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VO N DER D EU TSCH EN  BA U  A U SST E L LU N G  BER LIN  19 3 1 .  

Yon Dr.-Ing. A. Hummel, Berlin.

D ie  D eu tsch e  B a u a u sste llu n g  h a t  ani 9 . M ai ihre P forten  
g eó ffn et. D ie  sa m tlich en  A u sste llu n g sh a llen  der R e ich sh au p t-  
s ta d t  am  K aiserdam m  m it den d azugehorigen  F reiflach en  (zu- 
sam m en  1 3 0 0 0 0  m 2 A u sste llu n gsflach e) zu FiiCen des B erliner  
F u n k tu rm s sin d  bis a u f den le tz ten  W in k el ge fiillt . D ie  Ver- 
a n sta ltu n g  w ird  e in e der gróB ten F a ch au sstellu n gen  E uropas, 
ja  noch  m ehr, e in es der b ed eu tsa m sten  E reign isse  der in ter-  
nation a len  B au g esch ich te  g en an n t. E in en  U b erb lick  iiber das  
A u sste llu n gsarea l z e ig t A bb. 1. D ie  A u sste llu n g  g ib t e in en  g u t  
g efu lirten  Q u ersch n itt durch d ie  A rbeiten  un d  A u fgaben  des 
n eu zeitlich en  sta d tisch en  und  lan d lich en  W ohn un gsbau s und  
der N a ch b argeb iete . D ie  N eb en e in a n d erste llu n g  typ isch er , der
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w irtsch aftlich en  S tru k tu r  unserer Z eit R ech n u n g  tragender  
Schóp fun gen  au f dem  G eb iete  der B a u k u n st, der H o ch b a u 
kon struk tion en , der B a u sto fftech n ik , d es S ta d teb a u s und  der  
land lich en  S ied lun g, d ie  A u freihun g der gesa m ten  Z w eige der 
B auin dustrie  und des H and w erks m achen d ie  A u sste llu n g  n ich t  
nur zu einer au sgeze ich n eten  L ehrschau , so n d em  zu e in er Q uelle  
v ielsc itig er  fach licher A nregungen  und h o ffen tlich  zu e inem  
In stru m en t fiir die K laru n g  grund satz licher  E in ste llu n g en  a u f  
dem  G eb iet des B a u en s und W ohnens.

D ie  G lieder der B a u a u sste llu n g  sind :
A . In ternatioria le  A u sste llu n g  fiir S ta d teb a u  u n d  W oh- 

nu ngsw esen . B .  D a s B auw erk  unserer Z eit. C. D ie  W ohnung  
unserer Z eit. D . D a s n eue B au en . E . D er la n d lich e  S ied lungsbau .
F . G aragenau sstellu ng . G. B ild en d e K u n st und B au k u n st.
H . D a s L ehrw esen  a u f der D eu tsch en  B au au sstse llu n g .

In  fachlicher H in sich t beriihrt h iernach  die A u sste llu n g  in 
erster  L in ie  d ie A rb eitsgeb iete  des A rch itek ten  und H ochbauers,

an den G renz- und H ilfsg eb ie ten  aber auch  die A u fgaben  des 
B auin gen ieurs. D a  dieser B erich t besonders auch  k on stru k tiv e  
und b a u sto fflich e  F ragen  und so lche des B a u b ctr ieb es abheben  
so li, w ie  sie  auch  fiir den B au in gen ieur von  In teresse  sein  konnen, 
haben  w ir u n s  im  besonderen  den A b teilu n gen  D , E  und F  zuzu- 
w end en . E in  H in w eis zuvor aber auf die v o n  22 L a n d em  m it  
P la u en , M odellen  und anderen B eitragen  b esch ick te  „ In ter 
n a tio n a le  A u sste llu n g  fiir  S tad teb au  und W ohn un gsw esen" , 
in  der e in em  b reiteren  P ub liku m  die v ie lse itig en  gem einsam en  
und in d iv id u cllen  A u fgaben  des S ta d teb a u s jen er  L ander vor  
A u gen  zu fiihren v ersu ch t w ird, kann n ich t un terlassen  werden.

D a s „n eu e  B a u en ” g e h t  natu rlich  vom  B a u sto ff und  der 
n euorien tierten  Z usam m enfiigung der B a u sto ffe  a is dem  F u n d a 
m en t einer zeitgem aB en und zuktin ftigen  B a u g esta ltu n g  aus. 
„W er n en n t d ie S to ffe , n e n n t d ie  N am en , d ie  schau bar hier  
zusam m enk am en ?“ D ie  se lb stan d igen  un d  unselbstiind igen  
W and -, D eck en - und D a ch b au sto ffe , d ie  P la tte n  und  V erklei- 

d u n gsb au sto ffc , d ie  W a n n ę  un d  Schall 
iso lieren den  S to ffe  des Z eita lters d iinn er  
w erdender W and ę, d ie  B a u sto ffe  aus  
N atu rste in en , Z iegel-K eram ik , B eton , 
L eich tb eto n , G ips, S tah l, H olz , Glas, 

K ork, G um m i, 
die un zah ligen  

S ch au stiick e  
der H och bau - 
g lie d e r : T rag- 
w a n d , L e ich t-  
w an d , D eck en  
un d  Z w ischen

decken , 
D aclier , F en s
ter, T ii ren usf. ? 

B ei den  
K on stru k tio -  

nen d ran gt sich
—  b eg iin stig t  
durch den K u 
buś a is der A us-

gangs- und  
G rundform  des 
neuen  B au en s
—  sch a rf in

den V ordergrim d das S t a h l s k e l e t t ,  sow oh l bei den  fertigen  
B auw erken in der A b te ilu n g  „ D a s  B auw erk  unserer Zeit"  
ais auch  in der ausged elin ten  Sonderschau der K o n stru k tion s-  
e in ze lh eiten . E in e  Sain m lu ng von  S tah lsk e letth a u sch en  in  
versch iedenen  B a u stad ien , jed es m it  e in em  anderen F iillb a u sto ff  
ausgefacht, versu ch t e in e v erg leich en d e G egen iib erstellu ng  der  
F iillb a u sto ffe  im  S ta h lsk e le ttb a u : Z iegel, B im sb eton , L avabeton , 
T ek ton , H erak lit, G asbeton , S o lom it, Schlacken beton  und  
andere. D a s A u sfachun gsp rob lem  des S ta h lsk e lettb a u s w ird  
leider in  der H a u p tsa ch e  ais e in  F iillb au sto ff-P rob lem  angesehen . 
D a s k o n stru k tiv -a rch itek to n isch e  P rob lem  dabei w ird  vernach-  
la ss ig t oder iibersehen. M an kann nur w iinschen, daB u. a . gerade  
hier d ie  B au au sste llu n g  klarend w irken m óge. D a s S ta h lsk e le tt  
w ird zu m eist so  verk le id et, daB, n ąm entlich  w en n  auch  noch  die  
Fensterbarider durch b reite  W and flachen  unterbrochen werden, 
se lb st der F ach m ann ltaum  m ehr d ie  A rt der W and kon struktion  
zu erkennen  verm ag. Zwar w erden keine R en aissancefassaden  
vorgek leb t, aber es w ird e in e ta u sch en d e  F lach ę  yorgeh an gt, a lso
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eben  doch versch leiert. D ie  en tsteh en d cn  g la tten  W iinde k on n ten  
eb en śogu t M assivw an de sein . M an muB es den S ta h lsk e le tt-  
A rch itek ten  e in m al in s S tam m b u ch  schreiben , daB sie  m it  
so lchen  F lachen-V erk leid ungen  n ich t sach lich  sind , w enn  sie  
es auch  im m er vorgeben , und daB sie sich  schn urstrack s v o m  
m odernen Ideał en tfern en : U n versch le ierte , ehrliche, aber

Abb. 3 . Abb. 4 .

blau angestrich en en  B ossen  und B eton d ach ziegeln . In der Sonne  
des F reigeland es fun keln  H a u sch en , dereń 'W andę und D acher  
a u s b lan ken  K u p ferp la tten  b esteh en . S tah lsk e letth a u sch en  
m it lich ten  G lasbau stein en  und L uxferprism en ausgefacht, um - 
wferben den L ich thu ngrigen , iibrigens die e in zigen  und schónen  
B eisp iele , w o d as S ta h lsk e le tt  sich  u n v erh iillt  z eig t, A bb. 4. 
A uch e in ige  H olzh au sch en  zeigen , daB der H och bau  m it E rfo lg  
„ in  neuen B auform en m acht."

Abb. 2 .

arch itek ton isch  konzip ierte  K o n stru k tion . H ier an diesem  
P u n k t kann der E isen b eto n -S k e lettb a u  se in e  Starko bew eisen. 
L eider t u t  er es n ich t auf der B a u au sstellu n g . E s  is t  zu bedauern, 
daB ein  d iesen  V orzu g  b eton en d es E isen b eto n -S k e le tth a u s n ich t  
a u fgefiih rt w orden ist, e in  schw erw iegend es V ersaunm is, um  so  
m ehr, ais der auf dem  F reigeland e zu fin d en d e V ersuch e in es  
E isenb eton-F achw crkbau s, aus F e r t i g t e i l e n  m ontiert, eine  
H olzb a u -N a ch a h m u n g  m it holzm aB igen  
O berp lattungen  un d  V erzapfungen , kein  
M uster is t  und sein darf und unter  
U m stan d en  zu un richtigen  V ergleichen  
fiihrt.

Z um  G luck h a t  der E i s e n b e t o n  an 
anderer Ste lle  geze ig t, w as er verm ag.
D ie  am erikan ische Id ee  des „ B au m -  
hauses"  —  d. h . e in es G ebaudes, dessen  
N u tzraum e, dcm  L aub w erk  e in es B au m es  
gleich , sich  oben in der L u ft ausdehnen , 
aus e in em  re la tiv  dunnen zur E rde liin- 
abreieh en d en  „ S ta m m "  lierausw achsend
—  h a t a u f der A u sste llu n g  eine d eu tsch e  
B lu te  in E isen b eto n  getriebGn. D as  
v ie lb esta u n te  B auw erk  zeig t d ie A bb. 2.
W ie 1912 a u f der K osliher A u sste llu n g  
h a t d as O bjekt der T reppe zu einer  
neuen originellen  B ea rb eitu n g  gereizt.
E in e  im  R aum e frei sich  em porw indende, 
nirgends a n geleh n te  Sp iraltreppe, die  
ein  nach oben auf das Y ierfache sich  
verb reiterndes B auw erk  b ild et und  
w ie ein  au f der S p itze  steh en d er  
K reisel a n m u tęt, is t  es, d ie  nach  
e ip em  E n tw u rfe  des ku nstlerischen  
M itarbeiters des D eu tsch en  Z em en tbun des von  der B e to n - und  
M onierbau A .-G . s ta tisch  b erechn et u n d  erste llt  w urde. D ieses  
im  In n em  der H alle  6  err ich tete  E isen b eton b au w erk  le g t  m it  
aller E in d rin g lich k eit dar, in w elch  hohem  MaBe der E isen 
beton  dazu berufen ist, raum liche T ragw erke beliebiger, n ic h t  
n u r kubischer F orm en zu sch a ffen , bei denen  d ie  tragenden  
G lieder zugleich  raum absch lieB ende und d a m it A rch itek tu r  
bildende B auglied er sind . D a s a lte , doch  s te ts  neue und heute

w ieder m odernste  Id ea ł der Z w eiein igkeit zw ischen  K on stru k tion  
und Form  w ird v o m  E isen b eto n  b ew a ltig t  und hier an e in em  
bem erkensw erten  B eisp iele  illu striert. E in b lick e  in  d ie  ver- 
w ick e lte  s ta tisch e  B erech nu ng d ieses raum lichen  S y s tem s und  
in  d ie B ew ah ru n gsp lan e  des B auw erk s waren b ish er n ich t zu er- 
langen . D a s B au w erk  w ird aber ohn e F rage  noch G egenstand  
ausfiilir licher  B eh an d lu n g  in  der F ach presse  w erden . D ie  T reppe  
is t  iibrigens n ich t e tw a  N eb en trep p e, sondern e in e  m it M enschen
gedrange belastbare H a u p ttrep p e, die alle B esucher d ieser H alle  
nach  der H allen ga ler ie  fuhren w ird, vorbei an groBen P h o to -  
graphien bem erk en sw erter  H o ch - und T iefb a u ten  aus E isen 
beton , m it denen die inneren  W and fach en  des in teressan ten  
T reppenbauw erks a u sta p eziert sind . D en  F11B d es B auw erks  
um rah m t ein e k le in e  L ehrschau  m it A p paraten , G eraten und  
P riiflingen  der Z em en t- und B eton p riifu n g  und der B eton k on -  
trolle.

