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DER EINFLUSS DER KONJUNKTUR AUF DEN GERATEANTEIL DER KOSTENBERECHNUNGEN  
DES TIEFBAUGEWERBES.

E IN  B E IT R A G  Z U R  E R M IT T L U N G  D E S  ,, A N G E M E S S E N E N  P R E IS E S "

B E I  D E R  Y E R G E B U N G  YO N  B A U L E IS T U N G E N  G EM A SS D E R  R E IC H SV E R D IN G U N G SO R D N U N G .

Von liegierungsbaumeister a. 1). Dr.-Ing. Zill, WiBMlmśhaven.

Nach der Reichsverdingungsordnung soli bei offentlichen 
Ausschreibungcn der Zuschlag an den B ieter erteilt werden, der
u. a. angemessene Preise abgegeben hat, d. h. die ungesunde 
Konkurrenz m it AngebotspreLsen, welche in offenbarem MiB- 
verhaltnis zu den Leistungen stehen, soli nicht beriicksichtigt 
werden. E in  derartiger Grundsatz fiir die Auswahl unter den 
B ietem  ist richtig, insbesondere auch voni volkswirtschaftlichen 
Standpunkte aus gewiirdigt.

E s  bedeutet aber eine H artę, wenn in der letzten Zeit bei 
Zuschlagserteilungen hinsichtlich dieses Punktes gelegentlicli 
so verfahren wird, daB verhaltnism aBig billig erscheinende An- 
gebote alter, ernstliafter Firm en ais unangemessen zuriick- 
gewiesen werden, obwohl diese Angebote auf Grund umfang- 
reicher,praktischer Erfahrungen, allerdings u n t e r  A u s n u tz u n g  
d e r  K o n ju n k t u r ,  kalkuliert, und auf die ermittelten Selbst
kosten ausreichende Zuschlage fiir R isiko, wenn auch knappe, 
fiir heimische Verwaltung und Gewinn gemacht waren. Bei den 
Ausschreibungcn zeigen die Angebotspreise in der letzten Zeit 
im allgemeinen eine sinkende Tendenz, obgleich die Lóhne, 
welche den H auptanteil bei Tiefbauarbeiten ausmachen, in dieser 
Zeit zunachst dauernd gestiegen waren, bisher aber auch noch 
nicht gesenkt werden konnten. Einen erheblichen Anteil an 
dieser Verbilligung der Gesamtkosten niacht die Einfiihrung 
neuer, leistungsfahigerer Gerate aus, welche gerade in den letzten 
Jahren sehr umfangreich war.

Im folgenden soli nun gezeigt werden, daB das Sinken der 
Preise auflerdem zu einem erheblichen Teil aber auch auf der 
schlechten Konjunktur beruht, welche ein geradezu katastro- 
phales Fallen der Verkehrswerte der GroBgerate m it sich ge- 
bracht hat.

B ei der Erm ittlung der Selbstkosten im Tiefbaugewerbe 
wird man in der Regel zu einem Lohnaufwand von 40— 60 %  
des Angebotspreises kommen. Die Aufwendungen fiir die Ver- 
zinsung und Abschreibung der GroBgerate macht einen wesent
lich geringeren Anteil aus, doch betragt dieser immerhin 20— 30%  
je nach A rt der Arbeit und dadurch bedingter Móglichkeit des 
Einsatzes von Groligeraten. Wo der Gerateeinsatz hoch ist, 
muB natiirlich der Lohnaufwand geringer werden, denn .sonst 
ware ein Anreiz zum Einsatz so erheblicher Geratewerte nicht 
vorhanden.

F iir  die Verzinsung und Abschreibung von neuem Gerat 
rechnet man im Mittel 20%  des Anschaffungswertes, wobei 10 %  
fur Verzinsung des Anlagekapitals und 10 %  fiir Tilgung desselben 
in Ansatz gebracht werden. Laufende Reparaturen, d. h. solche 
infolge normalen VerschleiGes sollten im Gerateanteil nicht be- 
riicksichtigt werden, sondern bei den Betriebskosten. Dagegen 
mussen hier am besten die umfangreicheren Grundreparaturen 
beriicksichtigt werden, welche allerdings bei neuen Geraten in den 
ersten Jahren normalerweise noch nicht auftreten.

GroBgerate kosten heute pro Tonne i. M. fooo bis 
1200 RM , d. h. Bagger, Lokom otiven, Lokoniobilcn, Kippwagen, 
Pum pen u. dgl. Nun wird in der Regel nicht neues Gerat ein- 
gesetzt, sondern der Unternelimer greift z. T . oder ganz auf seinen 
eigenen Geratepark zuriick oder auf die am Markte vorhandenen

vollkommen betriebsfahigen, aber schon gebrauchten Gerate, 
dam it seine Kapitalinvestierung nicht zu groB wird. Diese Ge
rate sind zu normalen Zeiten im Durchschnitt mit 50— 60% des 
Neuwertes, wenn allerdings haufig auch nicht bei geniigendem 
Arfgebot vorhanden, so daB teilweise neue Gerate beschafft wer
den mussen. B ei Einsatz solcher Gerate rechnet man aber auch 
noch mit einer Abschreibungs- und Tilgungsąuote von 15 %  des 
Neuwertes, wobei 10 %  des Yerkehrswertes fiir Yerzinsung, 
10 %  fur Abschreibung und 5%  des Neuwertes fiir umfang- 
reichere Reparaturen, zusammen 15 %  des Neuwertes gegeniiber 
20%  bei neuem Gerat zugrunde gelegt werden.

D a nun die wirtschaftliche Lage im Baugewerbe in den 
letzten Jahren  eine geradezu trostlose geworden ist, und viele 
GroBgerate unbeschaftigt ąuf den Lagerplatzen der Unterneh- 
mungen herumliegen, zahlreiche Untemehmungen in Liąuida- 
tion geraten sind, weil sie im Existenzkam pf unterlagen, und der 
Konkursver\valter die Geratemasse geradezu verschleudcrt, ist 
es heute moglich, eine Tonne betriebsfahiges, aber gebrauchtes 
GroBgerat, die zu normalen Zeiten z. B . 500 bis óoo EM  
kosten wiirde, in gleiclier Q ualitat fiir xoo bis 150  RM  zu 
erwerben, d. h. zu 10  bis 15 %  des Neuwertes, wobei die An- 
naherung an den Schrottpreis, welcher 30 bis 40 RM  be
tragt, beinahe vollzogen ist. Diese sinkende Tendenz des Y er
kehrswertes der GroBgerate hat den vorsichtigen Unternelimer 
schon dazu gebracht, móglichst sofort nach Beendigung einer 
Arbeit das dabei verwendete Gerat giinstig weiter zu verkaufen, 
falls er mit hinreichend bestim m ter Aussicht keine Arbeit fiir 
dieses Gerat hat, denn auBer der Abwalzung der Kosten fiir die 
Unterhaltung der Gerate Wahrend der beschaftigungslosen Zeit, 
Platzm iete, Verluste durch Diebstahl der Arm aturen usw. muB 
er in erster Linie versuchen, die zu erwartenden Verluste durch 
das Sinken des Vcrkehrswertes auszuschalten, falls er im Existenz- 
kam pf nicht zu Grunde gehen will.

Aus vorstehendem ergibt sich, daB zu Zeiten sehr schlechter 
Konjunktur, wie z. B . heute, der Kapitalaufwand fiir Gerate- 
vorhaltung bei einem Verkehrswert, der nur 1/5 bis ]/io des- 
jenigen zu normalen Zeiten betragt und bei 10 %  Kapitalzinsen 
pro Ja h r nur 1 bis 2%  des Neuwertes ausmacht. AuBerdem 
braucht aber auch bei so. giinstig erworbenem Gerat eine 
Abschreibung kaum  in Ansatz gebracht zu werden, denn es 
ist anzunehmen, daB nach Beendigung des Bau  es dieses Gerat 
mindestens zu dem Einstandspreis wieder verkauflich sein 
wird unter der Annahme, daB der tiefste Punkt der w irtschaft
lichen Depression erreicht ist und daher eine Besserung der 
Lage in Aussicht steht. D a dagegen ein Ger&tekostenanteil 
von 5%  des Neuwertes fiir groBere Reparaturen (sogen. 
Grundreparaturen) beriicksichtigt werden muB, ergeben 
sich insgesamt fiir den Geratekostenanteil pro Ja h r  rd. 6 bis 
7%  des Neuwertes gegeniiber 15  bis 20 °/0 bei Zeiten giinsti- 
ger Konjunktur.

Zum besseren Yerstandnis soli dieses an einem Beispiel 
kurz erlautert werden. Der Neuwert der anzusetzenden GroB
gerate betragt fiir eine Arbeit, welche zwei Jah re  dauern soli, 
100 000 RM .
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I. Y e r w e n d u n g  n e u e n  G e r a te s .

Verzinsung, io %  pro Ja h r  auf 2 Jah re . . . =  RM  20000,— 
Abschreibung' 10 %  pro Ja h r  au f 2 Jah re  . ==. „  20 000,—

(laufende Reparaturcn sollen bei dem Gerate- 
anteil nicht beriicksichtigt werden und wird 
angenommen, dafl Grundreparaturen in diesen 
ersten beiden Jahren an den neuen Gera ten 
nicht auftreten.)

G e ra te k o s te n ...................=  RM  40 000,—

II . V e rw e n d u n g  g e b r a u c h te n  G e r a t e s :  
zu n o rm a le n  Z e it e n :

(angen. Verkehrswert =  RM  50 000,— )
Verzinsung 10%  des Yerkehrswertes auf 2 Jah re  =  RM  10000, -  
AbSchreibung 10%  pro Ja h r von RM  50 000,—  - ,, 10  000,—
Grundreparaturen 5%  pro Ja h r des Neuwertes

== RM  100 000,—• auf 2 Jah re  . . . . . — ,, 10 000,■—

Zusam m en................... RM  30 000,~

I I I .  V e rw e n d u n g  g e b r a u c h te r  G e r a te  g le ic h e r  Q u a li t a t  
w ie  u n te r  I I  in Z e ite n  s c h le c h t e s t e r  K o n ju n k t u r :  

(Verkehrswert: 10 000,—’.)
Verzinsung xo% des Verkehrswertes auf 2 Jah re  =  RM 2000,—
Abschreibung . ........................................................— ,, —
Grundreparatur 5%  des Neuwertes pro Ja h r  =  ,, 10  000,—

Zusammen . . . RM  12  000,—

Nim m t man an, dafl zu normalen Zeiten neues und gebraucli- 
tes Gerat zusammen angesetzt wird, so kommt man bei einem 
Verhaltnis von bcispielsweisc 1 : 3 zu einem Gerateanteil von 
RM  32 500,— , wahrend dieser bei Ansetzen der heute auf dem 
Markte erhaltlichen Gerate nur RM  12 000,—  betragt.

Diese Rechnung zeigt, dafl heute Unternehmer in der Lage 
sind, ihre Angebotspreise infolge der ungunstigen Konjunktur 
allgemein um 10  bis 15 %  billiger zu gestalten. Trotzdem wird 
haufig genug bei der Beurteilung der Angebote liinsichtlich der 
Angemessenheit der Preise seitens der Baubehorden bei Priifung

der abgegebenen Preise mit normalen Abschreibungsąuoten ge- 
rechnet, und infolgedessen Angebote em sthafter Unternehmungen 
ais zu billig zuriickgewiesen, obgleicli diese, allerdings unter 
Ausnutzung bzw. infolge des Sichabfindens m it der schlechten 
Konjunktur ais vorsichtig kalkuliert bezeichnet werden miissen.

E s ergibt sich nun die weitere Frage, mufl sich der Unter
nehmer, der sein Gerat zu teuren Preisen im Verhaltnis zur heu
tigen M arktlage erworben hat, m it geringeren Gerateąuoten 
begnugen ?

P r i v a t w i r t s c h a f t l i c h  beurteilt, erleidet dieser Unter
nehmer natiirlich einen Verlust, welcher an sich bedauerlich ist. 
Diesen Konjunkturverlust erleiden aber alle Unternehmungen,
u. a. auch die, welche gezwungen sind, ihre Gerate zu den lacher- 
lieh billigen Preisen abzustoflen. Ahnlich kann sich kein Unter
nehmer gegen die plotzliche Entwertung seiner Gerate schiitzen, 
wenn durch die Einfiihrung neuer Erfindungen das bisher gut 
brauchbare und nocli wenig abgenutzte Gerat nicht mehr kon- 
kurrenzfahig ist.

Aber auch aus g e n ie in w ir t s c h a f t l ic h e n  G riin d e n  muB 
eine Gerateąuote zugrunde gelegt werden, welche dem jetzigen 
Verkehrswert der Gerate entspricht, denn die Zugrundelegung 
einer lióheren Gerateąuote bei der Beurteilung der Angemessen
heit der Preise wiirde die Subvention eines Einzelnen bedeuten, 
zuungunsten anderer Bewerber, wie auch der Staatsw irtschąft 
bei óffentlichen Bauvorhaben. Dafl sich der Unternehmer den 
Tendenzen des Geratem arktes auf Grund seiner besonderen 
Kenntnis desselben am besten anpassen kann, bedeutet ja  gerade 
einen Teil seiner Starkę und seine Einschaltung in den Produk- 
tionsprozefl gegenuber dem Regiebetrieb.

Die vorstehende Untersuchung ergibt, dafl bei der Fest- 
stellung des „angemessenen Angebotspreises" die E r m it t iu n g  
d e s  Y e r z in s u n g s a n t e i le s  a u f  G ru n d  d es  N e u w e r te s  
d e r  G e r a te  z. Z t .  n ic h t  z u g ru n d e  g e le g t  w e rd e n  d a r f ,  
s o n d e rn  d ie  d es  a u fle rg e w o h n  lic h  g e r in g e n  Y e r 
k e h r s w e r t e s  J e  g e r in g e r  d ie  S p a ń n e  z w is c h e n  
S c h r o t t -  un d  Y e r k e l i r s w e r t  i s t ,  d e s to  g e r in g e r  f a l l t  
a u c h  d ie  p r o z e n tu a le  A b s c h r e ib u n g  a u s , welche heute 
gleich nuli ist, wenn nicht sogar dafiir ein A ktivum  eingesetzt 
werden kann, unter der Annahme, dafl der tiefste Punkt der 
Depression erreicht ist.

WETTBEWERB DREIROSENBRUCKE BASEL.
E IN  M A R K S T E IN  IN  D E R  E N T W IC K L U N G  D E R  B A L K E N B R U C K E N .

E in d r u c k e  v o n  e in e m  B e s u c h  d e r  A u s s t e l lu n g  d e r  W e t t b e w e r b s e n t w iir fe  in B a s e l .

(Fortsetzung und SchluB von Seite 369.)

10. E n t w u r f  N r. 17  (K e n n z a h l 948 251) [hierzu Abb. 26— 28].
2, Ankauf fiir Sooo Franken.

Yerfasser: A. G. Conrad Zschokke, Stahlbau, Dottingen 
A. G. Conrad Zschokke, Tief bau, Genf.

Architekten: A. Widmer und R . Calini, Basel.
Ais einziger unter den 27 Entwiirfen, bei denen Teile der 

Konstruktion iiber die Fahrbahn liinausragen, ist dieser durch 
einen Stabbogen versteifte vollwandige Stahlbalken angekauft 
worden.

