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E n g  m it der E n tw ick lu n g  der T echnik  u n d  dem  A ufbliihen  
der Ingen ieur-W issensch aften  v erk n iip ft is t  der W erdegang  
der T echnischen  H och schu le  H ann over. D er  v o m  K ónigreich  
H a n n o v er  zur B egriindung einer „H óheren  G ew erbescłu ile'‘ 
aus W ien  beru fen e  erste  D irektor K arl K arm arsch leh n te  sich  
an das W iener Y orbild  an. AuBer M athem atik , M echanik, 
P h y sik  und Chem ie w urde M aschinenbau ais w ich tigste  Grund- 
lage fur e in e spatere gew erbliche T a tig k e it gelehrt, w ob ei K ar- 
m arsch vor  allem  die m echanische T echnologie ausb ildete.

B ereits 1845 w urde den B ediirfn issen  des Verkehrs durch  
die E in fiih ru ng von  V orlesungen iibcr W asser-, StraBcn- und  
B riickenbau R cch nu ng getragen, auBerdem  das B auw esen  ein -  
bezogen und m it der E rw eiterung der L ehrgeb iete  d er  N am e  
1847 in  ,,P o ły  tech n ische Selm ie" geandert. A n fang der yoer 
Jahre begannen m it der E rstarkung der tech n isch -w issen sehaft-  
lichen  F orsch ung d ie  B estreb ungen  zur U m w andlu ng in eine  
akadem ische A n sta lt, d ie 1879 durch die E inreihu ng in  die  
T echnischen  H och schu len  ihren A bschluB fanden . D ab ei wurden  
e in gefiihrt: das R eifezeu gn is einer neun klassigen  H oheren Lehr- 
a n sta lt  ais V orbiklung fiir d ie A u fnah m e a is Studierender; 
G liederung des U n terrich ts in F ach ab te ilu n gen ; E rw eiterung des 
L ehrplanes un d  V erm ehrung der L ehrkrafte; erw eiterte  B eteili-  
gun g des Lehrkorpers an der V erw altung. A m  1. O ktober 1880 
w urde die G leiclistellung m it den U n iversita ten  vo llzogen  durch  
die V erleihung des T ite ls  „R ek to r  M agnifizenz" (m it drei- 
jahriger A m tsdauer an Ste lle  des b isherigen D irektors) sow ie der 
A m tsk ette  und B erufung des ersten  R ektors L aunhardt in  das 
PreuB ische H errenhaus. E rst nach  dem  W eltk riege allerdings  
w urden die F ach ab te ilu n gen  zu F ak u ltiiten  m it einer den U n i-  
v ersita ten  en tsprechenden  O rganisation  zusam m engezogen . F iir  
die B edeutun g, w elche das B auingen ieurw esen  in  jener Z eit an 
der T echnischen H och schule  H an n over  h a tte , is t  kennzeichnend , 
daB w ahrend der ersten  v ier  R ek torate , a lso  12 Jahre lang, 
W . L aun hardt und C. D o leza lek  das R ek to ra t v erw a lte t haben.

D ie  drei F a k u lta ten  g liedern sich  in  H ann over nach den  
friiheren A b teilu n gen : d ie  F a k u lta t  fiir a llgem cin e W issen 
schaften  in  allgem eine W issen sch aften  un d  chem isch-technische  
W issen sch aften , die F<akultat fiir B auw esen  in  die A bteilungen  
fiir A rch itek tu r un d  B auingen ieurw esen  und die F a k u lta t fiir  
M asclunenw irtschaft in d ie  A b teilungen  fiir M aschinenbau und  
E lek tro tech n ik . H e  11 te w erden v o n  rd. 100 Professoren fa st  
500 V orlesungen  und O bungen abgehalten .

B ere its  1845 w urde die H ohere G ew erbeschule von  300  
Schiilern  besu ch t, 1875/76  w urde ein H ó h ep u n k t m it 868 H orem  
erreicht, dann sa n k  in folge des w irtsch aftlichen  T iefstan d es die 
Zalil w ieder auf 300 b is 400, stieg  v o m  A nfang der goer Jahre an  
ste tig  und iib erholte  1904 die Zahl von  1500 Studierenden, 
sank  w iederum  auf e tw a  1000 und w ar w ahrend des W eltkrieges  
sehr gering. 1920 w urde eine H o ch stz iffer  v o n  iiber 3000 erreicht, 
und se itd em  sch w an k t d ic G esam tzahl der Stu dierenden  und  
H órer  um  2000.

W ahrend der gróBte T eil der Studierenden  aus PreuBen, 
fa st die H a lfte  davon  aus der P rov in z  H ann over  stam m t, waren  
s te ts  A uslander in  groBer Zahl in  H an n over  yertreten , ins-  
besondere N orw eger, Schw eden , F in nen , B ulgaren  und Chinesen.

E ntśprechend  d em  A nw achsen  der H órerzahl w urde fiir die  
zu n ach st in e inem  P rivath au se  untergebrach te  H ohere G ew erbe
sch u le  ba ld  nach  der G riindung ein e igenes G ebaude errichtet, 
das m ehrfach erw eitert w erden m uBte. M it der E rhebung zur  
T echnischen  H och schu le  v o llzo g  sich  zug leich  der U m zu g  in  
das in  v ier  Jahren v o lls ta n d ig  um gebau te und fiir den neuen

Z w eck hergerichtete  „W elfenschloB ", das urspriinglich ais  
R esidenz des K on igs von  H ann over g ep lan t war. 1911 w urde  
fiir d ie chem ischen  In stitu te  ein  N eubau errichtet, 1914 der Bau  
eines W erk zeugm aschinen labonitorium s begonnen , aber erst  
1920 fertiggestellt, 1921 w urde ein neues M aschinenbaulabora- 
torium  in B etrieb  genom m en , und 1927 w urden groBztigige  
E rw eiterungsbauten  begonnen , v o n  denen zur Z eit der erste  Teil 
m it den In stitu ten  fiir F lu gtech n ik  und K raftfahrw esen, dem  
B auingen ieurlaboratorium  und der groBen V ersu ch san sta lt fiir 
G rundbau und W asserbau , auBerdem  eine E rw eiterung des 
chem ischen In stitu ts  fertig g estellt ist. D ie  In stitu te  fiir P h ysik  
und E lek trotech n ik , d ie  zur Z eit nur n o td iir ftig , zum  Teil in  
K ellerraum en des W elfensclilosses, ihr D asein  fristen , w arten  
noch  auf den zw ęiten  T e il der E rw eiterungsbauten , der e igen t-  
lich bei der H undertjahrfeier v o llen d et sein so llte , aber infolge  
der N o tla g e  des PreuBischen S ta a tes v o rlau fig  zuriickgestellt  
werden muBte.

H an n overs T echnische H och schule  h a t  von  jeher das G liick  
gehabt, erste  F achm anner und tiich tig e  P adagogen  a is L ehr
krafte zu haben, d ie Lehre und F orsch ung in g liicklicher W eise  
m iteinander zu verein igen \vuBten, ohn e dabei d ie F iih lun g  m it  
der P rax is zu vernach lassigen , so  daB sie  jederzeit auch in  der  
A usb ildung des U n terrich tes den A nforderungen ihrer Z eit 
R ech nu ng getragen haben . A us der groBen Zahl der N am en  
seien  auBer dem  B egriinder und ersten  langjahrigen L eiter, K arl 
K arm arsch, sein N achfolger auf dem  L ehrstuh l der T echnologie, 
H . F ischer, d ie M aschinenbauer M. R iih lm ann und W ilhelm  
R iehn, die M athem atiker K . K iep ert und C. R unge, die P hysik er  
H . K ayser, Fr. P aschen  und L . P ran dtl, die A rch itek ten  
W . H ase, H . K ohler und K . M ohrm ann, d ie  Chem iker  
W . O st und K . Seubert genannt.

W ie bereits erw ahnt, h a t  das B auingen ieur- un d  das Ver- 
kehrsw esen bereits 1845 eine P fle g es ta tte  in H ann over erhalten , 
ais F . Schw arz a is Lehrer fiir W asser-, StraBen- und B riickenbau  
berufen wurde. Ih m  w urden 1851 der S tad tb au rat F . A . T reuding  
fiir den W asserbau und 1861 A . v . K a v en  ais L ehrer des E isen- 
bahnw esens zur Seite geste llt . 1869 w urde dann W . L aunhardt 
berufen, der 49  Jahre lang  a is Lehrer w irkte  und v o n  1875 bis 
1880 a is N achfolger K arm arschs a is D irektor und v o n  1880 bis
1886 ais erster R ektor d ie A n sta lt  le ite te . Zu seiner E n tla stu n g  
wurden 1878 C. D o leza lek  und 1880 G. B arkhausen  berufen, von  
denen der erstere das E isenb ahnw esen , der le tztere  den E isen -  
H ochbau und -B riickenbau iibernah in . N euerd ings te ilen  sich  
in  d iese F ach geb iete  d ie  drei Professoren O. B lum , R . O tzen und  
C. R isch .

D er W asserbau in seiner G liederung a is See- und H afenbau, 
FluB- und K analbau , W asseryersorgung und E ntw asserung, 
sow ie  W asserkraft-E nergieerzeugung w urden bis 1874 von  
Schw arz un d  T reuding, dann bis 1885 v o n  H . Garbe b etreu t.
1887 w urden A rnold und D an kw erts berufen, die fa st 20 Jahre  
d ieses F a ch g eb ie t lehrten , beides erfahrene P raktiker. Ihnen  
fo lgten  im  G rundbau und W asserbau 1918 Franzius, dessen  
E nergie  und Z ahigkeit der B au  der groBen V ersu ch san sta lt zu  
danken ist , in  der soeben  d ie  A rbeiten  aufgenom m en w orden sind, 
und in der W asserw irtsch aft un d  im  K ulturw asserbau 1921 
O. GeiBler.

D er k o n stru k tiv e  Ingen ieurbau a is H olz-, S tein - und E isen- 
bau w urde durch G. B arkhausen  ausgeb ild et, dem  1889 G. L ang  
die B auk onstru ktionslehre abn ahm  und m it der B austofflehre  
verband. Sein  N achfolger, G. D o leza lek  d. J ., ubernahm  auBer 
der B auk onstru ktionslehre  den  H olzbau , w ahrend R . O tzen den
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B eton- und E isenb etonb au  entw ickelte , und neuerdings  
M. G riining und H . K ulka  E isenb au  und E isen-W asserbau  
lehren.

D ie  theoretischen  F aclier w urden anfanglich  m it den  
anderen F ach gcb ieten  zusam m en gelehrt; d ie M echanik anfan g
lich  von  M. R iih lm ann und spater von  A. R itter , dessen N achfolger  
W . K eck  w urde. Ę rst nach  dem  T ode von  W . K ock  w urde eine  
M echanik fiir B auin gen ieure abgesp altet, die 1904 L . H otop p  
iibertragen w urde, und die zur Z eit W . K auffm ann lehrt.

D ie  G eodasie lag  zu B eginn  in  der H and  v o n  A rtillerie- 
K apitanen , die in der L and esverm essu ng ta tig  gew esen  waren,
F . H artm an n  und sp ater  A . D e ich m a n n ; ihnen fo lg te  der Berg- 
ingenieur G. Chr. K . H un aeu s, der fa st  40 Jahre lang  lehrte.
G. Jordan, der ihm  von  1882 bis 1899 fo lgte, w ar w eniger Lehrer, 
sondern in  der H au p tsach e  W issensch aftler; ihm  ist  d ie Schaffung  
einer m odernen w issen schaftlic lien  V erm essungskunde zu danken. 
D a m it leg te  er den Grund zu einem  Stu dium  fiir V em iessu n gs-  
ingenieure, fiir das a llerdings erst im  Jahre 1930 die sta a tlich e  
A nerkennung durch ein e D ip lom -P riifungsord nu ng gegeben  
w orden ist. Jordans N achfo lger w a r  K . O ertel, nach  ihm  w urde  
1926 P . G ast berufen. D ie  neuen In stitu te  geben die M oglichkeit 
w issen schaftlicher F orschungsarbeit auch auf diesem  w ichtigen  
Zw eige des B auingen ieurw esens.

So g eh t d ie T echnische H ochschule  H annover, g e stiitz t  
a u f eine sto lze  T radition , in  ein neues Jahrhundert ihrer E n t-  
w icklun g. D a s B auingen ieurw esen is t  w ohl g eriistet; auch  der, 
M aschinenbau, die Chem ie und das B auw esen  besitzen  m oderne  
Lehr- und F orschungseinrich tungen . Von jeher is t  in  H annover
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die F orsch ung a is unerlaBliche E rganzung der L ehre angesehen  
w orden.

Z w ecks E rprobung der theoretisch  errechneten und ge- 
sta lte te n  L osungen is t  die N o tw en d ig k e it g u t au sg esta tteter  
L aboratorien  s te ts  nachd riick lichst erkannt und gefordert 
worden, m it dem  E rfolge, daB h eu te  In st itu te  zur V erfugung  
steh en , in  denen es dem  L eiter  m óglich  ist, n ich t nur in  groBem , 
der W irk lichkeit nah ek om m en dem  M aBstabe U ntersuchungen  
anzustellen , sondern auch die S tudierenden  sich ihre E rkenntn is  
erarbeiten zu lassen .

D a  der P reuB ische S ta a t je tz t  und w oh l noch au f langere  
Z eit h inaus n ic h t d ie M ittel b esitz t, die F orschungen in solcher  
W eise zu un terstu tzen , w ie  dies den A nforderungen der J e tz t-  
ze it entsp rech en  w iirde, is t  die ,,H an n oversch e  H och schu l- 
gem einsch aft"  (V ereinigung von  F reunden  der T echnischen  
H och schu le  H ann over  E . V .) se it zehn Jahren bem iih t, e ine  
enge  Y erbindung der P rax is m it den In stitu ten  der H och schu le  
und dereń L eitern herzustellen , und  h a t sow ohl fiir die a llgem eine  
A u ssta ttu n g  der L aboratorien ais auch fiir bestim m te F orschungs- 
aufgaben ansehnliche S tiftu n gen  der H och schu le  zufuhren kón- 
nen; auch je tz t  is t  sie  bem iih t, trotz  der w irtsch aftlichen  N o t  
durch einen den Z eitverh altn issen  angepaB ten G rundstock zu 
einer ,, Ja h rh u n d ert-S tiftu n g “ die U n terstiitzu n g  der F orsch ung  
an der T echnischen  H och schu le  H ann over  auch in k iin ftigen  
Z eiten  sicherzustellen . E s  w ird w irtsch aftlich  gunstigeren  Z eiten  
iiberlassen bleiben m iissen, diesen G rundstock  in sp iiteren  
Jahren so  aufzufiillen , daB er den A nforderungen der Z uk un ft  
jed erzeit gerech t werden kann.
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Yon Dipł.-Ing. Alfred Wessely, Vovstandsmitglied der Dyckerhoff <6 Widmami A. G.

(F ortsetzu n g  v o n  S e ite  407.)

G ehoren die b isher geschilderten B auaufgaben  deslia lb  zu 
den „besonderen" , w eil sie  sich durch ihre GroBe und die K iirze  
der Z eit auszeichnen, innerhalb der sie  b ew a ltig t w orden sind, 
so  waren Stollenbeginn  und Sto llen en de noch durch ganz spezielie  
Problem c ausgezeichnet.

D er S to llen  beg in n t, w ie ein leiten d  bem erkt w orden ist, 
13 m  unter dem  Schluchseesp iegel. D ie  A bsenkung des Sch luch-  
se e s  m uBte durch den S tollen  se lb st erfolgen, w obei m it R iick sich t 
au f die U nterlieger verlangt war, daB n ich t m ehr a is  6 m 3 je  
Sekunde zur A b le itu n g  gelangen durften . U m  den Seedurch- 
sch lag  durchzufuhren, w urde seeseitig  zun ach st m it Greifer- 
a rbeit das iiberlagernde M ateriał abgehoben . G ew itz ig t durch  
friihere, and erw eitig  gem ach te  E rfahrungen w urde dieses 
M ateriał (das, w ic m eisten s bei Seeufern, zu R u tschun gen  neigte, 
w enn durch die W asserabsenkung der G leichgew ichtszustand  
geandert wird) in  groBem U m fan ge und auf eine w eite  F lachę  
herausgegriffen . D ies lia tte  den E rfolg, daB bis au f eine M enge  
v o n  rd. 1500 m s, die in  d ie  sp ater  zu beschreibende B augrube  
und zum  kleineren Teil auch in den Seestollen  rutschten , die  
B osch u n gen  w en igstens in der U m gebung der s te ts  besonders 
gefahrdeten  E inb ru ch stelle  in  R u he geblieben sind.

S obald  der F els freigelegt war, wurde eine T aucherglocke  
von  11 m 2 Q uerschnitt a u fg ese tzt (s. A bb. 11 u. 12) und unter  
W asser eine A rt S chacht a b geteu ft. H ierbei waren Sprengungen  
un ter  W asser von  der T aucherglocke aus nótig , und z war wurden  
zu diesem  Zwecke Serien b is zu 36 Schiissen  m it Sprengladungen  
b is zu 7 k g  A m m on gelatine m itte ls  elektrischer Z eitziindung  
a b getan , w obei es fur die Schon un g des G erates gen iigte, die  
u n b esetzte  T aucherglocke %— 1 m  v o n  der Sprengstelle  abzu- 
heben.

E h e  m an einen  F els fand , dessen B esch affen h eit an sich un d  
durch V ergleiche m it dem  F els, der in  dem  m ittlerw eile  v o m  Land  
aus nach dem  See vorgetriebenen  S to llen  aufgesch lossen  war, dem  
W agnis des D urchsch lags E rfo lg  verhieB, m uBte die G locke

aber nochm als um  6 m  uferw&rts an gese tzt, m ith in  gegen die  
urspriinglich gep lante L age um  16 m  v erse tz t w erden.

