ein- 
stellung der Werksinhaber spiegelt sich wider in der erfreu- 
lichen Tatsache, daB eine groBe Zalil von M itarbeitern dem Werke 
25 Jah re  und langer treu geblieben sind. Den beiden Inhabern 
Fritz  und Em il Gossen stehen u. a. in der W erksleitung noch die 
Herren Oberingenieur S te n g e l ,  Oberingenieur Gottlieb D e h lc r , 
Dr. M e y e r-W e n d t, Betriebsleiter K arl G e h r ig , Meister Oskar 
S e id e l und Meister Friedrich R o h d e  zur Seite. Von diesen 
sind Oberingenieur Stengel und die beiden Meister bereits langer 
ais 25 Jah re  bei der F irm a tatig.

Am  Tage des 5ojahrigen Bestehens ihres Werkes konnen 
die beiden Inhaber, zwei Manner von yornehmer Gesinnung und 
Lauterkeit, mit stolzer Befriedigung auf das Geschaffene zuriick- 
blicken. Sie haben das Erbe ihres Vaters sorgsam gepflegt.und 
in treuer, hingebender Arbeit durch dic Fahrnisse schwerer 
wirtschaftlicher Nóte hindurch zu einem uberaus leistungsfahigen 
Betrieb der deutschen Stahlbauindustrie entwickeln konnen. 
Das Daniederliegen der deutschen W irtschaft, insbesondere der 
deutschen Bauw irtschaft, ist auf dem Gebiete des Stalilbaues 
begleitet von bedeutsamen Neuerungen, die bei der Riickkelir 
einer besseren W irtschaftslage groBe Entwicklungsm óglichkeiten 
erhoffen lassen. Ihrer Uberlieferung getreu wird auch die F irm a
H. Gossen an diesen Entwicklungsm óglichkeiten teilhaben. Da- 
fiir biirgt der gesunde Aufbau des Unternehmens, die T atk raft 
und der weitschauende faclimannische B lick  ihrer Inhaber.

KU RZE T E C H N IS C H E  BERICHTE.

Ergebnisse von mehrjahrigen Untersuchungen an Beton- 
straBen.

Im Marzlieft der Zeitschrift „Die BetonstraBe" erschien der 
Bericht des Unterzeichneten Ober die abschlieBenden Ergebnisse der 
im Jahre 1927 eingeleiteten Untersuchungen an je einer unbefahrenen 
und befahrenen BetonversuchsstraBe.

Die aus den Beobachtungen der Schwind- und Temperatur- 
einflilsse gewonnenen Erkenntnisse sind auch fiir die Beurteilung der 
Verhaltnisse bei anderen Bauwerken aus Beton und Eisenbeton von 
Interesse, weslialb hier in aller Kurze die wichtigsten Ergebnisse 
mitgeteilt werden mogen.

Es darf yorausgesehickt werden, daB die R ic h t lin ie n , die 
nach Ablauf eines Jahres aufgestellt werden konnten1, im wesent
lichen best&tigt werden und einige beachtenswerte Erganzungen 
ais Ergebnis der Zeitbeobachtungen erfahren.

Die extremen Witterungsverhaltnisse w&hrend der sehr heiBen 
Sommer 192S und 1929 und des langandauernden auBerordentlich 
kalten Winters 1928/1929 bieten mancherlei Móglichkeiten for all- 
gemeine SchluBfolgerungen. Triigt man die MeBergebnisse fiir die 
dreijahrige Beobachtungsperiode auf, so fallt vor allem die Gleich- 
laufigkeit der Linie der Temperaturanderungen und der gemittelten 
Kurve der gemessenen Bewegung der Fugen auf. Die Parallelitat 
zwischen der Kurve der Temperaturanderungen und der gemittelten 
Kurve der Yolumenanderungen ist eine der charakteristischsten Er- 
scheinungen der Beobachtungen. Femer ist bezeichnend, daB die hohen 
Temperaturen im Sommer 192S und 1929 sowie im letzten Jahre 
genugten, um die StraBenplatten iiber ihre ursprungliche Lange 
auszudehnen.

Die g róB ten  gemessenen L a n g e n a n d eru n g e n  der Beton- 
platten in den einzelnen Beobachtungsabschnitten, bezogen auf 1 m 
Plattenlange, waren die folgenden:

1 P ro b st  und B r a n d t ,  „Probleme des BetonstraBenbaues'
Zementveflag, 1928.

Beobachtungsabschnitt A :
(Sehotterbeton, einschichtig, Fugenabstand S in, Unterlage --- Kies)

.  3.272 ,A ~  —_ =  0,409 mm/mO
Beobachtungsabschnitt B :

(Sehotterbeton, einschichtig, Fugenabstand S m, Unterlage =  Mager- 
beton mit Lehmanstrich)

B = 3 89° = 0,399 m
Beobachtungsabschnitt C:

(Kiesbeton, zweischichtig, Fugenabstand S m, Unterlage — Mager- 
beton mit Lehmanstrich

C =  =  0,4iS mm/mO
Beobachtungsabschnitt D ,:

(Sehotterbeton, einschichtig. Fugenabstand 12 m, Unterlage — Mager- 
beton mit Lehmanstrich)

D. =  =  0,129 mm/m
12

Beobachtungsabschnitt D ,:
(Sehotterbeton, einschichtig, Fugenabstand 12 m, Unterlage =  Mager- 

beton mit Lehmanstrich, I-angsfuge in StraBenmitte)

Da =  =  0,321 mm/m

Beobachtungsabschnitt E :
(Sehotterbeton, einschichtig, Fugenabstand 16 m, Unterlage =  Mager- 

beton mit Lehmanstrich)

E  —  ̂ =  0,266 mm/m
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Diese Gegenuberstellung zeigt, daB die maximalen bezogenen LiUigen- 
anderungen, die hier aus den beobachteten gemittelten Extrem- 
werten der einzelnen Abschnitte errechnet wurden, unter sonst vóllig 
gleichen Verhaltnissen, also bei gleichera Materiał, gleichartig aus- 
gebildeter Unterlage und demselben StraBenąuerschnitt mit zunehmen
der GroBe der Betonplatten geringer werden, hauptsachlich ais Folgę 
der vergróBerten Reibung auf dem Unterbau. Die giinstige Wirkung 
der Langsfuge auBert sich dariu, daB die ganze StraBenplatte zerlegt 
wird in kleinere Teile mit geringerem Gewicht und entsprechend 
verminderter Reibung auf dem Untergrund. Die Unterschiede zwischen 
den Abschnitten A und B  mit verschieden ausgebildeter Unterlage 
sind unbedeutend. Wie friiher sind die Fugenbewegungen bei zwei- 
scluchtigem StraBenąuerschnitt (C) gemittelt etwa 20% groBer ais 
bei einschichtiger Bauweise (A, B) unter sonst gleichen Verhaltnissen.