Die drei Offnungen haben Stiitzweiten von 5 1 ,4 0 +  115 ,00  
+  5 1,4 0  m. Die Brucke ist gerade und weist besonders giinstige 
Steigungsverhaltnisse auf, namlich bis 1%  auf der Brucke und 
nur 1,2 5%  auf der rechten Eisenbetonrampe. Die Hohe der 
Fahrbahnm itte im Briickenscheitel mit -(- 13,00 wird nur durch 
einen oinzigen Entw urf um 5 cm unterschritten.

Der einwandige Yersteifungsbalken ist ein Gerbertrager 
m it Gelenken in den Seitenoffnungen. E r  hat auf die ganze 
Lange von 217,80 m eine konstantę Stegblechhóhe von 3 m. 
Die Stiitzweite der Seitenoffnungen bis zum Gelenk ist 4 5 ,10  m. 
D er Pfeil des Stabbogens betragt 17 ,35  m - Die Stegblechhóhe 
des einwandigen Bogens ist im Scheitel 1,75  m und wachst

nach den Enden bis auf 2,2 m an. Der Bogen ist ziemlich 
steif und beteiligt sich im Yerhaltnis der Tragheitsmomente 
mit an der Aufnahm e der Biegungsmoniente.

Abb. 26 . Ansicht, Standpunkt B.

A is M ateriał ist St. 52 vorgesehen, ausgenommen fiir Langs- 
trager und Yerbande. Die eisernen Uberbauten enthalten ins
gesam t 1676 t  Stahlkonstruktion. F iir Yerkehrslast ohne Stofl
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betragt die gróBte Durchbiegung fiir die Seitenóffnungen i /iooS 
und in der Mittelóffnung i/ i2 g o  der Stiitzweite.

Dieser Entw urf verdient wegen des Vorschlags fiir die 
Griindung der Strompfeiler besondere Beachtung. Eiserne 
Spundwande sind bei den ani Oberrhein vorkommenden Hoch-

1-600-1! 
i u w-mto 1 - m - t o
z l  io-m-s

der K ote —  7,0 den blauen Letten erreicht hat. Diese Beton-
platte hat vicr Aussparungen, durch welche in einzelnen
Schlitzen bis zur Griindungssohle ausgehoben und betoniert 
werden kann. Die Zwischenraume werden in einem spateren 
Arbeitsgang ausbetoniert.

Ais Yariante ist auch Druckluftgriindung der
Strompfeiler auf eisernen Senkkasten von 5 ,5 0 x 2 5  m 
Grundflache angeboten. Die Senkkasten werden nur bis 
Kote —  10,0 abgesenkt, so daB sie 3 m tief im blauen 
Letten stecken. Die Senkkastenschneide wird dann 
unterfahren, bis die Sohlflache der Pfeiler auf Kote 
—  14,0 eine GroBe von 7,30 x  28 bzw. 7,90 x  28 m erhalt.

Die Gesamtkosten sind 2 136  5S8 Frankęn bzw.
2 260 130  Franken bei Scnkkastengriindung. Das Urteil 
des Preisgerichts iiber diesen Entw urf lautet:

„Die Kombination von Balken und Bogen ist im vor- 
liegenden Falle, sowohl hinsichtlich des Briickenbauwerks an 
sich, ais auch mit Rucksicht auf das Stadtbild abzulchnen.

Eine Pfeilerstellung parallel zur FluBachse ware vor- 
zuziehen. Die vorgeschlagene Griindung in offener Baugrube 
bildet unter den eingegangenen Projekten die einzig durcli- 
filhrbare Fundationsmethode dieser Art. Immerhin ist die 
in der Yariante vorgeschlagene pneumatische Griindung 
wegen groBerer Sicherheit vorzuziehen, da die Mehrkosten 
den Yoranschlag nicht iibermaBig erhohen. Gegen das 
Montagegeriist ist flufitechnisch nichts einzuwenden.

Die Nivelette hat einen geringen Pfeil und ist gut. Das 
vorliegendeProjekt zeigt bei dreiOffnungen die gróBte mittlere 
Durchfalirtsoffnung. An Stelle derGelenke ware eine kontinu- 
ierliche Durchfuhrung des Balkens vorzuziehen. Die Quer- 
schnittsanordnung ist zweckmaBig, jedoch fehlt die Dar
stellung der Entwasserung. Die Verlegung der Leitungen ist 
weniger gut. Die konstruktive Ausbildung derHaupttrager ist 
befriedigend und die Montage zweckmaBig und durchdacht."

Abb. 27 . Querschnitt in der Hauptoffnung
Bt.3000-20̂ **®*^  Z USO-SO-/S 
>/?/ T  T 2-320-13

*-2-1000-16 
HU50-150-1S
2-750-2! 
BI. 3000-20

2-150-1!
2 U5O-150-1S

. -12

Schnitt b-b Schnittc<
---v i ’ -750-22

21.150-150

2 L. 150-150- IS 
-750-22 

S M tta -a .

Abb. 28. Haupttrager und Bogen iiber dem Strompfeiler.

wassern stark  gefahrdet. Die Aussteifung der Spundwande 
ist deslialb im Falle der Drcirosenbriicke in besonders starkem 
MaBe erforderlich. Der vorliegende Entw urf sieht nun neben 
der Aussteifung der Larssenspundwande auf iibliche A rt (in 
den Hohen 0,50 und —- 3,25) noch eine Betonplatte von
1 m Dicke vor, die eingebaut wird, sobald der Aushub mit

Im  folgenden werden noch einige kurze Mitteilungen 
iiber die nicht preisgekrónten oder angekauften Entwiirfe 
gegeben. Um den Besuchern der Ausstellung der zum Wett- 
bewerb eingereichten Entw iirfe die Erinnerung zu erleichtern, 
wird hier die Reihenfolge nach den Nummern der Ausstellung 
beibehalten.
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i i . E n t w u r f  N r. 4 (K e n n z a h l 22552 2) [hier
zu Abb. 29].

V erfasser: | Buss Aktiengesellschaft, Basel. 
Architekten: Brauning & Leu, Basel.

Die lich te W eite der korbbogenfórmigen 
Betonbogen betragt, ani Kam pfer gemessen, 48,25; 
103,30 ; 48,25 m. Die Hauptoffnung der geraden 
Briicke zeigt im Querschnitt zwei auf die ganze 
Briickenbreite durchgehende Gewolbeschalen m it

Abb. 30 . Ansieht, Standpunkt A

Querjc/witt in Bruc/temmfleAbb. 29 . Ansieht, Standpunkt B.

Dehna/igsfige am Wider/ager

Abb. 31 . Ansieht, Standpunkt B.

g»Łj,W_t - J —_

Quen/trbindu/ig der Langsfroger

ftmsiomnigm

wn-y 
— m -

Dehnungsfuge om Porfo!

_____

s ! s i» Ą 1

I \m s ŁAbb. 32. Querschnitte ani Pfeiler und in Briickenmitte.

JlmW /7

UaaM-17

Abb. 33. Ansieht, Standpunkt B. Abb. 34 . Querschnitt in Briickenmitte.
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sieben Rippen. Die Seitenoffnungen bestehen aus je  drei nebcii- die .FuBwege ist bciderseits des Fahrbahngewolbes je  ein hc-
einanderliegenden massiven Betongewólbcn. Das 12 ,26  m breite sonderes Gewolbe von 2,57 m Breite vorgesehen, das gróBeren
mittlere Gewolbe m it der Fahrbahn hat kleinen Pfeil und seiue Pfeil hat und dessen Kam pfer m it dem der M ittelóffnung auf
Kam pfer liegen um 2,5 m iiber denen des Mittelbogens. F iir gleicher Hohe liegt.

Dieser eiserne V  ollwandbalken 
hat drei Offnungen von 56,64 +  
104,43 4 * 56,64 m Stiitzweite.

12 . E n t w u r f  N r. 12
(K e n n z a h l 23759 1) [hierzu Abb. 30]. 
Verfasser: Heinrich Butzer, B au 
unternehmung, Dortmund.

Betonbogenbriicke m it drei Drei- 
gelenkbogenvon 46,75; 100 ,55; 46,75111 
Lichtweite. Die FuBwege sind iiber dic 
Gewolbe ausgekragt und an den Strom- 
pfeilem sind breit ausladende Kanzeln 
vorgesehen. D asTragsystem  der Haupt- 
óffnung besteht aus sechs Rippen m it 
steifer Bewelirung, die Seiteu5 ffnungen 
haben volleBetongewolbe m itschlaffen 
Rundeiseneinlagen. Die Stiitzweite des 
mittleren Dreigelenkbogens betragt 
92m, der Pfeil 7 ,7 1 m. Die Rippen 
haben rechteckigen Querschuitt, dessen 
Hóhe am K am pfer 1,70  m, im  Bogen- 
viertel r,86 m  und im Scheitel 1,52  m 
betragt, wahrend die Breite durch wegs 
gleich 0,85 m ist. Die Melankonstruk- 
tion aus St. 52 tragt die Schalung und 
dic gesamte Betonlast, die in Form  
von K ies zwischen den Rippen auf- 
gebracht wird. Sie wird unter dieser 
Vorspannung einbetoniert, so daB der 
Beton aus dem Eigengewicht keine 
Spannungen erhalt.

Dic vollen Gewolbe der Seiten
offnungen haben 45,25 m Stiitzweite 
und 4,60 m Pfeil. Sie sind am Kam pfer 
0,95 m, im Bogcnviertel 1,05 111 und 
im Scheitel 0,85 m stark. Ihre Breite 
betragt 16,80 m.

13 . E n t w u r f  N r. 28 
(K e n n z a h l 1000 01) [hierzu Abb. 3 1 
u. 32].
V erfasser:

Buss Aktiengesellschaft, Basel
A rchitekten:

Suter &  Burckhardt, Basel.

Abb. 36. Scheitel des Bogens.

o,
g

^  c3l-H
^  Srt
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Abb. 38 . Querschnitt. Linke H alf te Hauptvorschlag (genietet), rechte Halfte \Vahlvorschlag (geschweiBt).

der Hauptoffhung zeigt sieben Rippen m it steifer Bewehrung, 
dereń Hóhe am Kam pfergelenk gleich 1,50 m ist, in den Viertel- 
punkten 1,80 m und im Scheitel 1,20  m. Die Dreigelenkbogen 
der Nebenóffnungen haben 48 m Stiitzweite und 5 m Pfeil. 
Die vollen Gewolbe haben sclilaffe Bewehrung und sind an den 
Kampfergelenken 1 , 10  111 dick bzw. 0,80 m im Scheitel.

Die Ausfuhrung dieses kiihnen Eritwurfes der engeren 
Wahl kostet 3 378 084 Franken.

16. E n t w u r f  N r. 55 (K e n n z a h l i i i  004) [hierzu Abb. 37— 39]. 
Verfasser: Vereinigte Stahlwerke A .-G ., Abt. Dortmunder Union, 

Dortmund.
Dieser vollwaridige Stahlbalken hat drei Óffnungen von 

53 ,7 1 - f  104,76 +  53 ,7 1 m Stiitzweite. Das eingehangte Mittel - 
stiick des Gerbertragers ist 69,84 m weit gestiitzt.

Die Fahrbahnplatte stiitzt sich auf die H aupttrager und 
Langstrager, welch letztere auf den Querrahmen zwischen

drei durchlaufende Gitterschotte versteift. Die Tragwande 
haben 18 ,8 10  111 Abstand. Bogen, Zugband und Fahrbahnrost 
sind aus St. 52, untergeordnete Teile aus St. 37. Diese Briicke 
kostet 4 006 942 Franken, ein W ahlvorschiag m it geschweiBtem 
Bogen, Zugband usw. 4 054 661 Franken.

18. E n t w u r f  N r. 57 (K e n n z a h l 700804) [hierzu Abb 42]. 
Yerfasser: wie Entw urf Nr. 55 und 56.

Diese Bogenbriicke entspricht dem Entw urf Nr. 56 der 
gleichen Entwurfsverfasser, nur ist die Entfem ung der beiden 
Tragwande gleich 14 ,25 m, so daB die Gehwege auf Konsolen 
liegen.

19. E n t w u r f  N r. 59 (K e n n z a h l 4 16  677) [hierzu Abb. 43 u. 44]. 
Verfasser: Professor Dr.-Ing. Wunsch, Stuttgart 
A rchitekt: Prof. H. Henes, Stuttgart

J .  J .  Ruegg & Co., Basel-Ziirich.
Die Abb. 43 zeigt drei flachgespannte Dreigelenkbogen aus Beton.

Die Stegblechhóhe der Balken betragt an den Widerlagern
3 m, an den Pfeilern 7 m und 4 m in der Bruckenm itte.

14. E n t w u r f  N r. 35 (K e n n z a h l 175  715) [hierzu Abb. 33— 36]. 
Yerfasser: Buss Aktiengesellschaft, Basel
Architekten: Suter & Burckliardt, Basel.

E in  eiserner Sichelbogen von 2 15  m Stiitzw eite und 29 m 
Pfeil iiberspannt den Rhein ohne Zwischenpfeiler. Die Steigung 
der Fahrbahn betragt auf der Briicke 1% , und auf der rechten 
Rampo 1,5 % . Dic Fahrbahnm itte liegt im Scheitel auf Kote
+  13.04-

Die Robrleitungen sind durch Óffnungen in den Quertragcrn 
gefiihrt, dereń Hóhe an den Aufhangungen so weit verm indert 
ist, daB Raum  fiir die Laufbahn usw. des Besichtigungswagens 
gewonnen wird. Der Einblick in die Fahrbahnkonstruktion ist 
durch einen 3 m hohen rollwandigen Randtrager verdeckt.

Der Bogen ist im Scheitel 3,80 m hoch, die beiden je  22 mm 
dicken Stegbleche sind mit zwei durchlaufcnden Gitter-Langs- 
schotten versteift-.

F iir jeden der beiden Bogen ist cin besonderes ctw'a 17  111 
langes und 12,8 m brcites Fundam ent vorgesehen. Dic Aus
fuhrung dieses Entwurfes, der m it in der engeren W ahl war. 
kostet 3 972 7 19  Franken.

15 . E n t w u r f  N r. 54 (K e n n z a h l 252525)
Drei Betonbogen mit lichten Weiten von 48,525 bzw. 

102,55 und 48,525 m.
Dic Dreigelenkbogen der Hauptóffnung haben 90 m Stiitz- 

weite und 5,82 m Pfeil. Das Pfeilverlialtnis ist nur 1/15,4 , die 
Kiihnheitsziffer steigt bis auf l2/f =  1390. Dor Querschnitt

Mo/eria! St.j7

den I-Iaupttragern aufliegen. Der Abstand der Rahmen ist
5,82 bzw. 6,01 m. Dic FuBwegkonsole laden 3 m weit aus.

Im  Hauptvorschlag sind alle Verbindungen genietet vor- 
gesehen. E in  W ahlvorschlag (vgl. die rechten H alften der 
Abb. 38 und 39) sieht fiir prinzipiell gleiche Konstruktion da
gegen ausschlieOlich SchweiBung vor. D as Stegblech des Haupt- 
tragers ist am W iderlager 3,60 111 hoch und 14  mm dick, am 
Pfciler 6 111 bzw. 18 mm und in Bruckenm itte 4,20 m hoch und 
14  mm stark.

Diese Briicke kostet genietet 3 3 13  043 und geschweiBt
3 r 73  386 Franken.

Abb. 37. Ansicht, Standpunkt B.

17. E n t w u r f  N r. 56 (K e n n z a h l 3 10  104) [hierzu Abb. 40 u. 4 1]. 
Yerfasser: wie Entw urf Nr. 55.

Die Stiitzweite dieses Bogens m it Zugband ist 216,24 111, 
der Pfeil 27,7 m.