E s wurde nun m it der groBten V orsicht der land seitige  S tollen  
w eiter vorgetrieben , b is ein  F elsp frop fen  v o n  ungefahr 3 m  
D icke noch anstand . L eider war der F els hier sehr stark  zer-

Abb. 11.

klu ftet, wodurch ein  auBerordentlicher W asserandrang sich  ein- 
ste llte , den zw ei elektrisch  betriebene P um pen  v o n  200 m m  0 ,  
die beim  N aB schacht e in geb aut w aren, zu bew altigen  h a tten .

R echnungsm aB ig ergab sich, daB voraussich tlich  beim  
DurchschieB en dieses P fropfens eine M enge v o n  60 m 3 H aufw erk  
anfallen  w iirde. E s  wurde, um  Y erstopfungen des S to llen s zu



vermeiden, deshalb eine Auffanggrube 
(in der Abb. 12  m it A bezeichnet) im 
Stollen ausgeweitet,

Die Forderung, daB nur 6 m3/sec. 
max. zum AbfluB gelangen durften, 
bedingte, daB der Stollen durch eine 
Reguliervorrichtung verschlossen wurde.
Der endgiiltige Absperrschieber war hier- Seespiegely 633,S O ______ >-■
fiir leider nicht geeignet, obwohl eine —— ‘ 'A--.»jg
solche endgiiltige Vorrichtung entschieden
vorzuziehen gewesen ware. So wurde Ifj
denn aus starken Holzern und I-Tragern /  fj}
(Abb. 13) ein StollenabschluB gezimmert pl
und in diesen drei Flachschieber, die x
durchSchraubenilaschenżiige zu betatigen 
waren, eingebaut. Die Flachschieber 
waren so bemessen, daB einer allein 
814 m3 abfiiliren konnte, und ihre Viel- 
zahl war darin begriindet, daB groBte 
Sicherheit vorhanden sein muBte und man 
bei spater gefallenem Seespiegel eine 
groBere AbfluBóffnung frei haben wollte, 
um moglichst bis zum SchluB immer 6 m3/sec. AbfluB zu haben. 
Zum Schutz dieser Schieber gegen Sprengśchaden beim Seedurch- 
schlag wurde eine doppelte Reihe von Eisenscliienen aufgestellt.

D a ferner das durch den Schieber stiirzende Wasser die 
Geschwindigkeit von reclinungsniaBig etwa 17 m entwickeln 
muBte, war Gefabr vorhanden, daB ps auch hinter den Schiebern 
und hinter der Stollenpanzerung in den ersten Metern noch den 
Beton angreifen wiirde. Deshalb wurden dort in den Beton 
7 Eisenbahnscliienen in 2 Lagen iibereinander fest einbetoniert, 
welche den W asserstrahl brechen sollten (Abb. 13  u. 14). SchlieB- 
lich wurde der Stollen in seinem obersten Teile vollstandig von 
Gleis und Leitungen befreit, um eine Verklausungsgefahr zu 
vermeiden. Eine groBe Frage war, ob man die geschilderten 
Schieber beim Sprengen offen oder geschlossen halten sollte. 
Obwohl eine sehr starkę Meinung fiir das Offenhalten vorhanden 
war, wurden die Schieber doch voltstandig geschlossen, eine 
MaBnahme, die sich ais allein riclitig erwiesen hat.

Mach Projekt yorgesehene 
ersie S/eHuna t/er ^ 

Tauc/ieralocke ^
E/u/gti/fige S/eHury 
der Taucherg/ocke

k --------------- 32,00------------- ^  §.
Abb. 12. Darstellung der Seeabsenkung. Langsschnitt.

Schnitt in Stollenachse Sdmif/A-B

I l i i  B er AbscliluBpfropfen wurde nun nach diesen Vorbereitungen
'j  I i j | ^ mit 43 Lochem  angebohrt, wovon 9 Stiick ais Sondierlócher
j  f̂ iin>' , bis zum Wasser gebohrt wurden, wahrend zwei Locher wieder
j  ! ’ verlassen werden muBten, weil das Sccwasser mit gróBter Gewalt
J  ̂ ; jii E :i ‘ daraus hervorspritzte und einen Sprengbesatz unmoglich

; ip^.j.|brzrp; —  : : machte. Die verbleibenden Locher wurden nun mit insgcsamt 105 kg
| I: ‘ Sprenggelatine besetzt. Im  Augenblick jedoch, wo die elektrischen

'  j | - Ziindkapseln aufgesetzt werden sollten, muBten die beiden
— Pumpe n stillgelegt werden, weil bei den vollstandig nassen 

7 7 7 " Stollenwanden die Gefahr von vagabundierenden Stromen
und dadurch hervorgerufenen Induktionswirkungen sehr groB 
und die Moglichkeit des vorzeitigen Losgehens eines Schusses 
nicht von der Hand zu weisen war. Die letzten Arbeiten des 
Besetzens und Ladens erfolgten nun bereits im Wasser in 

, r. aufopferungsvoller Arbeit
1 T  durch die bis zu den Hiiften
1 Z  im Wasser stehenden bau-

&  M  ^ ,, ]eitenden Ingenieure, die
I...........  ' ‘ durch einen Spezial-In-

--------- ------ C  ____________ ________  genieur der Sprengmittel-
firm a wirksam  unterstiitzt

W JM  wurden. Die Anordnung
■>■3,70->*-5,00—>4*">.4^->k------ ~ 11,0 0---------- > der Schiisse und die
-*--------------------- -- 30,00---------------------- a-l Lage der Durchbruchs-

Anordnung der Energievernichter. Ausspiilen der Sohle Stelle ist in Abb. 15  in
und Ausfrasen der Energievernichter. allen Einzelheiten dar-

Abb. 13. Seeabsenkung. gestellt.

Schutzrechen Schienen Wmm 
DraufsiM

Anordnung der Ililfsschutzen,
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Abb. 15.
Oben: LUngcnprofil des Seedurchschlages. Unten: Ansicht der Brust.

E s muB noch hervorgehoben werden, daC alle Einzelheiten 
und YorsichtsmaBnahmen, die vor der Sprengung beobachtet 
werden muBten, genau schriftlich festgelegt waren. Unbedingt 
zuverlassigem Aufsichtspersonal wurden ganz bestimmte Arbeiten 
zugewiesen: Der eine hatte ais Letzter den Stollen zu begehen, 
um sich zu vergewissern, dafi sich kein Mensch mehr darin 
befindet, ein Zweiter hatte die Wachen auszustellen, ein Dritter 
die Schieber zu schliefien und sich von diesem Zustand personlich 
zu iiberzeugen usw. A lle diese Personen hatten nach dem 
Kafischacht entsprechende Meldungen zu geben und diese Mel-

die vorgesehene Auffanggrube fiir das Materiał nicht geniigte 
und wegen des kurzeń Abstandes zwischen Seedurchschlag 
und NaBschacht (mindestens eine Entfernung gleich der drei- 
fachen W assertiefe sollte -bei ahnlichen Yerhaltnissen in Zukunft

dungen wurden von einem Baufiihrer in eine vorbereitete 
Aufstellung eingetragen. A uf diese Weise wurde zwangslaufig 
erreicht, dafi nichts vergessen werden konnte und daB, unabhangig 
von bei solchen Gelegenheiten sich leicht einstellenden Auf- 
regungen, gróBte Zuverlassigkeit gegeben war. Der mit den 
AbschuBarbeiten betraute Bauleiter konnte sich nun durch 
einen B lick  davon iiberzeugen, daB wirklich alles programm- 
gemafi erledigt worden war und gab erst dann das Signal zur 
elektrischen Ziindung.

Der AbschuB, der am r. April 1930 erfolgte, gliickte voll- 
standig. E s  wurde ein Loch von etwa 4 auf 4 m herausgerissen. 
Die W irkung des Schusses ging vollstandig nacb innen. Auf der 
Seeoberflache war nur ein leichtes Krauseln zu bemerken (Abb. 16). 
Das W asser stiirzte aber m it solcher Macht in den Stollen, dafi

Abb. 17.

nun in vollkommen ruhigem Wasser 1  Taucher ohne allzuviel 
Beschwerde dureb die durcheinander geworfenen Scliienen des 
doppelten Rechens das M ateriał herausschaffen konnten. E s 
war dies allerdings m it einem bedauerlichen Zeitverlust ver-

Praft/ /md dem SeedurdisMag 
i/> Axe

Die X  eingezeichneten 
Bohrlocher konnten we
gen zu starken Wasser- 
andrangs nicht geladen 
werden.

----------Sprung im Felsen,
der sich von 1 mm auf 
10 mm binnen 17 li 
offnete.

o, I, II, III, IV, Zeiten 
fiir die Ziindung.

9  Sondierloch.
43 Bohrlocher. Munitions- 
verbrauch: 105 kg Spreng- 
gelatine.

Abb. 16.

nach Moglichkeit gewahlt werden) das M ateriał auch den N aB
schacht zum groBen Teil ausfiillte, wie auf Abb. 12  angedeutet. 
Gerade wegen dieser Moglichkeit war aber darauf bestanden 
worden, daB die Schieber geschlossen gehalten- wurden,- so dafi

Projil w  ckm Seedurc/udi/ag 
in Axe
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bundcn, hatte aber kcinerlei Auswirkungen fiir das Gelingen 
des Unternehmens. Waren die Schieber offen gewesen, so hatte 
das Haufwerk, das Steine bis zu 1/3 m3 enthielt, bestimmt die 
Schieber z. T  verstopft und auch ein Weiterziehen der Schieber, 
die im Anfang etwa nur 15  cm geóffnet werden durften, ent
sprechend den zulassigen 6 m3/sec. AbfluB, ware unmoglich 
gewesen. Aber auch ein Wcgraumen der Hindernisse durch 
Taucher hatte sich absolut^yerboten, weil die ungeheuere Ge- 
schwindigkeit des Wassers die Leute in Lebensgefahr gebracht 
und die Felsblocke uberdies so fest eingeklemmt hatte, daB sic

Abb. 18.

nicht wegzubringen gewesen waren. E s  ist dies ein Hinweis, der 
im Hinblick auf kiinftige Falle unbedingt groBte Beachtung 
verdient.

E s  wurden nun, nachdem der Schutt weggeraumt worden 
war, die Schieber gezogen und das W asser durchfloB den oberen 
vorher fast vollstandig fertig betonierten Stollenteil bis zum 
Lochbachfenster (Stollen km  2.538), wo der Hauptstollen durch 
eine provisorische Betonm auer abgeriegelt war, und gelangte 
durch das Fenster in das erweiterte Gerinne des Lochbaches 
und schliefllich in seinen natur lichen AbfluB, die Schwarza.

Die bei solchen Seeabsenkungen stets zu erwartenden 
Rutschungen der Ufer und Uferbriiche traten auch hier ein. 
Sie sind auf verschiedene Ursachen zuriickzufiihren. Einm al 
verliert die Uferstrecke den Gegendruck des Wassers und damit 
ihr Gleichgewicht; es konnen wasserhaltende Gleitschichten, 
insbesondere solche mooriger A rt, vorhanden sein, die bei 
vollstandiger Seeabsenkung auch ihr Wasser verlieren und damit 
Rutschungen einleiten, und schliefilich erhalten die in den See 
einmiindenden Bache plótzlich ein bedeutend gróCeres Gefalle, 
sie sturzen sozusagen mit einer plótzlichen Gefallanderung in 
den abgesenkten See und fressen dabei ganz aufierordentlich 
die Ufer an. Alle diese Erscheinungen waren auch bei der 
Schluchsee-Absenkung zu bemerken. E s  war ein vom geologischen 
Standpunkt aufierordentlich interessanter Anblick, den die 
verschiedenen Rutschungen und Einfressungen boten. Da 
ungliicklicherweise wahrend der Seeabsenkung noch sehr starkę 
Niederschlage eintraten, vermehrten sich die Zufliisse sehr stark. 
Beispielsweise hatte sich der kleine, ganzlich unbedeutende, 
vom Dorf Schluchsee kommende Fischbach in einer einzigen 
N acht ein B ett von ungefahr 3000 m3 ausgefressen (Abb. 17). 
Auch die kleinsten Rinnsale zerstorten die Ufer, und es riiuBte, 
um grófieres Unheil zu verhiiten, sozusagen jeder Wasserfaden 
in Holzgerinne gefafit und dem See zugeleitet werden. Man 
konnte dort in Stunden Canonbildungen entstehen sehen, wie 
sie, allerdings in groBtem Mafie, beispielsweise in dem bekannten 
Bergsturzgebiet von Flim s (Graubiinden) zu sehen sind. Auf 
diese Rutschungen, Einfressungen und Abspiilungen hatte man, 
wie bei der Beschreibung der umfangreichen Greiferarbeit

erwahnt, schon Riicksicht genommen. E s sei jedoch der aus- 
driickliche Hinweis gestattet, dafi unter Umstanden auch dem 
Einlaufbauwerk vom  gegenuberliegenden U fer Gefahr drohen 
kann, indem besonders bei engen Seestellen eine Rutschung 
des gegenuberliegenden Ufers den Seeboden so weit ausfiillen 
kann, dafi dic E inlauf sch welle statt erwartungsgemafi mehrere 
Meter iiber Seeboden nur noch knapp oberhalb dcsselben zu 
liegen kommt. E s  empfiehlt sich daher, bei ahnlichen Arbeiten 
und bei engen Seestellen sorgfiiltigo Peilungen und Sondierungen 
quer durch den See beidcrseits des Einlaufbauwerkes vor- 
zunehmcn.

E ine ganz eigenartige Erscheinung trat hinter den Schiebern 
auf: Der W asserstrahl hatte eine solch ungeheure Gewalt, dafi 
er die im Stollen zur Energievernichtung fest eingebauten 
Hindernisschienen in derartige Schwingungen versetzte, dafi 
diese wie eine Sage sich in den Beton einfrafien (Abb. 18). Die 
Schienen wurden, ais der Stollen wiederum begangen werden 
konnte, in ihreti selbsterzeugten Sclilitzen, welche nahez.u die 
theoretisch notwendige parabolische Form  bis zu einer Lange 
von 100 cm aufwiesen, vorgefunden. Auf die Lange dieser ein
gebauten Schienen war der Solilcnbeton durch die W irkung 
des Wassers nicht angegriffen, wohl jedoch auf die anschliefiende 
Strecke bis zu 20 m Lange, wo die Sohle Erosionen bis zu 15  cm 
Tiefe aufwies. E s  hatte daher die gewahlte Form  der Energie- 
vernichtung zweckmafiig mindestens auf die doppelte Lange 
angewendet werden sollen (s. auch Abb. 13).

Dabei wies der Beton eine ausgezeichnete Beschaffenheit 
auf, die auch durch Versuche nachgewiesen wurde. Zwischen den 
Schlitzen wurde namlich ein Betonstiick ausgestemmt und aus 
diesem in der M aterialpriifungsanstalt der Technischen Hoch
schule Darm stadt ein 20 cm grofier Wiirfel ausgeschnitten, 
der eine Druckfestigkeit yon 246 kg/cm2 crgab, cin Ergebnis, 
das fiir die Gute des Betons spricht.

Das Ablassen des Sees dauerte langer ais dafiir Yorgesehen 
war, einmal infolge der aufierordentlich groBen Niederschlage 
gerade wahrend der Absenkzeit und dann deshalb, weil man 
bei der Berechnung der ablaufenden Wassermenge an die

Riickhaltfahigkeit des groBen Grundwasserbcckens nicht ge- 
niigend gedacht hatte. So unangenehm dies fiir den Baufort- 
schritt war, um so angenehmer kann es spater fiir den Betrieb 
werden, weil das Staubecken des Schluchsees eben tatsachlich 
mehr W asser enthalt ais durch Erm ittlung der Schichtenlinien 
sich rechnerisch ergibt. Auch dieser Um stand ist fiir die Zukunft 
beachtenswert.

Abb. 19.



W E S S E L Y , B A  U  A U F G A B E N  B E I M  B A U  D E S  S C H L U C H S E E -S C H W A R Z A -S T O L L E N S .

‘.SWW Schnitt A - f i

O.K.larBen-Spi/nttiw/rj „ \
:r m,eo 1

\7686.i!W.ip.ot/wenti || 7^

V ~ ~ — H
Sckfomm

Abb. 20. 
Einlaufbauwerk.

A n s ic h t

D ra u fsich t

■Setzungsfuge

Au-seporung

Sch n itt c t - a

m

S ch n itt F .-F S ch n itt G S

Detaii der 
\Setivngsfuge 4rr

S
^Lt/imanstricti 
i Pulzwotte 
^iarBemra.id 
'mit (franstrich

■25,17—

-Stiigschactit

Nach erfolgtem Ablassen des Sees zeigte sich die Einbruch- 
stelle gemaB Abb. 19  und nun konnte das Einlaufbauwerk in 
verhaItnismaBig einfachem Arbeitsvorgang erstellt werden (Abb. 
20 und 21). Gleichzeitig wurde der endgiiltige Absperrschieber 
(NaBschieber) eingebaut, und im Schutze dieses Abschlusses 
konnte man am 24. IX . 1930 den See wiederum an steigen lassen 
und die noch riickstandigen Arbeiten im oberen Teil des Stollens 
/u Ende fuhrcn.

GróBeres Interesse verdient noch die Ausbildung des Wasser- 
schlosses. Die Turbinenbauer verlangten dort mit Riicksicht
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Schnitt A-C 
Beginn des Ausbruchs 

der Behalterstollen.

Schnitt A-C 
Vollausbruch der Be
halterstollen und Ein- 
ziehen der Klinker- 
mantel auf 3,50 m 

Breite.

Schnitt A-B 
Aufbruch im Dom. bis 
zum Ansatz der Kreuz- 
gurten. Ausbruch fur 
die kreuzfórmige Klin- 
kerverspannung der 
Domdecke in 3 m 
Breite. Mauerung der 
Kreuzgurten in 40 cm 

Klinkermauerwerk.

Schematischer
GrundriB.

Schnitt A-B 
VoI]ausbruch des 
Hauptstollens be- 
endet und die 

Klinkerm&ntel 
eingezogen.