Bekanntlich wird in amerika
nischen Fachkreisen die Anschauung 
geauBert, daB im Verlauf der Zeit ein 
immer groBer werdendes Aufktaffen 
einer ais PreBfuge ausgebildeten Langs
fuge eintritt, da infolge der Yolumen- 
verSnderungensich beide Platten imme r 
weiter von der Mittellinie der StraBe 
wegarbeiten. Vergleicht man nun die 
Messungsergebnissederdreijahrigen Be- 
obachtungsperiode miteinander, sowird 
man ein gewisses Aufklaffen der Langs
fuge feststellenk6nnen.ini Sommer 1928 
betrug der Fugenspalt etwa 0,3 mm, 
im Sommer 1929 etwa 0,6 mm, und im 
letzten Jah r konnte ais Mittel etwa
0,7 mm angenommen werden.

In der Abb. 1 sind die maximalen 
Bewegungen des Fugenspaltes der 
Betonplatten gegenuber dem Ur- 
sprungswerteingetragen. Mansieht, daB 
sich die Bewegungen in beiden Rich- 
tungen — Ausdehnung tiber den Ur-
sprungswert sowie Zusammenziehung —  im Laufe der Zeit ver- 
gróflert haben. Der Grund hierfiir liegt darin, daB die Verspannung 
mit der Unterlage sich gelockert hat und so ein freieres Aus- 
dehnen und Zusammenziehen der Betonplatten erfolgen konnte.

Hinsichtlich der Frage iiber die Z w e c k m a B ig k e it  von P reB - 
fu gen  bei Q u erfu gen  zeigen die Beobachtungen und Messungen, 
daB PreBfugen fur unsere 
klimatischen Verhaltnisse 
u n zw eck m aB ig  sind.
Die anfanglich starken 
Volumenverminderungen 
der Betonplatten geniig- 
ten nicht, um jede spatere 
Ausdehnung der Strafien- 
platten iiber ihr Anfangs- 
Yolumenhi naus unmóglich 
zu machen, wie dies in
i rriger Weise manch 111 al an - 
genommenwurde. (Vergl.
Abb. 1.)

Was nun den Ab- 
sta n d  der Q u erfu gen  
anbetrifft, so hat sich 
gezeigt, daB eine zu 
groBe Angstlichkeit hier
bei nicht am Platze ist.
Man kann mit dem 
Fugenabstand bei den 
klimatischen. Verhaltnis- 
sen in Deutschland mit 
Ausnalime der gebirgigen 
Gegenden bis zu 20,0 m 
gehen, ohne RiBbildungen 
befiirchten zu miissen, 
wenn man einerseits die 
Auswahl der Materialien,
des Mischungsverhaltnisses und des Wasserzusatzes den vorerwahnten 
R ic lit l in ie n  anpaBt. Man soli ferner dafiir sorgen, daB die un- 
vermeidlichen Volumenveranderungen sich so zwanglos wie moglich 
voliziehen kónnen. Maflnahmen, die in dieser Hinsiclit Erfolg ver- 
sprechen, sind die Verminderung der Reibung der Betonplatte auf der 
Unterlage durch geniigend sorgfaltige Vorbereitung des Untergrundcs 
vor dem Bau der StraBe, sowie die Unterteilung der Betonplatten durch 
eine Langsfuge in StraBenmitte.

DaB dieser letzteren MaBnahme bisher vielfach nicht die not- 
wendige Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, beweisen die zahl
reichen Lilngsrisse in den erbauten BetonstraBen. Auch auf der 
unbefahrenen VersuchsstraBe haben sich in 6 StraBenplatten Langs- 
risse gebildet, obgleich die StraBenbreite nur 5.5 m betragt. Es 
empfiehlt sich daher, bei zwei- und mehrspurigen StraBen auf 14ings- 
fugen n ich t zu verzichten.

Die zweite Versuchsstrecke (befahrene Betonstraue) śollte der 
Untersuchung konstruktiver und materialtechnischer Probleme unter 
der Einwirkung schweren Yerkehrs dienen. Da aus hier nicht zu 
erórternden Grunden die Herstellung der StraBe unter den uner- 
warteten denkbar ungiinstigen klimatischen Anderungen erfolgen 
muBte, so wurden die beabsichtigten Beobachtungen z. T. unmóg
lich gemacht.

Um neben den bereits gewonnenen Erkenntnissen weitere Auf- 
schliisse iiber die E in w irk u n g  des F ro s te s  auf die StraBendecke zu 
erhalten, wurdenPlatten aus der StraBendecke herausgestemmt. Hierbei 
wurden die betreffenden Stellen so ausgewahlt, daB dic Probekórper 1 
und I I  aus StraBenplatten entnommen wurden, die unter dem Frost 
ziemlich stark gelitten hatten, wahrend Platte II I  aus einer vom 
Frost weniger angegriffenen Stelle stammte. Hierbei zeigte sich bei
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Abb. 1 . Maximalausschlage der Bewegungen der Fugenspalten der Betonplatten 
in den einzelnen Beobachtungsabschnitten gegenuber dem Ursprungswert.

einigen Platten, die durch den Frost besonders gelitten hatten, einige 
schwach muldenfórmige Vertiefungen von etwa 0,5 m2 Flachę. Auch 
dic Rander der Langsfuge in StraBenmitte wiesen Beschadigungen auf. 
In einigen Platten waren gróBere Schotterstiicke an der Oberfiache 
ausgebrochen, und es hatten sich kleine, stcllenweise bis zu 3 cm 
tiefe Lócher gebildet. An zwei Stellen konnten Risse festgestellt

Reihe I ;  Vom  F ro st  angegrłflen. Reihe I I :  S ta rk  angegriflen. Reihe U l :  W enig angegriflen.