Der Bogen ist zweiwandig und am Ende 6 m hoch, im 
Scheitel 3,60 m. Die beiden 20 mm dicken Stegbleche sind durch
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In der M it t e lo f fn u n g  betragt die Stiitzweite gg m, der 
Pfeil 8,65 m. Dic Kastenrippen sind am Kam pfer 1,60 m, in 
den Viertelpunliten 2,30 m und im Scheitel 1,40 m hoch. In 
den S e i t e n ó f fn u n g e n  sind volle Gewolbe von 17 ,2  m Breite 
vorhanden, m it 48,40 m Stiitzweite und 
4,30 m Pfeil. Diese sind am Kam pfer
0,75 m dick, an den Yiertelpunkten 0,85 
und im Scheitel 0,70 m. Die Fahrbahn 
ruht auf neun m assiven Langswanden von
0,55 m bzw. 0,50 m Dicke. Der U n te r e  
R h e in  w e g  ist durch einen Betonbogen von 
22,75 111 Lichtweite iiberbriickt. Die Pfeiler 
haben einen 6 m breiten Schaft, was fiir 
eino Bogenbriickc schlank zu nennen ist.

Die Briicke kostet 2 840 444 Franken, 
eine Variante der Pfeilergriindung in offener 
Baugrube 2 3 13  6 14  Franken.

20. E n t w u r f  N r. 62 (K e n n z a h l 608180).
In sich versteifte Hangebriicke mit

52 +  110 ,8 0  +  52 m Stiitzweite und 18 m 
Seildurchhang.

Dic Iiangegurte bestehen aus je  19 
Drahtseilen von 60 mm Dmr. Die 
Aufhangung des Yersteifungstragers am 
Kabel ist, alinlich wie bei der bekannten 
neuen Hangebriicke Koln-M iilheim , mit 
StahlguOschellen von 1,30  m Lange vor- 
gesehen. Die Kabellager- auf den Pylonen 
sind m it zwolf Stelzen von 390 mm Hóhe 
beweglich gelagert. Fahrbahn und Gehwege 
sind vollstandig aus Eisenbeton. Der Ver- 
steifungstrager, der den Seilschub aufzu- 
nchmen hat, ist cin rechteckiger Eisenbeton
balken von 1 ,5 0 x 3 ,5 0  m Qucrschnitt.

Die Beine der Eisenbetonpylonen sind 
so weit gespreizt, daB der Versteifurigstrager 
in der vertikalen Systemebene zwischen den 
Stielen durchgefiihrt werden kann. Die Stiele 
haben Rechteckąuersclinitt 2 ,4 0 x 3 ,10  m, 
der Riegel ist 2,65 x  1,30  m groB. Die Portale 
sind einfache Rechteckrahmen ohne Vouten.

2 1. E n t w u r f  N r. 63 (K e n n z a h l 725436)
[hierzu Abb. 45 u. 46];

Yerfasser: Dyckerhoff & Widmann A .-G .,
W iesbaden-Biebrich.

Das Tragsystem  dieser Briicke ist ein 
Dreigelenk-Bogenrahmen, ahnlich wie bei 
Entw urf Nr. 37 (4. Preis). Die Ilaupt-
óffnung zeigt ein auf die ganze Briicken- 
breite durchgehendes Gewolbe, dessen Dicke 
von 0,60 m am K am pfer bis zum Scheitel 
auf 0 ,16  m abnimmt. E s  sind ferner zur 
Aufnahme der bedeutenden Biegungs
momente neunTragrippcn von 0,20 m Starkę 
vorhanden. Die Stiitzweite des groBen 
Dreigelenkbogens ist 104,075 111, der Pfeil 
13 ,295 m. Die seitlichen Dreigelcnkbogen 
haben 17,70 m breite massive Gewolbe, die 
am Kam pfer 0,55 m dick sind bzw. 0,72 m 
in den Viertelpunktcn und 0,52 m im 
Scheitel. Dic Kam pfergelenke des Haupt- 
bogens liegen in Kam m crn der Strom 
pfeiler, die von innen einen Zementglatt- 
strich erhalten, um sie wasserdicht zu 
machen. Zur Entfernung von trotzdem 
eingedrungenem W asser ist in jeder Kam m er 
pumpe vorgesehen.

Die in der Strom richtung stehenden Pfeiler sind im Schaft
7 m breit. Sie werden mit Eisenbeton-Senkkasten von 13  X 23 m

Grundflache gegriindet, die bis auf Kote — 11,5 0  abgesenkt 
werden. Nachdem die Senkkasten durch Stapel unterstiitzt 
sind, wird der Aushub und das Betonieren unter Druckluft 
bis auf die Tiefe von —  14  und bis 16 ,15  m Breite durchgefiihrt.

M aferio!S/.J7
I.Lam. 7M76 1. Lam. ĄiO'20-—’■ 
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Abb. 39 . Haupttrager am Strompfeiler. Oben genietet, unten gescliweiBt.

eine Hand- 22. S c h lu B .
Uberblickt man die zu dem W ettbewerb eingereichten Vor- 

schlage, so muB man fcststellen, daB der gróBte Teil der Ent- 
wiirfe auf einem sehr hohen Niveau steht. E s  lallt dabei die
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schlossenen Zellengurtungen, dcren Trager iiber zwei kontinuier- 
liche Offnungen durch laufen, vollendet 1850) oder an die V ik t o r ia -  
b r i ic k e  iiber den S t. Lorenzstrom in M ontreal2 (die 1859 mit 
einzelnen Kastenbalken rd. too m und m it 24 kleinenOffnungen bis 
80 m Stiitzweite erreichte, Stegblechhóhen von 5,80 bis 6,86 m).

A uf dem europaischen Festland  fanden die Kastenbriicken 
keine Nachahmung. Dagegen wurden bereits im Jah re  1855 bei 
der B r i i c k e  v o n  L a n g o n  durch einen Blechtrager mit 5,30 m 
Stegblechhóhe Stiitzweiten von 62,87 ~t" 7 3 -4 °  4 " 62,87 m er
reicht. Wohl ebenfalls von einer franzósischen Firm a erbaut 
ist die zweigleisige E is e n b a h n b r i ic k e  iib e r  d en  N je m  en 
b e i K o w n o . Diese Yollwandbalken liefen bis zu ihrem Umbau 
im Jah re  19 15  kontinuierlich iiber vier Offnungen von 70,81 +  
78 ,72 -1-78 ,7 2-1-70 ,8 1 m Stiitzweite durch3.

steht im Ż e ic h e n  d es  e in w a n d ig e n  e is e r n e n  V o llw a n d -  
b a lk e n s  u n d  d es  E is e n b e t o n b a lk e n s .  Die Bogenbriicken, 
unter denen sich viele beachtenswerte Vorschlage befinden, 
treten gegeniiber den Balkenbriicken zuriick. Auffallend ist, 
da£5 kein cinziger Entw urf mit eisernen Bogen unter der Fah r
bahn vorgelegt wurde, trotzdem in Basel bereits zwei solche 
Briicken bestchen.

a) E is e r n e  Y o l lw a n d b a lk e n .
Die Entwicklung der Konstruktion und das Anwachsen 

der gróBten Stiitzweiten ist in den letzten Jahren  in schnellem 
Tempo vorw artsgeschritten; es ist daher nicht erstaunlich, 
daB eine solch groBe Anzahl von eisernen Yollwandbalken zum 
W ettbewerb eingercicht wurde.

Abb. 42 . Ansicht, Standpunkt B.

Alle oben genannten Eisenbahnbriicken haben 
tiefliegende Fahrbahn. Die Aussicht vom fahrenden 
Eisenbahnzug aus ist auf der Brucke ganz unterbunden, 

•und der Larm  ist bei den vollkomm.en geschlossenen 
Seitenwanden sehr stark. Ihre konstruktive Gcstaltung 
ist vor allem durch die geringen Abmessungen bedingt, 
die damals von den Walzwerken bei Blechplatten. 
Winkeleisen usw. hochstens erreicht werden konnten. 
Z. B . ist das 6,65 m hohe Stegblech der Brucke von 
Kowno aus Blechstreifen von 3 ,3 2 5 x 0 ,8 2  m GroBe und 
7— 12  mm Dicke zusammengesetzt. D as Stegblech ist 
auf allen YertikalstóBen durch Pfosten versteift, dereń 
Abstand nijr rd. 1/8 der Stegblechhóhe betragt.

Die bekannte Entwicklung der Balkenbriicken 
fiihrte von den engyersteiften Volhvandbalken iiber 
die engmaschigcn, mehrfachen Fachwerke zu den 
klaren statisch bestimmten Dreiecksfachwerken, die 
heute gebrauchlicli sind. Im  19. Jahrhundert wurden 
denn auch nach 1860 keine bedeutenden Vollwand- 
balkenbriicken mehr gebaut. N ur fiir kleine Stiitz- 
weiten konnten sie das Feld  behaupten. E rs t  zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts findet man in Mittel- 
europa wieder groBere Vollwandbalkenbriicken. Das 
am weitesten gespannte Bauw erk dieser Zeit ist

2 Guy le Bris, Constructions metalliques. Paris 1S94.
3 Yerstiirkung der Brucke iiber den Njemen bei Kowno 

usw. „Der Bauingenieur" 1920 (1) Heft 2.

Die groBen Vollwandbalkenbriicken aus der 
Zeit bis 1860 sind aus der L iteratur bekannt. Wir 
erinnern an die Róhrenbriicken R . Stephensons1 (die 
C o n w a y b r i ic k e  m it einer OLnung von 125 ,57  m 
Stiitzweite, 1849 vollendet,.die B r i t a n n ia b r i ic k e  
iiber denMenai mit 7 1 ,9 +  14 1,7 3  +  14 1 ,7 3  +  71,9111 
Stiitzweite, 7,75 m hohen Stegblechen und ge-

1 Man vgl. z. B. G. C. M eh rtens, Abb. 43 .
Eisenbrackenbau 1. Bd., Leipzig 1908, Ansicht,
Seite 523 u. f. StandpunktA.

groBe Zahl der Balkenbriicken auf. Die Zusammenstellung 
unter § 3 enthalt insgesamt nicht weniger ais 45 Balkenbriicken, 
das ist rd. 3/5 der eingereicliten Entwiirfe. Der W ettbewerb

Abb. 40 . Ansicht, Standpunkt A.

Abb. 41. Querschmtt.'



Abb. 46 . Langsschnitt und GrundriB.

Gleiches gilt fiir die erst 1930 vollendete Fliigel wegbriicke iiber 
die E lbe in Dresden, die mit vier Offnungen von 65 +  1 1 5  +  
65 +  40 m Stiitzweite die groBte unter den modernen Yollwand- 
briicken istfc

Mit der VergróBerung der Stutzweiten und Stegblechhohen

4 Man vgl. C. K o ch , Die neue StraBenbrticke iiber die Elbe 
im Zuge des Fltigelweges in Dresden. „Die Bautechnik" 1930, Heft 28.

platte ausknickt, nimmt aber bei sonst gleichen Yerhaltnissen 
m it dem Q uadrat der Feldhohe ab. E s  sind also bei den neueren 
groBen Bauwerken besondere MaBnahmen erforderlich, um das 
Ausbeulen der Stegblechwande zu verhindern.

In den statischen Berechnungen hat sich eine Untersuchung 
der S tab ilitat der Stegbleche unter den Querkraften ziemlich 
allgemein durchgesetzt, was jedoch, wie bekannt, niclit immer
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Abb. 44 . L&ngschnitt. 
Querschnittc in Seiten- 

und Mittelóffnung.
•-% 0

unseres Wissens die 1903 erbaute M a x b r iic k e  iiber den Main 
111 Schweinfurt m it Offnungen 18  -f 53 +  18  m Stiitzweite bzw.
35,3 111 des eingehiiugten M ittelstiicks. Die Brucke hat zwei

der Yollwandbalken konnte die Konstruktion nicht iiberall und 
in allen Punkten gleichen Schritt halten. Die Stabilitatsvcr- 
haltnisse eines elastischen Balkens bleiben bekanntlich unver-

unter der Fahrbahn liegende einwandige H aupttrager, mit einer 
Stegblechhóhe von 1,67 bis 3,75 m. Diese Brucke weist in den 
wichtigsten Punkten bereits die Konstruktion der neuzeitlichen 
Yollwandbalkenbriicken m it unter der Fahrbahn liegenden Haupt- 
tragern auf.

E s  sei noch kurz an einige Stufen des Aufschwunges im 
Bau n e u z e i t l ic h e r  w e it g e s p a n n t e r  B le c h b a lk e n b r i ic k e n  
erinnert, der durch den W ettbewerb fiir dic Friedrich-Ebert- 
Briicke iiber den N eckar in Mannheim eingeleitet wurde. Die 
1926 vollendete Friedrich-Ebert-Briicke in Mannheim (55,60 +  
86,56 +  55,60 m Stiitzweite) hat fiir den vorliegenden W ett
bewerb offensichtlich vielerlei wertvolle Anregungen gegeben.

--------- 1t)0,S5------------
m.on------- —------—

andert, wenn der Balken in allen Abmessungen gleicbmaBig 
vergróBert wird. Bei den neueren groBen Blechbalken ist nun

Abb. 45 . Ansicht.

die Stegblechdicke im Vergleich zu den alteren Ausfuhrungen 
nur in viel geringerem MaBe angewachsen, ais Querschnittshohe 
und Stiitzweite. Die kritische Spannung, unter der eine Blech-
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ausreicht. Auch bei Stabbogen und Blechbogen wird der Aus- 
steifung der Stegbleche noch nicht durchwegs dic notwendige 
Bcachtung geschenkt. Dic Verwendung von St. 52 m it den 
wesentlich hoheren zulassigen Spannungen fordert gegeniiber 
St. 37 ganz allgemein kleinere Blechfelder, wenn das Ausbeulen 
der Bleche unter zu niedrigen Spannungen vermieden werden 
soli. Eine nennenswerte Kinspannurig der Stegbleche 111 den 
Gurtungen wird man dabei nur in Ausnahmefallen annehmen 
diirfen.

b) E is e n  be t o n - B a lk e n  b riic k e n .
Wahrend die Bearbeitung der eisernen Yollwandtrager durch 

mehrere ausgefiihrte Bauwerke ahnlicher GroBe erleichtert 
wurde, war fiir die Eisenbetonbalken bisher kein Yorbild in 
ahnlich groBen Abmessungen vorhanden. Das gleichzeitige An
gebot von 10  Eisenbetonbalkenbriicken mit mehr ais 100 m 
Stiitzwcite ist somit doppelt erstaunlich,

Yon Eisenbeton-Balkenbriicken mit groBer Stutzweite sind 
erst in allerletzter Zeit zwei Beispiele bekannt geworden. Es 
sind dies eine Balkenbriicke iiber die Nagold in Pforzheim (mit 
Offnungen von 2 1,6  -j- 44,6111 Stiitzwcite) und ein Gerberbalken 
(mit drei Offnungen von 42 -j- 6 1,5  +  42 m Stutzweite, bzw.
24,5 m Stutzweite des eingehangten Tragers) bei einer StraBcn- 
briicke iiber die Donau in GroBmehring bei Ingolstadt, die beide 
erst im Jah re  1930 fertiggestellt wurden5.