Schnitt A-B 
Zur Erleichterung 
der Schuttung wird 
ein Fiillrumpf auf
gestellt. Beginn des 

Domausbruchs.

Schnitt A-B 
Vollausbruch 

beendet.

Schnitt A-B 
Der Vollausbruch 
ist von oben nach 
abw&rts bis zu dem 
letzten Abschlag 
(2 m Hohe) durch- 

gefuhrt.

auf die groBe Wassermenge, die gegebenenfalls plótzlich ab- 
gebremst werden muB (ca. 60 m3/sec.) ein WasserschloB nut 
Uberfall auf K ote 941,50, das zudem móglichst nahe dem Beginn 
der Druckrohrleitung gelegen sein muBte, ferner ganz bedeutende 
Wasserspeicherfahigkeit. Dies fiihrte zur Ausbildung des in der 
Zeichnung {Abb. 22) wiedergegebenen Wasserschlosses. Dic For- 
derung, daB das WasserschloB móglichst nahe dem Stollenende zu 
legen sei, brachte es leider an eine Stelle, wo der Fels teilweise 
schlecht war, so daB die obersten 43 m des WTasserschloBsteig- 
schachtes vollstandig mit starltem Einbau versehen werden 
muBten. Der Stollen erweitert sich hinter dem Steigschacht 
von 4 ,1 auf 5 jn. Gleichzeitig gehen vom Steigschacht uber den 
Hauptstollen zwei gleichfalls 5 m im Lichten messende Behalter
stollen aus. Diese drei Stollen vereinigen sich 90 m unterhąlb 
des Steigschachtes wiederam. A uf diese Weise entstand dort 
ein Bauwerk, ftir daś in Anbetracht der ungewóhnlichen Aus- 
maBe, Form  und GroBe der dort arbeitenden K rafte, eine Reihe 
von Entwurfen gemacht wurden, bis man sich fiir den aus- 
gefiihrten und in der Zeichnung (Abb. 23) dargestellten Bau 
einigte. Wegen der eigenartigen Form  wurde dieses unter- 
irdische Bauw erk ais „D om " bezeichnet. E s  handelt sich um 
die Durchfuhrung einer ungewóhnlichen bergmannischen Arbeit. 
In einem gliicklicherweise ziemlich festen Granit, der durch
4 Aussprengungen von 6 m Durchmesser schon geschwacht 
w ar (Hauptstollenzu- und -ablauf, zwei Behalterstollen, lichter 
Durchmesser von 5 m verm ehrt um Betonstarke), muBte ein 
zylindrisclier Hohlraum von etwa u  y2 m  lichter Weite und 
15 14  m Hóhe iiber Sohle ausgebrochen werden. Der Arbeits- 
vorgang (Abb. 23) bestand in folgendem: Zunachst wurden die
4 Stollenrohre im Abstand von 8,5 m von der lotrechten Dorn- 
achse durch Klinkerringe von 40 cm Starkę auf eine Lange von
3,5 m ausgemauert. Diese Ringe hatten dic Aufgabe, dem Gebirge, 
das sich beim Ausbruch des Domes lockern muBte, einen festen 
H alt zu geben und das weitere Nachbrechen von Felsbrocken 

zu verhindem, eine Aufgabe, die diese MaBnahme auch 
Abb. 24. “erfiillt hat. Hierauf wurde an denAufbruch geschritten.

Abb. 23 . Ausbruchs- und Betonierungsvorgang des „Domes".

Schnitt A-B Schnitt A-B
Der Hauptstollen wird in nor- Wandę bis tjnterkante
maler Weise betoniert. Die kegel- Domdecke vollendet.
fOrmige Verschneidung mit dem Eisenhilfskonstruktion
Dom istdurch Fixierungdeskreis- fiir die Eisenarmierung
runden Lehrbogens von 7,70 m montiert und dann
Dmr. und 10,14 m Drm. auf diese verlegt und an
Cofe 861,73 und 869,54 eindeutig Decke angehangt. 
bestimmt. Nach Beendigung der Deckenschalung ge-
Schalung erfolgt gemeinsame stellt. Decke betoniert
Betonierung des Hauptstollens bis auf das Mannloch.

und des unteren Domteils.

Schnitt B-A 
Ilorizontale Domdecke 
ist erhartet und trag- 
fahig. Einbringen des 
Fullbetons bis zum 
Felsen, SchlieBen des 
Mannlochs, Entfernen 

des Lehrgeriistes.
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der oben auf den vollen Domąucrschnitt erweitert wurde. In dem 
dadurch entstandenen, verhaltnism aBig niedrigen und kleinen 
Raum e wurden zunachst 2 Klinkergurten von je  40 cm Starkę 
und 3 m Breite kreuzweise eingezogen. Diese Gurte sollten die 
freihangende Gebirgsdecke von 1 1  y2 m 0  soweit festigen, daB 
darunter gefahrlos gearbeitet werden konnte. B is auf einige 
Felsblocklósungen, die sich trotzdem einstellten —  man hatte 
jede Gurte wenigstens 4,5 m =  40%  des lichten Durchmessers

%e-20cm 
C otere Lage

Schni/t e - f

r unterelage
/  it-tSan

breit machen sollen — , entsprach auch diese MaBnahme den
F.rwartungen. Nun wurde der Vo)lausbruch des Domes vor- 
genommen, daran anschlieBend die Betonierung durchgefiihrt. 
Die eigenartigen Durchdringungen des konischen Unterteiles 
des Domes m it dem Zylinder des Hauptstollens bedingten eine, 
zumindest im Stollenbau ungewohnliche und komplizierte 
Schalung, die aber tadellos zur Ausfuhrung gelangte (Abb. 24). 
Von einer Armierung der Domwandungen wurde bis auf die 
Durchdringung der Stollen m it dem Dom und dem verstarkten

7 cm starken Bewehrungsmantel Abstand genommen. Dic 
Decke hingegen muflte natiirlich eine auBerordentlicli starkę 
Eisenbewehrung erhalten. E s  stellte sich hier das Problem, 
eine Armierung einzubringen, deren Einzelheiten aus der Abb. 25 
zu ersehen sind, wrobei die Raum verlialtnisse nicht nur ganz 
auBerordentlich eingeschrankt waren, denn seitlich stand das 
Gebirge an und oben war nur der knapp bemessene Hohlraum 
bis zur Gebirgsdecke bzw. den Klinkergurten vorhanden und

unten war die Arbeitsbiihne. Dieser 
Schwierigkeit wurde man dadurch 
H err, daB zunachst das aus der 
Abb. 25 ersichtliche tragfahige 
W inkeleisengerust eingebaut wurde. 
A uf dieses wurde die obere Lage 
der Bewehrungseisen aufgelegt. 
H ierauf wurde das ganze Gewicht 
an die Felsdecke bezw. die Gurten 
fest verhangt, zu welchem Zweck 
vorhergehend Anker einbetoniert 
worden waren. Nun wrurde in ahn- 
licher Weise die untere Eisenlage 
eingebracht. Insgesam t wogen diese 
Eisen 32 000 kg. E rst nach Fertig
stellung der Armierung wurde die 
Deckenschalung eingebracht. Auch 
das Gewicht des Betons der 
eigentlichen Decke —  der Hohl
raum zwischen Decke und Gebirge 
wurde erst in einem zweiten Arbeits- 
gang vollgefiillt —  wurde teilweise 
an das Gebirge gehangt, teilweise 
nach unten abgestiitzt. F iir  das 
Betonieren selbst wurde versuchs- 
weise ein neues Verfahren gewahlt, 
das darin besteht, daB erdfeuchter 
Beton mit Druckluft von nur 
etwa 0,5 atu gefordert wird, 
wahrend die restliche Feuchtigkeit, 
soweit sie erforderlich ist, erst 
an der Austrittsdtise zugegeben 
wird. t)ber dieses Verfahren, das 
trotz mancher Mangel schlieBlich 
fiir den vorliegenden beson
deren F a li und auch bei einigen 
spateren Anwendungsfallen bei 
diesem Stollenbau seinen Zweck 

erfullte, wird ań anderer Stello vielleicht noch einiges zu
sagen sein. B ei dieser A rt der pneumatischen Forderung 
ist man in der GroBe der Zusclilagstoffe in keiner Weise 
beschrankt, man hat entsprechend dem geringen Luftdruck 
einen sehr kleinen Kraftverbrauch bei hoher Leistung und kann 
die Konsistenz des Betons je  nach B ed arf wahlen. Aus diesem 
Grunde ware es sehr erwiinscht, daB es gelange, die Miingel zu 
beseitigen, die sich beim Versuchsbetrieb naturgemaB noch
gezeigt haben. (Fortsetzung folgt.)

Abb. 25.
WasserschloB-Dom. 

Decke.

UBER DIE S C H U B S IC H E R U N G  DER EISEN B ET O N BA LK EN .

Von Otto Graf.

Der vor kurzem veroffentlichte Entw urf , , 19 3 1 “  der B e
stimmungen fiir  dic Ausfuhrung von Bauwerken aus Eisenbeton 
enthalt im § 20 folgende Yorschriften: „A lle  Schubspannungen 
sind durch abgebogene Eisen oder durch Biigel oder durch ab- 
gebogene Eisen und Biigel aufzunehmcn". Diese Vorschrift ist 
eine Auswertung von Versuchen, welche vom Deutschen AusschuB 
fiir Eisenbeton und von anderer Seite veranlaBt wurden; die 
Yorschrift benutzt auch die grundlegendc Yoraussctzung des

Eisenbetons, daB die Zugfestigkcit des Betons auBer acht zu 
lassen ist.

Die nunmehr vorgesclilagene vollc Schubsicherung hat, wie 
zu erwarten stand, besóndere Beachtung erfahren. In der vor- 
liegenden Zeitschrift 1930, Seite 208 bis 2 16 , haben die Herren 
Professor Dr.-Ing. P r o b s t  und Geh. B au rat Professor H a g e r  
Stellung genommen.

E s durfte dic Klarstcllung fordem, wenn im folgenden auf



DER BAUINGENIEUR
1031 HEFT 24. GRAF. UBER d ie  SCHUBSICHERUNG d e r  e is e n b e t o n b a l k e n . 443

Versuchsergebnisse ver\viesen wird, die erst in einigen Monaten 
in den Yeróffentlichungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisen
beton ausfiihrlich zur Yerfiigung stehen; auch die Erorterung

einiger alterer 
137 Feststellungen

diirfte angezeigt
•o j S  sein, weil damit
E y  die Beurteilung
|  y ' S W *  ^er neuen V°r-
S 7/ l  Abb‘ sc^rift einfaeher
■S -P/ S r  werden kann.
1  Die folgende
c /  j r  Darstellung kann
^ / /  naturlich nicht

^ _________Wurfolfeętigkeit des, Betons_______  umfassend sein,
72 110 15H kg/cm2 sondern soli

nur einiges her-
vorheben, was zur Zeit umstritten ist oder unbeachtet
erscheint.

i .  B e d e u tu n g  d er F e s t ig k e i t  d es B e to n s . Die Yor- 
schriften fiir die Errichtung von Eisenbetonbauten setzen -bisher

kónnen, die aus Beton bestehen, der die M indestfestigkeit nicht 
wesentlich iiberschreitet.

Bei fruheren Yersuchen, insbesondere auch bei denen, die 
H err Geheimrat H ager Seite 2 13  heranzieht, w ar die Festigkeit 
des Betons wesentlich gróBer ais die Mindestfestigkeit, welche 
die Bestimmungen vorsehen. E s  wurde damals festgestellt, daB 
Balken der gepriiften A rt und aus Beton mit einer W iirfelfestig- 
keit von rund 250 kg/cm2 auch noch mit halber Schubsicherung 
ausgefuhrt werden kónnen, ohne daB der Bruch durch Versagen 
der Schubsicherung zu erwarten ist2.

Bei Herstellung von Balken gleicher B au art aus Beton mit 
der eben noch zulassigen Festigkeit stellte sich aber heraus, daB 
nur m it voller Schubsicherung ein Bruchbild zu erzielen ist, das 
geniigende Ausniitzung des Eisens in der Zugzone anzeigt. Die 
Sachlage kann mit Abb. 1, einer friiher von Professor Dr.-Ing. 
M o e rsch  veróffentlichten Darstellung, erlautert werden3. In 
Abb. 1 ist die Hóchstlast P  — i37-t ais obere W aagrechte ein- 
gezeichnet; sie bedeutet die Last, unter welcher die Streck- 
grenze der Bewehrung in der Zugzone des Balkens maBgebend 
wurde; sie ist die Last, welche uberhaupt ais hócbste erreicht 
werden kann. W eiter zeigt Abb. 1 zwei ansteigende Linien; die

eine gibt die 
Hóchstlasten an,

------------------------ k---------------------- 1250—— -*\ welche bei voller
___________  i Schubsicherung

1 1T I  eingetreten sin d ; 
Ą y I die andere zeigt

I /  1 / _____ g  [ . J  die Hóchstlasten,
; ^^3xZ2<t> welche bei halber

* Schubsicherung
erm ittelt wurden. 
A b b . 1 la B t  nun

in e in fa e h e r  W e ise  e rk e n n e n , d aB  d ie  Z e r s t ó r u n g  in 
dem  d u rc h  S c h u b k r a f t c  'b e a n s p ru c h te n  T e i l  v e rm ie d e n
w u rd e , w en n  b e i v o i le r  S c h u b s ic h e r u n g  d ie  F e s t ig k e i t

d es B e t o n s  e tw a  1 2 5  k g / c m 2 
i ib e r s c h r i t t .  M it h a lb e r  S c h u b -  
s ic h e r u n g  k o n n te  d ie s e r  E r-

Ą y ' | fo lg  n u r  e r r e ic h t  w e rd e n ,
/  I w en n  d ie  F e s t ig k e i t  d es  B e t o n s

  * — ——f~ - i i b e r  e tw a  200  k g /c m 2 h in a u s-
H*2 2 V  $  g in g .

Diese Ergebnisse wurden 
durch neuere Versuche m it anderen 

Balken bestatigt. Mit Riicksicht auf den zur Verfiigung stehen
den Raum  sei dieserhalb auf den zu erwartenden Bericht in 
H eft 67 des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton verwiesen.

Bewehrung nach den Bestimmungen mn 1925. 

»**P----------- —--------------- ;---------- 1300 —

voraus, dafl die W iirfelfestigkeit des Betons im Alter von 28 Tagen 
mindestens 100 kg/cm2 betrage. Der Entw urf 19 31 verlangt 
mindestens 120 kg/cm2 (bei Saulen 150 kg/cm2). DemgemaB

miissen auch alle iibrigen Forderungen zunachst darauf abge- 
stimm t sein, daB zwar die M indestfestigkeit vorhanden ist, jedoch 
daB sie nicht wesentlich iiberschritten wird.- F iir auBerordent-

Durch aufpebogene Eisen 

\ aufgenommen
Durch aufaeboaene Eisen 

aufgenommen

Durch Bugel 

aufgenommen

Durch Bugel 

aufgenommen
Durch aufaebogene 

Eisen aufgenommen

Abb. 4 . Schubdiagramm zu den Balken nach Abb. 2.

liche Falle, also auch dann, wenn Beton hóherer Festigkeit ge- 
wahrleistet wird, ist zu entscheiden, inwieweit von den Richt- 
linien fiir die gewóhnlichen Falle abgewichen werden kann1 . 
Wenn die notwendige Schubsicherung zu erkunden ist, so 
wird die Erkundung fiirs allgemeine nur mit Balken geschehen

1 Die Frage, ob solche Sonderbestimmungen fiir die Schub
sicherung angezeigt sind, ist noch nicht geniigend diskutiert.

Abb. 5 . Schubdiagramm zu den Balken nach Abb. 3.

2. In den bisherigen Yorschriften war eine Schubsicherung 
nicht verlangt, wenn die groBte Schubspannung auf der be- 
treffenden Feldseite iiber 4 kg/cm2 nicht hinausging, sofern

2 Naheres ist zuletzt in dieser Zeitschrift 1930, Seite 307 uf. 
mitgeteilt worden.

3 Vergl. Bericht iiber die II. Internationale Tagung fiir Briicken
bau und Hochbau, Wien 1929, S. 435.
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Abb. 7.
Balken 

nach 
Abb. 3.

Abb. 6.
Balken 
nach 
Abb. 2.

Abb. 8.
Balken 

nach 
Abb. 3.
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Handelszement vcr\vendet war bzw. 5,5 kg/cm2 nicht iiberschritt, 
wenn hochwertiger Zement zur Verwendung gelangte. D e r E n t 
w u r f  1 9 3 1  v e r la n g t  v o l le  S c h u b s ic h e r u n g , a u c h  w en n  
t 0 k ie in e r  a is  4 bzw . 5 ,5  k g /c m 2 b le ib t .

Diese Forderung laBt sich u. a. durch die Versuche mit 
Balken nach Abb. 2 und 3 begriinden. Die zugehorigen Schub- 
diagramme sind in Abb. 4 und 5 wiedergegeben. Der Balken 
nach Abb. 2 enthalt volle Schubsicherung. Im  F ali der Abb. 3 
sind die Schubspannungen unter 4 kg/cm2 ungedeckt. Die 
W urfelfestigkeit des Betons betrug rund 128 kg/cm2.

Die H ochstlast fand sich f i ir  d ie  B a lk e n  n a c h  A b b . 2 
im  M it te l  zu 75 000 k g , f i ir  d ie  B a lk e n  n a c h  A b b . 3 zu 
n u r 57  500  k g . D e r  U n te r s c h ie d  i s t  a ls o  r e c h t  b e d e u te n d  
a u s g e fa l le n .