V on der V ie lse it ig k e it  der B e to n - und E isen b eto n b a u  w eise  
erza h lt ferner n ic h t  nur das H eer der B eto n w a ren  (L eich tsteine , 
P la tte n , Sch leud erbetonrohre und -M asten usf.) a u f dem  F re i
ge lan de, sondern  besonders ein  „ Z em en t-E h ren h of" , dessen  
M itte lp u n k t ein von  sch lan k en  E isen b eto n m a sten  um rahm ter  
K u n stste in -P a v illo n  a u f e in em  m it S tah lb eton  und B e to n 
p la tten  b efestig ten  P la tz e  b ild et. D er  P a v illo n , A bb. 3 , kann ein  
B ew eis  dafiir  sein , w a s  d ie  M aterialbeherrschung bei der H er
ste llu n g  und O berflaclien behan d lun g  der K u n stste in e  zu leisten  
verm ag  und w a s d a s  M ą ter ia lverstan d n is des K iin stlers aus  
diesem  B a u sto ff  heraush olen  kann. E d le  T ónu ngen  in a llen  Far- 
ben und feine P rofilieru ngen  —  auch  die Z iersprossen der F en ster  
sind  B e to n , schad e daB sie  n ic h t ein m oderneres und rassigeres  
M uster bekom m en haben —  kónnen  dazu beitragen, daB m ancher  
A rch itek t sein  U rteil iiber K u n stste in  rev id iert, w enn ihn n ich t —  
w as G o tt v e rh iite t  haben  m ogę —  der S ch lag  getro ffen  h a t iiber  
e in  G egenbeisp iel auB erhalb des Z em en t-E hren hofs, ein H auschen  
aus K u n stste in -  

B ossen ąu ad ern  
(Jahrgang 1896) 
m it grellrot und
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auch  im  H och bau  den B esuchern  den W erd egan g der B a u ten  vor  
A u gen  zu fiih ren , is t  n ic h t m ehr oder nur ganz besch ran k t zu 
ver\v irk lichen , nun , w eil eben kein  P la tzch en  m ehr frei is t .  So  
s te h t  eben auch a u f d ieser  A u sste llu n g  a u f der e in en  S e ite  das  
v o llen d ete  B auw erk , an  einer anderen  S te lle  das G erat, der  
K ran , d ie M isch m aschine, d ie  T ransp ortb ahn , der B agger, die  
W alzen , der S te inbrech er  usf. und iiberlassen  es dem  B esucher, 
beide, W erk  un d  M aschine, sch lau  und m o g lich st r ich tig  in

Abb. 7 .

sch leu n ig u n g  des B aub etr ieb es. D ie  G eb iete  der B eheizun g, 
L iiftu n g , W asserversorgung, A b w asserbeseitigu ng , M iillb eseiti- 
g un g, B a d egelegen h eiten , A bortan lagen  finden  reich liche lllu s tra -  
tion en  durch au sg ed eh n te  S ch au stan d e d ieser B ranchen .

Z um  K a p ite l B au b etr ieb  f in d e t m an d ie  K o lon n en  der 
B au m asch in en  A b b . 6. D a s F re ige land e beherrschen der H oh en -  
au sd eh n u n g  n ach  zw ei hoh e T urm krane, v o n  d en en  der 32 m  
h oh e „W olkenk ratzerkran"  v o n  D efries (A bb. 7) a is N eu h e it  fiir

B ezieh u n g  zu bringen . D ie  V orfiihrungen  aber beschranken  
sich  in der H a u p tsa ch e  a u f  B au sto ffb ea rb eitu n g en  und -prii- 
fun gen  —  dab ei e in e  g an ze  H a lle  laufender H o lzb earb eitu n gs-  
m aschinen  — , n ic h t  zu vergessen  natiirlich  die Lehrvorfu,hrungen  

durch den F ilm . U . a. w ird  d ie  F ilm ste lle  d es  
R eich sb u n d es D eu tsch erT ech n ik  un ter  M itw irkung  
von  H och schu lp rofessoren  F ilm e  iiber n eu ze itlich e  
B a u w eisen  vorfiihren . D er D eu tsch e  S tah lb au-  
verb and  u n tem im m t auf se in em  im p osan ten , von  
sechs m a ch tigen  R ie sen p ro fil-S tiitzen  um rahm - 
ten , m it einer G roB bilderreihe von  S tah lb au -  
w erken lehrreich  a u sg esch m iick ten  S tan d e (Abb. 5) 
n ich ts G eringeres a is d ie  V orfiihrung von  
D au erversu ch en  iiber d ie S ch w in gu n gsfestigk eit  
von  S ta h len  und d ie  D u rchfu hrun g von  E rsch iitte -  
rungsversu ch en . Schw eiB erkurse m it  F estig k eits-  
priifungen an Schw eiB proben so llen  sich  an- 
schlieB en. E rh ó h tem  In teresse  d es B au in gen ieurs  
w erden  auch  d ie  V orfiih ru ngen  der Sch n elld ich tu n g  
v o n  W asserdu rchb riich en  m it T r ico sa t begegnen .

D a s un en tbehrliche  A ttr ib u t der m odernen  
T ech n ik , die M ateria lpriifu ng  und d ie  M aterial- 
kon tro lle , i s t  aber n ich t nur durch d iese  U n ter-  
n ehm u ngen  des D eu tsch en  S tah lb au verb an d es  
b e to n t, d ie im  P riifu n gsm asch in en verb an d  zu- 
sam m engesch lossen en  F irm en  w ie auch  A uB en- 
se iter  haben  eine F iille  v o n  G eraten un d  M aschinen  
n eu er  un d  n eu ester  K on stru k tio n en  a u fg este llt , 

die M ater ia lpriifu ngsorgan isation en  se lb s t  belehren  an den ver- 
sch ied en sten  S te llen  iiber d ie  B ed eu tu n g  und N o tw en d ig k e it  
der M ateria lpriifung un d  U b erw achu ng. A u f e in e  vorziig lich e  
H olzsch w a m m -S a m m lu n g  se i n och  besonders h in gew iesen .

D a s  n eu e  B au en  ist  n ic h t nur charak terisiert durch das  
form al und sto fflich  n eue G ew and, son dern  auch  neben  der hier  
n ic h t zur E rórteru ng steh en d en  M óblierung durch die san itaren  
E in r ich tu n g en  un d  n ich t z u le tz t  durch die M aBnahm en zur B e-

In  der lan d w irtscb aftlich en  S ied lun g b eg eg n et m an sow ohl 
a lten  G esich tem , im  „ d eu tsch en  D o rf“ sogar dem  H olzfach w erk - 
bau m it m alerischem  Strohd ach  —  n ich t dem  a lten  brennbaren, 
sondern e in em  im pragnierten , u n en tzu n d lich en  —  aber vorherr-

sch en d  neuen  B auform en, in die sich  H o lz  und S ta h lsk e lett  
te ilen . W and bildner sind  hier H o lz , I ie ra k litp la tten , So lom it-  
Stro h p la tten  un d  ahn liche L e ich tb a u sto ffe . E in T eil der Ge- 
h ófte , T reibhauser und S ta llu n gen  soli auf e tw a  fiin f Jahre fiir  
F orsch ungszw ecke steh en b le ib en . E in e  lan d w irtsch aftlich e  
L ehrschau is t  in  e in em  n eu zeitlich  g eh a lten en  S ta h łsk e lettb a u , 
e in em  schon en  B e isp iele  fiir ein geschw eiB tes S ta h lsk e lett, unt.er- 
geb rach t. Irgendw o am  R an de des G elandes tra u m t ein  k leiner  
G riin fu ttersilo  a u s B eto n .

D ie  StraBen und P la tze  des F reige lan d es b ilden eine M uster- 
sam m lun g a ller S traB enbefestigungsarten , d ie  es iib erhau pt 
g ib t. E in  m it e in em  pu nk tgesch w eiB ten  D rah tgew eb e b ew ehrtes  
B eto n stra B en -S tiick  w ird v o n  e in em  L aub en gang aus eben- 
so lch em  D ra h tg ew eb e  iib ersp ann t. L eider erk en n t m an n ich t  
m ehr W itz  und  M iihe, d ie bei all d iesen  B o d en b efestig u n g en  auf- 
zuw enden  w aren. D ie  urspriingliche A b sich t, im  StraB enbau w ie

Abb. 5 .
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T urm  durch die K ra ft se iner eigenen  M otoren a u fg er ich tet. In  
der N a h e  d ieses K ranes erh cb t sich  sto i z ein hohes, filigrandiinnes  
R u stw erk , d ie  T orkret-S ch n ellb au riistu n g , unter der sich  eben  
e in  H austorso , ein S ta h lsk e le tt  m it A rokret-G asb eton  ausge- 
fa ch t, en tw ick e lt.

D ie  In tern a tio n a le  G aragen h au au sste lh in g  a u f dem  F rci- 
g e la n d e  end lich  v ersu ch t, in W ort, B ild  und B eisp ielen  den S tan d  
d es G aragenprob lem s zu um reiCen, die Ó ffen tlich k e it im  In teresse  
der Y ie lse it ig k e it  v ie ler  W id erstan d e aufzuk laren . D u rch  die 
E n th iillu n g  ihrer P rob lem e ford ert sie  g le ic lize itig  d ie in ter- 
essierten  K reise zur ta tig en  M itarbeit auf. D ie  un zah ligen , unter  
sich  fa st  g le ich w ertigen  E in zelp rob lem e d ieses h eu te  lebens- 
w ich tigen  G cb ietes m achen  e s  schw er, an d ieser S te lle  a u f E in zel-  
h eiten  e in zu geh en .

W ah ren d  der D a u er  der A u sste llu n g  w erden unter An- 
k n iip fu n g  an das reiche A n sch au u n gsm ater ia l der Schau fort- 
la u fen d  K ursę und F ach v o rtra g e  y e ra n sta lte t . U ber io o  F ach- 
org a n isa tio n en  h a lten  K on gresse  ab.

Im  H erzen  des F reige lan d eś erh cb t sich  ein w o h lg esta lte te s  
B a u w erk , dessen  M odern itat ańgenehm erw eise  n ich t in dem  
N u r-K u b u s b e ste h t und das w ir b ish er un ga lanterw eise  um gangen  
haben . D ie se s  zu rze it noch n ich t ganz fertige  B au w erk  is t  der 
„ R in g  der F rau en " , e ine R ed e  und Schau trib iin e  fiir d ie Frau, 
A bb. 8. Y on d iesem  Z ehtrum  aus w erden die F rauenorgan i- 
sa tio n en  und -verbande, das P a rla m en t der F rauen, verkunden , 
w as sie  zu den P rob lem en des B auens, W ohnens und sozia len  
L ebens zu sagen  haben.

DIE D YN A M ISC H E BO D EN U N T ER SU C H U N G .

Von A. Ilertwig. 
(F o rtse tzu n g  und SchluB v o n  S e ite  461).

den S ta h lsk e lett-H o ch h a u sb a u  au sgegeb en  w ird. D ie  rasche  
M aterialherbeischaffung in  v e r tik a lerR ich tu n g  b eim  H ochhausbau
—  d as k ó n n te  m an auch bei B erliner H o ch h a u sb a u ten  b eobachten
—  fordert neue L osu ngen . H ier  so li der D efries-K ran  einspringen .

Abb. 8.

B em erk en sw ert w ar seine M ontage au f dem  A u sste llu n gsp la tz . 
E r w urde v o lls ta n d ig  liegend  m o n tiert m it a llen  zeitparen den  
Y orteilen  einer so lchen  M ethode. D urch ein e sinn reich e Ver- 
w en d u n g  se in es A uslegerarm es w urde der 16 T onn en  schw cre

B e i den Y ersuchen  w ird erstens d ic  a u sgestrah lte  Schw in- 
g un gsenergie  ais F u n k tio n  der F reą u en z  gem essen , indem  dic  
F reąu en zen , w ie  schon  gesagt, stu fen w eise  g este ig ert w erden . 
D ieA b lesu n g en  erfolgen , sob ak i in jeder S tu fe  sta tio n a reZ u sta n d e  
en tsta n d en  sind . F erner w erden  die A m p litud cn  in der N ah e  
der S chw in gun gsm asch ine oder in  versch iedenen  A b stand en  von  
der M aschine m it e in em  G eigerschen V ibrographen aufgezeich net. 
B ei den A m p litu d en k u rven  w ollen  w ir vorlau fig  nur den  T y p u s  
b ea c liten . D ie  a b so lu ten  W erte s in d  zu unsicher, w eil sie  von  
a llen  m oglichen  N eb en u m sta n d en  ab liangen  (z. B . vom  D ruck  
d es  Schreib hebels). E in en  d ritten  K en n w ert konnen w ir m it  
unserer b isherigen A p paratur noch in der P h a sen yersch ieb u n g  
finden . D o ch  is t  d ie  G en au igkeit ihrer M cssung noch  e tw as  
gering. Y ierten s w ird d ie  E in sen k u n g  der M aschine ais F unk tion  
der F reąu en z aufgenom m en . F iin ften s versuchen  w ir d ie R eich - 
w eite  der Schw ingungsenergie  festzu ste llen . D iese  h a n g t natiir- 
lich  v o n  der E m p fin d lich k eit der jM eBinstrum ente ab. W ir  
arbeiten  vo r la u fig  in  p r im itiv ster  W eise  m it einer Q uecksilber- 
schale . So  hab en  w ir b ereits fu n f K en nzah len , die F ederkon- 
s ta n te  a, d ie D am p fu n g  d ie  P h asen yersch ieb u n g  die E in- 
sen k u n gstiefe  und die R eich w eite . U m  nu n  aus d iesen  gem essenen  
K en n zah len  a u f die versch ied en en  F ragen  der P ra x is  A n tw ortcn  
geben  zu k onnen , sind  natiirlich  noch A nschliisse  unserer M essungen  
an  d ie  b isherigen  E rfahrungen m it den g leichen  B od en  n otw en d ig . 
Ich  kann w oh l h eu te  schon  sagen , daB sich  d ie F ed erk o n sta n te  a 
le ic h t in  Z usam m enliang bringen laB t m it der E in sen k u n g stiefe  
u n d  der T ragfah igkeit des B o d en s un ter  D ruck . D ie  D am p fung, 
die E in sen k u n g  un d  die R e ich w eite  lassen  Schliisse iiber die  
W irkung v o n  E rsch iitteru n gen  zu. M an muB aber bei a llen diesen  
Schlu ssen  v o rlau fig  noch  vorsich tig  sein , b is das V ersuchsm ateria l 
erh eb lich  um fangreicher gew orden is t . W en n  w ir das Ziel er- 
reichen  w ollen , unsere B oden arten  fiir die m ann igfa ltigen  Fragen  
der P ra x is  zu k lassifizieren , dann m iissen  wir, w ie  ein erfahrener  
F ach m an n  sa g te , erst e in m al 1000 V ersuche g em a ch t haben. 
B ish er konnen  wir erst fiir  sechs B od en arten  V ersuche aufw eisen . 
A lle  Y ariation en  des B od en s m iissen  in d ieser W eise  b earb eitet

w erden . A u s den  L eistu n gs- u n d  A m p litud en ku rven  kann m an  
dic W erte  a und A finden , indem  m an die gem essen en  K urven , 
w ie schon  gesagt, durch die theoretisch en  G leicliungen der C 
und L  d eu te t. N ach  der M ethode der k le in sten  Q uadrate er- 
rechn et m an die F estw erte , w elch e  d ie  Sum m ę der F ehler-