Dic starkę YergróBerung der Stiitzweiten bei den Entwiirfen 
fiir die Dreirosenbriicke im Vergleich zu den ausgefiihrten Bau- 
werken dieser A rt hat allerdings mehrere Schwierigkeiten sicht- 
bar werden lassen, die noch nicht alle ais uberwunden bezeiclinct 
werden konnen. So zum Beispiel die starkę Anhaufung voil Be- 
wehrungseisen in der Zugzone, besonders iiber den Strompfeilern 
der kontinuierlichen oder Gerberbalken. Die zahlreichcn und 
dickcn Rundeisen, die in vielen Schichten iibereinander utid eng 
nebeneinander liegen, dazu noch viele Biigel und abgebogene 
Schubeiscn, machen beim Betonieren einen hoheren Wasser- 
zusatz notwendig. Die verlangten hohen Betonfestigkeiten sind 
damit nicht ganz leicht zu erreichen. Der groBe Wasserzusatz 
bringt auch starkeres Schwinden des Betons mit sich, ferner 
niedrigere Zug- bzw. RiBfcstigkeit. Dieser Nachteil diirfte be
sonders bei den hier vorgeschlagenen mehrere Mcter hohen 
Querschnitten ins Gewicht fallen.

Bei den in gróBerer Anzalil vorgeschlagenen Eisenbeton- 
Gerberbalken ist die starkę Anhaufung von abgebogenen Eisen 
an der Auflagerung des eingehangten Tragers nicht befriedigend. 
Diese konstruktiv schwierigen Gelenkpunkte wurden wohl am 
besten durch Anwendung eines kontinuierlichen Tragers ver- 
mieden, der auch nocli andere Yorteile bietet.

Manche Entwurfsverfasser hatten wohl bereits Bedenken, 
die groBen Rundeisenąuerschnitte zur Bewehrung der E isen
betonbalken anzuwenden. Der interessante .Entw urf einer 
Schalenbriicke mit Zugband {Entw urf Nr. 19. Das Zugband 
besteht aus 42 unmittelbar unter der Fahrbahnplattc 
liegenden Drahtseilen) ist sicherlich mit aus dem Bestreben 
entstanden, die vielen dicken Rundeisen in den Beton- 
ąuerschnitten zu vermeiden. E s  ware wiinschcnswcrt, bei der 
Konstruktion von Balkcnbriicken derartiger Abmessungen 
noch weitere Yerbesserungen aufzufinden, um auch die 
Ausfuhrung von Bauwerken gróBtcr Stutzweite ohne alle 
Bedenken vornehmen zu konnen. Dabei wird yiel- leicht 
auch zu priifen sein, ob man bei Bewehrungsflachen von 
F e =  o, 1 m 2 je R ippe und dariiber nicht durch Anwendung 
einer steifen Bewehrung, eventuell mit Vorbelastung ahnlich 
wie bei den Melanbogen, Vorteile erzielen konnte.

c) B e t o n b o g e n b r i ic k e n .
Ahnlich wie bei den Stahlbauten durch die neuen Stalil- 

sorten, so wurden fiir den Betonbau durch die hochwertigen 
Zemente, im Verbund mit hochwertigcm Stahl, neue Móglich-

3 H. B o rn e r, Der Neubau der Bezirksstraflcnbriicke iiber die 
Donau bei GroOmehring. „Der Bauingenieur" (12), 1931, Heft 12/13.
I.. S e ib e l, Weitgespannte Eisenbetonbalkenbriicken in Pforzheim. 
Beton u. Eisen, 1931, Heft 2 u. 3.

keiten eróffnet. Die Fortschritte der letzten Zeit im Bau von 
schweren und weitgespannten Betonbogenbriickcn m it schlaffer 
und steifer Bewehrung sind bekannt. E s  sei hier an die Hoch- 
briickc von Echelsbach erinnert (Melanbogen von 130  m Spann
weite) oder die Briicke iiber den ElornfluB bei B rest (drei Bogen 
von je  186,4 m Spannweite).

Dąs Entwerfen der Betonbogenbriicken gestaltete sich im 
Falle der Dreirosenbriicke Basel aus verschiedenen Grunden 
besonders schwierig. D a die Stutzweite der Mittelóffnung rund 
doppelt so groB ist wie die der Nebenóffnungen, so iiberwiegt 
bei den Strompfeilern der Schub der Hauptoffnung. E s muBten 
somit Mittel und Wege gesucht werden, den einseitigen Schub 
fiir Eigengewicht moglichst zu verkleinern.

Die Entw iirfe Nr. 37 und 63 haben den Dreigelenkbogen- 
rahmen mit versenkten Gelenken benutzt, um das Pfeilverhalt- 
nis des Hauptbogens zu verbessern. Eine weitere Verkleinerung 
des Schubs ergibt sich dabei durch Auflagerung der Dreigelenk- 
bogen der Seitenóffnungen auf Konsolen der Hauptbogen, 
wodurch diese entlastet werden. W eiter war dic Hauptoffnung 
moglichst leicht zu halten, also mit einzelnen Tragrippen und 
aufgelósten Eisenbetonuberbauten, wahrend die Seitenóffnungen 

‘ schwerer auszufiihren waren, m it m assiven Gewolben und aus- 
gefiillten Zwickeln.

Ein anderer Ausweg ist z. B . beim Entw urf Nr. 24 be- 
schritten worden, und zwar durch VergróBerung der Stutzweite 
der Seitenóffnungen. E s lassen sich dabei gleichzeitig auch die 
an den Ufern entlangfuhrenden Vcrkehrswege verbesscrn.

Die Beton bogenbriicken sehen durchwegs Dreigelenkbogen 
vor. Dies ist mit Riicksicht auf die Griindung auf blauem Letten 
notwendig, 11111 so mehr, ais die Bogen sehr flach sind. Der 
Dreigelenkbogen verm eidct zugleich die Zusatzspannungen durch 
Schwinden des Betons und Temperaturanderungen.

Die in dem W ettbewerb eingereichten Beton-Dreigelenk- 
bogen erreichen Kuhnheitsziffern bis zu l2/f =  1390 und Pfeil- 
verhaltnisse f/l = . 1 / 15 ,4 ,  d. h. Werte, die von den bisherigen 
Ausfiihrungen nicht erreicht werden. Ahnlich kiihne Bogen 
sind, allerdings unter viel giinstigeren Verhaltnissen, im Jahre 
1928 beim W ettbewerb fiir die neue Moselbriicke in  Koblenz 
vorgeschlagen worden, wo die Werte f/l bzw. l2/f bis zu 1 / 13 ,1  
bzw. 1386 betragen haben.

Die Dreirosenbriicke kreuzt den Rheinstrom  unter einem 
W inkel von rd. 84°. Die Mehrzahl der Entwiirfe sieht deshalb 
schiefe Brucken vor. Bei den Balkcnbriicken und Bogen mit- 
einzeln gelagerten Rippen entstehen daraus keine besonderen 
Schwierigkeiten, dagegen treten bei Bogenbriicken mit vollen 
Gewolben die bekannten Nachteile in der Anordnung der Gelenk- 
fugen auf. Werden die Gelenke gestaffelt, so hat man eine in 
gewissem MaBe statisch unklare Lageriing. Liegen dagegen die 
Gelenkachsen alle in der Fugengeraden, so erhalt man ein raum- 
liches Tragwerk, das auch bei symm etrischcr Belastung seitlich 
aus der Vertikalcbene ausweicht.

Die groBen und teilweise exzentrisch belasteten Strompfeiler 
verlangen Senkkasten von sehr betrachtlichen Abmessungen, 
z. B . von 17 ,9 x 2 9  m GroBe bei Entw urf Nr. 12. Die Schwierig- 
kciten beim Absenken der exzentrisch belasteten Senkkasten 
lassen sich in ziemlich weiten Grenzen durch Aussparungen in 
den Aufbauten bzw. UmschlieBung m it einer Wand von der 
GroBe der Senkkastengrundflachc und Kieshinterfiillung aus- 
glcichen.

d) G r iin d u n g e n .
Bei mehreren Entwiirfen ist bei der Griindung der Strom 

pfeiler ein U n t e r fa l ir e n  d e r  S e n k k a s te n s c h n e id e n  vor- 
gesehen. Dieses Verfahren ist nur bei dichten Bodenarten 
(in Basel blauer Letten) moglich. Unter den vorgeschlagenen 
Griindungen befindet sich eine, bei der die Pfeilersohle bis zu
6 m in der Hohe, 3,75 m in der Breite und 3 111 in der Langs- 
richtung iiber die Scnkkastenschneide hinaus vorgeschoben 
werden soli.

Dieses Yerfahren hat sich unter ahnlichen Yerhaltnissen 
auch am Oberrhein bcwahrt. Das damit verbundene Risiko 
wird jedoch von vielen Fachleuten ais nicht ganz unbedeutend
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bezeichnet. E in  Vorteil des Ycrfahrens ist, daC der Scnkkastcn 
kleinere Abmessungen erhalten kann und daB es weiter móglich 
ist, die GroBe der Pfeilergrundflache der tatsachlichen Trag- 
fśihigkcit des Bodens anzupassen.

c) S c h lu B b e m e rk u n g e n .
Der W ettbewerb fiir die Dreirosenbriickc in Basel stellt 

einen wichtigen M arkpunkt in der Weiterentwicklung besonders 
der Balkenbriiclcen dar. Die Fortschritte in der Konstruktion 
und Gesamtanordnung d er‘ cisernen Yollwandbalken und der 
Eisenbetonbalken werden so ręclit deutlich, wenn man dic in 
Basel eingereichten Entw iirfe m it den Ergebnissen der groBen 
W ettbcwerbe der letzten Zeit vergleicht. W ir weisen auf die 
betreffenden, in unserer Zeitschrift erschienenen Berichte hin°. 
F iir die Bctonbogenbriicken hat der bereits oben genannte 
W ettbewerb fiir die neue Moselbriicke in Koblenz7 sehr be- 
achtenswerte Lósungen gebracht.

Bei der Beurteilurig der absoluten Hohe der Kosten, dic 
auch fiir gleiclie A rt des Tragwerks bis iiber ioo%  steigende 
Unterschiede aufweisen, sind die Satze fiir den Einfuhrzoil zu 
beachten, dic z. B . fiir eine Tonne aus dem Ausland nach der 
Sclnveiz einzufiihrende fertige Eisenkonstruktion 150 Franken 
betragen, gegenuber 3 bis 8 Franken Zoll je  Tonne fiir ganz un- 
bearbeitetes W alzm aterial fiir Brtickenbauzwecke oder Beton- 
rundeisen.

Die iiberwiegende Mehrzahl der Wettbewerbsentwiirfe 
stam mte aus der Schweiz und Deutschland, einige aus Oster-

6 K. B e rn h a rd , Der Wettbewerb um den Entwurf der Fried- 
rich-Ebertbriicke iiber den Neckar in Mannheim. ,,Der Bauingenieur" 
1925, Heft 28—33. O. K irs te n , Der Ideenwettbewcrb um die Er- 
bauung einer neuen StraBenbriickc iiber die Elbe in MeiCen. „Der 
Bauingenieur" 1929, Heft 18—24.

7 H. S p a n g e n b e rg , Die Entwiirfe fiir weitgespannte Gewolbe 
bei dem Wettbewerb Moselbriicke Koblenz. „Der Bauingenieur" 
1928, Heft 3S und 39.

reich, wahrend Angebote aus Italien und Frankreich nur in 
geringer Anzahl vorgelcgen haben. Aus Frankreich durften z. B. 
einige von den Bogenbrucken m it drei Óffnungen stammen, 
dereń m ittlerer Bogen iiber der Fahrbahn liegt, und die sich durch 
sehr feine UmriBlinien auszeichnen. Die Yerfasser der nicht 
preisgekronten oder angekauften Entw iirfe sind unbekannt ge- 
blieben. Nach der Preisverteilung haben dic Verfasser mehrerer 
Entwiirfe durch Anschlag in der Ausstellung ihre Anonym itat 
aufgegeben, welchem Yorgang man bei spateren ahnlichen Ge- 
legenheiten nur recht zahlreiche Nachalimung wiinschen kann.

Die Gesamtkosten der Wettbewerbsteilnehmer sind auf 
etwa 0,75 Millionen Franken geschatzt worden, d. i. mehr ais 
cin D rittel der Kosten der billigsten unter den angebotenen 
Briicken.

Diese Summę ist sicherlich nicht zu hoch geschatzt. Bedenkt 
man, daB z. I?. die groBen deutschen Eisenbruckenbaufirmen 
meist drei Entwiirfe eingereicht haben, so erkennt man die be- 
deutende wirtschaftliche Belastung der Wettbewerbsteilnelinier. 
In Anbetracht der hohen Gesamtsumme der Entwurfskosten 
kann man es nicht ais unberechtigt bezeichnen, wenn es immer 
wieder ais sehr wiinschenswert erklart wird, daB man endlich 
einen Ausweg finden móchte, der eine Verminderung dieser 
nicht unmittelbar produktiven Kosten gestattet, ohne daB die 
unverkennbaren groBen Yorteile des allgemeinen WTettbewerbs 
verloren gehen.

SchlieBlich sei noch den \Vettbew'erbsteilnehmern, die das 
oben wiedergegebene M ateriał an Zeichnungen usw. in ent- 
gegenkommender Weise zur Verfiigung gestellt haben, bestens 
gedankt. Verpflichtct sind wir auch der Baubehórde des Kantons 
Basel-Stadt, dic durch die, vierwochige Dauer der Ausstelhing 
der eingereichten Entwiirfe vielen Fachleuten die Besichtigung 
des ungemcin reichlialtigen und interessanten M aterials er- 
móglichte.

ZUR BERECHNUNG DER DRUCKSTABE.
Von Prof. A. MUllenhoff.

Unsere Vorschriften sehen bekanntlich die Berechnung eines 
zweiteiligcn Druckstabes ais ausreichend an, wenn er

1. nicht um die Materialachse (X-Aclise) ausknickt,
2. >venn das Tragheitsmoment um die matcrialfreic Achse
J y >  i , io -  J x ist, und wenn
3. die Schlankheit der Einzelstabe <  30 ist; 

andernfalls ist die Tragfahigkeit des Stabes rechnerisch nachzu- 
weisen (z. B . nach dem Verfarren von Engesser, Krohn oder 
Mulier-Breslau). Diese Bestimmung hat dazu gefiihrt, daB in 
der Praxis sehr haufig einfach der Bindeblechabstand c =  30 • it 
gewahlt wird, obwohl ein erhcblich groBerer Bindeblechabstand 
zulassig ware, wahrend andererseits in maneben Fallen die Yor- 
schrift nicht die gleiche Knicksicherheit um die X - und Y-Ąchse 
ergibt.

Die genaue rechnerische Untersuchung eines zweiteiligen 
Stabes, ■/.. B . nach dem Verfahren von Miiller-Breslau, ist nun 
so umstandlich, daB sie in der Praxis wohl kaum je  durchgefiihrt 
werden wird. Abgeselien von wissenschaftlichen Untersuchungen 
kommt diese genaue Berechnung wohl nur ausnahmsweise, etwa 
bei gerichtlichen Gutachtcn in Frage, meistens wird sich der ge- 
forderte rechnerische Nachweis auf die Anwendung der N&he- 
rungsformcln beschranken, die von den genannten Forschern 
aufgestellt worden oder aus ihren Arbeiten abgeleitet sind. Dic 
Miiller-Breslausche Naherungsformel hat sich in der Praxis, 
soweit mir bekannt ist, trotz ihrer einfachen Form und Herleitung 
nicht recht eingebiirgert, dagegen wird wohl die Krohnsche 
Formel am haufigsten verwendet, obwohl die Berechnung ziem- 
lich umstandlich wird. AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB 
die Krohnsche Formel vollstandig auf der Tetmajerschen Knick- 
formel beruht, also ais Knickspannungslinic auflerhalb des Euler- 
schen Bereiches die Grade crk — 3 10 0 — 11 ,4  • /. voraussetzt.

wahrend unseren Vorschriften eine ganz andere Knickspannungs- 
linie zugrunde liegt.