Besonders veranschaulicht wird dieses Ergebnis noch durch 
die Bruchbilder, Abb. 6, 7 und 8, Balken der beiden Yersuchs- 
reihen darstellend. Im  Falle der Abb. 7 und 8 (Bauart nach 
Abb. 3) ist in dem Gebiet, das durch schrage Eisen nicht geschiitzt 
war, ein schiefer, klaffender R iB  entstanden. Im  Balken nach 
Abb. 6 (Bauart nach Abb. 2) waren die Bewehrung gegen Schub- 
krafte und die Bewehrung gegen Zugkralte durch Biegemomente 
beim Versuch und gemaB der gewahltcn Rechnung praktisch 
gleich wertig4.

3. Bei der Auswertung von Versuchsergebnissen sind —  wie 
schon friiher von verschiedenen Seiten hervorgehoben worden 
worden ist —  die B r u c h b i ld e r  heranzuziehen. Allerdings 
werden die Bruchbilder nur dann hinreichend niitzlich, wenn aus 
ihnen das allmahliclie Fortschreiten der Risse entnommen werden 
kann, so daB mit ihnen der Zustand der Balken unter verschie- 
denen Belastungen auch nachtraglich dargestellt werden kann 
(vgl. beispielsweise die RiBzeichnnngen in den Heften 12  und 20 
des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton). Bei solcher Zer- 
gliederung der Vorgange kann dann auch festgestellt werden, 
welche Vorgange die wesentlichen Ursachen der Zerstórung sind 
(Uberschreiten der Streckgrenze des Eisens in der Zugzone, Auf- 
treten von klaffenden schiefen Rissen, ungenugende Verankerung 
der Bewehrung nach dem Auftreten bestimmter Risse, Zerdriicken 
des Betons an den Aufbiegungen und bei den Haken 
der Bewehrung usf.) Die Ergebnisse mancher Versuche, 
auch solcher aus neuester Zeit, konnen nicht zuverlassig 
gedeutet werden, weil die soeben bezeichneten Unterlagen 
unvollkommen sind.

Zu den notwendigen Unterlagen fiir die Beurteilung der 
W iderstandsfahigkeit der Balken gehórt auch die Feststellung 
der S t r e c k g r e n z e  a l le r  v e rw e n d e te n  E is e n  der H aupt- 
bewehrung, weil erfahrungsgemaO auch Stabe gleicher Lieferung 
erhebliche Unterschiede der Festigkeitseigenschaften aufweisen 
konnen5. Wenn die Streckgrenze der einzelnen Stabe des Eisens 
beispielsweise zwischen 2580 und 2950 kg/cm2 schwankt, wie dies 
auf Seite 208 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift an
gegeben ist, so ist mit der Móglichkeit zu rechnen, daB in ein
zelnen Balken Eisen eingebettet sind, dereń Streckgrenze nahe 
dem unteren W ert liegt; in anderen Balken kanu Eisen verwendet 
sein, dessen Streckgrenze etwa beim ob.eren Grenzwert liegt. Wenn 
die W iderstandsfahigkeit der Balken von der Streckgrenze des 
vcrwendeten Eisens abhangt, so werden sich die Hóchstlasten 
wie die Streckgrenze der verwendeten Eisen unterscheiden. Dieser 
EinfluB der Streckgrenze der Eisen ist seit langer Zeit bekannt;

* Naheres in dcm angekiindigten ausfiihrlichen Bericht.
1 Vergl. u. a. Heft 48 des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton,

S. 19, ferner Heft 58, S. 27.

er wird jedoch bei der Auswertung der Versuchsergebnisse nicht 
immer geniigend gewiirdigt.

4. In der Zugzone der Balken sind soviel Eisen zu belassen;
daB die Anstrengung der gerade durchlaufenden Einlagen der 
Zugzone durch die Biegungsmomente iiber die ganze Balkenlange 
den maBgebenden W ert der Balkenm itte nicht nennenswert 
iiberschreitet. Diese sogenannte M o m e n te n d e c k u n g  ist wohl 
zur Zeit allgemein ublich. In Balken, die dementsprechend gebaut 
sind, kann also nicht bloB in der Balkenm itte, sondern auch an 
anderen, gegen die Widerlager hin gelegenen Stellen, dic Streck
grenze des Eisens fiir die W iderstandsfahigkeit des Balkens maB- 
gebend werden. E s  konnen auch schiefe Risse in den auBeren 
Balkenteilen klaffend werden, weil die Streckgrenze des Eisens 
in der Zugzone iiberschritten wird. E s  ist also nicht ohne 
weiteres aus dem Klaffendwerden schiefer Risse auf un- 
geniigende W iderstandsfahigkeit der Bewehrung gegen Schub- 
krafte zu schlieBen. <

5. In bezug auf die A n o rd n u n g  d e r  B e w e h ru n g  gegen  
S c h u b k r a f t e  ist auBerdem durch viele Versuche bekannt, daB 
die Richtung der Aufbiegungen nicht von entscheidender B e
deutung ist. W ichtiger ist, die Anordnung so zu wahlen, daB die 
schiefen Risse im Steg der Balken stets von aufgebogenen Eisen 
wirksam gekreuzt werden®. Dazu gehórt hinreichende Auftei- 
lung der schiefen Bewehrung, was gleichzeitig zu besserer Ver- 
ankerung der Bewehrung fiihrt7.

6. Die Eisen mussen so verankert sein, daB die Zugkrafte 
ohne Aufbiegen der Haken und ohne Zerdriicken des Betons 
an den Abbiegestellen und Haken in den Beton geleitet werden, 
bis zu Kraften, bei denen die Streckgrenze des Eisens erreicht 
wird. Dazu gehórt allmahliches Abbiegen der Eisen. Weiter 
sind hinreichende Ubertragungsflachen der Eisen vorzusehen, 
sei es durch groBe Haken oder durch Aufteilung der Bewehrung 
in eine groBere Zahl von Staben. Die notwendigen Obertragungs- 
flachcn sind selbstverstandlich von der Festigkeit des Betons 
abhangig.

7. Aus amerikanischen Untersuchungen8 ist bekannt, daB 
die Anstrengung der schragen Eisen in ihren geraden Teilen 
wesentlich kieiner bleibe ais sie nach der iiblichen Rechnung er- 
mittelt wird. Bei Beurteilung dieser Ergebnisse9 ist zu beachten, 
daB die Anstrengungen an Eisen festgestellt worden sind, die ein- 
betoniert waren und nur an den Enden der MeBstrecken frei- 
lagen. MaBgebend ware aber die Anstrengung der Eisen in 
Quersclinitten, bei denen der Beton gerissen ist. Hieriiber geben 
die Versuche noch keinen AufschluB. AuBerdem muB nach neu- 
eren Untersuchungen in Stuttgart beachtet werden, daB selbst 
bei sehr sorgfaltig hergestellten Balken die Eisen erhebliche Un- 
symm etrie der Formanderungen aufweisen konnen. Dazu tritt, 
daB die bisherigen Messungen aus leicht begreiflichen Griinden 
im geraden Teil der schragen Eisen vorgenommen worden sind. 
Die gróBten Anstrengungen, kombiniert m it Biegeanstrengungen, 
liegen aber in den Abbiegungen selbst. E s  diirfte deshalb ver- 
standlich sein, wenn die Feststellungen bei den genannten ameri
kanischen Versuchen bis jetzt ohne EinfluB auf die Gestaltung 
unserer Yorschriften geblieben sind.

6 Vergl. Mórsch, Der Eisenbetonbau, 6. Aufl., 1. Band, II. Teil, 
S. 163, S. 177, auch S. 247.

1 Vergl. Handbuch fiir Eisenbetonbau, 1. Band, 4. Aufl., S. 181 
und 182.

8 Vergl. Heft 61 des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton, ferner 
Moersch, Der Eisenbetonbau, 6. Aufl., 1. Band, 2. Halfte, S. 221 bis 223, 
ferner Hager, Bauingenieur 19 31, S. 2 13  uf.

9 Vergl. Heft 6i des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton, 
S. ir  uf.
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DIB F R A G E  DER S C H U B SIC H E R U N G .

E r w id e r u n g  u n d  S c h lu f lw o r t .

Yon E. Probst.

Die Yorstchendcn Auflerungen des Herrn Prof. G r a f  geben 
mir die Móglichkeit, meine Yeróffentlichung in H eft 12 / 13  des 
laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift durch die Ergebnisse der 
vom Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton unterstiitzten Stutt- 
garter Untersuchungen b e k r a f t ig e n  zu kónnen. (Ich sehe dayon 
ab, auf die von Herrn G. herangezogenen AuBerungen von Prof. 
Dr.-Ing. M ó rsc h  einzugehen, die in dem Bericht iiber die
II . Internationale Tagung fiir Briickenbau und Hochbau ver- 
óffentlicht sind, weil ich dazu in dem gleichen Bericht Stellung 
genommen habe.)

H err G r a f  bezieht sich auf den § 20 des Entw urfs der neuen 
Bestimmungen, der verlangt, daB

a l le  S c h u b s p a n n u n g e n  durch abgebogene Eisen oder 
durch Biigel oder durch abgebogene Eisen und Biigel 
aufzunehmen sind, 

und meint, die neue Vorschrift benutze auch die „grundlegende 
Voraussetzung des Eisenbetons", daB die Zugfestigkeit des 
Betons auBer acht zu lassen ist.

In  der Aussprache iiber die Frage der Schubsichcrungen 
wird von einigen Fachleuten in neuester Zeit cin Unterschied 
zwischen niedrigen und hohen Betonfestigkeiten gemacht. Es 
ist richtig, daB alle Forderungen fiir irgendwelche zulassigen 
Spannungen im Beton auf die Festigkeiten nach 28 (oder nach 7) 
Tagen abgestimmt werden sollen. Wenn man der Mcinung ist, 
<laB eine Mindestwiirfelfestigkeit von 120 kg/cm2 nach 28 Tagen 
fiir die in den Vorschriften in Aussicht genommenen zulassigen 
D ru c k  spannungen in Beton geniigt, móge man dic zulassigen 
r0-Werte dieser Festigkeit anpassen.

Bei dem von mir verwendeten Beton waren K a =  245 kg, 
K z direkt aus Untersuchungen erm ittelt rd. 15  kg. Nach der 
M ohrsclien Gleichung ergibt sich die Schubfestigkeit:

K , -  i  ] / k „ • K ,  i  j / 245  • 15  ~  30  kg.

Al
-125-

t  ' r = ‘r J

10*22- w
- i l  25 U -

B is vor wenigen Jahren wurde bei verschiedenen B e
rechnungen von Eisenbetonkonstruktionen der Nachweis der 
Betonzugspannungen ahl verlangt. Aus guten Griinden, auf die 
ich hier nicht eingehen kann, hat man in den letzten Jahren 
ganz allgemein auf den Nachweis yon Betonzugspannungen und 
dam it auf die Betonzugfestigkeit verzichtet.

Die gleichen Griinde kónnen beim Nachweis der Sćhub- 
spannungen n ic h t  herangezogen werden. Die Berechnung der 
r 0-Werte wird man auch in Zukunft nicht entbehren kónnen, 
selbst wenn man den m. E . unberechtigten und schadlichen 
Entwurfsvorschlag des § 20 von amtlicher Seite aufrechthalten 
wollte. Wahrend uns dic Berechnung von a hj kein einwandfreies 
B ild  von dem Erschcinen der Biegerisse gibt, weil hier auch 
Schwind- und Temperatureinflusse maBgebenden EinfluB haben, 
laBt sich m it Hilfe der berechneten r 0-Wcrte das Auftreten der 
ersten Schragrisse gut feststcllen, wie ich dies in meiner letzten 
Yeróffentlichung gezeigt habe.

Dem Beton, wie er bei den S t u t t g a r t e r  Versuchen vcr- 
wendet wurde, durfte cin

K s =  “  ] /  K d • K ,  =  ] /  128  ■ 1 1  ~  18 kg

entsprechcn.
Rechnet man bei meincn Untersuchungen r 0 rul — 4 bis

5 kg/cm2, so wird man folgerichtig bei den Stuttgarter Ver- 
suchen nur 2 bis 2,5 kg/cm2 annehmen diirfen.

Die e r s te n  S c h r a g r is s e  sind, wie ich bei meinen Unter
suchungen gezeigt habe, bei einer rechnerischen r 0-Spannung in 
der Nahe der Nullinie entstanden, die zahlenmaBig der GroBe 
der reinen Zugfestigkeit (rd. 15  kg/cm2) entsprach, wie dies 
theoretisch aus den Hauptspannungslinien zu erklaren ist. Bei 
dcm in S t u t t g a r t  verwendeten Beton wird der erste SchragriB 
aus den Abb. 6— 8 bei einem Belastungsintervall zwischen 12 
und 16 t  verzeichnet, dem rechnerisch ein r 0 — 1 1  kg/cm2
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Bugel 
' '$7mm 
■8*22

Bruchrifi t/on Balken 1201Bruchrift von Balken 1206

• OurchBiigel 
aufgenommen

(nahezu gleich der fiir die reine Zugfestigkeit des Betons) ent- 
s pricht.

Sonach b e s ta t ig e n  die Stuttgarter Untersuchungen meine 
Feststellung, daB die ersten Schragrisse bei einem rechnerischen 
r 0 au£treten, das zahlenmaBig der reinen Zugfestigkeit des 
Betons entspricht.

Da die B ie g e r is s e  bei den Stuttgarter Balken bei einer 
Belastung von etwa 4 t entstandcn, b e s t a t ig e n  sie zugleich, 
daB die e r s te n  Schragrisse immer spater ais die e r s te n  Vertikal- 
risse auftreten.

Betrachtet man dic B au art der Stuttgarter Balken I I 4 und 
I I5 (Abb. 2 und 3 des G rafsch en  Aufsatzes), mit denen die 
amtlichen Bestimmungen vom Jah re  1925 denen des Jahres 19 16  
gegenubergestellt werden sollen, so laBt sich die L ast P  =  17  t 
ais Gebrauchslast errechnen, bei der t„ =  13  am linken und 
r 0 =  4,3 kg/cm2 am rechten Auflager betragen.

Zur Aufnahme der Biegungszugspannungen sind bei voller 
Ausnutzung der Langseisen mit ac — 1200  kg/cm2 nur 8 0  22 mm 
notwendig. Tatsachlich sind 10 0  22 mm eingelegt, augenscheinlich 
um der Fórderung der Schubsicherung zu geniigen. Die Momen- 
tendeckungslinie a  (beistehende Abb. ia )  zeigt, daB von den
10 Eisen hóchstens 9 0  22 mm ais Biegungszugbcwehrung
in Rechnung gestellt werden diirfen. Da fiir die Einhal- 
tung der zulassigen crc-Spannung 8 0  22 mm geniigen, sind 
daher die Balken gegen 
Biegung etwas iiber- 
dimensioniert. Der .
Bruch ist daher von \
vornherein n ic h t  an ^
der Stelle des absolut 
groBten Momentes zu 
erwarten.

Bedenklich erschcint 
mir die Anhaufung der iiber dem rechten 
Auflager verankerten Langseisen bei Balken II5 
(Abb. 3 der Yeroffentlichung G ra f) . Bei dieser 
Anordnung schemen mir die von H erm  G. in 
Punkt 6 ausgesprochenen Befiirchtungen be- 
rechtigt zu sein. E s  liegt kein Grund vor,
9 0  22 mm Eisen an einer Stelle iiber dem
Auflager zu verankern. Riclitiger scheint es mir, 
die Eisen allmahlich nach der Momentenlinie 
aufzubiegen, ohne vorerst an die Schub- 
spannungen zu denken, sie in den Druckgurt 
iiberzuleiten und dort zu verankern. Dem- 
entsprechend habe ich in nebenstehender Abb. 2 
den Balken I I 5 der Stuttgarter Untersuchungen 
so entworfen, daB zugleich sżimtliche Schub- 
spannungen, die iiber die zulassigen hinaus- 
gehen (fiir den in Stuttgart verwendeten 
Beton habe ich r 0 IU| mit 2,5 angenommen), 
durch eine Schubsicherung aufgenommen 
wenlen. Bei Einsparung von zwei Eisen
0  22 mm sind zudem die Langseisen in 
der rechten Hiilfte a l lm a h lic h  hoch- 
gebogen. In die Figur habe ich die 
beiden Bruchrisse eingezeichnet, die Abb. 7 
und 8 der Stuttgarter Untersuchungen entsprechen. Man 
erkennt daraus, daB es moglich ist, die Eiseneinlagen 
auch in dem rechten Teil des Balkens so zu fuhren, daB an 
den entstandenen schragen RiBstellen hochgebogene Eisen vor- 
handen sind, die das Bruchbild zweifellos beeinfluBt haben 
wurden.

DaB in seiner Abb. 7 und 8 in dem Gebiet, das durch schrage 
Eisen nićht geschiitzt war, ein klaffender R iB  entstandcn ist, 
der zum Bruche fuhrte, war zu erwarten. Waren die Balken 
nach beistehender Ąbb. 2 entworfen worden, so ware es selbst 
bei der geringeren Betonfcstigkeit anders gekommen.

H err G. begriindet die Notwendigkeit von Schubsicherungen 
im Sinne des § 20 m it den bei den Stuttgarter Yersuchen er-

mittelten H ó c h s t la s t e n . Zu welchen Irrtiim ern die SchluB- 
folgerungen aus den Bruchlasten fuhren kónnen, habe ich in 
mciner Veróffentlichung gezeigt.

Durch meine Untersuchungen glaube ich bewiesen zu haben, 
daB d ie  H ó c h st-(B ru c h -)la st n ic h t  fiir die Beurteilung der 
Wirkung der Schubsicherungen entscheidend ist, sondern die 
Belastung, bei der die ersten schragen Risse auftreten, die 
niemals in Querschnitten zu finden sind, wo t „ kleiner ais 
zulassig ist.

H alt man sich diese Feststellungen vor Augen, so wird man 
bei jeder A rt von Beweisfiihrung, ob und wieweit Schub
sicherungen notwendig sind, die R iB b i ld u n g  verfolgen 
miissen.