Abb. 11. Anordnung bei den Yersuchen von Pippas.

qu adrate  zw ischen  der gerech neten  und gem essenen  K u rv e  zu  
e in em  K le in stw ert m achen . D u rch  A u sg leichun g  der L eistung  
u n d  der A m p litu d en k u rve  erh a lt m an un abh angig  voneinan der  
W ertepaare a und A, d ie  e in e P riifung  des A n sa tzes g e sta tten . 
SchlieB lich kann m an n och  die P hasen versch ieb u n g  ij aus A und a 
errcchnen und  m it der gem essen en  verg leichen . U ber d ie  B e- 
stim m u n g  der m itschw ingend en  M assen so li erst sp ater  b er ich te t  
w erden, eb enso  w ie  iiber besondere E igen tu m lich k eiten  der 
A m p litu d en k u rven , z. B . zw ei M axim a. A u f d ie  Sch liisse, d ie  
sich  aus den K en nzah len  z iehen lassen , w ollen  w ir nun ausftihr-
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gleichen  StoB zahlen  am  stark sten  ab  bei der Sortc  A, am  sch  w ach  - 
sten  bei der Sorte  C. D er  San d  C m it der g leichm aB igsten  K or- 
n u n g  k o m m t a lso  bei einer e in fach en  S ch iittu n g  dem  Ż ustand  
der d ich testen  P ack u n g  am  n& chsten. D er San d  A  dagegen  m it 
der un gleichm aB igsten  K orn un g b le ib t bei e in facher S ch iittu n g  
v o m  Z ustand der d ich testen  P ack ung am  w eitesten  en tfern t.

lich er  ein geh en . D a s um fan greich ste  V ersuchsm ateria l haben  
w ir iiber unsern heim isch en  B oden , den Sand, und an ihm  haben  
wir allerlei m erkw iirdige Z usam m enhange gefunden .

Z u n ach st is t  auffa llen d , daB die E insen kun gen , die un ter  der  
M aschine bei einer d yn am isch en  B e la stu n g  von  ungefahr %  k g /cm 2 
en tsteh en , sich  in einer G róBenordnung v o n  2 b is 4 cm  bew egen, 
w obei d ie  Y ersuchsdauer nur b is V> S td . be- 
tragt. B ei auB erordentlich fest gew ach senem  ' 1
B oden , scliarfem  San db oden , haben  w ir un ter  ^  \ __
denselben  V ersuchsbedingungen  2 cm  E in - i'sss
sen k u n g  gefund en . B e i sta tisch en  Y ersuchen \
rechn et m an beim  B erliner Sand auf 1 k g /cm 2 \  V
B ela stu n g  i  m m  E insen kun g . D ie  von  u n s \

om \ ________________L_
0 so w  w  wo m

Stosszahl
Abb. I2c. Die relative Porcnziffer e/s 0 

ais Funktion der StoBzahl.

Stosszahl

Abb. 12a. KomgroBenverteilungskurven 
der Yersuchsande.

Abb. 12b. Porenziffer ?. 
ais Funktion der StoBzahl

gem essene dyn am isch e E insen kun g is t  a lso  iiber 80 m ai so groB 
w ie die sta tisch e . W eiterh in  sp ie lt die K om zu sam m en setzu n g  
des Sandes eine groBe R ollc  fiir die GroBe der E insenkung. W ir  
haben in unserm  Insti- 
t u t  dtirćh H errn D ip l.-  
In g . P ip  p a s  M odell- 
versuche an San den  
ganz b estim m ter ver- " f  "  
sch iedener Zusam m en- ^
se tzu n g  ausgefiihrt. y
A bb. 11 zeig t die Yer- 
suchsanordnung. In J _
e in em  Zylinder von  Są _
1 m 0  und 1 m H óhe |
sind  G rundpegel ein - f
geb au t, dereń V erscliie- g
bu ngen  m it L euner- |  §. 
bzw . ZeiBuhren ge- 
m essen w erden. D ie  Er- j | 
sch iitteru n gen  w erden b

• SstoB w eise durch eine §
K u gel v on  0,88  kg G e- j
w ich t, d ie  aus 1 m  H ó h e  |
fa llt , erzeugt. D ie  E in - |
sen k u n gen  w erden ais §~
Fu n k tion  der Schlagzalil t_ _r„ 
in versch iedenen  T iefen  
und in  versch iedener  
E ntfern u n g  v on  der 
StoB stelle  gem essen .
DiQ A bb. 12 a zeig t die

W ill m an also Sande verscliiedener K om zu sam m en setzu n g  in  
ihre d ich teste  P ackung bringen , dann ist d ie  Zahl der erforder- 
lichen R iittelstóB e am k le in sten  bei Sanden gleichm aBiger K ór-

v  j,. 1 r 1*" 'vi u» m  i'\ lWVV*TTTT
-*-0J5rri

10.00mm

Abb. 13b. Kurven gleicher Setzung in Prozenten 
der gróCten gemessenen Setzung.

Abb. 13a. Setzungen in verschiedener Tiefe bei 
100, 500 und 1000 StoBen.

K orngróB enverteilungs-
kurven dreier Sandsorten , A , B , C. D ie  Sorte A  h a t  B estan d -  
te ile  aus M itte lk ies bis M itte lsand  m it dem  H a u p tb esta n d teil  
G robsand be i gleichm aB igster V erteilu ng  der ubrigen B estan d teile . 
D ie Sorte  C andererseits en th a lt fa st nur K órner v on  0 ,6  bis
0,8 m m  0 , is t  also ein durch S iebu ng erzeugter Sand g le ich 
m aB igster K orngróBe. In den A bb. I 2 b  und 1 2 c sind  d ie A nde- 
rungen der P orenziffer e und e/c0 —  P orenziffer is t  das V erh altn is  
von  H ohlraum  zum  F estrau m  —  der ein fach  gesch iitte ten  Sande  
a is F u n k tion  der StoBzahl aufgetragen . D ie  Porenziffer n im m t bei

nung, am  groBten be i Sanden ungleichm aB igster K ornung. 
W enn die Sande in ihre d ich teste  P ack ung g e sc h iitte lt  sind , is t  
natiirlich  das P orenvolum en im  V erh altn is zum  F estv o lu m en  
bei gleichm aB iger K ornung am  groBten, und  bei Sanden  der- 
jen igen  K orn verteilun g  am  k leinsten , d ie der F ullerkurve ahn lich  
ist . In der A bb. i3 a  und I3 b  is t  die W irkung der StóBe iiber die  
T iefe und B reite  des GefiiBes dargestellt. M an sieh t das schnelle  
A bklingen  nach der T iefe. D ie  gleichen  E rgebnisse w ie bei den  
P ip passch en  M odellversuchen finden  wir sp ater  bei M essungen



478 HERTWIG, DIE DYNAMISCHE BODENUNTERSUCHUNG. DER BAUINGENIEUR
1931 HEFT 2G.

unter w irklichen V erh altn issen  gegebener A ufgaben. E ine  d ritte  
m erkw iirdige E rschein un g offen bart der V erlauf der Setzungs- 
ku rven ‘ aller B oden arten , besonders aber bei e in igen  Sanden. 
D ie  H a u p tsetzu n g  sp ie lt  sich  in  einem  bestim m ten  B ereich  der  
D reh zah len  ab, dessen- L age  v o n  der B odenb esch affen heit, den  
K raftam p litu d en  und den  B egrenzun gen  des un tersu ch ten  B odens  
abh an gt. H a t d ie D reh zah l bei einer bestim m ten  E x zen tr iz ita t  
ein e b e stim m te  H ó h e  iib erschritten , dann g e h t die Setzu n g  gegen  
N u li. D en  V organg kann m an so deuten , daB erst bei einer b e
stim m ten  GroBe der K raft d ie  inneren W iderstande iiberschritten  
w erden kón nen , u n d  d iese  K raftgróBe e n ts te h t  bei einer bestim m ten  
D rehzah l. N a ch  einer b estim m ten  S ch iitte lze it w ird dann in der 
v o n  der w irksam en K raft er- 
faOten S ch ich t d ie d ich teste  
P ack u n g  erzie lt. D ie  hóhere  
E x z en tr iz ita t  ergreift w eitere  
tiefere S ch ich ten , erzeu gt dort  
die  d ich teste  P ack u n g  und so  
fort. M an k on nte aus dem  
V ergleich  der versch iedenen  
S etzungsku rven  Schliisse  iiber  
die A nderung der B od en b e
sch affen h eit ziehen , w enn m an  
den  T iefenverlau f der Setzungen  
b ei den versch iedenen  gleich- 
m aBigen B odenarten  k en n t.
D ie se  D eu tu n g  allein  sch e in t  
aber den V organg n ich t ganz zu 
erfassen , denn der fiir die 
Setzungen  kritisch e  B ereich  der  
D reh zah len  lieg t im m er im  
G eb iet der so gen an n ten  R eso- 
nan z, in  dem  die Schw ingungs- 
am p litu d en  am  groB ten sind  
und scheinbar die inneren  
W iderstande der R eib u n g  und  
K ohasion  im  B oden  am  k lein sten , 
so  daB die in stab ilen  K orn- 
lagerun gen  am  le ich testen  zu  
sam m enb rech en  kónnen.

U b er T on  sind  unsere b is
herigen  E rfahrungen n ich t sehr  
reich haltig . D ie  D am p fu n g  des  
nassen  T ones is t  v ie l geringer  
ais d ie in  unseren scharfen  
Sanden , w ie  aus den L eistungs- 
ku rven  der A bb. 10 zu ersehen.
A ndererseits is t  die R eich w eite  der 
S ch w in gun g im  B erliner Sand bei 
E x z en tr iz ita t  7 , 5 'm m  120 bis  
150 m , im  San d  v o n  M agdeburg  
e tw a s kleiner, im  n assen  T on  
b etra g t sie  nur 30 m . M an muB 
beach ten , daB die R eich w eite  der  

' S ch w in gu n gen  n ich t nur von  der  
inneren D am p fu n g  abh angt. U nser Sand is t  gegen iiber nassem  T on  
ein  e lastisch er K orper. K om pressionsw ellen  p flanzen  sich  im  
e lastisch en  K orper w eiter  fort ais im  p lastisch en . T rockener T on  
w iirde w ieder eine erheb lich  gróBere R eich w eite  a is nasser auf- 
w eisen. D ie  R e ich w eite  der erregten Schw ingungen  in  den  ver- 
sch ied en en B o d en a rten  muB b er iick sich tig t w erden , wTenn m an G e
baude errichten  w ill, d ie ihre Schw ingungen  n ic h t ausbreiten  sollen . 
E s is t  also  g iin stiger, ein  so lches G ebaude a u f nassem  T on zu  
bauen ais a u f trockenem  Sand. W eiter  hab en  w ir iiber T on  die  
iib lichen  Sch lam m an alysen  m it den versch ied en sten  A p paraten , 
die A tterb ergsch en  P roben  usw . g em ach t. B eim  T on  aber is t  
es n ic h t ausreichend, p h ysik a lisch e  V ersuche zu m achen . E s  
i s t  durchaus n otw en d ig , d ie chem isch e Z usam m en setzu ng zu  
betrach ten . D a s b ew eist z .B . e in eD o k to ra rb e it v o n  K i r c h h o f f  8,

d ie im  M ineralogisch-G eologischen In st itu t  an der B raun- 
schw eiger H och schu le  a n g efertig t ist. D iese  A rbeit k lassi- 
fiz iert d ie T on e in  rutschgefahrliche un d  ru tschsichere auf Grund  
einer K ennziffer, die aus dem  K a lk g eh a lt und  dem  G ehalt an  
groben B esta n d te ilen  errechn et ist.

W elche F olgeru ngen  fiir d ie  P ra x is  kónnen  w ir  aus d iesen  
bisherigen V ersuchsergebnissen  ziehen? W ir w ollen  die D eu tu n g  
besprechen, d ie m an den bei U n tergru n d b ah n b au ten  beobach- 
te te n  Setzungen  geben kann. E s  haben v ie lfach  die H auser  der  
N a ch b arsch aft g e litten . E s  wird n ach  der U rsache gefragt. 
M eistens s ieh t m an sie in der G rundw asserabsenkung. U nsere  
Y ersuche zeigen aber, daB diese W irkungen  v ielfach  iibertrieben

w erden . H err K ó r n e r 9 v o n  der V ersu ch san sta lt fiir W asser- 
bau und  Schiffbau  b eh a u p tete , daB bei den A b senk ungen  des 
G rundw assers d ie oberen S ch ich ten  den A u ftrieb  verlieren  und  
dadurch m it einer gróBeren L a st auf die u n teren  S ch ich ten  
w irken  und Setzungen  veran lassen . U n sere V ersuche b esta tigen  
diese T heorie. D ie  bei den  B a u ten  b eo b a ch te ten  Setzungen  
kónnen  aber m it  G rundw assersenkungen allein  n ich t erk lart 
w erden . W ir haben  oben  Z usam m en riittelun gen  des Sandes 
fe stg este llt , d ie  das 80- b is lo o fa ch e  der sta tisch en  Setzungen  
b etragen . Y eranschau lichen  w ir uns den iib lichen  B au vorgang  
einer U n tergrundbahn. V or den H auserfund am en ten , d ie m in 
d esten s b is zur T iefe  der T u n n elu n terk an te  un terfangen  sind , 
w ird ein e W and  geram m t. Z w ischen den P fah lw and en  w ird der

t&rngrdBenircrfti/un<fŚI(urven
r  100-
ęsw%

v 30 15 i 2 0,6 OJ OJ mm
Qrob\ Mifłel- fein- Grob- Mittel- Vein- sthrfeiner

Kies Sond Sand

r 100-
Getv.%

50 \

\
v 30 15 2 1 0,6 OJ 0.1mm

Steine Qrob\ Mitfef- Fein- Srob- \ Mitfel-Vein- sehrfeiner
SondKies Sand

Abb. 14 . Sand von Barleben an der Entnahm estelle und im  Damm.