B ei dem Engesserschen VerfahrenŁ dagegen, bei dem die 
Knicklange s in der Berechnung des zwci- 
teiligen Stabes durch eine groBere, ideelle 
Knicklange S; ersetzt wird, laBt sich die B e 
rechnung dagegen sehr einfach nach dem 
cu-Yerfaliren durchfiihren, indem man setzt

(1)

Hierin ist

s c 2 2 ch „ F j
) — . , =  7- und /.2 — -----------
5 V h Ju

und auBcrdem nach Abb. 1 :

c =  Abstand der Bindcbleche.
h0 =  Abstand der Schwerlinien der Einzel-

stabe,
F j =  Querschnitt derselben,
J h =  Tragheitsmoment des zur Stabachse 

parallelen Qnerschnittes der Bjnde-
bleche.

Engesser ging wic Krohn und Miiller-Breslau 
darauf aus, die Knicklast eines Stabes zu be
rechnen und fiihrte zur Beriicksichtigung der 
Nachgiebigkeit derNietverbindungen noch einen 
Abminderungsbeiwert von 0,9 bis 0,95 ein.setzte

1 Yergl. auch: Der Eisenbau 19 11 Seiten 3S5—3 9 .2 .
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andcrerseits ais Knicklange des Einzelstabes nicht den Abstand 
der Mittcn der Bindebleche c, sondom den Abstand der auBersten 
N ietec1 ein. Da sich die beiden Anderungen der oben angegebenen 
Gleichung gegen die urspriingliche Gleichung Engessers mclir oder 
ininder auflieben, und da es sich bei der ganzen Berechnung doch 
nur um eine Naherung handelt, scheint mir diese Abweichung 
von der urspriinglichen Engcssersclien Berechnung zulassig, um 
so mehr, ais sich dadurch dic Formel fiir die Berechnung in Ver- 
bindung mit dem o>-Vcrfahren sehr bequem gestaltet. Dic Ge
nauigkeit der Formel, d. h. dic Obereinstimmung der mit ihr 
bereclmcten Knicklasten m it den bei Versuchen ermittelten 
Iinicklasten, ist aber bei der Engesserschen Form el am besten 
oder doch keinesfalls schlechter ais bei einer der anderen be- 
kannten Naherungsformeln.

Der W ert A* — 0 1 ist nun in den meisten Fallen so
bklein, daB er ohne merklichen Fehler vernachlassigt werden 

kann; damit erhalt die Form el die einfache Form :

(2) A - J l $  +  >\

wird z- _ s2

gibt sich dann
1 , 1  ix

Aj =  0,91 Aj -)- 900 .

AJ >  0 ,9 1 Ai +  900, oder Ax >  100J

y 
1 ! 1h. .1 .  

\J W \

r . j x =  2700, j y =  2988, j ,  

K =  6 ,9 5 . iy =  7.31. ii
1 14  cm4, 

2,02 cm,

Abb. 2 . somit

sk = 3 5 7 m

IIIIs

43 .2 72 10 1

und (ox = 1 ,12 2 1.430 2,410

ausreichend fiir S = 70,0 54 .5 3 2 ,5  t.
co . S

wonut — —- — =  
F

1,40 1 .39 1,40 t/cm! .

Dann ist Ay = 41,0 68,5 9 5 .7

und mit Ai =  30 nach
der Form eb (2) A; = 50,8 7 4 .8 100,25

Das entsprechende co, = I . I 77 1,488 2 ,3 7 2
und cjj — 1,470 1,448 i ,378 t/cm2

Mit Riicksicht auf dic Vernietung2 sind Bindebleche nach Abb. 3 
erforderhch, bestehend aus

Breitflacheisen O CC 145 • 8 140 • 8
Som it fiir 2 Bindebleche J b = 654 406 366 cm4

, . 2 2 c h„ F ,
und A j r= 1 :

Jb
72 I l6 129

som it nach Formel (1) A, = 5 1.5 7 5 .6 100,9

Dem entspricht col — 1 ,18 3 1.502 2,405
und ff; = . 1,480 1,460 1,400 t/cm 2.

E s zeigt sich, daB der W ert Aj hier tatsachlich vernachlassigt 
werden kann, daB aber die nach der jetzigen Vorschrift bemessenen 
Stabe nicht voll ausreichende Sicherheit fiir die materialfreie 
(Y -) Achse aufweisen, da

_  1708
0 6
O 0

. 1115-8 . 110-8
©— <> 0 ~o
<i> © ~ r e

k ' !-U
181

Abb. 3 .

Setzt man nun den kleinsten nach unseren Vorschriften ohne 
weiteres zulassigen W ert von J y ein, setzt also J y — 1 , 1  - J x, so

•— =  0,91 • Ax ; mit dem W ert AI =  30 er-

Dam it die Knicksicherlieit um dic Y-Achse mindestens 
ebenso groB wie um die X-Achse werde, muB Aj <  Ax sein, also

In W irldichkeit ist das letzte Glied der Gl. (1) nicht gleich 
nuli, sondern stets ein positiver W ert; es muB also Ax stets groBer 
ais loo sein, wenn das kleinste zulassige J y =  1 , 1  • J x und Aj — 30 

die gleiche Sicherheit fiir das Ausknicken um 
die Y -  wie um die X-Ac.hse ergeben sollen.

Ais Beispiel diene der Qucrschnitt nach 
Abb. 2 aus jjP -E ise n  N P  18  mit F  =  56, F , 
=  28 cm2:

min c — 30 ■ ij =  60 cm und h0 =  14,04 cm. 

Der Stab ware also nach der Yorschrift bei den Knicklangcn

bei sk =  3 bzw. 5 m a-t >  
ffzul. D a nun unter Um- 
standen Falle auftreten, 
in denen der Unterschied 
noch groBer wird ais in 
dem durchgerechneten B ei
spiel, diirftc es sich emp-
fehlen, dem bei der friihcr oder spater zu erwartenden Neu- 
bearbeitung der Vorschriftcn Rechnung zu tragen. Eine noch 
klcinere Entfernung der Bindebleche wird man m it Riicksicht 
auf dic Kosten gern vermeidcn. Yielleicht durfte sich folgende 
Fassung der Yorschrift empfehlen:

„E in e  besondere Berechnung der Bindungen ist entbehrlich, 
wenn fiir Stabc mit A.x >  90 70 60 50 40 35 30

J y : J x >  1 . 1  1.2  1 ,3  1 , 5  1 , 7  2,0 2,5
und gleichzeitig ?.t =  30 30 30 30 25 25 25

Kiirzere Stabe sind stets m it durchgehcnder Verbindung, also 
nicht ais zweiteilige Stabe auszufuhren."

Man wird diesem Vorschlagc entgegenhalten, er bringe un- 
nótige Erschwerungen in die Berechnungen und es koninie auf 
so kleine Unterschiede wirklich nicht an, da ja  unsere Berech
nungen doch nur mehr oder minder grobe Naherungen seien. 
Der erste Einwand ist aber m. E . unbereclitigt, denn jeder Kon- 
strukteur wird zunachst den Schlankheitsgrad Ax berechnen, 
und dann gestattet die vorgeschlagene Fassung die Berechnung 
ebenso einfach durclizufiihren wie die bisherige Fassung. Der 
zweite Einwand ist an sich wohl berechtigt (es ware bei dem vor- 
stehenden Beispiel auch vollkommen ausreichend gewesen, die 
Werte A auf ganze Zahlen, die W erte co auf zwei Stellen hinter 
dem Kom ina abzurunden), doch sind m. E . fiir die kleinen Werte 
von A die Sicherheiten schon so gering gewahlt, daB eine noch 
weitere Herabsetzung unbedingt vermieden werden muB, um 
so mehr, ais durchaus nicht alle Eisenkonstruktionen von In- 
genieuren, die eine gewisse Sicherheit und Erfahrung in der Auf- 
stellung statischer Berechnungen haben, angefertigt werden, 
sondern vielfach von Architekten oder Technikern, m it recht 
diirftigen Kenntnissen in der Statik. So griindlich die Priifung 
der statischen Berechnungen in den statischen Biiros der Bau- 
polizeibehorden der groBen Stad te auch ist, so sehr laBt diese 
Priifung in vielen kleineren Orten zu wiinschen iibrig. Die mit 
dieser Priifung betrauten Beam ten haben, wie jeder m it den 
Verhaltnissen Vertraute weiB, auch nicht immer sehr tiefe 
statische Kenntnisse und sind meist m it anderen Arbeiten derart 
uberhauft, daB ihnen nicht zugemutet werden kann, iiber dic 
Feststellung, daB die vorgelegte Berechnung der Vorschrift ge- 
niigt, hinausgehende Uberlegungcn anzustellen.

3 Nach den Yorschriften muB die Vernietung der Bindebleche
bekanntlich einer Querkraft 0,02 S geniigen.



DER BAUINGENIEUR
1U31 11EFT 21. YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN. — WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN. 393

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Die Jubilaum stagung des Vereines deutscher Ingenieure 
in Koln.

Per niichsten Hauptversammlung des Vereines deutscher In
genieure, die am 28. Ju n i  in K o ln  stattfindet, kommt eine besondere 
Bedeutung insofern zu, ais der Verein in diesem Jahre auf sein 75- 
ja h r ig e s  B este h en  zuriickblicken kann. Bei der Wiederkehr des 
Griindungstages, am 12. Mai, wird im Rahmen einer schlichten F e ie r  
in A le x isb a d , dem Griindungsort, dieses Ereignisses gedacht werden. 
Hierbei wird ein vom Bildliauer E n ck e  geschaffenes D enkm al 
enthullt werden, das die Bezirksvereine und Ortsgruppen des VDI 
den 23 jugendlichen Griindern des Vereines errichtet haben.

Die Hauptversammlung, fiir dic dank der giinstigen Lage des 
Tagungsortes im Herzen des rheinischen Industriebezirkes ein sehr 
starker Besuch zu erwarten ist, wird auch diesmal wieder von w issen - 
s c h a ftlic h e n  B e ra tu n g e n  umrahmt sein. Sitó beginnen am 26. Juui 
mit einer Fachsitzung iiber „Feuerungs technik", der sich am gleichen 
Tage Sitzungen iiber Fragen der „SchweiB technik" und der „Vertriebs- 
tochnik" anschlieBen. Weitere Fachveranstaltungen werden an den 
drei folgenden Tagen den Gebieten „Verbrennungsmotoren", „Turbo- 
maschinen", „Anstrich technik", „Metallkunde", „Braunkohlenberg- 
bau", „Verkehrswesen‘ ‘ , „Ingenieurfortbildung" und „Geschichte 
der Technik" gewidmet sein. Die letztgenannte Sitzung findet 
im Museum der Motorenfabrik Deutz statt, fiir alle ubrigen 
Fachberatungen sind die KongreBsale der Ausstellungshallen in 
Kóln-Deutz vorgesehen.

Die eigentliche H au p tv ersa m m lu n g  wird am Sonntag, den 
28. Juni, um 3 Uhr nachmittags im Giirzenich durch die Eróffnungs- 
ansprache des Vorsitzenden desVereines deutscher Ingenieure, General- 
direktor Dr.-Ing. E . h. C. K ó ttg e n , Berlin, eingeleitet werden. Den 
groBen Hauptvortrag iiber „Strahlungsprobleme" halt der Rektor 
der Universitat Bonn, Herr Prof. Konen.

Der letzte Yersammlungstag ist auch in diesem Jahre einer Reihe 
voa Besichtigungen technisch bemerkenswerter Anlagen und Industrie- 
betriebe in Koln und Umgegend vorbehalten. Im AnschluB hieran 
finden am Dienstag, dem 30. Juni, Ausfliige nach Koblenz und 
Aachen statt.

Berichtigung zum Bericht iiber die Leipziger Baumesse
in Heft 15 des Jahrgangs 1931.

Zu dem in Heft 15  auf Seite 272, Spalte rechts erwahnten feuer- 
bestandigen Holzhaus mochten wir den Namen der ausstellenden 
Firma wie folgt berichtigen: Deutsche Lapurus-Gesellschaft m. b. H., 
System Schmedes, Bremen. Das in dem Bericht vermifitc Konstruk- 
tionsdetail ist in je einem besonderen Modeli sowohl fur die Wand- 
als auch die Deckcnkonstruktion auf dem Stand der Arbeitsgemein- 
schaft HOLZ in Halle 20 ausgestellt.

Weiterhin halber Vorjahrsabsatz in der Zementindustrie.
Auch im Marz hat sich an der bereits fiir Januar und Februar 

festgestellten annahernden Halbierung des vorjahrigen Zement- 
absatzes nichts geandert: Den 579000 Tonnen Zementabsatz im 
Marz 1930 stchen 304000 Tonnen im Marz 1931 gegeniiber.

Kam pf um Zementpreise in U .S .A .
Unter der Uberschrift „Der Krieg ist da" wenden sich die Eng. 

News Rec. vom 9. 4. 1931, Seite 590, gegen die letzten Preisunter- 
bietungen auf dem Zementmarkt, welche zu einem Werkpreis von 1 S 
je Barrel, sogar schon zu Angeboten herunter bis zu 0,74 $ gefiihrt 
haben; das ist 0,50 8 weniger ais zu Beginn dieses Jahres und erreicht 
nicht mehr die Gestehungskosten. Es ist anzunehmen, daB der ge
samte Zementbedarf fiir 1931 zu diesen Preisen abgehen wird. Infolge 
der stetigen Entwicklung der Zementindustrie bei gleichbleibendem 
oder leicht zuruckgehendem Bedarf besteht eine Uberkapazitat der 
Produktion, welche die Werke zu nurmehr 50—-60% auszunutzen er- 
laubt. Das Bestrebcn ciniger AuBenseiter, sich mit anhaltenden Preis- 
unterbietungen einen gróBeren Anteil am Markt zu sichern und die 
weniger kraftige Konkurrenz niederzukampfen, fand Unterstiitzung 
in dem Verhalten der staatlichen StraBenbauver\valtungen, welche 
mit ihren Jahresabschliissen in Zement so lange zógerten, bis sie eine 
Bresche in die Reihe der Produzenten geęchlagen und die Angebots- 
preise weitgehend heruntergedriiekt liatten; zum Schaden der bi>- 
troffenen Aktionare. (i Barrel Zement =  180 kg brutto =  170 kg netto.)

E.T.Z.