Geht man daher bei den Stuttgarter Balken von der R iB 
bildung aus, so kommt man zu den SchluBfolgerungen, die in 
meiner Veróffentlichung in H eft 12 /13  niedergelegt sind. B e 
sonders lehrreich ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung 
der Grafschen Abb. 6— 8, wo kein SchragriB bei Belastungen 
unter 16  t  zu finden ist.

Herr G r a f  bemangelt es, daB meine Darstellung der beob- 
achteten RiBbildung eine Zergliederung der Vorgange erschwere. 
E s  kommt darauf an, was man zeigen will. Die B e o b a c h t u n g  
der RiBbildung bis zum Bruche wurde in meinem Institut mit 
aller Sorgfalt durchgefiihrt. Die von S tuttgart geiibte hubsche

Momentenc/eckung fu r Gebrauchs/ost u. Eigengemchł.
Abb. 2.

D a r s t e l lu n g  und Beschreibung des Yerlaufs samtlicher Risse 
ist gewiB wertvoll. Ich hatte es durch einen geiibten Zeichner 
auch bei meinen Balken machen kónnen. Ich hielt es aber fiir 
richtiger, auf den Bildern nur das darzustellen, was zur Klarung 
der Frage der Schubsicherung wesentlich ist: das ist: die Fest
stellung der e r s te n  Vertikal- bzw. S ch ra g risse  und des zum 
B ru c h e  fiihrcnden k la f fe n d e n  R is s e s .

Das Auftreten der schragen Risse kann verschiedene Ur- 
sachen haben. WTenn sie infolge der Hauptzugspannungen des 
Betons entstehen, so sind sie im Gegensatz zu den Biegerissen 
zuerst in der Nahe der Nullinie zu suchen. Dic schragen Risse, 
die in Fortsetzung entstandener Vertikalrisse, die durch Zer- 
driicken des Betons an den Aufbiegungen und bei den Haken
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der Bewelirung entstehen, sind fiir den Beobachter sofort zu 
erkennen.

Wenn Herrn G. daher die Ergebnisse mancher Versuche, 
auch solclier aus neuester Zeit (wie er meine Untersuchungen 
bezeichnet) priift, so wird er feststellen konnen, daB die Unter- 
lagen zur K larung des in Frage stehenden Problems vollkommen 
geniigen.

Die von Herrn G. betonte Notwendigkeit der F e s t s t e l lu n g  
der S t r e c k g r e n z e  aller verwendeten Eisen der Haupt- 
bewehrung ist nicht nur nicht notig, sondern ist schon deshalb 
vollkommen iiberfliissig, da erfahrungsgemaB auch Stabe gleicher 
Lieferung erhebliche Unterschiede in den Festigkeiten aufweisen. 
Dies erkennt Herr G. selbst an, wenn er an einer anderen Stelle 
sagt, daB selbst bei neueren Untersuchungen in Stuttgart bei 
sorgfaltig hergestellten Balken die Eisen erhebliche Unsymmetrie 
der Formanderungen aufweisen konnen.

Wenn die ganze Berechnung der Schubbewehrung einen Sinn 
haben soli, so ist sie nur berechtigt, weiin man annimmt, daB 
sie gleichmaBig und moglichst symmetrisch zur Vertikal- und 
Horizontalachse des Balkens verteilt ist. E s  ist daher keinesfalls 
von Bedeutung, ob die Streckgrenze fiir jedes einzelne Eisen 
oder, wie ich es getan habe, ais ein M ittelwert zwischen den 
Grenzen 2580 und 2950 kg angegeben wird. Es ist sehr wohl 
moglich, daB einzelne Sclirag- oder auch Langseisen friiher die 
Streckgrenze erreichen ais andere. Deshalb wird man gut daran 
tun, sich bei der Feststellung der Bruchursache nicht allein auf 
den klaffenden RiB  zu verlassen, sondern auch nach Fertigstellung 
des Versuchs die Eiseneinlagen daraufhin zu untersuchen, ob sie 
tatsachlich die Streckgrenze erreicht haben.

E s ist bekannt, daB die R ic h t u n g  der Aufbiegungen nicht 
von entscheidender Bedeutung ist. Wichtiger ist es, die Anordnung 
so zu wahlen, daB die schiefen Risse im Steg stets von aufge- 
bogenen Eisen wirksam gekreuzt werden, und daB die schragen 
Eisen richtig aufgeteilt werden. Ich verweise diesbezuglich auf 
das, was ich in B d. I  meiner ,,Vorlesungen iiber Eisenbeton" in 
der im Jahre 19 17  erschienenen Auflage gesagt und der im 
Jah re  1923 erschienenen 2, Auflage wiederholt habe.

In dcm § 20 des Entw urfs zu den neuen amtlichen B e
stimmungen wird aber der so wesentlichen Y e r t e i lu n g  der 
schragen Eisen mit keinem Worte Rechnung getragen.

Aus diesem und den vorher dargelegten Griinden habe ich 
beim Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton fiir den § 20 folgende 
Fassung vorgeschlagen: .

In Platten, Rippendecken, Balken, Plattenbalken und 
. Rahmen sind die Schubspannungen r 0 nach der Gleichung

„=SLb 0 z
nachzuweisen.

Q bedeutet die Querkraft, b0 die Querschnittsbreite 
(bei Balken die Stegbreite), z den Abstand des Schwer- 
punktes der Zugeisen vom Druckmittelpunkt. (Die Ver- 
minderung der r 0-Spannungen durch die Querschnitts- 
anderung am  Auflager darf bćriicksichtigt werden.)

Geht der nach dieser Gleichung errechnete WTert der 
Schubspannung iiber 14  kg/cm2 hinaus, so sind die Ab- 
messungen des Quersclinitts (bei Plattenbalken die Ab- 
messungen des Stegs) zu vergroBern, bis dieser W ert erreicht 
oder unterschritten wird.

E in  rechnerischer Nachweis der Schubsicherung eriibrigt

Qsich, solange der nach der Gleichung t0 errechnete

W ert der Schubspannung nicht iiber t ,.,,, =  4 kg/cm2 bei 
Yerwendung von Handelszement bzw. 5,5 kg/cm2 b ;i  
Yerwendung’ von hochwertigem Zement hinausgeht. F iir 
den Bereich, wo t „ >  r ml ist, muB die Schubsicherung 
durch Schrageisen und Biigel nachgewiesen werden.

Die Schubsicherung ist aus der Linie der maBgebenden 
Querkrafte m it Hilfe des Schubspannungsdiagramms zu 
ermitteln, dessen Grundlinie in der halben Hohe zwischen 
Oberkante und Unterkante des Balkens anzunehmen ist. 
E s  empfiehlt sich, den gróBeren Teil der schiefen Zugkrafte 
den aufgebogenen Eisen zuzuweisen (Bild 9 der am tl. Best.).

Die Schrageisen sind auf die Lange des Tragers, wo 
t„ ,u| iiberschritten wird, moglichst symmetrisch zur Balken- 
achse so aufzuteilen, daB jeder senkrechte Schnitt wenigstens 
von einem aufgebogenen Eisen getroffen wird. Ihr Gesamt- 
ąuerschnitt F cs muB in der Lage sein, die aus der schraf- 
fierten Schubspannungsflache errechnete Zugkraft aufzu- 
nehmen.

Mit dieser iiuBerung mdchte ich fiir meine Person die Aus- 
sprache iiber die Frage der Schubsicherung absclilieBen. Sie 
scheint m ir geniigend geklart. Ich iiberlasse es der Fachwelt, 
sich ihr Urteil nunmehr auf Grund des reichlich vorliegenden 
Materials zu bilden.

DIE STA N D SIC H ER H EIT  DER ST A H LSK E LE T T K O N ST R U K T IO N EN  W AHREN D  DER A UFRICH TUN G .

Yon .1/. Metzler, Dortmund.

In dem Aufsatz „U nfall bei Errichtung eines Stahlslceletts" 
in der Zeitschrift „D er Stahlbau” , Jahrgang 19 3 1, H eft 1, Seite 4 
und 5, ist auf Seite 5 ein Satz enthalten, der die Yermutung 
nahelegt, ais ob die Standsicherlieit einer Stahlskelettkonstruk- 
tion wahrend ihrer Aufrichtung nicht immer durch sich selbst 
gewahrt werden konne. E s wird in diesem Aufsatz auch auf die 
Veróffentlichung in der Zeitschrift des Y D I, Jahrgang 1929, 
Bd. 73, H eft 29, Seite 1023 bis 1027 verwiesen, m der, bei B e
schreibung der Stahlkonstruktion, der Eindruck erweckt werden 
konnte,. daB auch bei diesem Bauw erk —  es handelt sich um das 
Schaltwerk-Hochhaus Siemensstadt —  die Standsicherheit 
des Stahlskeletts wahrend der Aufrichtung nicht vorhanden ge- 
wesen sei. Diese Frage gewinnt noch groBere Bedeutung da
durch, daB sich m it ihr auch eine Zuschrift in der Zeitschrift 
„B eton  und E isen ", 29. Jahrgang, H eft 24, Seite 448 befaBt, 
und zwar in einer fiir das Stahlskelett sehr ungiinstigen Weise.

D a die Stahlskelettkonstruktion des Schaltwerk-Hoch- 
hauses Siemensstadt von dem W erk desYerfassers dieses Aufsatzes

geliefert wurde, soli im Nachstehenden neben 2 weiteren Bau- 
ausfiihrungen die Standsicherheit des Stahlskeletts dieses B au 
werkes wahrend seiner Aufrichtung im besonderen und vorab 
auch die Frage im allgemeinen behandelt werden.

Der Ausdruck „Stah lskelett" besagt schon, daB dessen 
Konstruktion fiir sich vollstandig gegen lotrechte und waage- 
rechte Lasten standsicher und die Ausfachungen der AuBen- 
und Innenwande nicht mehr tragende Glieder des Bauwerkes 
sein sollen. Letztere sollen lediglich dem Zwecke dienen, dic 
Innenraume gegen auBere Einfliisse zu schiitzen und eine gute 
Warme- und Schallisolierung zu gewahren. Ihre Tragfahigkeit 
soli nur insoweit in Anspruch genommen werden, ais diese in 
der Felderteilung des Stahlskeletts erforderlich ist.

Die Deckenausbildung der einzelnen Stockwerke braucht 
auch nur zwischen den Deckentragern sich selbst und die Nutzlast 
zu tragen und es kann dabei auf Leichtigkeit, Warmeisolierung 
und Schallsicherheit jede Riicksicht genommen werden. Ihrer 
N atur nach bilden sie jedoch zusammenhangende starre Scheiben,
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dereń hoher Widcrstand gegen waagerechte K rafte  oft vorteil- 
haft m it zur Standsicherheit des Stahlskeletts herangezogen 
werden und worauf in dem folgenden noch nalier eingegangen 
werden soli.

Um die Standsicherheit eines Stahlskeletts nach der Fertig- 
steliung und auch wahrend der Aufrichtung zu erreichen gibt es 
zwei Hauptwege, und zwar:

1 .  die Stutzen des Stahlskeletts werden 
m it den Untcrzugen bzw. den Deckentragern 
in der Langs- und Querrichtung des Ge- 
baudes rahmenartig verbunden, so daB diese 
Rahmengebilde in der Lage sind, auBer den 
lotrecliten Kraften auch die waagerechten 
Krafte  —■ namentlich den Winddruck —
(lufzunehmen und nach den Fundamenten 
zu leiten, und

2. die Stutzen werden nur fiir die 
Aufnahme lotrechter K rafte  ausgebildet, 
aber in den Ebenen der GeschoBdecken 
Verbande angeordnet, welche die waage
rechten K rafte  nach Endrahmen bzw. 
auch nach Zwischenrahmen fuhren, und 
die so bemessen sind, daB sie die auf sie
entfallenden waagerechten Auflagerdriicke nach den Fundamenten 
leiten kónnen.

Die zwischen den genannten Rahmen stehenden Stutzen, 
die nach Fertigstellung des Stahlskeletts ais Pendelstiitzen 
wirken, erhalten wahrend der Aufrichtung ebenfalls bclielfs- 
maBige Verbande, um die unmittelbar auf das von ihnen ein- 
geschlossene Feld treffenden waagerechten K rafte  aufzunehmen. 
Das Einbauen dieser Verbande ist jedoch nicht in das Belieben 
des Richtm eisters gestellt, sondern sie sind in der statischcn 
Berechnung in bezug auf die von ihnen aufzunehmenden K rafte  
untersucht und bemessen und genau so zu behandeln wie die 
dauem d einzubauenden Konstruktionsglieder.

Bei der Aufrichtung des Stahlskeletts nach den unter
i. und 2. genannten Ausfuhrungen ist dessen Standsicherheit 
gegen lotrechte und waagerechte K rafte  in jedem Bauab- 
schnitt gesichert.

Innerhalb dieser Hauptwege der Anordnung des Stahl- 
skeletts gibt es noch eine groBe Anzahl von Sonderfallen. B e
sonders bei Einfiihrung des StahLskelettbaues konnte der Bau- 
herr sich oft nicht dazu bewegen lassen, auf die massive 
Ausfiihrung derUmfassungswande zu verzichten, und es muBte der 
W irtschaftlichkeit wegen bei Ausbildung des Stahlskeletts auf 
dereń Tragfahigkeit Riicksicht genommen werden. Nicht immer 
ist ferner der GrundriB eines Bauwerkes so regelmaBig, daB 
dic Ausfiihrung des Stahlskeletts durchweg nach der einen oder 
anderen Hauptbauweise durchgefuhrt werden kann.

Im m er aber ist es moglich, beide so zusammenfassend an- 
zuwenden, daB der Hauptzweck, das Stahlskelett wahrend der 
Aufrichtung und nach der Fertigstellung standsicher auszu- 
bilden, erreicht wird.

Die von der Vereinigte Stahlwerke A .-G ., Dortmund, aus- 
gefiihrten Stahlskelettbau ten, Schaltwerk-Hochhaus und Wer- 
nerwerk X , Siemensstadt, und der Bibliotheksbau des Deutschen 
Museums, Munchen, sind typische Beispiele der unter i  und 2 
genannten Bauweisen m it ihren Abweichungen, so daB, trotzdem 
ihre Konstruktion schon in verschiedenen Aufsatzen be
handelt wurde, hier noch eine nahere Beschreibung der 
Durchbildung der Stahlskelette in bezug auf ihre Stand- 
festigkeit wahrend der Aufstellung und ais fertige Bauwerke 
am Platze sein diirfte.

S c h a ltw e r k - H o c h h a u s ,  S ie m e n s s t a d t .
Dieses Hochhaus ist ein langgestrecktes Geb&ude von 175  m 

Lange, 16  m Breite und 1 1  Stockwerken. Die Treppenhauser 
sind auBerhalb an den Langswanden, und zwar zwei auf jeder 
Seite, angeordnet.

Die GrundriBausbildung (Abb. 1) gestattete, die Stutzen 
in der Querrichtung fast durchweg so anzuordnen, daB sie in

jedem 3-m-Fcld mit den Deckentragern zu einem durch sam t
liche Stoclcwerke gehenden Rahmen vereinigt werden konnten. 
Alle 6 m sind AuBen- und Innenstiitzen angeordnet. Je  eine 
AuBcnstiitze ist mit einer Innenstiitze und mit den Decken
tragern der einzelnen Stockwerke zu einem Stockwerkralimcn 
zusammengefaBt. Der Deckentrager zwischen den Innenstiitzen

ist gelenkartig angeschlossen und w irkt ais Kontaktstab, wo- 
durch stets beide Rahmengebilde beim waagerechten Lastan- 
griff zum Tragen kommen.

In den AuBenwanden sind die 6-m-Felder nochmals unter- 
teilt, die dort in 3 111 Entfernung stehenden Zwischenstutzen sind 
m it den Deckentragern durch samtliche Stockwerke zu je 
einhiiftigen Rahmen vereinigt. An Stelle der Innenstiitzen sind 
Unterzuge vorhanden, welche die aus der waagerechten B e 
lastung auftretenden lotrechtcn Auflagerdriicke aufnehmen und 
nacji den Innenstiitzen der 6-m -Felder iibertragen. Die waage
rechten K rafte  werden durch

tm 11300

mo
Abb. 2 .

mo
Abb. 3.

das Zusammenwirken der 
beiden einhiiftigen Rahmen- 
halften nach den Funda
menten iibertragen.

Aus Abb. 2 und 3 ist 
die vorbeschriebene Rahmen- 
ausbildung ersichtlich.

In der Langsrichtung 
konnte auf eine rahmen- 
artige Yerbindung der Stutzen 
mit den Unterziigen ver- 
ziclitet werden. Ais Wind- 
angriffsflachen kommen nur 
die schmalen 16  m brei
ten Giebelwande in Frage, 
die sich auf 4 Stiitzenreihen 
stutzen.

Diese Stutzen stehen in nur 3 m bzw. 6 111 Entfernung 
und haben kraftige Verankerungen, welche ihnen eine gewisse 
Einspannung geben und es ihnen ermoglichen, auch Biegungs
momente aus den waagerechten Kraften zu iibertragen. Durch 
die in jedem Stockwerk vorliandenen Unterzuge werden stets 
eine gróBere Anzahl von Saulen zum Tragen herangezogen, so 
daB allein schon dadurch eine tjbertraguung der auf die Giebel
wande wirkenden waagerechten K rafte  auch wahrend der A u f
richtung des Stahlskeletts gewahrleistet war.

Trotzdem wurden zur weiteren Standsicherheit des Stahl
skeletts wahrend der Aufrichtung in mehreren Feldern in der 
Langsrichtung zwischen den AuBen- und Innenstiitzen lot
rechte Verbande berechnet und eingebaut, welche spater, je 
nach Fortschritt der Ausmauerung und soweit sie hinderlich 
waren, entfem t wurden.

Abb. 4 zeigt die Rahmenausbildung in der Querrichtung 
und die lotrecliten Verbande in der Reihe der AuBcnstiitzen 
wahrend der Aufstellung.