8 Zeitschrift „Geologie und Bauwesen", W ien 1930.
* „D ie Bautechnik" 1927: „Bodensetzungserscheinungen bei

Grund wasserabsenku ngen".
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B od en  der B augrube ausgehoben , iiber die P fah lw an d  w erden  
Q uertrager g e leg t zur A ufnahm e einer provisorischen  StraBen- 
decke. D er  ganze StraO enverkehr m it  se inen  E rsch iitteru ngen  
b eg in n t je tz t  durch die tragenden  P fah le  der W and  auf die  
tieferen  S ch ich ten  des B odens, die d ie unterfangenen  F und am en te  
zu tragen  haben , zu w irken. D ie  b eo b a ch te ten  Setzungen  e n t
steh en  h a u fig  n ich t w ahrend der U n terfangu ngsarbeiten , sondern  
in der Z eit, w o  in der ausgehobenen  B augrube der T un nel gebaut  
w ird. Ich  g laub e, daB die b eo b ach teten  Setzungen  ta tsa ch lich  
im  w esen tlich en  au f d ie E rsch iitteru ngen  zuriickzufuhren sind , 
die durch das R am m en  und den  StraB enverkehr in  dic tiefen  
S ch ich ten  des B augrun des g e le ite t  w erden , in die Sch ich ten , die

das neue  F u n d a m en t tragen  sollen . A llerd ings wird der B au- 
grund der U n terfangu ng auch hoher b e la ste t a is vor. der  
U n terfangu ng, jedoch  lassen  d iese  hóheren sta tisch en  B ea n 
spruchungen  die GroBe der b eo b a ch te ten  Setzungen  n ich t er- 
kl.aren. Im  M odeli kon n te  m an d iese  E rk laru ng des V organges  
prtifen. A b h ilfe  w iirde geschaffen , w enn m an d ie  E rsch iitte -  
rungen m ó glich st v o m  B augrun d  ier n h a lt , dadurch, daB m an  
die provisorisch e F ahrbahn n ich t durch die B augrundw ande  
stiitz t , sondern durch besondere P fah le , d ie  m ó g lich st w e it von  
den H auserfron ten  abriicken. W eiterh in  sp ie len  h eu te  d ie  durch  
Schw ingungen  erzeu gten  F u n d am en tsetzu n gen  eine groBe R olle. 
D a  es, w ie  w ir gesehen  haben , le ic h t m oglich  ist, den B oden  
m it unserer Schw in gun gsm asch ine zu kom prim ieren , so  lieg t  
der G edanke nahe, beim  B au  v o n  M asch inenfun dam enten  den  
B od en  v o r  der A u ffiihrun g des F u n d a m en tes m it H ilfe  eines 
R iitte la p p a ra tes zu v erd ich ten . W eiterh in  is t  zu iiberlegen.

ob  m an n ic h t bei a llen A ufgaben , bei denen  es sich  um  eine  
K om pression  des B o d en s han delt, w o m an h eu te  nur w a lz t,  
das W alzen  m it einem  R iitte lv o rg a n g  v erb in d et. E s  lieBe sich  
bei einer so lchen  V erein igung v o n  W alzen  un d  R iitte ln  ein  
erheblich  hóherer W irkungsgrad fiir d ie Y erd ich tung erzielen  
ais beim  reinen W a lzen 10. E s  lassen  sich  noch  w eitere F olge-  
rungen fiir die P ra x is  ziehen, w enn m an daran denk t, daB die  
Setzungen  des Sandes in e in em  ganz b estim m ten  F requcnz- 
bereich  erfolgen . Sow ohl beim  R am m en ais auch  beim  P fah le-  
ziehen lieBe sich  d iese E rschein un g  ausnu tzen . H eu te  h a t m an  
schon  schn ell w irkende R am m en, d iese arbeiten  m it F requenzen  
v o n  4 H ertz . D a s g ib t erfahrungsgem aB  schon  bessere W irkungs-

grade ais bei R am m en a lten  
Stiles . N ach  unseren E rgeb- 
nissen  muB m an zu dem  SchluB  
kom m en, daB d iese F reą u en zen  
n ich t ausreichen und bis zum  
e igen tlich en  R eson anzbere ich  ge- 
ste ig er t w erden m iiB ten. D a s  
ga b e  Schlage von  15 bis 25 in  
der Sekundo. Ob sich  so lch e  
R am m en bauen lassen , b le ib e  
d ah in gestellt.

W ie d iese E rgeb n isse  bei 
D a m m sch iittu n g en  und son stigen  
E rdarbeiten  a u sg en u tz t w erden  
konnen, so li an e in em  besonderen  
B eisp iel g eze ig t w erden , und  
zw ar an den  A ufgaben , d ie  uns  
in  M agdeburg g e ste llt  w aren. E s  
w ar an  n ach  versch iedenen  Y er
fahren g esch iitte ten  D am m en  zu 
untersuchen , w elche F estig k e it  
und D ich tig k e it sie  im  V erh alt-  
nis zu dem  ursp ru ngliclien  ge- 
w ach sen en  B od en  gew on n en  
h a tten . D a s zur S ch iittu n g  ver- 
w en d ete  M ateria ł b e ste h t im  
w esen tlich en  aus Sand und K ies. 
D ie  K orn an a lysen  der A b b . 14 
und 15 fiir die E n tn ah m este llen  
in  B arleben  und N euh ald en s-  
leb en  geben  A u sk u n ft iiber die  
Z usam m en setzu ng. S ie  is t  bei 
den  beiden B od en arten  sehr ver-  
sch ieden . D er  in  B arleben  e n t
h a lt ungefahr 50%  m itte lfe in en  
Sand, in der anderen H a lfte  in  
ziem lichgleichm aB igerY erteilu ng  
G robsand b is m itte lfe in en  K ies. 
D er B oden  in N euh ald en sleb en  
dagegen  b e ste h t fa st  nur aus 
grobem  und m ittelfe in em  Sand. 
D ie  E insen kun g bei den  Sch iittel-  
versuchen  in N euh ald en sleb en  

is t  k ieiner ais bei denen  in  B arleben . D ie  Ł eistungs- und A m pli-  
tu d en k u rven  k o n n ten  bei der geringen  zur V erfiigung steh en d en  
Z eit b isher noch n ich t a u sg ew ertet w erden, doch ein e rohe  
S ch atzu n g  laB t erkennen, daB der B od en  in N euh a ld en sleb en  
n ich t so  druckfest is t  w ie  der in B arleben. D as is t  aus den  K ur- 
ven  der K orn analysen  erklarlich. E in  B oden , der a lle  m óg- 
lichen  K om gróB en v o m  G robkies b is zum  F ein san d  in der einer  
F ullerkurve ahn lichen  Z usam m ensetzung aufw eist, is t  fester , w enn  
er in  einer schon  zusam m en geriitte lten  P ack u n g  lieg t, a is ein  
B od en , der im  w esen tlich en  n u r ein e K om gróB e e n th a lt . In  der  
d ich testen  P ack u n g  der beiden B oden  w iirde der U n tersch ied  der  
D ru ck festig k e it noch  groBer sein. D ies versch ied en e M ateria ł is t  
n ach  versch iedenen  V erfahren in  die D am m e e in geb au t, das aus 
N eu h ald en sleb en  in  den D a m m  bei W edringen  durch S c łn itten

10 D ie Degebo hat ein Patent fiir eine solche Maschine an- 
gemeldet.
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u n d  E insch lam m en , das aus B arleben  in  den D a m m  bei G linden- 
berg durch Spiilen . Im  gesp iilten  D am m  zeig t d ieK o m v erte ilu n g s-  
kurve eine w esentlich  andere G csta lt ais in g esch u tte tem  D am m , 
dessen  K orn verteilun gsku rve  fa st  den gleichen  C harakter w ic  
an der E n tn a h m este lle  des B odens zeigt. Im  gesp iilten  D am m  
h a t sich  die K urve  gegen iiber dem  B oden  der E n tn a h m e
ste lle  so  geandert, daB sie  einer F u llerkurve  n och  ahn- 
licher gew orden ist. D ie  E in sen kun gsk urven  zeigen  nun die  
oben  schon  bei den  P ip passch en  V ersuchen besprochene Er- 
schcinun g. D as M ateria ł m it der m ehr e in h e itlich en  K orngroBe, 
das dem  Sand B  der P ip passch en  Y ersuche en tsp rich t, ze ig t  
beim  S ch iitte lversu ch  im  g esch iitte ten  D am m  eine geringere  
E in  senk un g ais das M ateriał, das aus den versch iedensten  K orn- 
gróBen b e ste h t und der Z usam m en setzu ng der S an d sorte  A  e n t
sp rich t. D a s ers te  M ateriał z e ig t e in e E insen kun g v o n  2,8 cm , 
ungefahr eb en sov ie l w ie  an  der E n tn a h m este lle . D a s zw eite  
M ateriał dagegen zeig t im  D am m  ein e E insen kun g v o n  3,5 cm, 
d ie beinahe d op p elt so groB is t  w ic an  der E n tn a h m este lle . B eim  
E in b au en  durch Sp iilen  is t  also  keine so  starkę Y erd ich tung  
erz ie lt, w ie  beim  S ch iittcn  und Schlam m en. B e i seiner K orn- 
zusam m en setzu n g  k o n n te  es aber ohne S ch iitte ln  keine d ichtere  
L agcru ng annehm en . W iirde m an beim  E in b au  in G lindenberg  
das M ateriał auch noch  bis zur d ich testen  P ack u n g  g e sc h iitte lt  
h aben , dann h a tte  m an eine groBere D ich tig k e it  und F estig k eit  
ais. in  W edringen erzie lt. M it den V ersuchen  und den K urven  
der A b b . 14 und 15 s in d  also  dic uns g este llten  F ragen  bean t- 
w o r te t  w orden.

W elche w eiteren  Ziele haben  unsere V ersuche ? D a s W ieli- 
t ig stc  wird sein , daB w ir a lle  erreichbaren B oden arten  unter- 
su ch en  un d  fiir d ic vcrsch ied en en  Forderungen der P ra x is in

K lassen  e in teilen . D azu  gen iigen  v ie łle ich t schon  dic durch  
unsere b isherigen V ersuchseinrich tungcn  und M eBverfahren  
festste llb arcn  K en nw erte. D och  w ir w ollen  noch  einen  Sch ritt  
w eitergeh en  und untersuchen , w as sich im  ganzen  schw in gen den  
B oden  absp ielt. Wijr m óch ten  die F ortp flan zu n gsgesch w in d igk eit 
der versch iedenen  W elłen  m essen  und so  d e n 1 E la stiz ita tsm o d u l 
u n d  den Schubm odul des B o d en s bestim m en , w enn w ir den  
B oden  ais e lastisch en  S to ff voraussetzen  diirfcn und seine  
D ic h tig k e it  kennen . D a zu  sind M eBverfahren erforderlich, w ic sie 
im  H e in r ich -H ertz -In stitu t ausgearb eitet sind , au f dessen  M it- 
arbeit w ir nach der V ersicherung des H errn H o r t  rechnen  
diirfcn. F iir  d iese A rbeiten  w ird es auch  n ó tig  sein, a u f die 
tlieoretischen  Z usam m enhange genauer e in zu geh en . E s  is t  er- 
w iinscht, daB w ir bei d iesen  V ersuchen auch  D ruckm essungen  
im  Innern des B odens an stelłen . G eeignete  A p parate  fiir  so lche  
M essungen sin d  in le tz ter  Z eit geschaffen , z. B . bei der R e ich s
bahn durch die erfolgreiche A rbeit des H errn B e r n h a r d  und  
ferner in A pparaten , d ie sich  in  der K on stru k tion  an die G old- 
beckzelle  anlehnen .

Zum  SchluB b le ib t m ir d ie A ufgabe, einen D a n k  und eine  
B itte  auszusprechen , den  D an k  an die M itarbeiter v o n  R eg ie-  
rungsbaurat F r i ih  b is zum  M echaniker des In stitu ts , e in e B ittc  
an die In du strie  u n d  an d iejen igen , die n och  Geld haben . Ich  
b itte  d ie  In du str ie , die an d iesen  U n tersu ch ungen  In teresse  h a t  
und die g la u b t, daB aus d iesen  V ersuchen  e tw a s fiir ihre w irt- 
sch a ftlich en  B elan ge  heraussprin gen  kann, um  U n terstiitzu n g . 
W ir m ussen unsere A p paratur verbessern , und wir brauchen ein  
T ransp ortm itte l fiir unsere A pparatur. W ir brauchen einen  
L astk raftw agen , um  an den  S te llen  m essen  zu konnen , die m it  
der E isenb ahn  n ich t zu erreichen sind .

FO R T SC H R IT T E  D ES L ET ZT EN  JA H R Z E H N T S  IM BAU VO N W A SSER K R A FT A N LA G E N , 
IN SB E SO N D ER E BEI STA U W ERKEN .

Yon Dr.-Ing. E . Marąuardt, Stcidtbaurat in Munchen.

(F o rtse tzu n g  v o n  S eite  464.)