Abb. 2 a—c. Seitenflachen der aus der StraBendecke herausgeschnittenen Yersuchskórper.

werden bei den versetzt angeordneten Querfugen, gerade in Fort
setzung der Fugę in der anderen Strafienhalfte.

Die in Abb. 2a—c ersiclitlichen Schnittflachen der StraBendecke, 
aus den Platten I, II und II I  herausgeschnitten, zeigten im Querschnitt 
die gute Verteilung von Fein- und Grobzuschlag, die sich auch auf 
Grund der Yoruntersuchungen ais zweckmaBig erwies.

Mit den aus der StraBendecke lierausgestemmten Betonstucken 
wurden eine Reihe von Untersuchungen ausgefuhrt, uber die im folgen- 
den in aller Kiirze bericlitet werden soli.

Die Priifung der k a p illa re n  S a u g fa h ig k e it  des StraBenbetons 
ergab, daB die Versuchskórper der Reihe III , die aus einer vom Frost 
fast gar nicht angegriffenen Stelle entnommen waren, auch die geringste 
kapillare Saugfahigkeit aufwiesen. Die in Prozenten des Volumens 
ausgedrtickten aufgenommenen Wassermengen der Yersuchskórper 
der Reihen I und 11, die aus einer vom Frost mehr oder weniger an-
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gegriffenen Stelle herausgesagt waren, zeigen um etwa 40% groBere 
Werte, wie dies auch zu erwarten war.

Nach Beendigung des Wasseraufsaugeversuchs wurden die 
Probekorper einem W a sse rv e rd u n stu n g sv e rsu c h  unterworfen. 
Es zeigte sich, daB die wahrend der Zeiteinheit verdunsteten Wasser- 
mengen nicht den im selben Zeitraum aufgenommenen Wassermengen 
entsprechen.

Bei kurzeń Be- und Entfeuchtungsvorgangen wird der Beton 
zu seiner A u stro c k n u n g  m ehr Z e it  benotigen, ais er zur D u rch - 
feu ch tu n g  gebraucht hat.

Die Priifung der D r u c k fe s t ig k e it  zeigte, daB diejenigen 
Kórper, die aus den voin Prost starli angegriffenen Teilen stammten 
(Platte I  und IX), auch geringere Festigkeiten ergaben, wahrend die aus 
StraBenplatte II I  herausgeschnittenen Probewiirfel die liochsten 
Festigkeiten zeigten. Sie waren bei I :  258 kg/cm2; bei I I :  205 kg/cm2 
und bei I I I :  326 kg/cm2. Die an Probewilrfeln mit 20 cm Kanten- 
lange ermittelte Druckfestigkeit des StraBenbetons nach 28 Tagen 
betrug 260 kg/cm2.

Wegen weiterer Einzelheiten sei auf das Marzheft der „Beton- 
straBe" ver\viesen. E . P ro b st , Karlsruhe.

V ERSCH IED EN E MITTEILUNGEN.

Zuschrift zu den Ausfuhrungen von Prof. Dr.-Ing. P ro b s t  
und Geh.-Rat Prof. H a g e r  zur Frage der Schubsicherung 

von Eisenbetonbalken.
Von Professor H. K a y s e r , Darmstadt.

Durch die neuen Yersuche, die Professor Dr.-Ing. P ro b s t  in 
Heft 12/13 dieser Zeitschrift ver5 ffentlicht, und die Darlegungen von 
Geh.-Rat Professor H ag er im gleichen Heft wird die Frage der 
Schubsicherung vOn Eisenbetonbalken erneut zur Diskussion gestellt, 
verursacht durch die im Entwurf fiir die neuen Eisenbetonbestimmun- 
gen zum Yorschein gekommene Absicht, die dahingehenden Vorschriften 
abermals zu verschSLrfen. Da ich nach wie vor der Ansicht bin, daB 
schon die Bestimmungen von 1925 iiber das MaB des Notwendigen 
hinaus gingen, begriiBe ich das Einsetzen eines neuen Meinungsaus- 
tausches uber diese Frage. Eine wenn auch im einzelnen noch nicht 
vollig geklarte Mitwirkung des Betons bei der Aufnahme von Haupt- 
zugkraften steht auBer Frage. In welcher Form und in welchem Aus-

maB sich diese Mitwirkung bei der Aufteilung des Schubspannungs- 
diagrammes berucksichtigen laBt, steht noch dahin und wird friiher 
oder spater geklart werden milssen. DaB jedenfalls bis zu der Stelle 
r„ =  4 bis 5 kg/cm2 (bei der iiblichen 3fachen Sicherheit) der Beton 
die Schubspannungen selbst zu ubernehmen in der Lage ist, zeigen die 
Ausfiihrungen von Probst und Hager erneut mit aller wunschenswerten 
Deutlichkeit. Weitergehendes kann einstweilen nicht mit Sicherheit 
ausgesagt werden. Die seitherigen Versuche und Erfahrungen ge- 
niigen abervol!kommen, umjetzt schon auf die Form der Bestimmungen 
iiber die Aufnahme der Schubspannungen aus dem Jahre 1916 zuriick- 
zugreifen und die seitlierige Verscharfung vom Jahre 1925 und erst 
recht die unverstandliche weitere Absicht der Verscharfung des neuen 
Eutwurfs zu beseitigen.

Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daB der die neuen Bestimmungen 
bearbeitende AusschuB die gerechtfertigten Einwendungen gegen die 
unnotige scharfe Fassung der Schubbewehrungsvorschriften nicht 
mehr iiberhoren, sondern im Interesse der Wirtschaftlichkeit der 
Eisenbetonbauwei.se in geeigneter Weise berucksichtigen wird.