Die Aufrichtung des Stahlskeletts erfolgte in der Weise, 
daB zuerst die unteren Stiicke der Stutzen, bis zum 3. Stock-
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W e rn e rw e rlc  X ,-  S ie m e n s s ta d t .
Bei diesem Bauwerk, dessen GrundriCanordnung und 

Querschnitt Abb. 5 zeigt und dessen Hóhe bis 15  Stock- 
werke aufweist, wurde m it Riicksicht auf die z. T. unregel- 
maBige Stiitzenstellung auf die allgemeine Anordnung der 
Rahmenausbilclung verzichtet und nur an einzelnen Stellen, in 
Abb. 5 durch starkę strichpunktierte Linien angedeutet, eine 
solche vorgesehen. W eiter wurden hier auch die auBeren und 
inneren Umfassungswande, die m assiv ausgebildet sind, zur 
Ubertragung der waagerechten K rafte  nach den Fundamenten 
herangezogen. Die Stiitzen, welche nicht zu Rahmen verbunden 
sind, wirken beim fertigen Bauw erk ais Pendelstiitzen, die nur 
lotrechte K rafte  aufnehmen. Unterziige und Deckentrager sind 
nur gelenkartig m it ihnen verbunden.

Um hier dem Stahlskelett die erfordcrliche Standsicherheit 
gegen waagerechte K rafte  zu geben, wurden zu dereń Ableitung 
die ais Hohlsteindecken ausgefiihrten GeschoBdecken heran
gezogen. A uf die Anordnung waagerechter Verbande in den 
Deckenebenen konnte verziclitet werden, zuinal diese sehr 
elastischen Yerbande den starren Deckenscheiben gegeniiber 
doch nicht zum Tragen kommen wurden. Infolge dieser Bauweise, 
welche von der eines regelrechten Stahlskeletts in mehreren

Winkeln, und die Unterzuge und Deckentrager dienten hierbei 
ais Pfosten bzw. Querriegel. Die Verbande wurden erst entfernt, 
nachdem die GeschoBdecken eingezogen und zur Aufnahme der

werk reichend, und die dazugehórigen Unterzuge und Decken
trager von einer Giebelwand aus beginnend bis zur anderen auf- 
gerichtet wurden.

AnschlieBend daran wurden dic zweiten Stiicke der Stiitzen, 
nebst Zubehór wie vor, bis zum 5. Stockwerk reichend, auf- 
gerichtet. Wahrend dio zweite H alfte dieser Teile aufgerichtet 
wurde, erfolgte die Betonierung der Decke des 5. Stockwerkes.

Scfinitla-a

Abb. 4 .

Diese diente ais Schutz fiir darunter auszufiihrende Arbeiten, 
so daB oberhalb dieser Decke das Stahlskelett weiter aufgestellt 
werden konnte. In ahnlicher Weise wurde dann bei den iibrigen 
Stockwerken verfahren, so daB die Maurer- und sonstigen Arbeiten 
unabhangig von der Aufstellung des Stahlskeletts waren.

Die Decken des Gebaudes sind in Eisenbeton hergestellt. 
Sie bilden zusammenhangende starre Scheiben. Um dereń Steifig- 
keit fiir die Standsicherheit des fertigen Bauwerkes in bezug 
auf waagerechte K rafte  auszunutzen, sind auch die Treppenhauser 
ais Stiitzpunkte herangezogen, da dereń massives Mauerwerk fiir 
sich allein in der Lage ist, die gesamten waagerechten K ra ft auf
zunehmen. Die Decken iibertragen die anfallenden waagerechten 
K rafte  nach diesen Treppenhausern und entlasten dadurch das 
Stahlskelett, obschon auch dieses allein in der Lage ist, diese 
aufzunehmen.

Punkten abweicht, muBten wahrend der Aufrichtung des Stah l
skeletts behelfsmaBige Yerbande in den lotrechten Ebenen an
geordnet werden. Diese Yerbande wurden in jedem einzelnen

Fali besonders berechnet und zwischen den Pendelstiitzen an
geordnet. Die Streben dieser Yerbande bestanden aus einfachen

6 Siockuirkbóu
Turm

ISS/cckwerke

_ _ L L _ 1  ____ ____ Wmdrchmen beżu Windverbónde
, tmo , j

Abb. 5 .
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waagerechten K rafte  und dereń Ableitungen nach den Stiitz- 
punkten in der Lage waren.

Die Abb. 6 und 7 zeigen die Anordnung dieser Ver- 
bande.

Bei der Aufrichtung des Stahłskeletts wurde im aligemeinen 
wie bei dem des Schaltwerk-Hochhauses verfahren und darauf

B ib l io t h e k b a u  d es D e u ts c h e n  M u śe u m s, M iin ch en .
Die GrundriCanordnung sowie der normale Querschnitt

Abb. 7 .

geachtet, daB sie unabhangig von den Maurer- und sonstigen 
Arbeiten erfolgen konnte. Aus Abb. 8 ist dieser Arbeits- 
vorgang gut ersichtlich.

<, Fendelslulien
. [ingespann/e Slulzen ___

<~*Tróger „ —
Abb. 9 .

dieses Baues sind aus Abb. 9 und 10  er
sichtlich. Sein Stahlskelett ist vollstandig 
nach den unter 1 gegebenen Richtlinien 
ausgebildet. Wahrend der Aufstellung 
und ais fertiges Bauw erk war und ist 
das Stahlskelett allein in sich standsicher. 
Auch bei dem fertigen Bauw erk wird das 
Stahlskelett durch die Ausmauerung der 
AuBen- und Innenwande nicht entlastet, 
da diese aus Leichtsteinen ausgefiihrt 
und sich nur feldweise selbst tragt. 
Nur die Decken, die mit Riicksicht 
auf dic groBe Nutzlasten sehr kraftig

Kohmen:

7.15

Abb. 10.

Abb. 11.

In keinem Rall w ar durch die getroffenen Maflnalimen auch in Stam pfbeton ausgefiihrt sind, wirken nach ihrer
hier die Śtandsicherheit des Stahłskeletts wahrend der Auf- Fertigstellung ais waagerechte Trager und ubertragen dic
richtung gefahrdet. in gleicher Richtung wirkenden Krafte  auf lotrechte Rahmen,
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Z u sch rift zu den A ufsatzen  iiber „Leibungsdruck bei 
H olzverbindungen“

im Bauingenieur 1930, Heft 50 und 1931, Heft u .
Zu den Veroffcntlichungen der Herren Geh. Baurat Prof. 

H ager, Miinchen, und Dr. S e itz  teilen wir mit, daB in der Statischen 
Abteilung unserer Anstalt eingehende versuchsmaBige und rechneri- 
sche Untersuchungen iibcr das Verhalten von Bolzen in Holz bercits 
seit 1926 mit teilweisen Unterbrcchungen im Gange sind. Insbesondere 
wird in eincr im Februar d. J .  abgeschlossenen Arbeit dic Verteilung 
des Leibungsdruckes behandclt. Dabei wird aber nicht mit konstanter 
„Bettungsziffer", sondern mit eincr „Bettungsfunktion" (abhSngig 
vom ortlichen Leibungsdruck) gerechnet. Diese Arbeit befindet sich 
zurzeit im Druck und crscheint demnachst ais DVL-Bericht in der 
Zeitschrift fiir Flugtechnik und Motorluftschiffahrt. Die Unter
suchungen iiber die Bettungsfunktion sind anschlieBend an Versuche 
mit kurzeń Bolzen in Holz im 179. DVL-Bericht, Luftfahrtforschung, 
Bd. 8, S. 18 (Verlag Oldenbourg), sowie im DVL-Jalirbuch 1930,
S. 200 (Verlag Oldenbourg) veróffentlicht. Femer wird verwiesen 
au£ den 114 . DVL-Bericht, Luftfahrtforschung, Bd. 2, S. 147, und 
DVL-Jahrbuch 1929, S. 105, worin allgemeine Untersuchungen iibcr 
Bolzen in Holz behandelt werden.

D eu tsch e  V e rsu c h sa n sta lt  fiir  L u ft fa h r t  e.V.
Berlin-Adlershof.

Z u sch rift zu dem A ufsatz  von D r.-In g. Heinrich PreB 
,,E influB  von G rundw asserstandveranderungen und PreB- 
lu fteinw irkungen au f die T ragfah igkeit von Feinkiesen 

verschiedener D ichte.“
(In Heft 3 vom 16. Januar 1931.)

In der genannten Abhandlung werden Ergebnisse von hochst inter- 
essanten Versuchen veroffentlicht. GemaB einer FuBnote beabsichtigt 
der Yerfasser, die Versuche fortzusetzen und spater dar iiber zu berichten. 
Der vorliegende Aufsatz bringt daher lediglich die Aufzeichnungen aber 
den ersten Teil einer Versuchsreihe, wobei den Ursachen der Erschei- 
nungen verstandlicherweise noch nicht auf den Grund gegangen wird. 
Deswegen W'ar es auch nicht moglich, aus den mitgeteilten Ergebnissen 
allgemeine Folgerungen zu ziehen.

Wenn auch anzunehmen ist, daB der Verfasser dic in den beiden • 
let/.ten Absatzen stehende Zusammenfassung lediglich auf die beschrie- 
benen Yersuchsanordnungen bezieht, sind ihm jedoch darin Ausdrucke 
unterlaufen, die eine falsche Auslegung begiinstigen.

Leser mit nicht eigenen Sondererfahrungen miissen den Eindruck 
erhalten, daB bei allen Druckluftgriindungen im Sand „dic Tragfahigkeit 
des Baugrundes durch PreBlufteinwirkung wesentlicli hcrabgemindert 
wird". Das ist um so bcdauerlicher, ais die Auswertung der Versuche 
mit groBter Wahrscheinlichkeit das Gegenteil ergibt, wie im nach- 
stehenden gezeigt werden soli.

In den beschriebenen Versuchen wird das Einsinken eines be- 
lasteten Stempels in den Boden bei steigenden und fallenden Wasser-

standen beobachtet, .wobei letzteres a) durch Wasserzufidir bzw. -Abfulir 
oder b) durch Verdrangen des Wassers mittels PreBluft kewirkt wird. 
Obgleich der Erfolg, daB das Wasser steigt und fallt, bei beiden Einwir
ku ngen derselbe ist, sind Einsenkungen des Stempels beim Fali b) un- 
gleich groBer ais die beim Fali a). Es miissen also auBer dem Steigen und 
Fallen des Wassers noch irgendwelche andere Ursachen vorhanden sein, 
die in beiden Fallen in verschiedenem MaBe auftreten.

Herr Dr. PreB erklart das folgendermaBen: ,,Die in der Wasser- 
standshohe ausgedrtickte Einwirkung der PreBluft fiilirte mit wach- 
sendem PreBluftdruck infolge der immer groCer werdenden Auflockerung 
zuwrachsendenEinsenkungswerten‘ ‘ und ,,BeiVersuch 3 wurde gegeniiber 
den beiden zuvor gescjiilderten der PreBluftdruck wesentlich erhoht. 
Wie Abbildung 4 zeigt, wurde zunaclist mit wachsendem PreBluftdruck 
eine wachsende Einsenkung beobachtet, die nach erfolgter erster Um- 
lagerung der KSrner etwas geringer wurde, um dann pletzlich infolge 
vólligcr Auflockerung einen sehr hohen Wert zu erreichen".

Es ist nun nicht einzusehen, warum ein Sandboden von der durch- 
stromenden Luft aufgelockert werden kónnte, wobei unter Auflockerung 
eine Yeranderung der Lage der Sandkorner zu verstehen ist, dergestalt, 
daB die gegenseitige Beriihrung der Korner weniger innig wird, sich also 
der Rauminhalt einer bestimmten Sandmenge vergroBcrt. Die durcli- 
strómende Luft findet in den Poren des Sandes gewiB weniger Widerstand 
ais Wasser; daher ist das Druckgefalle der Luft auch kleiner ais von Wasser, 
und somit sind die Drucke, welche die Luft auf die einzelnen Kómer aus- 
iibt, nur sehr klein. Es felilen demnach alle Voraussctzungen fiir eine 
Auflockerung (Durchwuhlen) des Bodens infolge PreBlufteinwirkung.

Mir erscheint eine andere Ursache der starken Einsenkung des 
Stempels unter PreBluft weit einleuchtender:

Bekanntlich treten beim Eindringen von Fundamentkorpern und 
Stempeln in den Boden zweierlei Ersćheinungen auf, und zwar einmal 
die Bildung von Gleitflachen und Ausweichen des Bodens nach den Seiten 
und nach obenhin (Grundbruch), zweitens Bodenverdrangung durch Yer- 
dichtung (s. Krey-Erddmck und Terzaghi-Erdbaumechanik). Der 
Grundbruch tritt bei Flachgriindung, und zwar bei kleineren Grund- 
flachen auf, wahrend die Bodcnvcrdichtung bei Tiefgrundung und 
Flachgriindung groBerer Flachen, die melir in die Tiefe wirken, erzeugt 
wird. Diese Tatsache wird durch die von Herrn Dr. PreB in der 
Zeitschrift „Bauteclinik", Jahrgang 1930, Seite 641, veroffentlichten 
Ergebnissen von Baugrundbelastungsversuchen bestatigt. Wahrend im 
Bereich der kleinen Flachen der Grundbruch vorherrscht, spielt im Bereich 
der gróBeren Flachen die Bodenverdrangung durch Verdichtung dic 
Hauptrolle; daher das verschiedene Verhalten der kleineren und groBeren 
Flachen.

Zu den vorliegenden Yersuchen ist ein Stempel von 10 X 10 cm 
=  ioo cm1 Flachę venvendet worden, also eine sehr klcinc Flachę, so daB 
das Eindringen derselben in den Sand zweifellos auf Grundbruch zurOck- 
zufiihren ist. Infolge der entstehenden Gleitflachen spielt hier nicht 
die Zusammendrilckbarkeit des Bodens, sondern vor allcm die innere 
Reibung des Bodens und die Kohasion eine groBe liolle, lctzterc besonders 
beim feinen Sand. Sie ist hierbei im trockenen Sand =  o und beim 
feuchten Sand am groBten; im ganz nassen Sand ist sie wiederum geringer 
ais beim feuchten.

die in Abb. g durch starkę strichpunk- 
tierte Linien gckennzeichnet sind.

Die Aufrichtung des Stahlskcletts er- 
folgte in ahnlicher Weise wie bei dem an 
erster Stelle beschriebenen Bauw erk. Der 
Arbeitsgang ist aus den Abb. t i  und 12 
ersichtlich.

In  iihnlicher Weise wurde von dem 
genannten W erk noch eine weitere Anzahl 
von Stahlskelettbauten errichtet. In keinem 
Falłe hat die beschriebene Bauweise ver- 
sagt, und es darf hier wohl ausgesprochen 
werden, dai3 diese Bauweise bei Beaclitung 
ihrer jeweiligen Eigenart auch wahrend 
der Aufrichtung der Stahlskeletts ohne 
Anwendung besonderer Mittel in sich auch 
gegen die Angriffe waagerechter K rafte  
durchaus standsicher sind.

Der Fachwelt kónnte Vorstehendes ais 
selbstverstandlich gelten, die eingangs an- 
gefiihrten Au fsatze zeigen jedoch, daO
auch dort hieriiber noch Zvsreifel herrschen, Abb. 12.
und es ist der Zweck dieser Zeilen, diese
Zweifel auch bei den Bauherren zu beseitigen und diese ziige heute sonst schon zur Geniige bekannt sind, zur A11- 
nicht abzuhalten, die Stahlskelottbauweise, dereń Vor- wendung zu bringen.
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Bekannt ist auch, daB bei Druckluftgrunclungen der aus der Fórder- 
schleuse kommende Sandboden fast vollstandig trocken ist. Die den Sand 
durchstrómende Luft druckt nicht nur das Wasser yollkommen heraus, 
sondern trocknet den Boden in ganz kurzer Zeit aus.

Diese Erscheinungen, auf die vorliegenden Versnche angewendet, 
ergeben folgenden Befund:

1. Belastung des (erdfeuchten) eingefullten Sandes: Geringe Ein- 
senkungen.

2. Ansteigen des Grundwassers: Zusammensinken des ganzen 
Bodens, starkeres Einsinken, da Kohftsion geringer wird.

3. Absinken des Grundwassers: Kaum merkbares Einsinken, da 
Kohasion wachst.

4. Herunterdriicken des Grundwassers mittels PreBluft: Starkes 
Einsinken, da Kohasion stark verringert wird.

5. Steigern des Luftdrucks, Durchblasen des Bodens: Weiteres 
starkes Einsinken, da Kohasion gleich o wird; durch die entstehenden 
Gleitflachen wird der Boden aufgewtihlt, oder

5a. Abblasen des Luftdrucks, Ansteigen des Wassers: Anheben 
der Bodenoberflache mit dem Stempel; der infolge Wasseryerlust einge- 
schrumpfte Sand nimmt wieder Wasser auf und ąuillt an.

•Soweit sich aus den mitgeteilten Versuchen und bei dem Eehlen 
von verschiedenen wichtigen Angaben (Feuchtigkeitsgehalt des Bodens 
beim Einbringen in den Kasten, jeweilige Anzeige des Manometcrs und 
Kornzusammensetzung des Sandes) iiberhaupt ein SchluB ziehen laBt, 
wiirde ich unter Berticksichtigung der mir zuganglichen Erfahrungen 
von 183 ausgefiihrten Druckluftgriindungen sagen:

Di6 Yersuche bestatigen die Erfahrung, daB bei Dnickluftgrun- 
dungen der Sand dicht unter der Sohle infolge des Durchstrómens der 
Luft ausgetrocknet wird. Dadurch vefliert er zeitweise seine Kohasion 
und scheint etwas zusammenzuschrumpfen, ohne jedoch sein Gefflge zu 
verandern. Kommt nach dcm Ausbetonieren des Arbeitsraumes und Ab- 
lassen des Luftdrucks wieder Wasser hinzu, so wird der ehemalige Zu
stand wieder hergestellt, und dariiber hinaus quillt der Boden etwas an 
und erzeugt dadurch unter dem Fundament eine sehr willkommene, die 
Tragfahigkeit yergróBcrnde und spatere Setzungen vermindernde Vor- 
spannung; Probebelastungen, die auf der trockenen Grundungssohlc 
gemacht werden, ergeben zumeist zu ungunstige Resultate.