4. N ic h t m inder griind lich  haben neuere E rk en n tn isse  
unsere A nschau ungen  iiber die W a s s c r f a s s u n g  b e i  Wrc h r e n  
gean d ert. H ier  hab en  insb esond ere dic w e itb lick en d en  Y ersuche  
der M iag un d  d ic  A rbeiten  v o n  Schok litsch , B ulle, T htirnau u. a .7 
inanche A u fh ellu n g  iiber d ie  G eschiebebew regung an Stau w erk en  
und E n tn ah m ean lagen  gebrach t. A u f G rund d ieser A rbeiten  
w issen  w ir, daB um  so  m ehr G csch icbe in den K an ał e ingezogen  
wird, je groBer die M enge des en tn om m en en  T riebw assers ist, 
d. h . d ic  E in lau fsch w clle  is t  um  so  hóher zu legen, je  hóher m it 
der A usb auw asserm enge gegangen  w ird. B ei der durch V ersuche  
nachgew iescnen  und aus der P rax is bek an n ten  geringfiigigen  
W irk un g e in er Sp iilung des E in lau fb eck en s durch den  G rund- 
ablaB bei e in gch altcnem  Stau  h a lt  m an neuerd ings d ie  E in lauf-  
schw elle  dadurch frei, daB m an sie  nach  dcm  Y orbild  des Isar- 
w ehres bei O berfóhring m it S p i i l k a n a l e n  a u sriistc t, iiber dereń  
B em essu n g  Sch ok litsch  w ertvo lle  A ngaben g em a ch t hat. In 
geraden F luB strecken kan n  die Y erteilu ng  der Sp iiloffnungen  
la n g s der E in lau fsch w elle  eine g leichm aB ige se in , in FluB- 
kriim m ungen  dagegen  iib erw iegt der G esch iebeeinzU g am  fluB- 
a u fliegen d en  T eil des K ana lein lau fs . D urch die beim  M ur-W ehr  
P ernegg  a n g ew an d te  N e ig u n g  oder A b trep p u n g  der E in lauf-  
schw elle  fluB abw arts w ird  dic E in b ru ch stelle  des G escliiebes in  
den  E in la u f fluB abw arts geschoben , so  daB bei zweckm aB iger  
G esta ltu n g  des E irilau fąu ersch n ittes d iese S te lle  in  den  
W irkungsbereich  des G rundablasses g eb rach t w ird . V on be-

'  ,,Modeliversuche iiber die zweckmaBigste Gestaltung cinzelncr 
Bauwerke." Yeróffcntlichungen der Miag. Charlottenburg 1923. 
S c h o k l i t s c h :  „Geschiebebewegung in Fliissen und an Stauwerken". 
W ien 1926, Verlag J. Springer. —  B u lle :  „Untersuchungen iiber die 
Geschiebeableitung bei der Spaltung von Wasserlaufen". Berlin 
1926, VDI-Verlag. —  T h iir n a u : „Uber Beseitigung von Geschiebe- 
ablagerungen etc.". Deutsche W asserwirtschaft 1927, H. 9.

m erkensw erter E in fa ch h e it  is t  der V orsclilag T hiirnaus, das vor  
der E in lau fsch w elle  ab gelagertc  G esch icbe durch T auchkorper  
zum  A b trieb  zu bringen, cin  V erfahren , das auBerdem  noch den  
V orzug h a t, sich  bei v ic len  b esteh en d en  A n lagen  noch  n a ch 
traglich  anb ringcn  zu lassen.

H in sich tlich  der B e m e s s u n g  d e s  E i n l a u f ą u e r s c h n i t t e s  
sin d  v o n  einer iiberm aB ig groBen A n lage  cher N a ch te ile  zu er
w arten , da d iese i. d . R . e in e zu tiefe  und darum  schad liche  
L age der E in lau fsch w elle  un d  eine iibcrm aB ige L ange er- 
fordert. D ie  F re ih a ltu n g  des E in lau fs h a n g t eb enso  sehr von  
der hohen  L age und der r ich tig  bem essenen  L ange der E in la u f
schw elle  w ic w e iter  davon  ab, daB d ieser e in e V orpritsch e  
vorgelagert w ird, d a m it der ganze E in la u fą u ersch n itt  m óg- 
lich st w eitgęh en d  un ter  dem  EinfluB  des benachb arten  G rund
ablasses s te h t. Zur E rhóhu ng der h ierm it beabsich tig tcn  
Sp iilw irk un g h a t m an bei neueren schw eizerisch en  A usfiihrun
gen vom  F luB pfeiler des G rundablasses au fw arts noch eine  
niedere L eitm au er  e rs te llt  (z. B . K losters-K iib lis , Y ernayaz, 
M onte P io ttin o ).

W as dic G r u n d r iB f o r m  d e s  E i n l a u f b e c k e n s  und den  
hierbei in F rage kom m enden E n tn ah m cw in k el an b elan gt, so 
sind sch on  im  A b sch n itt A I .e in ig c  der friiheren A uffassungen  
ais irrig gek en n zeich n et w orden. B ei den dieserhalb  v o n  
Sch ok litsch  ausgefiihrten  V ersuchen  erw ies sich  die friiher  
hau fige rechtw in k lige  A b zw eigun g ais unter a llen  U m standen  
fa lsch . E inen  allgem ein  g iiltigen  „r ich tigen  E ntn ahm cw ink el"  
g ib t es n icht, v ielm elir  g eh órt zu jed em  E n tn a h m ev erh a ltn is  ein  
b estim m ter  E n tn ah m ew in k el. Sch ok litsch  em pfieh lt, den  E n t-  
n ah m ew in kel sp itz  zu w ah len , d am it er z. Z. der G esch iebe- 
bew egung, a lso  bei k le in em  E n tn a h m ev erh a ltn is, m og lich st 
en tsp r ich t (vergl. auch  A b b . 1).
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B. Hochdruckanlagen.
I. T a l s p e r r e n .

i .  D ie  G e w i c h t s s t a u m a u e r  h a t  in  der a lten  F orm  der 
B ruchste inm auer  v ie le  Ja lirzeh n te  unseren A nspriic lien  gen iig t  
u n d  g a lt  in  M itte leu rop a  so  sehr a is d e r  T alsp errentyp , daB bei 
m ancher E n tsch eid u n g  die F rage der W irtsch a ftlich k e it n ich t  
im m er u n b ed in g t un d  ohn e V orurteil g e ste llt  w urde. D ie  erst 
jun gę E in fiih ru n g  der T alsperre ais se lb stan d iges G lied im  
W asserkraftbau  h a t  jedoch  zu B eg in n  des le tz ten  Jah rzeh n ts  
zu der E rk en n tn is  gefuhrt, daB dic u n gen iigend e B a u sto ff-  
a u sn u tzu n g  und la n g e  B a u ze it  der M auer w erksperren ihre  
W irtsch a ftlich k e it, n a m en tlich  fiir W asserkraftan lagen , beein - 
tra ch tig t. In fo lged essen  h a t  m an in den le tz ten  Jahren  m it  
E rfo lg  v ersu ch t, d ie  H erste llu n g sk o sten  v o n  G ew ichtsstaum au ern  
h erabzusetzen . U n ter  den hierzu berufenen M aCriahmen is t  in  
erster L in ie  die V e r b i l l i g u n g  d e s  B a u s t o f f e s  un d  dessen  
V erarbeitun g  zu e r a ih n e n :  d ie B ru chsteinsp erre w urde in  der 
N a ch k rieg szeit u n ter  dem  M angel an  g e lern ten  F ach arb eitern  
und in fo lge fortsch reitcn der  M echanisierung des B a u b etr ieb es  
durch die B eton m au er  aus p la stisch em  oder G uB beton m it  
S te in ein lagen  zuruckgedrangt. —  A n  S te lle  der friiher bei uns 
iib lichen  kom p liz ierten  un d  breitfiiB igen Q u e r s c h n i t t s f o r m e n  
h a t sich  w eiter  in  den le tz te n  Jahren auch  bei uns der reine  
D reieck są u ersch n itt m it au fg ese tzter  K rone d u rch gesetzt. —  
H in sich tlich  d es G r u n d r i s s e s  is t  der friiher bei uns ausschlieB - 
lich  zur A n w endu ng gelcom m enen schw ach gek riim m ten  M auer  
in  der i. a. sparsam eren  geraden G rundriBform  (z. B . W aggi- 
ta l, C havanon , Sch luchsec) ein  ern ster  W ettb ew erb er  er- 
w achsen . M an g ib t jed en fa lls  der gek ru m m ten  F orm  nur noch  
da den V orzug, w o  sie  e ine M atcrialersparnis g ew a h rleiste t 
(B arberine, Schw arzenbach , Sp ułlersee). D ie  B ew eg lich k e it der 
geraden  M auer w ird  inn erhalb  gew isser G renzen dadurch erzielt, 
daB m an  d ie  M auer durch lo trech te  v erza h n te  F u g en  u n ter te ilt  
und d iese  dan n  ab d ich te t. N eu erd in gs hab en  P ro b st u n d  T o lk e  
a u f d ie G efahren der L angsrisse  bei G ew ichtsstaum au ern  aus 
B eto n  h in g ew iesen 8, w ie  sie  sp a ter  dann auch  v o n  der S t. M arc- 
S tau m au er  b ek a n n t w u rd en  (B. T. 1930, H . 38). D aB  m an in 
jiin g ster  Z eit die G efahren der R iB bildung bei groBen G ew ich ts
stau m au ern  a u s B e to n  ern ster  n im m t, ze ig t sich  u. a. auch  an  
den zeitrau b en d en  M aB nahm cn bei B eto n ieru n g  der G rim sel- 
Stau m auer un d  an  dem  kom p liz ierten  V erzahn un gsschem a der 
z. Z. der Su b m ission  un terw orfen en  H oover-T alsperre von  
2 ,6  M io m® S ta m p fb eto n  (Abb. 17), bei w elcher w ah ren d  der 
B eton ieru n g  ein  224 km  la n g es S y stem  von  2 "  w eiten , w asser- 
g ek iih lten  R oh ren  e in g eb a u t w erden  soli. (Vgl. den  eb enfa lls in  
v erza h n ten  B lóck en  erfo lgten  B eto n ieru n gsvorgan g  bei der ersten  
B eto n sta u m a u er  von  C hrista l-Springs 1887/90, dereń B e to n  bis 
h eu te  sich  a is v ó llig  e in w and frei erw iesen  hat.) B ei den sich  
neuerdings verrin gernd en  F u g en a b sta n d en  (12— 15 m) g eh t das  
V erh a ltn is e =  F u g en a b sta n d  : H ó h e  bei der H ooversp erre  
(h =  214 m) a u f 0,071 herab, w ah rend  es bei der B arberine- und  
W aggita lsperre noch  0,313 bzw . 0 ,294  betrug .

In  der fiir G ew ichtsstaum au ern  und ihre W irtsch a ftlich k e it  
besonders w ich tig en  F rage der U n t e r d r u c k s w i r k u n g  un d  dem  
d am it zusam m enh angem len  a lten  P rob lem  der S oh len - und  
M auerentw asserung haben  zw ar die le tz ten  Jahre  w ertv o lle  A us- 
e in an d ęrsetzu n gen , aber noch  keine so lch e  K larun g gebracht, 
daB h ierau s a llgem ein  g iiltig e  K on stru k tion sregeln  a b g e le ite t  
w erden k o n n ten . B ea cliten sw crt is t  in  d iesem  Z usatnm enhang, 
daB m an neuerd ings zur S icherung der M auergriindung u n d  zur 
V erb illigung der so n st iib lichen  w asserseitigen  H erdm auer  
Z e m e n t e i n s p r i t z u n g e n  in den  U n tergru n d  ausfiih rt (W aggi- 
T al, B arberine, O berhasli-W erlc), d ie  es g e sta tten , fiir die U n ter- 
druekw irkung g iin stig ere  A n nah m en  zu m achen.

D ie  friiher iib liche k o stsp ie lige  A b d i c h t u n g  d e r  W a s s e r -  
s e i t e  is t  bei neueren B eton stau m au ern  —  abgesehen  von  der  
Schw arzenbachsperre —  dadurch erse tz t w orden, daB m an die

8 P r o b s t  und T o lk e :  „Entwurf und W irtschaftlichkeit von 
Staumauern aus Beton". Zeitschrift des Yereins deutscher Ingenieure 
1930, Nr. 13 und 15.

w a sserseitige  B e to n sch ich t in  einer besonders d ich ten  M isch ung  
h erstellt, d ie z. T . durch hóhere Z em en tdosieru ng (225— 300 kg  
Z /m 3 a n s ta tt  180— 220 kg Z /m 3), z. T . aber auch  nur durch F ein -  
zu sa tze  (Trafi, S te inm ehl) erreich t w urde, so  z. B . bei der B a r
berine-, Schrah- und  K riebstein -T alsperre. B e i der B og en sta u -  
m auer M ontejaąu e h a t m an die W asser- und L u ftse ite  m it fer- 
t ig en  B eto n ste in en , bei der T auernm oos-S perre (2000 m  ii. M .) 
m it B ruch ste in en  v erk le id et. N a ch  den an den  hochgelegenen  
Schw eizer-T alsperren  un d  an nordischen  S tau w erk en  (M 6svand- 
sperre) g em ach ten  E rfahrungen  sch e in t es sich  k iin ftig  zu em p- 
feh len , zur B ek am p fu n g  der F rostein w irk u n gen  m a ssiv e  B eto n -  
ta lsperren  in  H ó h en la g en  v o n  iiber 1000 m  ii. M. w asser- und  
lu ftse it ig  m it B ru ch ste in en  oder sorgfa ltig  h ergeste llten  K u n st-  
s te in en  zu verk le id en . U . a . d iirfte  hierfiir  auch das v o n  der  
F irm a B utzer, D ortm u n d , au sgearb eitete  V erfahren  zur H er
s te llu n g  von  B eto n fo rm ste in en  g ee ig n et se in , iiber das im  Jahr

gang  1930, H . 10, S . 168 e in geh en d  b cr ich te t w urde. E in  ab-  
schlieB endes U rte il iiber d iese P rob lem e is t  jed och  h eu te  noch  
yerfr iih t, zum al in den  w ich tigen  F ragen der Z usam m eusetzung, 
H erste llu n g , Y erarbeitung und N a ch b eh an d lu n g  des B eton -  
m a ter ia ls noch  v ie les im  FluB ist . (V gl. dic w ertv o llen  H in w eise  
v o n  P rob st, B . I . 1930, H . 11/12.) Sow ohl bei uns w ic  in  
den U .S .A . m a ch t sich  im  T alsperrenbau -—  n am en tlich  
w egen  der d a m it v erb u n d en en  K o stsp ie lig k eit der B a u stellen -  
e in rich tu n g  u n d  der geringeren F estig k e it  —  bereits eine  
A bkehr v o n  dem  n assen  B e to n  zum  p lastisch en  liin  bem erkbar  
(siehe A b sch n itt  C).