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 ist vor allem von dem, R iick g a n g  der 
A rb e its lo s ig k e it  zu berichten, welcher in der zweiten Marzhalfte 
eingetreten ist. Die Zahl der Arbeitslosen ermaBigte sich wahrend 
dieser Zeit um mehr ais 200 000; wenn auch von diesem Riickgang auf 
die Bauwirtschaft der Hauptanteil entfallt, so diirfte hier der Saison- 
umschwung doch erst dann einsetzen, wenn die zur Zeit noch be- 
stehende U n sich erh e it der L o h n v e rh a ltn is se  beseitigt ist. 
Auch die Lolmverhandlungen vor der zentralen Schiedsstelle in Berlin, 
dereń Ergebnis wir bereits in Heft 14 mitgeteilt haben, haben noch keine 
endgiiltige Entscheidung iiber die zukiinftige Łohngestaltung bringen 
konnen. Die Stellungnahme der Parteien zu den hier erfolgten Schieds- 
spriichen hatte bis zum 4. April zu erfolgen. Sie war fiir die einzelnen 
Bezirke recht unterschiedlich. Von seiten der Arbeitnehmer wurden 
in nahezu allen Tarifgebieten die Berliner Schiedsspriiche abgelehnt, 
wahrend die Arbeitgeberverbande keine einheitliche Haltung zeigten, 
vielmehr zum Teil annahmen und zum Teil ablehntęn. Mithin ist ein 
endgflltiger Zustand bisher nirgendswo eingetreten, was nicht nur 
die Inangriffnahme neuer Bauvorhaben groBtenteils hinausgeschoben, 
sondern auch zu Teilstreiks gefiihrt hat, da die bisherigen Lohnab- 
kommen am 31. Marz abgelaufen waren. Dies ist besonders da der Fali 
gewesen, wo von Arbeitgeberseite versucht worden ist, einen Lohn- 
abbau ab 1. April iiber die Hohe des Berliner Schiedsspruches hinaus 
praktisch eintreten zu lassen. Da. dies jedoch nur in einigen wenigen 
Bezirken versucht worden ist, in den iibrigen Gebieten aber die Streik- 
parole nur von kommunistischer Seite ausgegeben worden ist, hat die 
Stillegung der Arbeit bisher keinen allgemeinen Charakter angenom
men. Nichtsdestoweniger ist zu wunschen, daB die Situation móglichst 
bald geklart wird.

Zu dem E n tw u rf des R e ic h s m a n te lta r i fv e r tra g e s  haben 
sich die Organisationen bis 18. April zu erklaren. Soweit bisher schon 
Auflerungen vorliegen, sind diese auf beiden Seiten zustimmend, so daB 
dessen Annahme erwartet werden darf.

Vom EnaueteausschuB ist ein Bericht iiber den deutschen Woh
nungsbau der Offentlichkeit ilbergeben worden. Vorweg wird betont, 
dafi die Arbeit ein Torso geblieben sei und daB die Fragen, die fiir 
den heutigen Wohnungsbau zu stellen sind, nicht bis zum Ende geklart 
werden konnten, einmal wegen der KOrzung der Etatsmittel, sodann 
vor allem aber auch wegen der unzureichend vorhandenen Unterlagen 
auf wichtigen Gebieten der Bauwirtschaft. So wird der Wiedergabe 
von Gutachten der in den letzten drei Jahren in groBer Zahl ver- 
nommenen Sachverstandigen nur ein kurzer zusammenfassender Bericht 
vorangeschickt, in welchem aber trotz aller Vorbehalte mit bemerkens- 
werter Deutlichkeit scharfe Kritik an der gegenwartigen Gestaltung 
des Wohnungsbaues geiibt wird. Wie weit diese geht, ergibt sich 
schon daraus, daB eine E in s t im m ig k e it  der M itg lie d er des 
Ausschusses n ich t e rz ie lt  werden konnte; dem Bericht der Mehr- 
heit sind Yorbehalte einzelner Mitglieder und ein Sonderbericlit der

Arbeitnehmergruppe beigefiigt. Dor Mehrheitsbericht kommt zu 
einer vollig negativen Beurteiiung des bisherigen Zustandes, ins
besondere der von staatlicher Seite eingeschlagenen Finanzierungs- 
methoden.

,,Die heutige Finanzierung des Wohnungsbaues erfolgt zum 
Teil aus offentlichen Mitteln u n ter u n w irtsc lia f tlich en  B ed in - 
gungen. Das private Kapitał, glcichgultig, ob es sich ais Bauherr, 
Bauunternehmer oder Darlehnsglaubiger betatigt, i s t  von  jed em  
R is ik o  b e fre it  oder glaubt wenigstens, wenn auch nur aus politi- 
schen Zusammenhangen, kein Risiko laufen zu mussen. Infolge- 
dessen sind die Hemmungen, die sonst gegeniiber K o ste n ste ig e -  
rungen wirksam sind, im Wohnungsbau ausgeschaltet."

Das Sondergutachten der zur Arbeitnehmerschaft gehorenden 
Mitglieder bestreitet vor allem, daB zu diesen Kostensteigerungen auch 
eine iiberdurchschnittliche Erhóhung der B a u a rb e ite r lo h n e  ge- 
hórt, wahrend die Mehrheit die Notwendigkeit ihrer Senkung stark 
betont. Es wiirde hier zu weit fiihren, auf die Ergebnisse der Unter
suchungen im einzelnen einzugehen, wobei sicherlich nicht alle Fest- 
stellungen ohne weiteres hingenommen werden konnten.

Nur noch erwahnt sei, daB der EnąueteausschuB auch V o r- 
sch la g e  fiir  eine B e s s e rg e s ta ltu n g  bringt. Auch er erkennt 
an, daB selbst bei scharfster Ersparnis und bei Ausschaltung aller 
uberhShten Kosten bei einer plotzlichen Aufgabe der gegenwartigen 
Ordnung die Naclifrage der armeren Bevólkerung nach Wohnraumen 
nicht befriedigt werden konnte, solange die K a p ita lz in ss a tz e  
ihre heutige Hohe annahernd behalten. Der AusschuB schlagt deshalb 
vor, Mietszuschiisse in gleichmaBiger Hóhe yon 300 RM fiir Kleinst- 
wolmungen bis zu einem bestimmten Mietepreis zu gewahren, die 
an den Darlehnsgeber der zweiten Hypóthek ais ZinszuschuB und 
Amortisationsąuote auszuzahlen seien, wodurch die Tilgung dieser 
zweiten Hypóthek innerhalb 10 Jahren erreicht werden soli. In der 
absoluten Bemessung der Mietsbeihilfe sieht der Vorschlag einen starken 
Anreiz, die Baukosten zu beschranken, wahrend er die Verantwortung 
der beteiligten wirtschaftlichen Kreise dadurch aufrechterhalten will, 
daB diesen die Beschaffung des Kapitals iiberlassen bleibt. Dieser bis 
ins Detail ausgearbeitete Yorschlag des Enąueteberichts wird einer 
eingehenden Prufung auf seine Durchfuhrbarkeit bediirfen.