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. In der zweiten Aprilhalfte ist ein ansehn- 
licher Ruckgang der Arbeitslosigkeit um fast 240 000 eingetreten. 
Damit ist die Frlihjahrsentlastung seit dem diesjahrigen Hóhepunkt 
der Arbeitslosigkeit Mitte Februar insgesamt sogar etwas groBer ais 
im Vorjahr, doch liegt selbstverstandlich die absolute Arbeitslosen- 
ziffer mit 4 389 000 noch immer weit iiber den entsprechenden des Vor- 
jahrs und aller fruheren Jahren. In der Arbeitslosenversicherung be
tragt allerdings die Uberlagerung gegeniiber dem Vorjalir nur noch 
125 000. Dagegen ist die Krisenunterstiitzung noch erheblich starker 
belastet mit 900 000 in diesem Jahr gegeniiber 318 000 im Vorjahr. 
Noch krasser liegen die Verhaltnisse bei den Wohlfahrtserwerbslosen, 
die nachdem sie zu Ende Marz die Rekordziffer von 1 Million erreicht 
hatten, noch weiter gestiegen sind. An der im April eingetretenen Ent
lastung des Arbeitsmarktes ist die Bauwirtschaft in recht erheblichem 
Umfang beteiligt. Die Arbeitsamter melden, ebenso wie die Baube- 
triebe, eine Zunahme der Beschaftigung, wenn auch allgemein betont 
wird, daB die Fruhjahrsbelebung im Baugewerbe, im ganzen genommen, 
auBerordentlich unbefriedigend ist und gegen fruhere Jahre weit 
zuriickbleibt. Auf dem Lande sclieint sie etwas starker eingesetzt zu 
haben ais in den Stadten.

Symptome, die iiber eine Saisonbelebung hinaus auf eine konjunk- 
turelle Wendung zum Besseren hindeuten, haben sich in den letzten 
Wochen kaum mehr zu erkennen gegeben. In einigen Industrie- 
zweigen ist zwar, wie es scheint, der Konjunkturabstieg endgiiltig zum 
Stillstand gekommen, aber Anzeichen einer k o n ju n k tu re lle n  B e 
le bu n g, wie man sie vor etwa einem Monat ais bevorstehend er- 
wartete, haben sich bisher nicht bemerkbar gemacht. Besonders ent- 
tauschend wirkte nach den vorangegangenen monatelangen Kurs- 
steigerungen die jetzt ausgesprochen schwache Tendenz an allen 
Borsen der Welt, die zunachst im Auslande einsetzte und dann auch in 
Deutschland besonders nach Eintreten der ósterreichischen Bank- 
schwierigkeiten sich geltend machte. Die Zinssatze auf dem inter- 
nationalen Geldmarkt haben nach der DiskontermaBigung in New 
York von 2 auf 1 y2%  und in London von 3 auf 2% %  einen ganz auBer- 
ordentliclien Tiefstand erreicht. Der jetzt geltende Satz ist in England 
der niedrigste seit dem Jahre 1909, der amerikanische ist iiberhaupt 
noch nie dagewesen. Trotzdem ist auf dem Kapitalmarkt die Ent- 
spannung immer noch auBerst gering, vor alleni naturlich in Deutsch
land, doch sind auch die angelsachsischen Kapitałmarkte relativ un- 
ergiebig. Alles in allem genommen muB leider ausgesprochen werden, 
daB die erliofften Anzeichen ftir eine Besserung in nachster Zeit bisher 
nicht eingetroffen sind, und man muB sich schon damit zufrieden 
geben, daB wenigstens ein weiterer Abstieg nicht stattgefunden hat.

Uber die Anwendung der Gleitklausel bei Behórdenauftragen 
haben, veranlafit durch Antrage der Industrie, Ressortbesprechungen 
der zustandigen Reichsministerien stattgefunden. Der R e ich s- 
w ir ts c h a fts m in is te r  hat sich dem R.D .I. gegeniiber mit Schreiben 
vom 3. Marz 1931 — Tgb. I A 241 —- wie folgt geauBert:

„Der Herr Reichsverkelirsminister hat mir nunmehr mitgeteilt, 
daB er der Auffassung der ubrigen Ressorts beigetreten ist, daB eine 
Gleitklausel ftir Materiał und Lohnc bei solchen AuftrSgen, die 
in n erh a lb  eines Ja h re s  a b g e w ic k e lt  w erden, nicht ange- 
bracht sei. E r hat die ihm unterstellten Behorden angewiesen, mit 
Rilcksicht auf ein einheitliches Vorgehen bei allen Ressorts von 
jetzt ab solche Auftrage, die sich innerhalb eines Jahres abwickeln 
lassen, g ru n d sa tz lich  zu F e s tp re ise n  mit der MaBgabe zu 
vergeben, daB der Preis, zu dem der Zuschlag erteilt wird, unter 
Beriicksichtigung der am V e rg eb u n g sta g e  (nicht am Angebot 
tage) maBgebenden Preise und Lohne festgesetzt wird".

In dem ErlaB des P re u B isc licn  F in a n z m in is te rs  vom
11 .  November 1930 (vgl. Heft 6 S. no) war vorgesehen, daB „in die 
Vereinbarung iiber Vertrage, die eine Bindung iiber den 31. Marz 1931 
hinaus enthalten, eine Gleitklausel fiir etwa sinkende Preise aufzu- 
nehmen ist". E s erhebt sich daher die Frage, ob nunmehr die 
Stellungnahme der Reichsressorts auch fur die PreuB. Hochbau- 
verWaltung iibernommen wird.

Fallige Versicherungspramien werden, bedingt durch die ungiin- 
stigen wirtschaftlichen Verhaltnisse, vielfach nicht reclitzeitig bezahlt. 
Daraus konnen sich fur den Versicherungsnehmer schwerwiegende 
Nachteile ergeben, weil die Yersicherungsgesellscliaft nach § 39 des 
Reichsgesetzes Uber den Versicherungsvertrag bei nicht rechtzeitiger 
Pramienzahlung nach Ablauf einer von ihr gesetzten Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen fiir alsdann auftretende Schaden keinen 
Ersatz zu leisten hat. Der Anspruch der Yersicherungsgesellscliaft 
ftir die Pramie erlischt aber dadurch nicht und sie wird mit einer 
Pramienklage stets durchdringen, so daB der Versicherungsnehmer 
Gefahr lauft, unversichert zu sein, aber trotzdem Pramie zahlen zu 
miissen.

Der Vorstand der Rheinisch-Westfalischen Baugewerks-Berufs- 
genossenschaft hat sich in seiner Sitzung vom 25. Marz 1931 mit der 
Beratung und BeschluBfassung iiber die F e s tse tz u n g  der Um- 
lage  fiir  d as J ah r 1930 beschaftigt und folgenden BeschluB gefaflt:
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. Mit groBter Sorgo nahm man davon Kenntnis, daB die Ent- 
schadigungen im letzten Jalire trotz der schlechten Wirtschaftslage um 
weitere 5,38% gestiegen sind und die Umlage infolgedessen auf
7,3 Millionen angewachsen ist. Diese Steigerung ist um so empfindlicher, 
ais die anreclmungsfahigen Entgelte von 500,8 Mili. RM. im Jahre 1929 
auf 365,4 Mili. RM. im Jahre 1930 gesunken sind. Infolgedessen er- 
hdhten sich dic Beitriige zur Genossenschaft um durchschnittlich 50%, 
zum Teil sogar um 61 .9 %. Sie betragen in dem stiirkst belasteten 
Gebiete z. B . fiir Maurer 2,85 RM., fiir Dachdecker 6,65 RM. und fiir 
Abbruchunternehmcr gar 19 RM. auf je 100 RM. Lohn.

Schon im vergangenen Jahre war es nur mit Mtlhe moglich, die 
niedrigeren Beitrage und YorschUsse hereinzuholen. Wir muBten tiber 
6S 000 Mahnungen versenden und tiber 28 000 Zwangsbeitreibungen 
durchfiihren, wobei 4400Mitglicder von insgesamt 37 000 alsunpfandbar 
befunden wurden. Da sich die Wirtschaftslage des Baugewerbes noch 
verschlechtert hat und sich die Beitrage weiter erhóhen werden, miissen 
wir mit einem gewaltigen Anwachsen der Zahl der unpfandbaren Mit- 
glieder rechnen.

Ais Organ, dem die Durchfiihrung der gesotzlichen Aufgaben eines 
der groBten YersicherungstrSger der reichsgesetzlichen Unfallversiche- 
rung fur das Baugewerbe obliegt, sieht es der Vorstand ais seine Pflicht 
an, der Aufsiclitsbehorde die schwierige Lage des Versicherungstragers 
vor Augen zu fuhren und zum Ausdruck zu bringen, daB er die Durch- 
flihrung der ihm obliegenden Pflichten auf das schwerste gefahrdet 
sieht.

Der Vorstand halt es fiir dringend notwendig, daB die Lasten der 
Unfallversicherung so sclinell wie moglich durch gesetzgeberische MaB- 
nahmen gesenkt werden, sonst ist Schlimmes fiir die Unfallversicherung 
zu beftlrchten. Den Weg dazu sieht der Vorstand in den Vorschlagen, 
die die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande e. V., der 
Reiclisverband der deutschen land- und forstwirtschaftlichen Arbeit- 
gebervcreinigung e. V. und der Reichsverband des Deutschen Hand- 
werks gemeinsam den gesetzgebenden Stellen unterbreitet haben.”

Schon seit lftngorer Zeit sind Bestrebungen im Gange, einen 
b a ld ig e n  Leistungsabbau in der Reichsunfallversicherung zu 
erreichen. Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande 
hat nunmehr mitgeteilt, daB am 25. Marz d. J .  eine Be- 
sprechung im Reichsarbeitsministerium iiber die auch von ihr fiir 
unbedingt notwendig gchaltene beschleunigte Durchfiihrung einer 
Reform der Reichsunfallvcrsicherung stattgefunden hat. Da der 
Reichstag bis zum Herbst d. J . vertagt ist, wird gegebenenfalls nichts 
anderes tibrig bleiben, ais die Reform der Unfallversicherung, der 
Invalidenversicherung und der I\nappschaftsversicherung mit Hilfe 
einer Notverordnung durchzuftihren.

Die Verwendung hochelastischer Vollgummireifen sollte nach 
den Ubergangsbestimmungen der Verordnung tiber Anderung 
der Regelung des Kraftfahrzeugverkehrs vom 15. Juli 1930 
(RG B 1. I Nr. 29 S. 267ff.) bei zw ciach sigen  K ra ft fa h rz e u g e n  
mit tiber 3 t Eigengewicht und d re iach sigen  K ra ft fa h rz e u g e n  
mit nicht mehr ais 9 t betriebsfertigem Gewicht nur noch bis zum
1. Oktober 1930, bei zw eiach sigen  L a s tk ra ftw a g e n  mit iiber
4 t Eigengewicht nur noch bis zum 1. April 1931 zugelassen werden. 
Hierzu sind nunmehr AusfOhrungsbcstimmungen der preuBischen 
Ministerien fOr Landwirtschaft, Handel und des Innern — MBliV.
S. 56 — ergangen, welche in Anbctracht des heutigen Tiefstandes 
der Wirtschaft anordnen, ,,da8 in ungewóhnlichen Ausnahmefallen, 
in denen die Durchfiihrung der obengenannten Ubergangsbestimmungen 
zu einer schweren Gefahrdung der wirtschaftlichen Existenz des Kraft- 
fahrzeughalters fuhren wiirde und dic in Frage kommenden Kraft
wagen noch mit guten, erst kurze Zeit benutzten hochelastischen 
Vollgummireifon verselien sind, widerruflich die Verwendung hoch
elastischer Vol]gummireifen auf die Dauer von hóchstens 1 y2 Jahr 
iiber die Termine vom 1. Oktober 1930 bzw. 1. April 1931 hinaus 
gestattet werden kann".

AuBerdem kónnen nach § 36b der Yerordnung vom 15. Juli 1930 
hochelastische Vollgummireifen bei zw eiach sigen  L a s t k r a f t 
w agen mit iiber 4 t Eigengewicht auf Antrag des Eigentilmers auch 
in Zukunft widerruflich gestattet werden, falls ein besonderes Bedtirfnis 
nachgewiesen wird, das jedoch nicht mit technischen Schwierigkeiten, 
die sich aus der Anbringung von Luftbereifung an einem Kraftfalirzeug 
ergeben konnten, oder mit schlechter Wirtschaftslage des Eigentilmers 
begrtlndet werden darf. Diese Genehmigung darf nur fiir einen be
stimmten Verwendungsz.weck erteilt werden. Hierzu erklaren die, 
Ausfuhrungsbestimmungen folgendes:

,.In jedem Einzelfalle ist sorgfaltig zu priifen, ob ein unabweis 
bares Bedilrfnis vorliegt. Die Erlaubnis ist nur zuverlassigen Fahrzeug- 
haltern zu erteilen, die Gew3.hr dafiir bieten, daB die Kraftwagen nur 
fOr den angegebenen Verwendungszweck benutzt und etwa verfiigte 
Auflagen eingehalten werden. Die Erlaubnis ist ferner nur dann zu 
geben, wenn entweder Luftreifen in einem solchen MaBe auBeren Yer- 
letzungen durch scharfe Steine, Glas, Nagel, Sclirott u. dgl. ausgesetzt 
sind, daB ein wirtschaftlicher Betrieb mit Luftreifen unmóglich ist, 
oder wenn dio Kraftfahrzeuge nur auf bestimmten Wegen mit so wider- 
standsfahiger Fahrbahn benutzt werden sollen, daB die Yerwendung 
hochelastischer Vollgummireifen auch nach Ansicht des Wegeunter- 
haltungspflichtigen v6Uig unbedenklich ist; letzteres wird u. a. ge- 
legentlich bei kommunalen Betrieben der Fali sein. Ais Auflage bei 
Erteilung der Genehmigung kann die Festlegung bestimmter Wege-

strccken (z. B. vom Steinbruch zur Vcrladestelle) und die Vorschrift 
der Beibringung eines Sachverstandigengutachtens iiber die vor- 
schriftsmaBige Beschaffenheit der hochelastischen Yollgummireifen 
in bestimmten ZcitabstSnden, z. B. alljahrlich einmal, in Frage kommen. 
In allen zweifelhaften Fallen wird der Wegeunterhaltungspfliclitige 
vor Erteilung der Genehmigung zu hóren sein.

Der Umstand allein, daB ein Kraftwagen im B au g ew e rb e , in 
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb, in einem Brauereibetrieb, 
im Kohlenhandel oder auf unbefestigten Wegen benutzt werden soli, 
genugt ebensowenig wie etwa das Vorhandensein von Kipperaufbauten, 
um die Erteilung der Ausnahmeerlaubnis zu rechtfertigen. . . “

Zu den sogenannten Lokalisierungstendenzen hat sich der Chef 
der preuBischen Hochbauverwaltung, Ministerialdirektor Dr. Ing. 
K ie fllin g  in einer anlaBlich der Eróffnung der Bauwelt-Musterschau 
in Berlin am 14. April d. J .  gehaltenen Redo wic folgt ausgesprochen: 

,,In don Zeiten der Not bliiht der kleine Geist, der nur das Per- 
sónliche und den fiir ihn faBbarcn, ihm unmittelbar nutzlichen Um- 
kreis in Betracht zieht und das GroBe und Ganze vergiflt. Es bilden 
sich kleine und kleinste Gemeinschaften, die nur noch vom engen Zu- 
sammenhalt die letzte Stiitze hoffen. Auch in der Bauwirtschaft 
schlieBcn sich Provinzen, Stadte, ja  schon Dorfer eifersuchtig gegen 
allen von auBen kommenden Zuzug, aber auch gegen alle Auffriscluing 
ab. Vieles davon ist heute bei dem Ringen jedes einzelnen um seine 
Existenz zu verstehen, und oft genug muB auch die staatliche Bau- 
verwaltung fiir die Not besonders bedrangter Landschaften Ver- 
standnis zeigen. Aber a llm a h lich  v e ra llg e m e in e rt  sich d iese 
B ew egu n g und w a ch st sich zu einem  P a rt ik u la r is m u s  au s, 
der fiir  die G e sa m tw irtsc h a ft  sch ad lich  ist, zu einem durch 
Inzucht hervorgerufenen Tiefstand der Gewerbezweigo fiihrt und 
obendrein das einzclne Werk verteuert."