M an h a t  neuerd ings auch  bei un s v ersu ch t, die W irtsch a ft
lich k eit der G ew ich tsstau m au er  dadurch zu ste igern , daB m an  
sie  a is U b ergang v o m  Schw ergew ichts- zum  E in g ew ó lb e ty p  zur  
A u sfiih ru ng brin gt (Sp ita llam m -Sperre  m it  R  =  90 m ). Z w eifel- 
los w erden  die M assenersparnisse d ieser B ogen gew ich tssp crrc  
ihrer groBeren Y erb reitun g  sehr fórdernd sein . E in en  sehr  
zw cckm aB igen un d  n euartigen  Y orschlag zu einem* so lchen  
kom b in ierten  M auer ty p  haben  P ro b st un d  T olke  a u sgearb eitet  
(Abb. 18 i ) s).

A n S te lle  der bei T alsperren friiher iib lichen  A b le itu n g  der
H .W . in ste ilen  K askad en gerinn en  fin d en  w ir  neuerd ings m ehr

8 Zeitschr. d. Y .d.I. 1930, Nr. 13, S. 390 ff.
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un d  m ehr die W asserab le itu ng  iiber d ie M auer bei entsprechender  
A u sriistu ng  des M auerfuBes m it  e inem  E nergieverzehrer (Abb. 
16 un d  19).

2. B o g e n s t a u m a u e r n  sind  in  D eu tsch la n d  noch n ich t  
a u sgefu hrt w orden, dagegen fin d e t der du nn w and ige T yp  in den  
U .S .A ., w o  in den  engen  S ch lu ch ten  auch  d ie  topograph ischen  
und geo log ischen  V orbedingungen  vorhand en  sind , im m er groBere  
Y erbreitung, se itd em  die neueren E rk en n tn isse  es erm óglichen , 
seine B erech nu ng und K onstru k tion  auf e in e zuverlassige G rund- 
lage zu ste llen  (V ersuchsstaum auer am  S tev en so n  Creek, B . I. 
1927, H . 18, S. 325 un d  1928, H . 7). V on den bis 1928 in sgesam t  
in  den  U .S .A . bestehend en  57 B ogen stau m au ern  sind  a lle in  37 s e it  
1920 erb aut worden, w ahrend v o n  den in sg esa m t in  E uropa b e
steh en d en  23 B ogen stau m au ern  10 au f den  g leichen  Z eitraum  
en tfa llen . W ie aus n ebensteh en der Z usam m en stellun g  hervorgeht, 
i s t  d ie B austoffersparn is, die hier im  V ergloich zur G ew ichtsm auer  
erz ie lt wurde, z. T . ganz b e tr a ch tlich 10:

W eiterh in  is t  in  den  le tz ten  Jahren  in  den U .S .A . die T en- 
denz festzu ste llen , hohe un d  iib erstrom te B ogen stau m au ern  aus- 
zufiihren, bei denen  sich  der U b erfa llstrah l schon  an der M auer-

of the American Society of Civil Engineers

T a b e l l e  I I I .

A n lage:

S h osh one (U .S .A .)  
T urrite  (Ita lien ) 
Jogne (Schw eiz) 
K in g  R iv er  (U .S .A .

B a u ze it H ohe

T at-
sach lich e
K ub atu r

in %
einer

G ew id its -
sperre

1905/10 100 20,4
1922 39.6 23,2

1923/24 52.0 29,6
— 73.2 39.5

1930
10 Proceedings 
S. 1537-

^ —
Wdhncheinl. UnterdruMugramm

a.) Oemchtsstaumauer

Wdhrscheim
tlnlerdruckdiagrdinm

b.) Gewichtsstaumauer 
mit [ntwdsserungsschhtzen

krone a b lóst. Je  nach B esch a ffen h e it des F iu B b ettes  fe h lt  iiber- 
h a u p t ein  S tu rzb e tt  oder es b esteh t in e inem  W asserpolster, das  
durch ein  fluB abw arts erb autes H ilfsw eh r ais K o lk sch u tz  g eb ild et  
w ird. In der v o n  M esnager vorgesch lagenen  A nordnung m ehrerer  
hin tereinander liegender und ta la b w a rts  n iedriger w erdenden

B ogensperren  w urde  
sich  d ieser K o lk 
sch u tz  v o n  se lb st  
ergeben . A u ch  bei 
u n s kom m en  neuer- 

din gs derartige  
sch lan k e U berfall- 
sperren vor  (P fa ffe n -  
sprung, T urrite  u .a .) .

C) Sparform  
einer Gemchtsstaumduer

-----------
d.) Rundkopfpfe/lersperre 

(System Noetzli)

1...... .......
e.j Gewólbereihesperre 

mit massiven Pfeilern

-------------
f.) Breitkopfpfeilersperre
mit ebener oder gemlhterStsuwand

Wdhrsctieml. Unterdruckdidgrjmm

g., Piattensperre 
(Ambursen-Typ)

-----------------
Wihrxheinl. llnterdruckdidgrdmm

h.) Gewóibereihesperre

Wdhrscheinl. Hńterdri/ckdwgnmm

3. A u f g e l ó s t e  
S t a u m a u e r n 11. 

Zu einem  der w ich 
tig sten  und jiin gsten  
A n w en d u n gsgeb iete  

des E isen b eto n s im  
W asserkraftbau  ge-  

J  hóren die a u fgelosten  
^  S tau m auern , d ie  sich  

in  raschem  A u fstieg  
aus der P ia tten sp erre  
des A m b u rsen typ s  
(A bb. 12) iiber die  
schon  h eu te  sehr  
v erb rc ite te  G ew olbe- 
reihensperre m it den  
vor e in igen  Jahren  

h in zu gek om m enen  
m ehrw and igen  P fei-  
lern (nach N o etz li  
und Cochrane) zu  
der bei der C oolidge- 
Stau m auer verkor- 
p erten  neuartigen  
K uppelform  (A b b .20) 
w eiter  e n tw ick e lt  
haben  (B . I . 1929, 
H . 22). Im  Jahre  
1928 b estan d en  in 
den  U .S .A .  38 Gc-

SegengemchUtrdger

i) Bogengemhtssperre 
(System Probst-Tólke). R.) Aufgelóste Staumauer (System Probst-Tólke)

Abb. 18. D ie Entwicklung der verschiedenen Staumaucr-Typen m it 
ihren wahrscheinlichen Unterdruck-Diagrammen.

11 P r o b s t :  „Die  
Entwicklung des B e
ton- und Eisenbeton- 
baues in den Vereinig- 
ten Staaten". B. I. 
1926, H. 12 ff. —• 
M a r ą u a r d t:  ,.Tal-
sperren". Handbuch 
fiir Eisenbetonbau, 

3. Aufl., XV. Bd., Berlin 
1926, Verlag W. Ernst 
und Solin.
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w olbereihensperren , v o n  denen 12 se it  1920 erb aut w urden, 
w ah rend in  E uropa h eu te  12 G ew olbereihensperren bestehen . 
D ie  zeh njahrigen  B eobach tu n gen , die m an in Schw eden  an  
B eto n gew ich tsstau m au ern  iiber d ie V eranderung des B eton s  
m ach te, zeigen  im  V ergłeich  m it dem  g iin stigen  V erh alten  neuerer  
E isenb eton ta lsp erren  (A m b ursentyp  und G ew ólb ereih en typ  der  
Su orva- u n d  N orrforsen-Sperre) m it —  43° C tiefster  und +  3 2 0 C

Abb. 19. Betonierung der Ariel-Staumauer (Washington 1929/31). 
H =  96,7 m, Leistung 160 000 kW.

dringen, so  is t  d ies keinesw egs im m er a u f e in e bloBe un begriind ete  
A b neigu ng k o n serv a tiv  gesin n ter  B eurteiler , son dern  a u f Schw a- 
chen  zuriickzufiihren, d ie  der h a u p tsa ch lich  in  F rage  kom m en d en  
G ew olbereihensperre noch  an h aften . P ro b st un d  T ólke hab en  die  
w esen tlich sten  B eden k en  aufgefiih rt, d ie  die U rsachen  der noch  
im m er beschrankten  A n w en d u n g  der A m bursen- un d  G ew olbe
reihensperren sind . D ie  W eiteren tw ick lu n g , die d iese  beiden  

F orm en der aufgeldsten  B auw eise  im  K uppel- 
ty p  der C oolidge-Sperre und in der B au- 
form  der senk rech t steh en d en  G ew olbereihe  
(Agar- und V eninasperre) gefund en  haben, 
sin d  b ek a n n te  und sich tb a rste  Zeichen des 
im m er noch  n ich t vo lls ta n d ig en  V ertrauens  
in  d ie yorg en a n n ten  A usgangsform en. Zu 
diesen  beiden Y ersuchen, die G ew ólbereihen- 
sperre zu verbessern , is t  nu n  der von  
N o etz li stam m en d e neue G edanke der R u nd -  
kopfpfeilersperre gekom m en , der 1928/29  
beim  234 m  langen  U b erfa llte il des D on - 
M artin-D am m es (M exiko) erstm als verw irk- 
lich t w urde (B . I . 1930, H eft 13, S. 234). 
D iesem  neuen  M auertyp , der e in en  t)ber- 
gang v o n  der G ew ichtssperre zur aufge- 
ló sten  B au w eise  b ild et, h a ften  n ich t m ehr  
die N a ch te ile  der G ew ichtsstaum au er  a n : 
U n terdruckw irku ng und sch lech te  M aterial- 
au sn u tzu n g  (Abb. i8 d ) .  G le ich zeitig  n u tz t  
diese  sparsam e B auform  den  W asserdruck  
zur E rhohu ng der S ta n d festig k e it in  gleichcr  
W eise w ie  P feilersperren aus. A is w irtsch aft-  
iiche P feileren tfern u n g  ergab sich  9— 12 m  
fiir M auerhohen unter 45 ni, 15 m  fiir  
M auerhohen v o n  45— 60 m  und 18 m fiir 
so lch e  iiber 60 m . E in e  g leich fa lls  neu- 
artige, aber in  m ancher H in sich t den  B e-  
diirfn issen m ech an isierter  B auau sfiihrung

h óch ster  T em peratu r u n d  m it M ateria lsp ann un gen  v o n  60 k g /c m 2 
im  B e to n  und 1500 k g /c m 2 im  E isen , d ie  nach  fiin f Jahren noch  
keinerlei V eranderungen  aufw eisen , daB die E isen b eton ta lsp erren  
sich  auch  u n ter  u n g iin stig en  k lim a tisch en  B ed in gu n gen  be- 
w ahren . D er zur K larun g d ieser V erh a ltn isse  e in g ese tz te  schw e- 
dische A usschuB  k o m m t zu dem  E rgeb nis, daB die A n w endu ng  
diinnw andiger bew ehrter T alsperren  a m  g u n stig sten  ist, w e il d iese  
die b estan d ige  U b erw achu ng und die rasche A u sb esserun g v ie l  
le ich ter  g e s ta tte n  a is G ew ichtsstaum au ern .

D ie  sta tisch  k laren  und in den  lc tz ten  Jahren w eiter  en t-  
w ick e lten  B auform en  der a u fg elosten  S ta u m au ern 12 konnen
—  auch  w en n  m an v o n  der in  den  sk a n d in av isch en  L a n d em  
herrsch en den  BevO rzugung d iinnw andiger geg liederter K on-  
stru k tio n en  un d  der A b neigu ng  gegen  B eto n v o llm a u ern  a b sieh t  
(A bb 21) —  h eu te  n ich t nur a is der a lten  G ew ichtsstaum au er  
t e c h n i s c h  v ó llig  eb en b u rtig  b ezeich n et w erden , son dern  sie  
hab en  ein en  iiber d iese h in ausgehend en  A n w endungsbereich , so  
daB fiir d ie W a h l der B auform  led ig lich  noch w i r t s c h a f t l i c h e  
G esich tsp u n k te  au ssch laggeb en d  zu sein  brauchen. D ie  groBe 
U n a b h a n g ig k e it v o n  der U n terg ru n d b esch affen h eit g e s ta tte t  
zudem  ein e groBere B ew egu n gsfre ih eit in der O rtsw ahl, d . h . in 
der A n p a ssu n g  der T alsp errenan lage an die a llgem ein en  w asser- 
w irtsch aftlich en  E rfordernisse des G esam tw asserkraftprojek tes, 
ais dies i. a . bei M assivsperren oder E rddam m en m oglich  ist. 
W as sich  in  engen  S ch lu cliten  durch d ie  A n w endu ng der B ogen -  
stau m au er  erzielen  laB t: E rsparnis an  B a u sto ffen  un d  B a u ze it, 
erm ó g lich t in  bre iten  F luB tiilern  d ie a u fg e ló ste  S taum auer.