Bei AbschluB von Bauvertragen mit preuBischen Landgemeinden, 
Kreisen, Provinzialverbanden und Stadten mufl darauf geachtet werden, 
daB die in den gemeinderechtlichen Gesetzen enthaltenen Vorschriften 
iiber die Unterzeichnung von Urkunden iiber Rechtsgeschafte, welche 
die kommunalen Auftraggeber gegen Dritte binden sollen, innegehalten 
sind, weil sonst die Rechtsgiiltigkeit der Abmachungen beanstandet 
werden kann. Es gelten folgende Bestimmungen:

Nach § 88 Ziffer 7 der L an d gem ein d eo rd n u n g  fiir  d ie  
s ieb en  o stlich en  p reu B isch en  P ro v in z e n  (Ostpreufien, 
Grenzmark-Posen-WestpreuBen, Brandenburg, Pommern, Schlesien
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Das Bausparkassengesetz (vgl. Heft 14, S. 253) wurde vom Reichstag in 2. und 3. I.esung angenommcn; auch der Reichsrat hat zuge- 
stimmt, so daB nunmehr dieses seit langem geforderte Gesetz am 1. Oktober 1931 in Kraft tritt.

S tan d  d er w ic h tig ste n  B a u sp a rk a sse n  am 31. 12. 1930.
(Nach Angaben der Deutschen Bau- und Bodenbank.)

N a m e

Zahl

Mit-
glieder

der

Bau-
sparer

Summ
Bauspar-
vertrage

in
1000 RM.

e der 
Einzah- 
lungen 

i 11
1 000 RM.

Einzahlg.
pro

Sparer
RM

Zuge

Zahl der 
Darlehen

teilte
Summę der 

Darlehen 
in

1 000 RM.

Gemeinschaft der Freunde, Ludwigsburg i. W. . 
Deutsche Bau- und Siedlungsgemeinschaft Darm

57 6° ° 57  600 84 7 000 160 000 2 777 10 700 161 000

stadt ............................................................................ 32 5°o 21 000 200 000 30 580 1 456 2 343 34 300
Deutsche Bau- und Wirtschaftsgemeinschaft Koln 20 631 20 5S1 212 068 10 292 5 00 793 10 636
Eigenlieimbund Niedersachsen, Hannover . . . 18 626 16 364 174 020 16 254 993 1 479 17 782
Zwecksparverband Eigenheime e. V. Aachen . . 
Deutsche evangelisclie Heimstattengesellschaft

T7 643 17 144 208 804 17 012 964 1 548 15 722

15 O78 15 67S 135 590 10 000 638 1 510 15 l°>
Deutsche Baugemeinschaft, Leipzig ..................... 10 813 7 706 101 725 6 237 809 605 8 100
Deutscher Sparerbund fur Eigenheime, Dusseldorf 
Deutsche Entschuldungs- und Zweckśpar-A.-G.,

6 195 3 025 68 210 2 S20 932 345 3 718

B e r lin ............................................................................ 5 489 5 4S9 96  375 5 4°o 984 — ---
Beamtenbausparkasse, B e r l i n .................................. 4 539 4 539  . 30 410 3 5 i8 775 712 4 335
Stiddeutsche Eigenheimgesellscliaft, Offenburg . . 3 865 3 855 4.i 050 2 342 608 176 2 042
Bausparkasse Thuringia, E is e n a c h ..........................
Creditgenossenschaft des Christliclien Notbundes,

3 400 3 400 26 000 54° 159 140 380

Leonberg i. W............................................................... 2 779 2 90S 32 O70 3 750 1283 266 3 460
Deutsche Bausparkasse, Berlin .............................. 2 685 2 685 34 55° 1 5<>5 583 *57 1  «57
Bausparkasse ,,Das Heim", K r e f e ld ..................... 1 626 i 62O 27 000 050 400 34 638

Insgesamt . . 204 069 183 Ooo 1 2 235 472 ] 270 960 ! 20814 279  O7I

und Saclisen) vom 3. Juli 1891, die auch mit geringen Ab- 
weichungen in den Provinzen Schleswig-Holstein und Hessen-Nassau 
eingefiihrt worden ist, mussen Urkunden iiber Rechtsgeschafte, 
welche die Gemeinde gegen Dritte binden sollen, unter Anfuhrung 
des betreffenden Gemeindebeschlusses und der dazu etwa erforder- 
lichen Genehmigung oder Entschlieflung der zustandigen Aufsiclits- 
behórde im Namen der Gemeinde von dem G e m ein d evo rsteh er 
und einem  d er S ch ó ffen  unterschrieben und mit dem Gemeinde- 
siegel versehen sein.

Nach § 102 der G em eind eordn ung fu r  die R h ein p ro - 
v in z  vom 23. Juli 1845 mussen Urkunden, welche die Gemeinde 
binden sollen, namens derselben vom  B u rg e rm e is te r  und 
vom  G em e in d e vo rste h er unterschrieben werden; die BesclilUsse 
des Gemeinderates und die Genehmigung der Aufsichtsbehorde sind 
an den geeigneten Stellen der Urkunde in beglaubigter Form bei- 
zufiigen.

Nach § 56 Ziffer 8 der S tiid teo rd n u n g  fiir  die sieben  
o stlich en  p reu B isch en  P ro v in z e n  (OstpreuBen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien, Grenzmark und Sachsen) vom 30. Mai 1853 
hat der Magistrat die Stadtgemeinde nach auBen zu vertreten und 
namens derselben mit Privatpersonen zu verhandeln, den Schrift- 
wechsel zu fiihren und die Gemeindeurkunden in der Urschrift z u 
vollziehen. Die Ausfertigungen der Urkunden werden namens der 
Stadtgemeinde von dem  B iirg e rm e is te r  oder seinem  S te ll-  
v e r t re te r  gUltig unterzeichnet. Werden in denselben Verpflich- 
tungen der Stadtgemeinde ubernommen, so muB noch die Unter- 
schrift e ines M a g is tra tsm itg lie d e s  hinzukommen.