Wenn eine Anregung fiir die noch anzustellenden Versuche gestattet 
ist, móchte ich vorschlagen, die im Sand entstehenden Gleitflachen 
yermittels Zeitaufnahmen wahrend des Einsinkens des Stempels festzu- 
stellen (nach Mfiller-Breslau, Erddruck auf Stiitzmauern, Fig. 100— 103, 
Krey, Erddruck, Abb. 144— 149), wobei der Stempel zweckmaBig bis 
dicht an die Glasscheibe herangedriickt wird.

Dr.-Ing. E. P aproth .

Zuschrift zu dem Aufsatz von D r.-Ing. Heinrich P reB . 
„EinfluB von Grundwasserstandveranderungen und PreB- 
lufteinwirkungen auf die Tragfahigkeit von Feinkiesen 

verschiedener Dichte“ .
In Heft 3 vom 16. Januar 1931.

In dem obengenannten Aufsatz.sind die Ergebnisse aus einer 
Reihe von Laboratoriumsversuchen niedergelegt, die behufs Fest
stellung der .Móglichkeit von Bauwerkssetzungen bei ver8ndertem 
Grundwasserstand und bei Einfuhrung von Druckluft in Griindungs- 
caissons unternommen sind.

Die Versuchseinrichtung war in einem Sandkasten angeordnet, 
der zunachst mit trockenem Sand gefiillt wurde. Ais Modeli fiir das 
Bauwerksfundament diente eine in einem kleinen Caisson unter- 
gebrachte 100 cm3 groBe Platte, dereń Einsenkung bei Auflast, bei 
von unten her ansteigendem W'asserspiegel in dem Sandkasten und 
bei Einfuhrung von Druckluft in den Caisson beobachtet wurde. 
Mit ansteigendem Wasserspiegel bei konstanter Auflast zeigte sich 
ein Einsinken der Platte. Diese Erscheinung ist ohne weiteres bei 
der Art des Vorgehens bei diesen Versuchen zu erwarten. Der Sand 
war trocken eingefullt und wurde durch Ansticg des Wassers von 
unten mit Wasser gesattigt. Es tritt hierbei die bekannte Erscheinung 
einer Umlagerung der Sandkómer und Volumenverminderung des 
Sandes ein, wodurch ein weiteres Einsinken der Platte verursacht 
werden muB. Ganz anders wiirde sich in der Natur der Sand in seiner 
natiirlichen Lagerung gegen Anstieg und Absinken des Grundwassers 
verhalten. Die Sandablagerungen in der Natur sind mit Ausnahmen 
der standig durch den Wind bewegten Sanddiinen fast ausschlieB- 
lich unter Mitwirkung von Wasser entstanden. Ein einfacher Yersuch 
zeigt, daB unter Wasserzusatz und namentlich wiedehoitem Zusatz, 
eine wesentlich dichtere Lagerung des Sandes eintritt. Eine Aus- 
trocknung dieses derart gelagerten Sandes und ein Wiederansteigcn 
des Grundwassers in ihm konnen keine weitere Umlagerung und 
Volumenverminderung des Sandes mehr hervorrufcn; denn sonst 
miiGte iibcrall bei stark wechselndem natiirlichen Grundwasserspiegel 
in sandigem Untergrund die Erdoberflache in standiger Bewegung 
sein. Eine Angleichung an die natiirliche, feste Ablagerung des Sandes

erhalt man mit der in der Praxis bewahrten Einspiilung des Sandes 
Es ist demzufolge nicht angangig, die gewonncnen Versuchsergcbnisse 
vou trocken eingefiilltem Sand in einem kleinen Versuchskasten 
auf den natiirlichen Untergrund, welcher seit Jahrhunderten und 
Jahrtausenden festgelagert ist, zu verallgemeinern. Das standig 
fortschreitende Einsinken der Platte bei wiederholtem Anstieg und 
Abfall des Wasserspiegels gibt einen deutliclien Hinweis dafiir, daB 
die Umlagerung des Sandes wahrend der Verśuche noch nicht zum 
AbschluB gekommen war. Bei den Versuchen wurde die weitere Be- 
obaclitung gemacht, daB durch Einfuhrung von Druckluft in den 
Caisson ein weiteres und in einem Falle sogar sehr starkes Einsinken 
der Platte auftrat. PreB erklart dieses durch eine „Auflockerung" 
des Untergrundes. Diese Auflockerung kann aber nur dadurch ent- 
stehen, daB der Luftdruck im Caisson groBer ist ais der Wasserdruck 
von auBen, die Luft unten aus dem Caisson entweicht, sich einen 
Weg durch den wassergesattigten Sand schafft und letzteren damit 
umlagert und aufwuhlt. Eine Umlagerung des Sandes durch das 
bei Einfiihren von Druckluft aus dem Caisson liinausgedriickte Wasser 
ist hingegen wohl nur bei den Versuchen, nicht aber bei den fest- 
gelagerten Sanden in der Natur moglich und diese Erscheinung bei 
den Yersuchen durfte infolgedessen auch nicht bei Druckluftgrun- 
dungen in der Praxis zu befiirchten sein.

Zusammenfassend ist zu sagen, daB die aus den Laboratoriums- 
versuclien gewonnenen Ergebnisse auf wesentlich andere Verhaltnisse 
sich griinden, ais sie in der Natur wirklicli yorhanden sind und daB 
diese Ergebnisse nicht yerallgemeincrt werden diirfen. Der Riick- 
scliluB aus den Versuchsergebnissen, daB „die Einsenkungswerte 
infolge Wiedersteigens des Grundwassers bedeutend groBer sind", 
ist nicht nur abwegig, sondern kann auch unter Umstanden ein MiB- 
trauen gegen bewahrte Griindungsarten und Grundwasserabsenkungen 
verursachen, das ais unbegrundet erscheinen' muB.

E. P rin z , Berlin-Zehlendorf.

Erwiderung auf die Zuschrift von Herrn Dr.-Ing. Paproth.
Von den zahlreichen, bereits mit 30 ■ 30, 20 ■ 20 und 10 ■ 10 cm2 

groBen Belastungsflachen durchgefiihrten Versuchsreihen sind vom 
Yerfasser bislang nur die mit der kleinsten Belastungsflache ver- 
óffentlicht worden. Die Ergebnisse der friiher und derzeitig durch- 
gefiihrten Versuche mit den genannten gróBeren Flachen bestatigen 
die Versuche mit der 10 ■ 10 cm2 groBen Lastflache, so daB die Durch- 
fiihrung und Wiedergabe dieser Versuche gerechtfertigt sein dtirfte.

Selbstverstandlich sind die Ergebnisse der Versuche nur mit den 
besehriebenen Versuchsanordnungen ahnlichen Verhaltnissen, also 
z. B. mit Probebelastungen im Caisson unter Druckluft, in Beziehung 
zu bringen.

Die Versuche iiber den EinfluB der Grundwasserstands-Ver- 
anderung sind z. Z., wie mir ktirzlich mitgeteilt wurde, von anderer 
Seite wiederliolt worden, Die Yersuche zeitigten die gleichen Ergebnisse.

Um die liinwirkung der PreBluft festzustellen, wurden Beob
achtungen (auch Zeitaufnahmen) am Boden bei dicht an die Glasscheibe 
herangefiihrtem Stempel gemacht. Diese Beobachtungen zeigten die 
mit der Erhóhung des PreBluftdruckes wachsende Auflockerung des 
Bodens. Um iiber die Auflockerung des Bodens infolge PreBluft weiteren 
AufschluB zu erhalten, wurde iiberdies folgender Versuch ausgefuhrt: 
In ein mit dem besehriebenen Feinkies gefiillten BlechgefaB wurde, 
nachdem in den verschiedenen Hóhenlagen „Gruhdpegel nach Terzaghi" 
eingebaut waren, PreBluft eingefiihrt. Die auf jede Bewegung des 
Bodens reagierenden Pegel hoben sich schon bei geringeni PreBluft
druck. Die Yersuche wurden mit im Wasser liegenden und mit trockenem 
Feinkies durchgefiihrt.

Selbstverstandlich ist auch die Veranderung der Kohasion auf 
die besehriebenen Erscheinungen, wenn auch von geringem EinfluB. 
Die Einsenkungen infolge PreBlufteinwirkung sind jedoch — es sei 
besonders auf die Abb. 6 hingewiesen, wo deutlich sichtbar ist, 
daB die Eindringung nicht auf Grundbruch zuruckzufiihren ist — 
hauptsachlich durch die Auflockerung des Bodens verursacht. — In 
einem spateren Aufsatz soli weiteres iiber die Ergebnisse berichtet 
werden. Dr.-Ing. H. PreB.

Vorlaufige Vorschriften fiir geschweiBte Stahlbauten.
In unserem Fachheft „Briickenbau" Nr. 18/19 d. Jahrganges 

brachten wir auf Veranlassung des Vereines deutscher Ingenieure, 
FachausschuB fiir SchweiBtechnik, den Abdruck der „Vorlaufigen 
Vorschriften fiir geschweiBte Stahlbauten". Da dieselben in dem Be- 
gleitschreiben ais ab sch lieB en d e  F a ssu n g  bezeichnet waren, 
glaubten wir, sie unseren Lesern unter Zuriickstellung anderer dringen- 
der Aufsatze beschleunigt zur Kenntnis geben zu sollen.

Inzwischen sind auf Yeranlassung des Herrn PreuB. Ministers 
fiir Volkswohlfahrt diese Vorschriften im AusschuB fiir einheitliche 
technische Baupolizeibestimmungen nochmals eingehend durchbe- 
raten und eine Reihe wesentlicher Anderungen vorgenommen worden, 
iiber die in unserer Zeitschrift im Beiblatt „Die Baunormung" Nr. 5
u. ff. eingehend berichtet wird. Die Schriftleitung.
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W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .
Zur Wirtschaftslage. Der Ruckgang der Arbeitslosigkeit hat sich 

in der ersten Maihalfte gegeniiber April verlangsamt, doch ist er immer 
noch stilrker ais in der entsprechenden Zeit des Vorjahres gewesen. 
Die Zahl der Arbeitslosen hat insgesamt um rund 147 000 abgenommen 
und belief sich am 15. Mai auf rund 4 2 11  000. Eine gleich starkę Besse- 
rung, allerdings bei weit giinstigeren Ausgangspunkten, trat im Jahre 
1930 erst im Verlauf des ganzen Monats Mai ein. Die im Vergleich zum 
Vorjahr starkere Entlastung des Arbeitsmarktes ist gegenwartig der 
einzige Hoffnungsschimmer bei der Beurteilung der Wirtschaftslage.

Auch auf dem Baumarkt ist die Beschaftigung weiter gestiegen, 
doch ist der Umfang der Friihjahrsbelebung nach wie vor ungewóhnlich 
gering und die Gesamtlage ais auCerst ungilnstig zu bezeichnen. In 
Ostpreuflen, Schlesien und Pommern hat sich die Beschaftigung etwas 
belebt infolge von Siedlungsbauten auf dem Lande, die im Rahmen des 
Osthilfeprogramms ausgefiihrt werden. Die Preislage ist weiter ge- 
drilckt. Die abnehmende Zahl der Aussclireibungen vergróBert standig 
den Kreis der Bewerber um den einzelnen Bauauftrag und verscharft 
dic Konkurenzverhaltnisse in ungewóhnlicher Weise. Die fur die Be
urteilung der Baumarktaussichten entscheidende Lage des Kapital- 
markts, die immer noch keinerleiEntspannung, vielmehrinDeutschland, 
im Gegensatz zum Ausland, sogar in letzter Zeit eine Versteifung zeigt, 
hat zur Folgę, daB auch die nachste Zukunft stark pessimistisch beur- 
teilt wird. Die Finanzierungsschwierigkeiten dauern ungemindert fort. 
Dic innen- und auBenpolitische Lage und die starkę Beunruhigung der 
Aktienbórse infolge der ósterreichischen Bankzusammenbriiche haben 
aucli den Markt der festverzinslichen Werte ungiinstig beeinfluBt, so- 
daB viele Hypothekenbanken wieder zur Beleihungssperre geschritten 
śind. Auch das Bekanntwerden des Defizits der óffentlichen Finanzen 
laBt eine Besserung der Finanzierungsverhaltnisse in nachster Zeit 
kaum erwarten.

Die Verhaltnisse im Ausland, die bis vor nicht allzulanger Zeit 
fiir eine Reihe deutscher Firnien ein nicht unbedeutendes Gegengewicht 
fiir den Beschaftigungsausfall im Inland boten, haben sich nunmehr 
auch erheblich verschlechtert. Die noch vorhandenen Auslandsauf- 
trage sind meist solche alteren Datums, neue Auftrage aus dem Aus
land gehen kaum ein.

Die Reichsforschungsgesellschaft ist, wie es scheint, an ihrem Ende 
angekommen, wenigstens in ihrer bisherigen Form. Der Reichsarbeits- 
minister hat am 14. Marz eine privatrechtliche S t if tu n g  zur F ó r 
d erun g d er B a u w ir t s c h a ft  erriclitet, in welche ais Vermógen 
jene Forderungen eingebracht worden sind, die das Deutsche Reich 
auf Grund der Darlehen besitzt, die es nach den Vorschlagen der RFG . 
aus den bereitgestellten 10 Millionen Reichsmark fiir die verschiedenen 
Versuclissiedlungen (Spandau-Haselhorst, Rationell-Wohnhausgesell- 
scliaft m. b. H. in Hamburg, Montagebauverfahren in Frankfurt a. M. 
usw.) gewahrt hat. Fiir den 19. Mai ist der Verwaltungsrat der R FG . 
einberufen worden, der die Auflósung der Gesellschaft beschlossen hat. 
Dieser BeschluB ist von der Mitgliederversammlung am 5. Juni 
bestatigt worden.

Die Móglichkeit einer bevorstehenden A uflósung des Nord- 
deutschen Zem entverbandes wird zur Zeit in der Presse gemeldet. 
Der Westdeutsclie Zementverband hat nach wiederholter Ankiindigung 
eines móglichen syndikatlosen Zustandes erreicht, daB samtliche AuBen- 
seiter seines Bezirks Anfang dieses Jahres ihm beigetreten sind. Die 
Wahrscheinlichkeitspricht auchin Norddeutschland ftir die Erneuerung 
des Syndikats unter Einbezieliung der AuBenseiter. In Norddeutsch- 
land sind zur Zeit AuBenseiterwerke:

Portlandzement- und Kalkwerke S a c h se n -A n lia lt  A.G., Nienburg
a. d. Saale,

C o n cord ia  Portlandzement- und Kalkwerke, Nienburg a. d. Saale,
Deutsche S o lv a y -W e rk e , Bernburg,
Portlandzement- und Kalkwerke G ro B -H artm a n n sd o rf G. m.

b. H., Bunzlau i. Schles.,
Portlandzement- und Kalkwerke S a lz d e rh e ld e n  A G ., Salzder- 

helden b. Góttingen.
Ferner ist in O stpreuBen ein neues AuBenseiterwerk im Ent- 

stehen begriffen.

R eichstarifvertrag fiir das NaBbaggergewerbe. Die Verhandlun- 
gen vom 13. Mai haben zu einer grundsatzlichen Einigung geftihrt, 
die Parteien haben sich iiber alle bisher noch strittigen Punkte ver- 
standigt, der neue Reichstarifvertrag soli am r. Juni d. J .  in Kraft 
treten. Am schwierigsten waren die Verhandlungen iiber die A rb e its-  
zeit. Es wurde erreicht, daB, wie bisher, auch kiinftig zwischen dem 
Unternehmer und der zustandigen Organisationsleitung der Arbeiter 
eine Betriebszeit bis zu zwólf Stunden vereinbart werden kann. Die 
in solchem Falle zu zahlenden Zuschlage sind von 30 auf 20 Prozent 
ermaBigt. Der Urlaub, der bisher bezirklich geregelt wurde, ist jetzt 
einheitlich im Reichstarifvertrag geregelt. Bezirkstarifvertrage sollen 
nur dann abgeschlossen werden, wenn in dem betreffenden Gebiet 
NaBbaggerarbeiten gróBeren Umfanges dauernd vorkommen. Der 
genaue Wortlaut des Reichstarifvertrages ist inzwischen von einer 
Redaktionskommission festgestellt.

Ais erste der geplanten Bauwirtschaftskundgebungen fand am
18. Mai in H an n o ver eine vom Wirtschaftsbund Niedersachsen- 
Kassel ausgehende Veranstaltung statt, die auBerordentlich gut 
besucht war (etwa 800 Personen, darunter zahlreiche Vertreter 
aller maBgebenden Behórden). Zunachst behandelte der erste 
Syndikus der Industrie- und Handelskammer Hannover, Dr. F in k e n - 
w irth , die„Nationalwirtschaftliche Bedeutung der Bauwirtschaft'" und 
betrachtete dabei vor allem die Schlusselstellung, welche die Bauwirt
schaft im Gesamtralimen der deutschenVolkswirtschaft einnimmt. So- 
dann folgte ein Vortrag: „Bauwirtschaft in Ketten", in welchem 
Architekt B . D. A. K ro g e r , Mitglied des Reichswirtschaftsrats, sich in 
etwas drastischer Weise gegen die schadlichen Auswirkungen behórd- 
licher Biirokratie auf die Bauwirtschaft und insbesondere gegen die zu 
spate Auftragsvergebung infolge verzógerter Etatsverabscliiedung 
wandte. SchlieBlich sprach Verbandsdirektor Dr. S ch u tz , Berlin Uber 
„Offentliche Hand und Bauwirtschaft" und schilderte vor allem die 
schwere Schadigung, die dem Tiefbaugewerbe aus der Regie der Reichs- 
bahn bei der Ausfiihrung von Oberbauarbeiten erwachsen.