W en n  es d ieser tro tzd em  n och  n ich t g e lu n gen  ist, starker  ais 
bisher in  das A n w en d u n gsgeb ie t der G ew ichtsstaum au er ein zu -

12 K a m m iille r  hat einige der wichtigsten Probleme, die sich 
bei ihrer Berechnung ergeben, an dieser Stelle behandelt (B. I. 1929,
H. 38). Abb. 20 . LuftseitigeAnsichtderCoolidge-M auer(K uppeltyp, Okt. 1928).



484 YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.
DER BAUINGENIEUR

1031 IIEFT 28.

besser R ech nu ng tragende B auform  is t  v o n  P ro b st und  T olke  
ais S tau m au er  m it sen k rech tem  G ew olbe un d  p feilerartigen  
G egengew ich tstragern  vorgesch lagen  w orden, d ie tro tz  .ihrer  
w u ch tig en  F orm gebu ng gegen uber einer G ew ich tsstau m au er  
e in e M assenersparnis v o n  45%  und nur ein en  M ehraushub von  
23%  erfordert (Abb. 18 k )13.

,+St

Abb. 21 . Querschnitt des Ausbauplanes fur das Aaensire-Kraftwerk (E. W. Stavangcr, Norwegen). 
Gewólbereihensperre m it 13,5 m Pfeilcrabstand und 54 m gróBter Hóhe.

4. S t a u d a m m e .  W enn  m an  auch  bei dem  h eu tig en  S tan d  
der B od en m ech an ik  bei der B em essu n g  v o n  D a m m en  noch zu 
einem  erheb lichen G rad auf E rfahrim gsregelii angew iesen  iśt, 
so  haben  doch d ie  L ab oratoriu m sversuche v o n  Schaffernak, 
R ehbock , Sm rćck, die der E rd b au -A b teilu n g  der PreuB ischen  
Y ersu ch san sta lt fiir W asserbau  un d  Schiffbau  in  B erlin  und dic  
A rbeiten  der K om m ission  fiir  A b d ich tu n gen  des Schw eizerischcn  
W asserw irtsch aftsverb and es w esen tlich e  F ragen  g ek la rt u n d  es 
erm oglich t, die S ta n d sich erh eit e in es D am m es bei genugend er  
K en n tn is der ph ysik a lisch en  E ig en sch a ften  des M aterials ziem lich

13 Zeitsclir. d. Y.d.I. 1930, Nr. 13 und 15.

g enau  zu erm itte ln  (vgl. auch  B . I . 1926, H . 9, S . 165). D a m it  
bei S c h i i t t d a m m e n  aus e in h eitiich em , w en ig  du rchlassigem  
M ateriał d ie  S ickerlin ie n irgen ds den  D am m um riB  sch n eid et und  
so m it S ickerąu ellen  an diesem  veru rsach t, leg t m an neuerdings  
in  den U .S .A . (z. B . bei den  S tau d am m en  v o n  T ieton , G uernsey, 
A m erican  F alls) und b e i uns (S tau d am m  fur das K raftw erk  
H allein) an der L u ftse ite  e in en  M antel aus stark  durchlassigem  
groben S ch o tter  an, in  w elch em  der Sp iegel des S ickerw assers  
tiefer  a b fa llt  u n d  aus dem  d ieses dan n  ohne G efahr fiir  den  D am m  
a u streten  kann.

D er v o n  den  A m erikariern b ev orzu gte  B etonkern  h at neuer
d in gs auch  bei zw ei G roB ausfuhrungen bei uns A n w en d u n g  g e 

fu n d en : bei der Sorpe-T alsperre h a t  
m an den zu erst v o n  A m bursen  vor- 
gesch lagen en  E isen b eton h oh lk ern  yer- 
w end et, w ah rend  m an  an  der 50 m  
hoh en  S ó se-T a lsp erre  e in en  B eton -  
vollk ern  w ah lte , der nach  dem  Yor- 
sch lag  v o n  A . S treck  drehbar gelagert  
w urde, um  hierdurch se in e  geringst- 
m ogliche B eansp ru ch un g sicherzu- 
ste lle n 14. E in e  w eitere  N eu eru n g  be
s te h t  beim  B au  der Sose-T alsperre  
darin, daB m an das aus L ehm  und  
S ch o tter  b esteh en d e S ch iittm a ter ia l  
derart v erd ich te t, daB ersterer in 
diinn en  Sch ich ten  ein geb racht und  
m it einer schw eren  W alze v erfe stig t  
wird, w ahrend  den groben S ch o tter
ein  R am m gerat in  den  B od en  ein -
treib t.

In  den U ; S. A ., I ta lien  und  
S k an d in av ien  hab en  sich  neuerd ings  

b eim  V orliegen  g iin stig er  ortlich er B ed in gu n gen  S t e i n -  
b r o c k e n -  u n d  T r o c k e n m a u e r d a m m e  m it  w asserseitiger  
E isen b eto n p la tte  ais w irtsch a ftlich  erw iesen . (Ygl. auch  B . I.
1930, H . 18, S . 317.) G c s p i i l t e  u n d  h a l b g e s p i i l t e  D a m m e  
sind  in den  U .S .A . im  W ettb ew erb  m it g e sch iitte tcn  E rddam m en  
m it K ernm auern und anderen k ostsp ieligeren  Sp erren typen  sehr  
rasch zu B ed eu tu n g  gekom m en . D ie  V orziige des Sp iilverfa li-
rens, das sich  iibrigens auch  fiir die S p iilk ip p e  e ign et, so llten
ihm  auch  bei uns E in gan g  versch affen .

(F o rtse tzu n g  fo lgt.)

,Die Bautechnik" 1929, II. 53.

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Um die Ausbildung des technischen Nachwuchses.
ZusammenschluB 

auch im  Deutschen AusschuB fiir Technisches Schulwesen.

Der Deutsche AusschuB fiir Technisches Schulwesen (Datsch) 
hat seit Jahren in dem Sinne gewirkt, die bestgeeigneten Ausbildungs- 
gange fiir die technischen Berufe in gemeinsamen Beratungen aller 
interessierten Kreise festzulegen, und hat ebenso w ie die Technisch- 
W issenschaftliche I.chrmittclzentrale (TWL) durch vorbildliche Lehr- 
m ittel die x\usbildung selbst beeinfluBt und erleichtert.

Nachdem seit Jahren schon eine Arbeitsgem einschaft zwischen 
diesen beiden Kórperschaften bestanden hat, ist je tzt durch iiber- 
einstim m ende Beschliisse der Yorstande eine noch engere Zusammen- 
arbeit m it dem Ziele vollstandiger Vrerschmelzung zum 1. Januar 1932 
herbeigefiihrt. So wird groBere E inheitlichkeit und hóherer W irkungs- 
grad bei der Schaffung der Lehrm ittel erreicht werden. Yor allem aber 
wird die geschaffene Neuorganisation die M óglichkeit bieten, alle 
g r u n d s a t z l ic h e n  F r a g e n  d e s  t e c h n is c h e n  S c h u lw e s e n s  in 
verst&rktem MaBe und einlieitlich fiir das ganze Reich zu bearbeiten.

Aus der groBen Zahl der Gegenstande, um die heute die Erórte- 
rung geht, seien stichwortartig herausgegriffen: Uberfiillung der Hoch- 
schulen, Dberlastung der Studierenden, Spezialisierung im Unter- 
richt, Vorbildung fiir die Hochschule, W erkstattausbildung, Wechsel 
der B ildungsstatte, Priifungsordnungen, Berechtigungswesen, Ge- 
werbelelirerlaufbahn, W erkmeisterausbildung, Fortbildung im Beruf, 
Bewertung der Handarbeit.

D ie Leitung des Deutschen Ausschusses is t  in die Hande eines 
Prasidiums gelegt, das aus den Herren Generaldirektor Dr.-Ing. e. h. 
Dr. phil. A. L a n g e n , Kóln-Deutz, Geh. Baurat Dr.-Ing. B. S c h w a r z e ,  
Reichsbahndirektor, Berlin, Prof. Dr.-Ing. e. li. C. M a ts c h o s s ,  Berlin, 
besteht. Dem Prasidium steht cin Vorstand von 21 Personen zur 
Seite, der aus allen an der technischen Ausbildung interessierten 
Kreisen zusam m engesetzt ist. D ie sacliliche Arbeit soli in erster Linie 
in den drei Hauptausschussen fiir Hochschul-, M ittelschul- und Be- 
rufschulfragen sowie in von Fali zu Fali einzusetzenden Arbeitsaus- 
schiissen geleistet werden.

An alle, die w illens sind, an den w ichtigen und schwierigen 
Fragen der Ertiichtigung des gewerblichen und industriellen Nach
wuchses mitzuarbeiten, ergeht der Aufruf zu aktiver Betatigung und 
Unterstiitzung. D ie Gcschaftstelle des Deutschen Ausschusses fur 
Technisches Schulwesen befindet sich im Hause des Vereines deutscher 
Ingenieure, Berlin N W  7, Dorotheenstr. 40 III, der Lehrm itteldienst 
des Datsch nach wic vor Berlin W 35, Potsdam er Str. 119 b.

Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiete 
der Korrosion und des Korrosionsschutzes

Um die Fragen der Korrosion und des Korrosionsschutzes in 
einer umfassenden, ihrer Bedeutung entsprechenden W eise zu behan- 
deln, haben der V e r e in  d e u t s c h e r  I n g e n ie u r e ,  der V e r e in  
d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n le u t e ,  der Y e r e in  D e u t s c h e r  C h e-  
m ik e r  und die D e u t s c h e  G e s e l l s c h a f t  f iir  M e ta l lk u n d e  die 
Durchfiihrung einer Gemeinschaftsarbeit beschlossen.
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Ohne Schaffung eines neuen Verbandes oder Vereines soli diese 
Gemeinscliaftsarbeit in denkbar loser, aber das Ziel sichernder Form 
durchgefiihrt werden. Eine geldliche Belastung der interessierten  
Kreise soli grundsatzlich vermieden werden. Das H auptziel besteht 
in der Veranstaltung gemeinsamer Tagungen, die jahrlich etwa ein- 
oder zweimal abgehalten werden sollen. Diese Tagungen sollen dazu 
beitragen, Fuhlungnahme und ICrfahrungsaustauscli auf diesem Ge
biete zwischen den Vereinen und ihren Mitarbeitern zu sichern.

Eine erste Tagung ist fiir den Herbst d. J. in Berlin geplant, 
Korperschaften und Fachgenossen, die sich m it Korrosionsfragen be- 
fassen, sind ais M itarbeiter sehr willkommen. Sie sollen, ebenfalls 
ohne organisatorische und geldliche Bindung, zu der Yeranstaltung 
der Tagungen und zur laufenden M itarbeit herangezogen werden.

D ie Fcderfiihrung der Gemeinschaftsarbeit soli wechseln. Sie 
liegt zur Zeit beim Verein deutscher Eisenhiittenleute (Dusseldorf, 
1’ostschlieBfach 664), der auf Wunsch weitere Auskunft erteilt.

die Berechnung der Unterwasscrspiegelhóhe. Ferner muB vielfach 
die M óglichkeit einer Verlegung durch Eis oder Schwimmkorper in  
B etracht gezogen werden. Einen gewissen Spielraum hat man in der 
durch W ellenschlag und konstruktive Griinde bedingten Freibord- 
hohe der Ufer. Es erscheint also zwecklos, an die praktische Wehr-

Uberstromen und Uberfall.
Die von mir zur Berechnung des Oberstrómens und Uberfalles 

angegebenen Formeln lauten1

(1) Q =  m b  (H —  h) Ti g h

(2) ' und Q r m b f g ( -  h ] 1,5

Fiihrt man in Formel (1) das Verhaltnis n =  h / l i  also li =  n H  ein, 
so erhalt man
(3) Q — m (1 —  n) 1̂ 2 g n  b H 1'5

Setzt man nun in GI. (2) und (3) die Zahlenwerte |-“-j 5 m T g

und m (i —  n) K2 g n gleich  
C, so lassen sich b e id e  
Gleichungen in folgender 
g e m e in s a m e r  Form an- 
schreiben:

(4) Q = . C b H W

(Q in m3/s; b und H  in m). 
In Abb. 2 ist C in Kurven- 
form fiir das von mir unter- 
suchteM odellwehr2 (Kurve A) 
und fiir breite Wehrriicken 
m it m =  1 (Kurve B) ge
geben. E s ware zu wiinschen, 

daB fiir die iibrigen in der Praxis gebrauchlichsten WTehrtypen die 
C-Werte in ahnlicher W eise angegeben wurden.

D ie C-Werte kónnen naturgemaB immer nur gem ittelte Nahe- 
rungswerte sein. Fiir die landlaufigcn Falle der Praxis wird man sie 
aber geniigend genau angeben konnen. Man muB dabei bedenken, daC 
dic Hochwassermenge, fiir dic das W ehr gebaut werden soli, m eistens 
ja auch nur grob angenahert berechnet werden kann. Dassclbe g ilt fiir

1 Angewandte Hydraulik, Berlin 1929, Verlagvon Springer, S. 17.
2 Bauingenieur 1928, Nr. 26.

berechnung einen allzu scharfen MaBstab anlegen zu wollen. In allen 
Fallen jedoch, bei denen genaue W erte verlangt werden, z. B. boi Mefi- 
wehren, wird man die von R e l ib o c k , K e u tn e r ,  M u s te r le ,  K u lk a  
u. a. angegebenen genaueren Berechnungsarten anwenden.

B u n d s c h u .

Nachtrag zum Aufsatz 
„W ettbewerb Dreirosenbriicke Basel“ .

in H eft 21 ds. Jahrgangs.
D as auf Seite 3S6 ais 15. E ntw urf unter der K ennzahl 252525  

beschriebcne Projekt wurde ausgearbeitet: vom  Ingenieurbiiro  
S t r e c k  & Z e n n s , M unchen, in Verbindung m it der Bauunter- 
nehm ung Edwards & H um m el —  Alfred K u n z , M unchen; Archi
tek t: Reg. B aurat E m il B e r n d t ,  Munchen.