Nach § 53 Ziffer 8 der S ta d te o rd n u n g  fiir  d ie R h ein - 
p ro v in z  vom 15. Mai 1856 hat der Burgermeister die Stadtgemeinde 
nach auBen zu vertreten und namens derselben mit Privatpersonen 
zu verhandeln, den Schriftwechsel zu fiihren und die Gemeinde
urkunden in der Urschrift zu vollzielien. Die Ausfertigungen der 
Urkunden werden namens der Stadtgemeinde vo n  dem B U rger- 
m eister oder seinem  S te l lv e r t r e t e r  gUltig unterzeichnet.

Nach § 137 Abs. 3 der K re iso rd n u n g  fu r  die P ro v in z e n  
O stpreu B en , G ren zm ark , B ra n d e n b u rg , Pom m ern, 
S ch le sien  und S ach sen  vom 13. Dezember 1872/19. Marz i88r 
sind Urkunden iiber Rechtsgeschafte, welche den Kreis gegen Dritte 
binden sollen, unter Anfuhrung des betreffenden Beschlusses des 
Kreistages bzw. Kreisausschusses von dem L a n d ra t  und zwei 
M itg lie d ern  des K re isa u ssc h u sse s  bzw. der mit der Ange- 
legenheit betrauten Kommission zu unterschreiben und mit dem 
Siegel des Landrates zu versehen.

Nach § 91 der P ro v in z ia lo rd n u n g  fiir  die P ro v in ze n  
O stpreu B en , G ren zm ark , B ra n d e n b u rg , Pom m ern, 
S ch le sien  und Sach sen  vom 29. Juni 1S75, die mit einigen ge
ringen Abanderungen auch fur die Provinzen Hannover, Hessen- 
Nassau, Westfalen, die Rheinprovinz und Schleswig-Holstein ein- 
gefuhrt worden ist, mussen Urkunden, mittels dereń der Provinzial- 
verband Verpflichtungen ubernimmt, unter Anfuhrung des be
treffenden Beschlusses des Provinziallandtages bzw. des Provinzial-

ausschusses von  dem I.a n d c sd ire k to r  (Land esh auptinann) 
und von zwei M itg lied ern  des Pro  v in z ia la u ssc liu sse s  
unterschrieben und mit dem Amtssiegel des Landesdirektors ver- 
sehen sein.

In der Verwaltungsratsitzung der Reichsanstalt fiir Arbeits- 
vermittlung und Arbeitslosenfiirsorge wurde mitgeteilt, daB zur Zeit 
etwa 60% aller Unterstiitzungsempfanger auf die Arbeitslosenver- 
sicherung, 18% auf die KrisenfUrsorge und 22%  auf die Wohlfahrts- 
pflege entfallen. Der Verwaltungsrat faBte eine EntschlieBung, daB 
eine baldige Vereinheitlichung der Krisen- und Wohlfahrtsfiirsorge 
notwendig sei, weil die Gemeindefinanzen der fortgesetzten Steigerung 
der Ausgaben fiir die ausgesteuerten Erwerbslosen nicht gewachsen 
seien.

Bemerkenswert ist, daQ der Prasident der Reichsanstalt die An
sicht vertrat, daB durch eine V erk u rzu n g  d er A rb e itsz e it , durch 
MaBnahmen gegen Doppelverdiener, Einfuhrung des 9. Schuljalires 
oder der Arbeitsdienstpflicht die Arbeitslosigkeit kaum wirksam be- 
kampft werden konne.

Auf eine von Unternehmerseite gestellte Anfrage wurde erwidert, 
daB N o ts ta n d sa rb e ite n , abgesehen von Ausnahmefallen, n ich t 
in  b e h b rd lich er R e g ie  a u sg e fu h rt werden dttrfen.

Rechtsprechung.
Eine Neuveranlagung gemaB § 212, Abs. 2, Reichsabg.-Ordn. 

wird durch neue Tatsachen nur dann gerechtfertigt, wenn sie rechts- 
erheblich sind. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 22. Februar 1930 — 
V  A C94/29.)

GemaB § 212, Abs. 2, Reichsabgabenordnung ist bei bestimmten 
Steuern, u. a. auch Umsatzsteuer, bei denen das Finanzamt nach 
Priifung des Sachverlialts einen besonderen, im Gesetz selbst vor- 
gesehenen, schriftlichen Bescheid erteilt, eine Neuveranlagung nur 
zulassig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, 
die eine hohere Yeranlagung rechtfertigen.

Im Yorliegenden Fali hatte die Gemeindeverwaltung M. ihre 
nachtragliclie Veranlagung zur Umsatzsteuer wegen Vermietung von 
Lagerraumen aus den Jahren 1924— 1928 angefochten. Nach der 
jetzigen Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs kommt den betreffen
den Raumen die Eigenschaft von eingerichteten Raumen im Sinne 
von § 2, Nr. 4, Umsatzsteuergesetz zu. Bereits mit der Steuer- 
erklarung hatte das Finanzamt erfahren, daB es sich bei den fraglichen 
Łeistungen um eine Vermietung von Lagerraumen im stadtischen 
Speicher handelt. Waren dem Finanzamt diese Merkmale, dereń 
Yorhandensein zur Annahme von eingerichteten Raumen im Sinne 
von § 2, Nr. 4, Umsatzsteuergesetz, geniigt, bereits mit den Steuer- 
erklarungen bekannt geworden, so ist es fiir die Frage der Zulassigkeit 
der Neuveranlagung ohne Bedeutung, daB nachtraglich weitere Tat
sachen aufgedeckt worden sind, die gleichfalls auf eingerichtete Raume 
hindeuten. Denn sie andern nichts an der rechtlichen Beurteilung,
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wie sie schon auf Grund der bisher bekannten Tatsachen geboten war. 
Die neuen Tatsachen sind nicht rechtserheblich und gestatten keine 
Neuveranlagung gemaB § 212, Abs. 2, Reichsabg.-Ordn.

Nach einer weiteren Entsclieidung des Reichsfinanzhofs vom 
5. November 1930 •— V I A  1696/30, rechtfertigt nicht jede unwesent- 
liche neue Tatsachc eine Neuveranlagung, sondern nur Tatsachen, 
von einigem Gewicht. Auch hier der Grundsatz des § 6,. Reichsabg.- 
Ordn., daB Ermessens-Entscheidungen nach Recht und Billigkeit zu 
erfolgen haben.