Rechtsprechung.
Uber die zulassige Hohe von Riickstellungen in der Steuerbilanz 

fiir Gewahrleistungs- bzw. Garantieverpflichtungen bestehen, wie 
wiederholte Anfragen erkennen lassen, Zweifel.

In einer Entscheidung des Reichsfinanzhofs vom 14. Januar 1931 
—• V I A 1539/30 — wird erneut festgestellt, daB die zulassige Hohe der 
Riickstellungen „im wesentlichen eine Tatfrage ist“ . Es handelte sich 
um die Lieferung von Akkumulatoren, bei denen der Eintritt sehr 
groBer Schaden moglich ist. Die beschwerdefiihrende Fabrik wollte 
einen Betrag in einer Hohe zuriickstellen, mit dem sic móglicherweise 
in Anspruch genommen werden konnte. Der Reichsfinanzhof hat dem- 
gegeniiber festgestellt, daB nur die Rtlckstellung eines Betrages in 
Frage kamo, der der Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Schadens 
entspricht. Die Garantieverpflichtung bedeute eine Last und ihr Wert 
sei so zu sćhatzen, wie sie ein Erwerber des ganzen Betriebes schatzen 
wiirde. Infolgedessen konne nur ein Betrag zuriickgestellt werden, der 
durchschnittlich etwa der ta-tsachlichen  Inanspruchnahme der 
Jahre 1924 bis 1927 entspricht, d. h. auf die zulassige Hohe des Rtick- 
stcllungsbetrages miisse aus den Erfahrungen mehrerer Jahre ge
schlossen werden.

Zur Auskunftserteilung zu Zwecken der Steueraufsicht oder in 
einem Steuerermittlungsverfahren ist nach § 177 der Reichsabgabcn- 
ordnung auch ein nicht ais steuerpflichtig beteiligter Dritter ver- 
pflichtet, also z, B. eine Bauuntcrnehmung iiber ihre Umsatze mit 
einem Baustoffhandler, Sub- oder Fuhrunternehmcr.

In letzter Zeit tnehren sich die Falle, in denen Finanzamter iiber 
den vom Gesetzgeber gewollten Rahmen hinaus die Yorschriften der 
Auskunftspflicht zur Ermittiung noch unbekannter Steuerfalle auszu- 
dehnen suchen. Nach Entscheidungen des Reichsfinanzhofes vom
21, und 26. April 1922 (RFH. Bd. 9 S: 142 und 145) miissen sich die 
OberwachungsmaBnahmen der Steueraufsicht und die in einem Steuer- 
ermittlungsvcrfahren zulassigen Anfragen auf „ein b estim m tes 
steuerpflichtiges Unternehmen beziehen". Die Ermittiung noch un
bekannter Steuerfalle auf diesem Wege, z. B . der Umsatze der Bau
stoffhandler fiir einen in letzter Zeit ausgcfiihrten Bau, stellt sich nach 
Ansicht des Reichsfinanzhofes „ais ein MiBbrauch dar, der durch den 
Zweck der Gesetzesbestimmung nicht gedeckt wird".

Hat der Pachter eines Grundstiickes auf dem Pachtgrundstiick ein 
auf festen Fundamenten ruhendes Wohngebaude errichtet, und zwar 
nicht nur zur voriibergehenden Dauer, sondern in der begrundeten Er- 
wartung, dauernd auf dem Grundstiick bleiben zu kónnen, so wird das 
Gebaude Eigentum des Grundstiickeigentiimers. Die Verau(3erung des 
nackten Grund und Bodens bewirkt zugleich die VerauGerung des Ge- 
baudes und ist bei der Bemessung der Grunderwerbsteuer mit zu be- 
werten. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 18. Marz 1930 — II  A 139/30.)

H. pachtete im Jahre 1919 von T. ein Grundstiick zwećks Benut- 
zung ais Holzlagerplatz und Errichtung einer Wohnung fiir sich. Auf 
Bitten anderer Wohnungssuchenden errichtete er ein nicht unterkeller- 
tes Wohnhaus, (Facliwerkbau von etwa 450 cbm auf massivcn Funda
menten mit rund 100 qm Flachę), enthaltend im ErdgeschoB eine drei- 
einhalb Zimmerwohnung, im ausgebauten DachgeschoB zwei eineinhalb 
Zimmerwohnungen. H. „verkaufte" im Jahre 1921 das Haus, das er 
ais sein Eigentum ansah an Z., der in tlen Pachtvertrag eintrat. Die 
Pachtnachfolgerin des T. verkaufte im Jahre 1927 das Grundstiick ohne
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Gebaude an Z., der ais Eigentumer im Grundbuch eingetragen wurde. 
Die Verkauferm wurde zur Grunderwerbsteuer herangezogen, wobei 
die Steuerbehorde unterstellte, daB das Wohngebaude ais wesentlicher 
Bestandteil des Grundstiicks mit diesem Gegenstand desEigentumsuber- 
gangs gewesen sei.

Der Reichsfinanzhof hat die Rechtsbeschwerde der Verkauferin 
in Ubereinstimmung mit den Vorinstanzen zuriickgewiesen. H. hatte 
das Haus nicht zu einem vorubergehenden Zweck errichtet, etwa fiir 
die Dauer der Pachtung, sondern zum dauernden Gebrauch, wie das 
auch in der Natur eines mehrere Wohnungen enthaltenden festen Wohn- 
liauses liegt. In der Annahme eines spa teren Kaufs des Grundstiicks 
und im Hinblick auf das Einverstandnis des Eigcntiimers mit dem Haus- 
bau durfte H. annehmen, dali der Eigentumer bei einer etwaigen Been
digung der Pacht nicht den Abbruch verlangen, sondern daB irgendwie 
eine Einigung moglich sein wurde. Der spatere Pachter Z. hat spater 
das Haus ,,gekauft‘ ‘ und das Grundstiick envorben, so daB Haus und 
Grundstuck in einer Hand sind. Danach hatte die Verkauferin mit 
dem Grundstuck rechtsnotwendig auch das Haus auf Z. iibertragen. 
Ihr Wille, nur den nackten Grund und Boden an Z. zu iibertragen, ist 
hierbei unerheblich, da wesentliche Bestandteile einer Sache nicht 
Gegenstand besonderer dinglicher Rechte sein konnen. Das Haus 
muBte dem Schicksal des Grundstiicks folgen, ohne daB die Verkauferin 
hierauf einen EinfluB hatte,

Ruckstellungen in der Bilanz fiir kiinftig noch zu zahlende Steuern 
sind zulassig. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 28. Mai 1930 — VI A 
2061/29.)

Grundsatzlich sind Riickstellungen in der Bilanz fiir kiinftig nocli 
zu zahlende Steuern moglich und zulassig. Hierbei kommt es nicht dar
auf an, ob und in welcher Hóhe am Stichtag bereits Steuerschulden 
entstanden waren. Derartige Posten pflegen unter Schulden gebucht 
zu werden. Vielmehr ist ausschlaggebend, ob und in wieweit ein sorg- 
faltig rechnender Kaufmann mit Nachforderungen der offentlichen 
Hand rechnen muBte. Vorsorglich darf der Kaufmann auch diesen zur- 
zeit noch nicht zu realisierenden Verlust, der das abgelaufene Geschafts- 
jahr betrifft, bei der Aufstellung seiner Bilanz berucksichtigen.

Stellt sich aber im Endergebnis heraus, daB die Ruckstellungen 
infolge unvermuteter Nachforderungen nicht ausgereicht haben, so 
konnen weitere Riickstellungen nachtraglich nicht geltend gemaclit 
werden.

Ergibt sich die Notwendigkeit, ungeniigend aufgemachte Bilanzen 
nachtraglich ruckwarts auf einen lange zuriickliegenden Stichtag um- 
zugestalten, dann kommt es nicht darauf an, was der Kaufmann fiir 
ein zuriickliegendes Geschaftsjahr nachtraglich hat zahlen mussen. 
Vie!mehr ist die Erage zu stellen: „M it welchen Eorderungen muBte der 
steuerpflichtige Kaufmann nach den Grundsatzen ordnungsmaBiger 
Bilanzaufstellung jeweils am Bilanzstichtage auf Grund der damals 
bestehenden Geschaftsverhaltnisse rechnen ?“

Zur Bewertung zweifelhafter Forderungen in der Bilanz des buch- 
fiihrenden Kaufmanns. (Urteil des Reichsfinanzhofs yom 15. Januar 
1931 — VI A 31/31.)

Fiir die Bewertung zweifelhafter Forderungen in der Steuer- 
bilanz und die notwendigen Ruckstellungen darf die Meinung des vor- 
sichtigen Kaufmanns vor der Schatzung der Steuerbehorde den Vorzug 
beanspruchen. Es kommt nicht darauf an, wie hoch die Steuerbehórden 
von ihrem Standpunkt aus, wenn sie sich in die Verhaltnisse eines Kauf
manns hineindenken, bei vorsichtiger Schatzung die Ausfalle schatzen 
zu konnen glauben. Vielmehr ist eine Abweichung von der im iibrigen 
nach ordnungsmaBigen kaufmannischen Grundsatzen aufgestellten 
Bilanz, also hier von derSchatzung des Kaufmanns iiber zu befurchtende 
oder doch mógliche Ausfalle, nur berechtigt, wenn die Steuerbehorde 
ihrerseits nachweisen kann, daB ein Bilanzansatz den Grundsatzen des 
sorgfaltigen Kaufmanns offenbar widerspricht, d. h. hier, daB auch ein 
reichlicher Schwarzseher keine Ausfalle befiirchten konnte. Daher ist 
bei der Móglichkeit widersprechender Schatzungen, die beide im

Rahmen des Móglichcn und der Sorgfaltspflicht bleiben, die des Kauf
manns vorzuziehen, auch wenn seine Schatzung weniger optimistisch 
war, ais die der Steuerbehorde. Die Niedrigerbewertung einer Forde- 
rung rechtfertigt sich schon dann, wenn der Steuerpflichtige ais Glau- 
biger annehmen muB, die Forderung werde nicht rechtzeitig eingehen, 
und der niclit rechtzeitige Eingang konne den Betrieb schaden und 
zu Kosten und Weiterungen fiihren.

Unfall durch Herabwerfen von Geriisthólzern. Ein Bauuntemehmer 
hatte einen ais zuverla$śig erprobten Lehrling, der schon im dritten Jahre 
im Baugewerbe tatig war, nach Beendigung eines Umbaues mit Auf- 
raumungsarbeiten unter der ausdriicklichen Anweisung beauftragt, die 
Gerustmaterialien usw. mit Seilen herabzulassen. Ais der Lehrling 
dessenungeachtet ein Stiick Abfallholz vom Dach herabgeworfen und 
dadurch jemand schwer verletzt hatte, wurde der Bauuntemehmer in 
Anspruch genommen. Zwei Instanzen verneinten seine Haftung. Es 
handele sich bei diesen Aufraumungsarbeiten um die einfaclisten Ver- 
richtungen im Baugewerbe, und bei Arbeitern, die hierin bereits er- 
fahren seien, diirfe der Unternehmer auch ohne Aufsicht und Anleitung 
die Einhaltung der elementarsten VorsichtsmaBregeln voraussetzen. 
Das Reichsgericht stimmte jedoch dieser Ansicht nicht zu, hob das Urteii 
auf und verwies die Angelegenheit an die Vorinstanz (Reichsgerichts- 
urteil IX . 255/30 vom 3. Dezember 1930).

Haftung fiir mangelhafte Ausfiihrung des Baues. Ein Architekt 
hatte die Oberleitung fiir einen Wohnhausbau mit der Verpflichtung 
ubernommen, den Bau in eingehendster Weise persónlicli zu iiber- 
wachen. Ais infolge Trockenfaule der Bauherr drei Decken erneuern 
muBte, nalim er den Architekten fiir den Schaden einschlieBlich des 
entstandenen Mieteausfalls in Anspruch. Dem Klageantrag wurde in 
drei Instanzen stattgegeben. Aus der Begrtindung des Reichsgerichts 
(Urteil vom 23. September 1930 ■— III  136/30 —) heben wir hervor:

„Nach den getroffenen Feststellungen sind die vom Beklagten be- 
stellten und bei Herstellung des Hauses verwendeten Balken mit Keimen 
der Trockenfaule behaftet gewesen, die Entwicklung dieser Keime mit 
den iiberaus schadlichen Folgen ist dadurcli herbeigefiihrt worden, daB 
von den Zwischendecken Feuchtigkeit in das Gebalk eingedrungen ist. 
Diese Feststellung beruht auf dem Gutachten der Sachverstandigen. 
Wegen der Feuchtigkeit des aufgetragenen Lehms kommt ein Ver- 
schulden des Beklagten (Architekten) allerdings nicht in Frage, da der 
Lehm naB aufgetragen werden muBte. Durch diese Feuchtigkeit ware 
aber nur ein Angehen des Holzes im begrenzten Umfange moglich ge
wesen. DaB hier der gefahrliche Grad der Trockenfaule erreicht worden 
ist, liegt nach den Gutachten der Sachverstandigen nur daran, daB die 
Ascheauffullung auf der Stakung der Zwischendecken noch nicht trocken 
war, ais dic Nut- und Federbretter verlegt wurden. Infolgedessen fehlte 
es an einer genfigenden Austrocknung der Schutzdecken. Nur anormale 
groBe Wassermengen, die sieli von der Zwischendecke dem Holze mit- 
teilten, konnen die Ursachen des Schadens sein. Das Verschulden des 
Beklagten liegt darin, daB er bei Legung des FuBbodens sich nicht davon 
iiberzeugt hat, ob Lehm und Asche ausreichend getrocknet waren. Gerade 
der Beginn der FuBbodenverlegung ist ein so wichtiger Vorgang, daB er 
vom Beklagten ilberwacht werden muBte."

Schadensersatzpflicht des Bauunternehmers wegen mangelhafter 
Verwahrung ungeloschten Kalks. Wegen Platzmangels auf der Baustelle 
lieB ein Bauuntemehmer auf einem Nebengrundstiick ungeloschten Kaik 
abladen. Kinder benutzten einen Moment, in welchem der mit der 
Loschung beschaftigte Arbeiter sich abgewandt hatte, um eine Handvoll 
hiervon wegzunehmen, sćhutteten diesen in eine Konservenbiichse und 
gossen Wasser darauf. Durch die erfolgende Explosion wurde ein Kind 
verletzt, wofiir die Schadensersatzpflicht den B au u n tem eh m er traf. 
der fiir eine a b so lu t sich ere  Y erw ah ru n g  des ungeloschten Kalkes 
hatte sorgen mussen (Reichsgerichtsurteil IX . 230/30 vom 3. Dezember 
193°)-

PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vo in  6. Januar 192S, S. lS. 

B e k a n n tg e m a c h te  A n m e ld u n g e n .

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr,
KI. 5 c, Gr. 9. H 122 856. Hiiser & Weber, Sprockhóvel i. W.-

Niederstiiter. Aus durch Querstreben versteiftcn Abschnitten 
bestehender eiserner Streckenausbau. 12. V III. 29.