Auch in F r a n k fu r t  a. M. am 20. Mai abgehaltene Veran- 
staltung der Industrie- und Handelskammer Frankfurt a. M.-Hanau, der 
Handwerkskammer fiir den Reg.-Bez. Wiesbaden, sowie der Arbeits- 
gemeinschaft Frankfurter Verbande war von etwa 700 Personen besucht. 
Hier sprachen: Professor Dr. T ru m p ler iiber: „Die Bedeutung des 
Baugewerbes fiir die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt", Dipl.-Ing. 
E rn stH ille r , ArchitektB. D. A. in sehr griindlicher Weise iiber: „Wege 
und Móglichkeiten fiir die Fórderung der Bauwirtschaft" und Direktor 
S p ith a le r  iiber: „Yoraussetzungen und Forderungen einer freien 
Bauwirtschaft".

Die auBerordentlich rege Beteiligung an beiden Veranstaltungen 
wird hoffentlich zur Folgę haben, daB die Erkenntnis der Schliissel- 
bedeutung der Bauwirtschaft innerhalb der Gesamtwirtschaft wiichst 
und daB sich die verantwortlichen Wirtschaftsfiihrer in zunehmendem 
MaBe verpflichtet fuhlen, daraus praktische Folgerungen zu ziehen. Eine 
Entschliefiung zur Belebung der Bauwirtschaft fand in beiden Fallen 
einstimmig Annahme. Auch der Widerhall in der Presse war sehr 
stark und die Berichterstattung teilweise recht umfangreich.

Die A ufstellung eines europaischen Program m s von Notstands- 
arbeiten hat das Internationale Arbeitsamt in Genf in seinem Bericht an 
den EuropaausschuB befiirwortet. Ais nachste Aufgabe, die dafiir 
in Betracht kommen konnte, werden der A u sb au  von cu ro p a- 
isch en  A u to straB e n , B in n e n s c h iffa h rts -  und K r a fts t ro m -  
netzen  genannt. Eine AutostraBe Paris—Wien—Athen, eine andere 
Paris—Berlin—Warschau—Moskau, eine dritte von Norden nach 
Siiden iiber die Alpen, eine vierte parallel dazu von den baltischen 
Landern nach dem Bałkan, das ergebe ein Ncrvensystem fiir ein Einlieits- 
europa, welches man schaffen will. Dasselbe soli mit den Binnenschiff- 
fahrtswegen angestrebt werden: dic Verbindung Rhein und Rhone und 
des norddeutschen Kanalsystems mit der Donau. Alle Lander sollen 
davon profitieren, die einen direkt durch die ausgefiihrten Werke, die 
anderen indirekt durch Lieferung von Werkzeugen und Materialien, 
oder auch von Arbeitskraften. Ferner wird die Schaffung einer e u ro 
p aisch en  A rb e itsb ó rse , einer Art internationaler Arbeitsvermitt- 
lung angeregt. Nach dem Echo, das diese Vorschlage gefunden haben, 
werden sie praktische Bedeutung kaum gewinnen.

Z u r Priifun g der V erw irtschaftung offentlicher Gelder im  W oh
nungsbau ist vom PreuBischen Landtag ein UntersuchungsausschuB ein
gesetzt worden, der seine Beweiserhebung auch auf die Priifung der 
Beziehungen erstrecken soli, die zwischen amtlichen bzw. halbamt- 
lichen und privaten Untemehmungen bestanden haben oder noch 
bestehen.

Rechtsprechung.
Z u r K iindigung aus wichtigem  Grunde gemaB § 626 B G B . (Urteil 

des Reichsgerichts, II . Zivilsenat, vom 4. Oktober 1929 — II 92/29.)
Das Dienstverhaltnis kann von jedem Teil ohne Einhaltung 

einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
rorliegt (§ 626 BGB.). Ob im Einzelfall ein wichtiger Grund gegeben 
ist, ist Tatfrage. E r liegt nur dann vor, wenn dem andem Teil die 
Fortsetzung des Dienstverhaltnisses nach den Grundsatzen von Treu 
und Glauben nicht mehr zugemutet werden kann. Gerade beim An- 
gestelltenverhaltnis, besonders bei der Stellung eines Vorstands- 
mitgliedes einer Gesellschaft, Genossenschaft u. a. muB die Unter- 
grabung des Vertrauens des Arbeitgebers zum Angestellten in der 
Regel ais wichtiger Grund zur Kiindigung mit sofortiger Wirkung 
angesehen werden. Trotzdem ist zu priifen, ob wohl auch vom Stand
punkt des Angestellten die Kiindigung mit sofortiger Wirkung an- 
gemessen ist. Das Verhaltnis zwischen Vorstandsmitglied und Ge
sellschaft beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Deshalb erfordert 
das Treuverhaltnis auch auf Seiten der Gesellschaftsorgane Priifung. 
Es wird daher auch der Verdacht einer pflichtwidrigen Handlung 
eines Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft noch nicht ohne weiteres 
das Recht geben, die fristlose Kiindigung auszusprechen. Sie wird 
vielmehr ihrem Yorstandsmitglied auch Gelegenheit geben mdssen.
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sich von dem Verdachte zu reinigen und das erschiitterte Vertrauen 
wieder herzustellen.

Im vorliegenden Fal! hat das Reichsgericht es miBbilligt, daB die 
Gesellschaft sich auf die Aussagen von zwei Personen, die immerhin 
nicht uninteressiert wraren, verlassen und auf Grund dereń protokol- 
larischcn Angaben die fristlose Entlassung ausgesprochen hat. Dem 
cntlassencn Vorstandsmitglied hatte Gelegenhcit zur Vorantwortung 
und zur Entkraftung des Verdachts gegeben werden mussen.

Bewertung von Aktien ohne Kurswert durch Schatzung. (Urteil 
des Reichsfinanzhofs vom 30. Mai 1930 — I I I  A 458 —).

Zur Bewertung von Aktien ohne Kurswrert zu Stcuerzweckcn 
ist der Verkaufswert zu ermitteln. Haben Verkaufe derartiger Aktien 
so seiten stattgefunden, daB aus den wenigen bekannten Preisverein- 
barungen kein unbedingt zutreffender Verkaufswert ermittelt werden 
kann, so muB der gemeine Wert der Aktien durch Schatzung ermittelt 
werden. Die Schatzung erfolgt unter Beriicksichtigung des Gesamt- 
vermogens und der Ertragsaussichten der Aktiengesellschaft (§ 14 1 
Reichsabg. -Ord n.).

Die Beriicksichtigung anderer Umstande, welche den Verkaufs- 
wert der Aktien zu beeinflussen geeignet sind, ist nicht ausgeschlossen, 
z. B. auch die Ertragsaussichten der Aktien selbst. Diese konnen 
von den Ertragsaussichten der Aktiengesellschaft verschieden sein, 
wenn sich die Mehrheit der Aktien in der Hand eines GroBaktionarS 
befindet, und dieser andere Zwecke verfolgt, ais die Erzielung einer 
hohen Dividende. Es mussen aber dann bestimmte Griinde vorgebracht

' werden, die ein Auseinandergehen der Ertragsaussichten der Aktien 
und der Aktiengesellschaft rechtfertigen. Fehlen solche Griinde, so 
kann die Steuerbehorde den gemeinen Wert der Aktien unter Beriick- 
sichtigung des Gesamtvermogens und der Ertragsaussichten der 
Aktiengesellschaft schatzen.

Zur Abzugsfahigkeit von Realsteuern bei der Einkommensteuer.
(Urteil des Reichsfinanzhofs vom 19. Dezember 1929 — V I A  1857 — )

Zu den abzugsfahigen Werbungskosten gehoren Steuern vom 
Grundvermógen und Gewerbebetrieb, sonstige offentliche Abgaben 
und die Beitrage zur Versicherung von Gegenstanden, soweit diese 
Aufwendungen zu den Geschaftsunkosten oder Venvaltungskosten 
zu rechnen sind (§ 16, Abs. 5, Nr. 1, Eink.St.Ges.).

Besitzt ein Steuerpflichtiger Bauland, das nicht zum Betriebs- 
vermogen gehórt, so sind die entrichteten Steuern dann nicht abziehbar, 
wenn der Steiierpflichtige das Gelande nicht zur Erzielung von Ein- 
kilnften genutzt hat. Die Steuern sind dann keine Werbungskosten, 
sie hangen nicht mit der Erzielung von Einkommen, sondern mit 
der Verwaltung des Vermogens zusammen.

Anders liegt der Fali, wenn das Baugelande bis zur eigentlichen 
bestimmungsgemaBen Vertretung vermietet oder verpachtet wird. 
Dann wurden die aus der Zwischennutzung erzielten Einnahmen 
um die Realsteuern gekiirzt werden konnen, doch nur bis zur Hohe 
der aus der Zwischennutzung erzielten Einkiinfte. Soweit die Real
steuern die Einkiinfte iibersteigen, handelt es sich um nicht abzugs- 
fahige Kosten der Vermogensverwaltung.

PA TEN TB ER IC H T.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. iS.

B e k a n n tg e m a c h te  A n m eld u n gen .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 17  vom 30. April 1931.

KI. 5 c, Gr. 10. T  38 075. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden- 
burger Str. 13. FuBstiitze fiir den Holzausbau im Gruben- 
betrieb; Zus. z. Pat. 507 885. 27. X II . 29.

KI. 19 a, Gr. 6. H 118  000. August Hahmann, Hannover, Prinzen- 
straBe 17, und Friedrich Rode, Kassel, Oberste Gasse 4. Ais 
GuBkorper hergestellter Schienenstuhl zur Befestigung von 
Fahrschicnen auf Beton mit nach der Schiene zu offenen 
Hakenschraubenkammern. 29. V III. 28.

KI. 19 a, Gr. 23. B  367. 30. Adolf Bleichert & Co., Alct.-Ges., Leipzig 
N 22. Vorrichtung zum tlberleiten der Wagon zwischen Trag- 
seil und fester Schiene fiir Seilschwebebahnen. 13. X . 30.

KI. 19  a, Gr. 28. G 137 .30 . Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, 
Liinen a. d. Lippe. Rcinigungswagen fiir alte Gleisbettuhgen.
19. V. 30.

KI. 20 a, Gr. 14. G 38. 30. Gesellschaft fiir Forderanlagen Ernst 
Heckel m.b.H., Saarbrucken 3, Graf-Johann-Str. 27-29. Yer
fahren zum Befordern von Wagenziigen auf Standbahnen 
durch Seil- oder Kettenforderungen. 23. VI. 30.

KI. 2oh, ,Gr. 6. P  15 .30 . PreuBische Bergwerks- und Hutten-Akt.- 
Ges., Zweigniederlassung Bergwerksdirektion Hindenburg in
O.-S., und Dipl.-Ing. Otto Lugscheider, Hindenburg in O.-S. 
Einrichtung zur Verhinderung des Oberganges von Fahr- 
zeugen einer Bahnverwa!tung auf die Strecken gleicher 
Spurweite einer anderen Bahnvenvaltung.- 3. X . 29.

KI. 20 i, Gr. 13 . V  i6r. 30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Ruckmeldeeinrichtung an fern- 
bedienten Wegschranken; Zus. z. Pat. 473 105. 1. IV. 30.

KI. 20 i, Gr. 3 1. P  107.30. Julius Pintsch Akt.-Ges., Berlin O 27, 
AndreasstraBe 71-73. Schienenkontakt; Zus. z. Pat. 522 070.
7. II . 30.

KI. 20 i, Gr. 35. V  388. 30. Vereinigte Eisenbahnsignalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zur Beeinflussung 
zn-ischen Zug und Strecke; Zus. z. Pat. 5 17  157. 5. X I. 30.

KI. 37 b, Gr. 3. A 50812 . Akt.-Ges. der Holler'schen Carlshiitte, 
Rendsburg. Halter fiir auswechselbare Pfahlmasten. 3. V. 27.

KI. 37 d, Gr. 4. B  137284. Nathaniel Bois, San Francisco, V. St. A.;
V ertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw., Berlin SW 1 1 .  
Treppe, dereń Tritt- und Setzstufe aus einem einzigen Stiick 
Blech besteht. 3-V . 28.

Id . 37 d, Gr. 5. K  58. 30. Bernhard Kaltenbacher, Freiburg i. Br., 
SchwarzwaldstraBe 7 1. Verfahren zum Befestigen von Holz- 
fuBboden auf steinartigem Unterboden mit einer isolierenden 
Zwischenlage. 7. II . 30.

KI. 37 d, Gr. 32. B  129809. Bemis Industries Inc., Boston, Mass.,
V. St. A .; Vertr.: F. Meffert, u. Dr. L, Sell, Pat.-Anwalte, 
Berlin SW 48. Betongeblase mit luftdicht verschlieBbarem, 
mit Druckluftzuleitung versehencm Massebehaiter. 16. II . 27

KI. 37 d, Gr. 40. W 84 355. Georg Weber, Michelstadt-Odenwald. 
Mauerlehre. 30. X I . 29.

KI. 370 , Gr. 10. A  59554. Adria Akt.-Ges., Lausanne, Schweiz;
Vertr.: Dipl.-Ing. K. Ranfft, Pat.-Anw., Berlin SW 61. 
Schalungsstiitze. 6. X I. 29,

KI. 42 b, Gr. 2 1. L  29. 30. Klemens Lóffler, Barenwalde i. Sa. Uni- 
versal-WinkelmaB zum Zeichnen und Messen von Winkeln.
26. II. 30.

KI. 42 c, Gr. 6. K  116  768. Hermann Kraus, Berlin W 50, Ranke- 
straBe 31/32. Hohenwinkcl-Mofigerat. 26. IX . 29.

KI. 45 f, Gr. 9. H  222.30. Otto Happel, Bochum, Kónigsallee 45. 
Gewachshausanlagc; Zus. z. Anm. H 124 302. io. X . 30.

KI. 80 a, Gr. 7. J  37 865. Gebhard Jaeger, Columbus, Ohio, V. St. A .;
Vertr.: J . Apitz und F . Reinhold, Pat.-Anwalte, Berlin SW 1 1 .  
Betonmischmaschine. 30. IV. 29.

KI. 80 a, Gr. 47. J  34 127. Balthasar Johnen, Koln, Salierring 59.
Vorrichtung zur Herstellung von Rohren aus Asbestzement 
oder dgl. 12. IV. 28.

KI. 80 b, Gr. 1. S 409.30. Sachsisch-Thiiringische Portland-Cement- 
Fabrik Priissing & Co., Commandit-Gesellschaft auf Aktien, 
Goschwitz a. d. Saale. Betonmischung. 2 1. IX . 29.

KI. 80 b, Gr. 9. A 56688. Dr.-Ing. Carl Alfeis, Hamburg, Hebbel- 
straBe 4. Gegen Feuchtigkeit isolierender, wasserdichter, 
nicht faulcnder und nicht quellbarer Stoff. 26. I. 29.

KI. 80 b, Gr. 25. G 75 864. Gesellschaft fiir Tecrstrafienbau m. b. H., 
Essen, DreilindenstraBe 91. Verfahren zur Herstellung einer 
haltbaren Kaltemulsion aus Teer, insbes. fiir StraBenbau- 
stoffe. 1 1 .  III . 29.

KI. 80 b, Gr. 25. J  32 160. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frank
furt a. M. Yerfahren zum Kaltasphaltieren von StraBen u. 
dergl. 12. IX . 27.

KI. 80 b, Gr. 25. J  36439. I ,  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frank
furt a. M. Verfahren zum Kaltasphaltieren; Zus. z. Anm. 
J  32 160. 15. X II . 28.

KI. 80 b, Gr. 25. L  77 067. Hermann Lieser, Limburg a. d. Lahn, 
Schlenkert 14. Bindemittel zur Verarbeitung von Schotter 
zu einem lagerfahigen StraBenbaustoff. 20. X II. 29.

K I . '81 e, Gr. 127. L  237.30. Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Abraumforderbriicke. 19. IV. 30.

KI. 84 a, Gr. 6. S 88 973. Breuer-Werk Akt.-Ges., Frankfurt a. M.- 
Hochst, Kurmainzer StraBe 2. Rechenreiniger; Zus. z. Anm,
S 72 267. 14. X II . 28.

KI. 84 d, Gr. 3. M 3. 30. Menck & Hambrock, G. m. b. H., Altona- 
Ottensen, GroBe BrunnenstraBe 78. KlappenverschluB fiir 
Baggerloffel. 13. I. 30.

KI. 85 c, Gr. 6. F  67 961. Emanuel Folta, Prag, Tschechoslowakische 
Republik; Vertr.: Dr.-Ing. B . Bloch, Pat.-Anw., Berlin N 4. 
Vorrichtung zur Reinigung von Filtersieben und Filter- 
rechen. 1 1 .  I I I . 29. Tschechoslowakische Republik 2. IV. 28

KI. 85 c, Gr. 6. K  105 145. Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers, Essen a.
d. Ruhr, MoltkestraBe 29. Einrichtung zum Auswraschen von 
Phenolen aus Abwassern. 18. V II. 27.

KI. 85 c, Gr. 6. K  1 16 5 18 . Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen a. d.
Ruhr, MoltkestraBe 29. Vorrichtung zum Hinausbefórdern 
von Schlamm aus Klarbehaltern. 7. IX . 29.

KI. 85 e, Gr. 10. E  38354. Vivian Elkington, Dover, England;
Vertr.: Dr. G. Lotterhos, Dipl.-Ing. H. Mortensen, Dipl.-Ing. 
v. Sauer, Pat.-Anwalte, Berlin SW 1 1 .  Rechteckige Schacht- 
abdeckung. 27. X I. 28. GroBbritannien 5. II . 28.

F u r  d ie  Sch riftle itu n g  ve ra n tw o rtlich : P r a f . D r.-Ing. E . P robst, K arlsru h e  i. B . — V e r la g  von Ju liu s  S p rin g er in  B erlin  W 
D ru ck  vo n  H . S . H erm ann G . m. b. .H., B erlin  SW  19, B euthstrafle  8.