Der Unternehmer eines Betriebes kann wegen fahrlassiger Steuer- 
hinterziehung durch seine Angestellte nur dann verantwortlich ge
macht werden, wenn er die Angestellten, denen er die Besorgung der 
Steuerangelegenheiten iibertragen hat, entweder nicht sorgfaltig aus- 
gewahlt oder nicht geniigend unterwiesen oder iiberwacht hat. (Urteil 
des Oberlandesgerichts Dresden vom 4. November 1930 —  20 St 
240/30.)

Die Firma. I... Inhaberin mehrerer Steinbriiche mit mehreren 
hundert Arbeitern, hatte es gegenuber ihren Arbeitnehmern iiber- 
noramen, ihnen die Bruttogeh&lter und Lóhne auszuzahlen und die 
Steuer dafiir aus ihrem eigenen Yermógen zu entrichten. Um die 
Steuern in die monatlichen an das Finanzamt abzulielernden Lolm- 
steuerbescheinigungen aufnehmen zu kónnen, war eine Berechnung 
der Lohnsteuer nach den Gehaltern und Lohnen notwendig. Die 
gesamte Lohnsteuer fiir al!e Arbeitnehmer wurde jeweils auf dem Haupt- 
biiro der Firma L. in einer dem Finanzamt mitgeteilten Gesamtsumme

berechnet. Diese Bescheinigungen wurden nicht von R., dem einzigen 
Gescbaftsfuhrer der Firma L., sondern von dem Biiroangestellten, 
der die Gesamtsumme errechnet hatte, unterzeichnet. Wegen vor- 
gekommener Unregelmafligkeiten wurde der Geschaftsfiihrer R. 
strafrechtlich wegen fahrlassiger Steuerhinterziehung verantwortlich 
gemacht. E r entschuldigte sich damit, daB er fur die richtige Erledigung 
der Steuerangelegenheiten sich auf dic Biiroangestellten habe verlassen 
miissen, ais alleiniger Geschaftsfiihrer sei er zu sehr beschaftigt, auch 
sehr oft auswarts gewesen, und habe sich daher um die Steuersachen 
nicht kiimmern, ja  nicht einmal Stichproben vornehmen kónnen.

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts kann dem Geschaftsfiihrer 
einer gróBercn Firma nicht zugemutet werden, die Bearbeitung der 
Steuerangelegenheiten selbst zu iibernehmen. Vielmehr darf er sich 
zur selbstandigen Bearbeitung dieser Angelcgenheiten Angestellter 
bedienen, falls diese sorgfaltig ausgewahlt sind, sich zur Bearbeitung 
der Steuerangelegenheiten eignen, in Steuerangelegenheiten geschult 
und vor allen Dingen durchaus zuverlassig sind. Nur dann, wenn 
hier R. die Erfiillung der an sich ihm ais alleinigem Geschaftsfiihrer 
obliegenden Steuerpflichten róllig seinen Angestellten iiberlassen 
hatte, obgleich er weder von dereń Zuverlassigkeit und dereń Eignung 
hierzu iiberzeugt sein durftc, noch ihnen die dafiir erforderliche Unter- 
weisung und Oberwachung zuteil werden lieB, also nur, wenn er damit 
hatte rechnen kónnen und mussen, daB die betreffenden Angestellten 
nicht ordnungsmaBig verfahren wurden, er gleichwohl nicht fiir Ab- 
hilfe gesorgt hatte, wiirde er wegen fahrlassiger Steuerverktirzung 
belangt werden kónnen.

PA TEN TBER ICH T.
Wegen der Yorbemerkirag (Erlautenmg der naclislelienden Angaben) s. Heft 1 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. 1 1  vom 19. Marz 1931.

KI. 5 b, Gr. 41. L  72798. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Ais Kabelbahn ausgebildete Abraumforderanlage 
nach Patent 5 1 1  109; Zus. z. Pat. 5 1 1  109. 1. IX . 28.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  M 189.30. Karl Motte, Hagen i. W., Frankfurter 
StraBe 27. Scliienenbefestigung mittels den SchienenfuO 
ftihrender und die Schwelle mit FuB untergreifender Haken- 
rippen. 10. V II. 30.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  R  46.30. Max Ruping, Miinchen, Ismaninger Str. 172.
Schienenbefestigung mittels gespannter auf dem SchienenfuB 
liegender nach beiden Seiten verjiingter Blattfedern; Zus. 
z. Anm. R  75 634. 10. II . 30.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  V 25099. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dort
mund. Schicnenbefestigung mittels Federklemmplatten und 
Hakenschrauben. 2S. III . 29.

KI. 19 a, Gr. 17. II 118424. Gesellschaft fur wirtschaftlichen Bahn- 
oberbau m. b. H., Freiburg i. Br., Scheffelstr. 32. Schienen- 
stoBverbindung mit einer einseitig der Schienenenden ange- 
ordneten iiberhohten elastischen Hilfsschiene; Zus. z. Anm. 
H 116 738 . 3. X . 28.

KI. 19 a, Gr. 26. R  20.30. Richard Rudolph, Oppeln (O.-S.), Voigt- 
straBe 27a. Verfahren zur Wiederihstandsetzung an der 
Oberflache gerissener und dadurch unbrauchbar gewordener 
eiserner Querschwellen des Hakenzapfenplattenoberbaues.
22. I. 30.

KI. 19 a, Gr. 28. H 119  960. August Hermes, Leipzig N 21, Delitzscher 
StraBe 7F. Vereinigtc Ausleger- und Briickengieisruck- 
maschine mit an dem Gleise angcspannteh Ausleger- und 
BrUckenzwangrollen. 22. 1 . 29.

KI. 19 b, Gr. 1. L  4.30. Otto Loof, Berlin-Biesdorf, Kónigstr. 13.
Yorrichtung zum selbśttfitigcn Einriicken des Antriebs der 
Walze von ŚtraBenkehr- und Waschmascliinen. 15. I. 30.