KI. 5 c, Gr. 9. H 123 705. Hiiser & Weber, Sprockhóvel i. W.-
Niederstiiter. Auś durch Querstreben versteiften Ab
schnitten bestehender eiserner Streckenausbau; Zus. z.
Anm. H 122 856. 12. X . 29.

KI. 5 c, Gr. 9. St 46 450. Carl Heinz Stephan, Breslau, Goethe- 
straBe 34. Nachgiebiger Grubenausbau. 21. IX . 29.

KI. 5 c, Gr. 9. V 60. 30. Vereinigte Stalilwerke Akt.-Ges., Dortmund.
Tiirstockverbindung fiir eisernen Grubenausbau. 6. V. 30.

15 vom 16. April 1931.
KI. 5 c, Gr. 10. H 103.30. Carl Heinemann, Recklinghausen, 

Moltkestr. 5. Einrichtung zur Abschirmung des Hangenden 
in Abbauortern oder Streckenvortrieb; Zus. z. Pat. 482 265. 
13. V III. 30.

KI. 5 c, Gr. 10. O 18 677. I.udwig Ostermann, Dortmund, hriedrich- 
straBe 94. Nachgiebiger Grubenstempel. 1 1 .  X II. 29.

KI. 19 a, Gr. 2. L  .100.30. Werner Lesser, Berlin-Charlottenburg,
Bayernallee 48. Holzschwelle mit Hartholzeinsatzen an 

-den Schienenauflagerstellen. 3. IV. 30.
KI. 19 a, Gr. 1 1 .  D 55458. 1'ritz Diiker, Mtilheim-Ruhr, Biilow-

str. 18. Schienenbefestigung. 12. IV. 28.
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KI. 19 a.

KI. 19 a,

KI. ig c ,

KI. 20 i,

KI.

KI.

KI.

KI.

37 b- 

37 b, 

37 b, 

37 b.

KI. 37 e,

KI.

KI.

Iii.

KI.

37 e, 

37  e. 

80 b, 

80 b.

KI. 80 b,

Gr. 26. E  39 443. Elektro-Thermit G. m. b. H., Berlin- 
Tempelhof, Colditzstr, 37—39. Aluminothermisch ge
schweiBte Schienenstoflverbindung. 21. V I. 29.
Gr. 26. G 74 801. Gesellschaft fiir wirtschaftlichen Bahn- 
oberbau m. b. H., Freiburg i. Br., Scheffelstr. 32. Schienen- 
sto(3verbindung mittels an die Kopfe und FiiBe der Schienen- 
enden angeschweiCter Laschen. 6. X I. 28.
Gr. 5. W 176.30. Valerian Welin, Berlin N 24, Friedrich- 
straBe 129. Verfahren zur Hersteliung einer StraBendecke 
aus zusammenvulkamsiertcn Bahnen aus Gumrai o. dgl. 
8. IX . 30.
Gr. 34. B  144 707. Dr.-Ing. Wolfgang Baseler, Walhalla- 
straBe 21, u. Dipl.-Ing, Alfred Bloch, Hiltensberger Str. 28, 
Munchen. Anordnung zur Obertragung verscliiedenartiger 
Signalbegriffe. 16, V II. 29.
Gr. 2. J  39 895. Dr.-Ing. e. h. Hugo Junkers, Dessau i. Anh., 
Kaiserpl. 21. Hohler wandbildender Bauteil aus Metali. 
23. X I. 29.
Gr. 5. G 69331. Arnold Griin, ObereBlingen a. N. Ge- 
schlitzte Ankerschiene mit Verankerungsbugel fiir Eisen- 
betonbauten. 29. I. 27.
Gr. 5. R  75 768. The Rawlplug Company Limited, London; 
Vertr.: E . Lamberts, Pat.-Anw., Berlin SW 6r. Wanddiibel- 
hiilse aus Faserstoff und Bindemittel. 21. IX . 28.
Gr. 6. R  74 773. Rheinhold & Co., Vereinigte Kieselguhr- 
nnd Korksteingesellschaft, Berlin SW 61, Belle-Alliance- 
Platz 13. Biegsame Schutzhiille mit Luftschichten zwischen 
diinnen Trennwanden gegen die Ubertragung von Winne, 
Kalte und Schall. 29. V. 28.
Gr. 9. H 118  147. David Homer Hayden, Brooklyn, V. St. 
A .; Vertr.: E . Lamberts, Pat.-Amv., Berlin SW 61. Spann- 
vorrichtung fiir zwei- und mehrstabige Schalungsspanner. 
10, IX . 28. V. St. Amerika 10. IX . 27.
Gr. u .  L  65 735. Herold Caesar Liebold, Dresden-A.,
Sachsenplatz 2. Vorrichtung zum Herstellen yon Zaun- 
oder SaulenfiiBen aus Beton; Zus. z. Pat. 495 478. 23. IV. 26. 
Gr. 1 1 .  L  65 736. Herold Caesar Liebold, Dresden-A.,
Sachsenplatz 2. Vorrichtung zum Herstellen von Zaun- oder 
SaulenfiiBen aus Beton; Zns. z. Pat. 495 478. 23. IV. 26.
Gr. 1, A 478.30. Aktiengesellschaft Johannes Jeserich, 
Berlin-Charlottenburg, Salzufer 17— 19. Verfahren zur Her- 
stellung von wasserdichtem Beton. 29. X I. 30.
Gr. 1. H 214.30. Dr. Emil Homstein, M6dling; Vertr.: 
Dr. Hirsch, Dr. Hempel, Pat.-Anwalte, Berlin NW’ 21. 
Verfahren zur Hersteliung von porósen Ku nstst e i 11 massen, 
die der Hauptsache nach aus Gips o. dgl. bestehen. 6. VI. 30. 
Gr. 1. W 481.30. Kasp. Winkler & Co. G. m. b. H., Dur- 
mersheim i, Baden. Verfahren zur Hersteliung von Isolier-
und Leichtbeton; Zus. z. Anm. 80 b W 126.30. 1. X II. 30.

KI. 81 e, Gr. 126. I. 65 026. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft 
Liibeck. Fahrbarer Absetzer; Zus. z. Pat. 474 846. 3. II . 26.

KI. 81 e, Gr. 126. I, 75 127. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Absetzer; Zus. z. Pat. 521 004. 15. V. 29.

KI. 81 e, Gr. 126. L  340.30. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Fahrbare Absetzvorrichtung mit schwenkbarem 
Abwurffórderer. 24. V. 30.

KI. 81 e, Gr. 126. L  411.30. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Aufnahmefórderer an Absetzgeraten. 25. VI. 30.

KI. 81 e, Gr. 134. M 1 13  163. Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft 
vorm. Beck & Henkel, Kassel. Sandbunlcer. 18. X II. 29.

KI. 84 a, Gr. 3. A 55 467. Ardeltwerke G. m. b. H., Eberswalde 
i. d. Mark. Einrichtung zur Vernichtung der Kraft des ani 
Untertor einer umlauflosen Schleuse uberstromenden 
Wassers. 26. IX . 28.

KI. 84 a, Gr. 3. H 123 117 . Dr.-Ing. Werner Heyn, Rahlstedt b.
Hamburg, Oldenfelder Str. 28. Selbsttatiger Heber. 31. 
V III. 29.

KI. 843, Gr. 3. J  38023. Dortmunder Briickenbau C. H. Jucho, 
Dortmund, WeiBenburger Str. 76—82. In der Staulage 
absenkbares Walzwehr. 13. V. 29,

KI. 84 a, Gr. 3. V 25 031. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel
dorf, Breite Str. 69. Ais Nadetwehr ausgebildeter Not- 
verschluB fiir Wasserbauanlagen. 21. III . 29.

KI. 84 a, Gr. 3. V 26.30. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel
dorf, Breite Str. 69. Einrichtung an melirteiligen beweg- 
lichen Wehren zur Trockenlegung der vom Unterwasser aus 
zuganglichen Abdichtung der Welirteile gegeneinander. 
3 1. III . 30.

KI. 84 a, Gr. 6. S 72 267. Breuer Werk Akt.-Ges., Frankfurt a. M.- 
Hóchst, Kurmainzer Str. 2. Reclienreiniger. 17. X I. 25.

KI. 84 b, Gr, 2. K  108 142. Dr.-Ing. e. h. Otto Krell, Berlin-Dahlem, 
Cronberger Str. 26. Antrieb fiir Schiffshebewerke. 23. II. 28.

KI. 84 c, Gr. 2. L  75 057. AUgemeine Baugesellschaft Lorenz & Co.
m. b. H „ Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 30. Aus IGsbaren 
Rohrschiissen zusammengesetztes, am untersten RolirschuB 
aufgeh&ngtes Einfiillrohr fur Ortpfahle und Unterwasser- 
betonarbeiten. 7. V. 29.

KI. 84 c, Gr. 3. Sch 92 536, Franz Schliiter Akt.-Ges., Dortmund, 
Markische Str. 59. Verfahren zur Hersteliung von Brunnen 
und Schachten innerhalb von Spundwanden. 18. X II. 29.

KI. 85 b, Gr. 1. A 7.30. Dr. Rudolf Adler, Karlsbad; Vertr.: K . Hall- 
bauer, u. Dipl.-ing. A. Bohr, Pat.-Anwalte, Berlin SW 61. 
Yerfahren zum Reinigen und Entkeimen von Schwimm- 
beckenwasser. 28. II. 30. Tschccbosiowakische Republik 
13. i f l .  29.

KI. 85 b, Gr. 2. G 75596. Vittorio Gambarotta, Turin; Vertr.: M.
Wagner u. Dr.-Ing. G. Breitung, Pat.-Anwalte, Berlin 
SW it .  S&ulenformige Vorrichtung zum Ozonisieren von 
Wasser. 12. II. 29.

BUCHERBESPRECHUNGEN.
H andbuch der V erm essungskunde. Von W. Jord an -—O. E g gert. 

Zweiter Band. Erster Halbband. Feld- und Landmessung. Neunte 
erweiterte Auflage. X IV  -f 572 Seiten mit zaWreiehen Figuren und 
Abbildungen. J .  B. Metzler, Stuttgart 1931. Geb. RM 29.50.

Von den drei Ban cl en des bekannten, von W. J  ordan begriindeten, 
von C. R ein h ertz  fortgesetzten und jetzt von O. E g g e rt  bearbeiteten 
Handbuches der Vermessungskunde ist fiir den Bauingenieur der zweite 
Band der wichtigste; auf diesen bezieht sich die vorliegende Neuauflage. 
Der zweite Band wurde fiir die neue Auflage in zwei Halbbande geteilt, 
von denen der erste, jetzt vorliegende, die Lagemessungen enthalt; in 
dem zweiten Halbband, dessen Erscheinen móglichst besclileunigt werden 
soli, werden dieHóhenmessungen, die tachymetrischen Gelandeaufnahmen 
und die Vermessungsarbeiten fiir Ingenieurbauwerke zur Behandlung 
kommen. Durch diese Teiiung des zweiten Bandes ist die Mfiglichkeit ge- 
schaffen worden, viele Teile vollstandig neu zu bearbeiten und zu erweitern. 
Den Neubearbeitungen und den Erweiterungen hat O. E g g e rt eine solche 
Form gegeben, daB der ursprilngliclie, auf W. Jo rd an  zuriickgehende 
Charakter des Buches erhalten wurde.

Den friiheren Auflagen entsprechend ist der Inhalt des Buches in 
neun Kapitel eingeteilt, in denen das arithmetische Mittel und der mitt
lere Fehler, die einfachsten Arbeiten des Feldmessens und ihre Ver- 
bindung zu kleineren Aufnahmen, die mechanischen Hilfsmittel fiir 
Berechnungen, die Koordinatenrechnung, die Berechnung und Teiiung 
der Flachen, die Hauptbestandteile der MeBinstrumente, der Theodolit, 
die Triangulierung und die polygonalen Ziige behandelt werden.

Die meisten Erweiterungen und die am weitesten gehenden Neu
bearbeitungen beziehen sich auf das Gebiet der Instrumentenkunde. 
Neu aufgenommen wurden hier Beschreibungen des Polarkoordinaten- 
graphen und des Pantographen. Das Kapitel iiber den Theodolit 
hat eine beachtenswerte Erganzung erhalten durch Aufnahme der in 
den letzten zehn Jahren nach ganz neuen Gesichtspunkten gebauten 
Theodolite von H. W ild  und C. Z e iss , sowie der nach dęm Kriege 
entstandenen Doppelbildentfernungsmesser zur inittelbaren Messung 
von Strecken bis etwa 150 Me ter Lange. Neu bearbeitet wurden ins

besondere die Rechtwinkelinstrumente und die Kartierungsinstru- 
mente. Umgearbeitet und dem lieutigen Stand entsprechend erganzt 
wurden der mit den Rechenmaschinen sich befassende Teil des Buches 
sowie der auf den Planimeter sich beziehende Teil, der durch Aufnahme 
der neueren Planimeterformen erweitert wurde. In dem Kapitel iiber 
die Hauptbestandteile der MeBinstrumente wurden die Abschnitte 
iiber die Libelle und das Fernrohr einer griindlichen Umarbeitung 
unterzogen.

In dem vorliegenden Bandę ist das in ihm behandelte Gebiet 
der Vermessungskunde sowohl in bezug auf den Umfang ais auch 
in bezug auf die Behandlung des Stoffes dem heutigen Stand ent
sprechend behandelt; der zweite Band des Jo rd a n sc h e n  Handbuches 
wird deshalb auch in der von O. E g g e rt  ausgefiihrten Neubearbeitung 
seine fuhrende Stellung beibehalten. P. W erkm eister.

E rd b au . V onH .K nau .er. V. Auflage. Leipzig 1931. B. G. Teubner. 
Der Unterricht an Baugewerkschulen. Band 11 .  Preis geheftet 
4,40 RM.

Das bekannte Lehrbuch von Knauer ist in fiinfter vennehrter 
und verbesserter Auflage erschienen. Die Anderungen und Ergan- 
zungen betreffen vor allem den Teil, der die Bagger behandelt. Hier 
sind neue Maschinen beschrieben und durch gute Lichtbilder dar
gestellt, die allerdings Einzelheiten nicht erkennen lassen, was durch 
Wiedergabe von Zeichnungen hatte erreicht werden konnen.

Bei der Berechnung der Kosten der Bodenlosung ist nur Hand- 
arbeit in Betracht gezogen; hier wie bei den Kosten der Bodenforde- 
rung ist ein Arbeitslohn von 80 Pf./Stunde zugrunde gelegt, ent
sprechend dem heutigen Lohntarif in Westdeutschland.

Obgleich die recht umfangreiche neuere Literatur iiber Erdbau 
nicht beriicksichtigt worden ist, entspricht das Buch doch allen An- 
forderungen, die an ein Lehrbuch iiber Erdbau fiir Baugewerkschulen 
zu stellen sind, in vollem MaBe und wird .dariiber hinaus fiir viele 
Fragen des praktischen Erdbaus auch sonst gerne benutzt werden.

v. G ru en ew ald t.

F iir  d ie  S e h n f tle itu n g  V eran tw o rt] ic łi: P ro f.  D r.-In g . E. P ro b s t,  K a r ls ru h e  i. B .; fiir  „D ie  B a u n o n n u n g * : R e g ie ju n g s b a u m e is te r  a . D . K . S an d  er, B erlin . 
Y e r la g  y o n  Ju liu s  S p r in g e r  in  B e r lin  W .— D ru c k  v o n  H. S . H e rm a n n  G. m. b. H ., B e r lin  S W  IQ, B eu ih s lra fle  8.