KI. 20 a, Gr. 12, B  8.30. Adolf Bleichert & Co., Akt.-Ges., Leipzig N 22.
Seilschwebebahn mitTrag- und Zugseil und einem besonderen 
Kurvenlaufwerk. 3 1, I. 30.

KI. 20 a, Gr. 12. B  19.30. Adolf Bleichert & Co., Akt.-Ges., Leipzig 
N 22. Verfahren zum Betrieb von Personenseilbahnen mit 
zwei Zngseilen. 14. III. 30.

KI. 20 g, Gr. 1. W 18.30. Dipl.-Ing. Arthur Wauer, Dresden A 1, 
Wilsdruffer Str. 29. Drehschiebebuhne; Zus. z, Anm. 
W S0225. 12. I. 29.

KI. 20 li, Gr. 6. II 12.30.' August Hahraann, Hannover, Am Schiff- 
graben 17. Einrichtung zum Aufgleisen von Eisenbahn- 
fahrzeugen. 26. II . 30.

KI. 20 i, Gr. 38. T 35 578. Telefonaktiebolag L. M. Ericsson, Stock- 
holin, Schweden; Y ertr.: Dipl.-Ing. Dr, J .  Oppenheimer, 
Pat.-Anw., Berlin W 15. Blockanlage fiir Eisenbahnen. 
24. V III. 28. Schweden 9, IX . 27.

KI. 20 k, Gr, 9. A 59 720. Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 
Baden, Schweiz; Vertr.: Dr. e. h. Boveri, Mannheim-Kafertal. 
Mast aus Eisenbahnschienen. 23. X I. 29.

KI. 80 b,

KI. 80 b,

KI. 37 a, Gr. 6. W 78 179. Otto Wendel, Hannover, Hedwigstr. 8.
Verfahren zur Herstellung eines von Eisenbetonrippen ge- 
tragenen Hohlsteindaches mit Dachziegelabdeckung. 6 .1. 28.

KL 37  f> Gr. 3. F  68 595. Forges & Ateliers' de Constructions Elec-
triąues de Jeumont, Socićtś Anonyme, . Paris; Yertr.:
Dipl.-Ing. F. Neubauer, Pat.-Anw., Berlin W 9. Verfahren 
zum Einbau von Behalternin unterirdische Raume. 13.VI.29. 
Frankreich 14. VI. 28.

KI. 37 f, Gr. 7. S 89 120. Siemens-Bauunion G. m. b. H., Komm.-
Ges., Berlin-Siemensstadt. Mehrstóckiges Kraftwagenhaus 
mit waagerecht verfahrbaren Aufziigen. 28. X II. 28.

KI. 3S h, Gr. 2. G 73 736, Grubenliolzimpragnierung G. m. b. HI, 
Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstr. 43. Verfahren zum 
Konservieren von Holz. 3. V II. 28.

KI. 42 b, Gr. 23. B 13886.;. Alfred Buchmiiller, Conz b. Trier. 
AnreiBgerat. 9. V III. 28.

KI. 45 a, Gr. 20. J  39 767. Paul Johannsen, Otterndorf (Niederelbe).
Maschine zum Ausheben tiefliegender Erdschichten. 7.X I .29.

KI. So a, Gr. 7. J  34 518. Gebhard Jaeger, Columbus, Ohio. V. St. A .;
Yertr.: j .  Apitz u. F. Reinhold, Pat.-Anwalte, Berlin SW 11 .  
Betonmischer. 1. I I . 28.
Gr. 1. N 93.30. National Building Materials Limited, 
London: Vertr : Dr.-Ing. H. E . Toussaint, Pat.-Anw., 
Berlin W 35. Verfahren zur Herstelliing von Mortel u. dgl.
1. III. 30. GroObritannien 1. II I . 29.
Gr. 25. S 80 959. Societe de Recherches et de Perfection- 
nements Industriels, Puteaux, Frankreich; Vertr.: Dipl.-Ing.
H. Kleinschmidt, Pat.-Anw., Berlin SW 11 .  Verfahren zur 
Herstellung einer insbes. zum Bekleiden von StraBendecken 
geeigneten Masse. 30. V II. 27.

KI. 84 a, Gr. 3. B  14038 1. Dr.-Ing. Ludwig Bosch, Dortmund, 
Wittelsbacher Str. 6. Roli- oder Segmentschiitz. 13. X I. 28.

KI. S4a, Gr. 3. J 34 072. Dr.-Ing. Frantisek Jermar, Opava, Tschecho- 
slow. Republik; Vertr.: Dipl.-Ing. A. Kuhn, Pat.-Anw,, 
Berlin SW 61, Aus mehreren Klappen bestehendes hydro- 
statisches Wehr. 5. IV. 28.

KI. 84 a, Gr. 6. K  108 461. Kraftwerk Grimmenthal Eiektricitats- 
gesellschaft m. b. I I . , Einhausen b. Meiningen. Rethen- 
reinigungsvorrichtung. 13. I I I . 28.

KI. 85 c, Gr. 1. R  75 4S5. Fritz Haack, Wrisbergholzen, Kr. Alfeld.
Yerfahren zur Beliiftung von Fliissigkeiten, insbes. von Ab- 
wassern. 23. V III. 28.

KI. 85 c, Gr. 3. P  54 000. Dr.-Ing. Max PriiB, Essen a. d. Ruhr, 
Moltkestr. 30. Verfahren zur Reinigung von Abwasser.
1 ! .  X I. 26.

KI. 85 c, Gr. 6. M T12 185. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf Akt.- 
Ges.. Magdeburg. Einrichtung zum Abscheiden von Wasser 
aus Schiammwassern aller Art. 1 1 .  X . 29.

KI. S5 e, Gr. 20. T  36 390, Karl Trumpp, Karlsruhe-Ruppurr, 
Resedenweg 88. Schwimmerantrieb fur eine Kanalsplil- 
vorrichtung, durch den das Spulwasser abwechselnd ver- 
schiedenen Kanalstrangen zugeftthrt wird. 4. II, 29.

F iir  d ie  Sch riftle itu n g  yeran tw ortlich : P ro f. Dr.-Ing-. E .  P ro b st, K arlsru h e  i. B . — V er la g  von Ju liu s  S p rin g er in Berlin  W. 
D ruck von H . S . H erm aun G. ni. b. H .. Herlin SW  tg; B eu th sirafie  S.