Berichtigung zum Aufsatz Cicin 
„E in e neue W ehranlage in der Seine“

in H eft 22/23 ds. Jahrgangs.
In dem oben genannten Aufsatz móchten wir den Nanien des 

Erfinders der Klappenkonstruktion berichtigen. Der Erfinder heiBt 
P a s c a u d ,  nicht Pascau. D ie Schriftleitung.

N

M
/

h ^7

V

Abb. 1 .

Abb. 2 .

W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N .
Zur Wirtschaftslage. Der kiirzlich veróffcntlichtc V ie r te lja h r s -  

b e r ic h t  d e s  I n s t i t u t s  fur K o n ju n k tu r fo r sc h u n g , der fiir die 
Gesamtwirtschaft zwar ein Abflauen in der kulturellen Abwartsent- 
wicklung, aber gleichzeitig das Fehlen allerVoraussetzungen fiir einen Auf- 
schwung feststellt, beschaftigt sich auch eingehend m it der L a g e  d es  
B a u m a r k te s . Hier sind, wie der Bericht bestatigt, w e d e r  A n z e ic h e n  
e in e r  V e r la n g sa m u n g , n o c h  e in e r  U n te r b r e c h u n g  d e s  K011- 
ju n k tu r r u c k g a n g s  zu erblicken. Die Planungen nehmen, wie aus 
der Entwicklung der Bauerlaubnisse, aus dcm Auftragseingang fiir ge- 
werbliche Bauten, sowie aus den EtatsansStzen bei den óffentlichen 
Korperschaften hervorgeht, weiter ab. Die baugewerbliche Produktion 
w-ird deshalb auch in den kommenden Monaten anhaltend schlecht sein, 
und zwar m it einer Tendenz zu weiterem Riickgang. Das Institut schatzt 
den Ruckgang im Jahre 1931 gegeniiber 1930 fiir den Wohnungsbau auf 
25%, fiir den gewerblichen Bau auf 25— 30%, wahrend auf dem Gebiete 
des schon auf das Minimum beschrankten óffentlichen Baues auch weiter- 
hin nur die Durchfiihrung der dringendsten Bauaufgaben zu erwarten ist.

A u ch  fu r  d ie  sp a te r e  Z u k u n ft , e tw a  d a s  J a h r  19 3 2 , 
bestehen nach Ansicht des Instituts ebenfalls k e in e  g i in s t ig e n  A u s-  
s ic h te n . Im g e w e r b lic h e n  B au  hangt die Errichtung von Be- 
triebsanlagen und Geschaftshausern im hohen Grade von der allgemeinen 
W irtschaftstatigkeit ab. Die bislang erkennbaren Faktoren geben jedoch 
nicht einmal GewiBheit, dafi wenigstens nach Ablauf des Jahres 1931 die 
fiir eine nachhaltige Besserung der allgemeinen Wirtschaftskonjunktur 
notwendigen Yoraussetzungen gegeben sein wrerden. Da der gewerbliche

Bau hinter der allgemeinen industriellen Produktion um mehrere Monate 
zuriickzu bleiben pflegt, bedeutet dies, daB die .Konjunktur des gewerb
lichen Baues vermutlich auch im kommenden Jahr unzureichend sein 
wird. Beim ó f f e n t l ic h e n  B a u  liegen die Verh&ltnisse kaum anders. 
Solange das Gleichgewicht im Haushalt von Reich, Landern und Ge- 
meinden noch nicht hergestellt ist, besteht naturlich fiir Investitionen 
der óffentlichen Hand nur wenig Raum. Auch beim W o h n u n g sb a u  
sind keine Aussichten auf eine Belebung vorhanden. Trotz eines 32% igen 
Ruckganges des Baukostenindex halten sich die Gesamtkosten besonders 
infolge der Zinshohe noch immer weit iiber dem Stand, bei dem ein Gleich
gewicht zwischen Kosten und Mieterlósen im Wohnungsbau erreicht ware. 
Bisher wurde die zwischen beiden bestehende Spanne durch óffentliebe 
Zuschiisse iiberbriickt. Mit der starken Kfirzung dieser Mittel muBte 
deshalb die Bautatigkeit aufs scharfste gedrosselt werden. Eine gestei- 
gerte Wohnungsbautatigkeit konnte also erst einsetzen. wenn Miete und 
Baukosten sich von selbst einander angenahert haben, was selbst bei 
Fortdauer der Kostensenkung in dem bisherigen Tempo infolge der Zins- 
belastung erst nach geraumer Ziet móglich sein diirfte.

Hohe der sozialenLasten 1931 in Bauunternehmungen. DieAnderung 
der Gesetzgebung und die Auswirkungen der Krise und die kiirzlich 
eingetretene Lohnsenkung geben ein stark verandertes Bild der sozialen 
Lasten. Im Ergebnis ist festzustellen, daB die Sozialbelastung im 
ganzen noch immer im Wachsen begriffen ist.

In der K r a n k e n v e r s ic h e r u n g  ist zwar eine gewisse Erieicli-
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terung eingetreten. Der durchschnittliche Beitrag war bis Mitte 1930 
in langsamer und standiger Erhóhung begriffen und erreichte Mitte
1930 6,43 Prozent der Grundlóhne. Die ErmaBigung, die ais Auswirkung 
derNotverordnung vom  26. Juli 1930 eingetreten ist, betragt schatzungs- 
weise bis heute im Durchschnitt etwa 1 Prozent des Grundlohnes. Fiir
1931 wird man im  Baubetriebe die l\rankenversicherung m it rund 
2 Prozent der Lóhnc einzusetzen haben.

D ie Bestimmungen iiber die I n v a lid e n v e r s ic h e r u n g  sind zwar 
seit i. Januar 1928 (Gesetz vom  8. April 1927) gleich geblieben, aber 
gerade hier wirkt sich die Lohnsenkung in einer Erhóhung des pro- 
zentualen Anteils an den Lohncn aus. Es sind sieben Lohnklassen 
gebildet, die hóchste bei einem Wochenlohn von 36 RM. m it einem  
W ochenbcitrag von 2 RM., wovon der Arbeitgeber die H alfte zu tragen 
hat. Steigt der W ochenlohn w eit uber 36 RM., w ie dies bisher der Fali 
war bei der Mehrzahl der Bauarbeiter, so sinkt das prozentuale Ver- 
haltnis des Beitrags zur Lohnsumme und umgekehrt.

Die A r b e i t s lo s e n v e r s ic h e r u n g  ist, wie bekannt, am meisten 
erhóht worden. Der Beitrag betragt heute 6,5 Prozent. Der Arbeit
geber tragt die H alfte, demnach 3,25 Prozent der Lohne, bei ent- 
sprechender Berechnung nach Grundlóhnen wie bie der Krankenkasse. 
Die aus der Berechnungsweise sich ergebenden Abweichungen vom  an- 
gegebenen Satze von 3,25 Prozent sind so gering, daB sie hier unberiick- 
sichtigt bleiben konnen.

Die Beitrage des Arbeitsgebers zur A n g e s  t e l l  te n  v e r s ic h e r u n g  
ins Verhaltnis gesetzt zu den Lóhnen betragen fiir alle Angestellten  
rund 0,50 Prozent der Lóhne, fiir die Poliere allein rund 0,15 Prozent 
der Lóhne.

Die Beitrage zur U n f a l lv e r s ic h e r u n g  sind leider von Jahr 
zu Jahr erheblich erhóht worden. Die Leistungen der Unfallversiche- 
rung fiir Renten, Untallentscliadigungen usw. wurden durch das Gesetz 
vom  14. Juli- 1923 gesteigert. D ie Auswirkung des Gesetzes zeigt sich 
in einem allmahlichen Anwachsen der jeweiligen Gesam tlast der Ver- 
pflichtungen der Berufsgenossenschaften. Setzt man bei den B a u -  
g c w e r k s b e r u f s g e n o s s e n s c h a f  te n  (Hoclibau) den Beitrag des 
Jahres 1928 gleich 100, so ist er fiir das Jahr 1929 auf 109,7, fttr das 
Jahr 1930 auf 148 gestiegen (bei Gcfahrenklassc 15). Setzt man den 
Beitrag 1929 gleich 100, so ist der Beitrag 1930 rund 135.

Bei d e r T ie f b a u b e r  u f s g e n o s s e n s c h a f  t ist bis 1930 der Beitrag 
zwar nicht gestiegen,dafiir aber muBte derVorschuB fiir 1931 um so mehr 
auf das Anderthalbfache des Beitrags 1930 erhóht werden. Wir mussen 
bei der am m eisten vorkommenden Gefahrenklasse 17 fiir 1931 m it 
einer Belastung von 3,82 Prozent des Lohnes rechnen. Hierzu treten
0,13 Prozent fiir den (bei der Kalkulation oft iibersehenen) Zuschlag 
fiir die Unfallversiehcrung unterstellten technischen und kaufmanni- 
schen Angestellten.

U r la u b  und E n t g e l t  f iir  n ic h t  g e l e i s t e t e  A r b e i t s z e i t  sind 
im gegenwartigen Reichstarifvertrag fiir Hoch-, Beton- und Tiefbau- 
arbeiten etwas giinstiger geregelt, so daB 1931 m it einem Anschlag 
von durchschnittlich 0,90 Prozent der Lóhne auszukommen sein wird. 
Es ergibt sich daher folgende Tabelle:

Prozent 
der Lóhnc

Kranltenversicherung ......................  2,00
In v a lid en v ersich eru n g ......................  2,25
Enverbslosenversichcrung .......... 3,25
A n gestelltenversicherung.................. 0,50
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 3,95
U r la u b ......................................................  0,90
Entgelt fiir nichtgeleistete Arbeitszeit^._____ 0,90

Summę . . 12,85%

Die Bodenarten sind nach Ziffer 1 der „Technischen Yorschriften 
fiir Erdarbeiten" VO B. D IN . 1962 w ie fo lgt zu unterscheiden:

a) Schlam m iger Boden, Triebsand —  nur m it SchópfgefaGen 
z u beseitigen;

b) Leichter B oden —  m it Schaufel oder Spaten lósbar —  
(loser Boden, M uttererde, Sand), Boschungswinkel 45 Grad;

c) M ittlerer Boden —- m it Spitzliacke, Breithacke oder Spaten  
lósbar —  (festgelagerter Lehm, kiesiger Lehm, leichter Ton, 
Torf), Boschu ngswinkel etw a 60 Grad;

d) F ester Boden —  durch K eile oder Sprengen lósbar -— 
(schwerer Lehm m it Triimmern, fester Ton, grober K ies m it 
Ton, fester Mergel, langlagernder B auschutt oder Asche, 
schieferartiger Fels oder Steingeschiebe), Bóschungswinkel 
etw a 80 Grad;

e) Felsen —  nur durch Sprengen m it Sprengstoffen lósbar —  
m it B óschungsw inkel bis zu 90 Grad.

Der D e u t s c h e  S t a d t e t a g  ist der Ansicht, daB Boden, 
der m it dem  Spaten gelóst werden kann, nicht ais „m ittlerer Boden"  
zu bezeichnen ist. Ferner w tinscht er, daB auch Schlacke unter der 
Position  „fester Boden", der durch K eile oder Sprengen lósbar ist, 
genannt wird.

Yon einer Tiefbauunternehm ung wird vorgeschlagen, daB 
Ziffer 1 d und e folgende Fassung erhalten:

d) F ester Boden, m it Spitzliacke, jedoch schwer lósbar, so daB 
der H ackenschlag in der Erdwrand einen deutlieben Eindruck 
hinteriaBt. (Schwerer Lehm m it Triimmern, fester Ton,

grober Kies m it Ton, langlagernder B auschutt, nach dem  
Lagern festgebrannte Asche, Gerólle bzw. grober Kies, w ie  
solcher in den G ebirgstalern angetroffen wird.)

e) H ackfelsen, verw itterter schiefriger Felsen, dessen Lósung  
durch K eilen oder Sprengen nicht m oglich oder wenigstens 
nicht w irtschaftlich ist, ais Zulage zu d.

f) Felsen, nur durch K eilen oder Sprengen m it Sprengstoffen  
lósbar, ais Zulage zu d.

Beim  AusschuB fiir Baugrundforschung bei der D eutschen Ge
sellschaft fiir Bauwesen und der D eutschen Forschungsgesellschaft 
fiir Bodenm echanik ist angeregt worden, daB auch dort die E inteilung  
der Bodenarten nach ihrer richtigen K lassifizierung fiir d ie Zwecke des 
B auvertrages gepriift und in Ubereinstim m ung m it der VOB. ge
bracht wird, wobei die w irtschaftlichen Auswirkungen zu beriicksich- 
tigen waren, so daB unbiliige R isiken fiir den Unternelim er verm ieden  
werden.

Rechtsprechung. *
Haftung des Unternehmers gegeniiber seiner Berufsgenossenschaft. 

Ubertragung seiner Pflichten auf Aufsichtspersonen. Wird strafgericht- 
lich festgestellt, daB Unternehmer, Bevollm achtigte oder Reprasen- 
tanten des Unternehmers, Betriebs- und Arbeiter-Aufseher einen Be- 
triebsunfall vorsatzlich oder fahrlassig m it Aufierachtjassung der
jenigen Aufmerksamkeit herbeigefiihrt haben, zu der sie vermóge ihres 
Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet sind, so haften 
sie fur alles, was Gemeinden, Armenverbande, Krankenkassen, Sterbe- 
und andere Unterstiitzungskassen usw. infolge des Unfalles nach 
Gesetz oder Satzung aufwenden mussen. Der Unternehmer darf die 
Pflichten, dio ihm auf Grund des Gesetzes obliegen, Betriebsleitern, 
ferner, —  sow eit es sich nicht um Einrichtungen auf Grund von Un- 
fallverhiitungs-Vorschriften handelt, —  auch Aufsichtspersonen, oder 
anderen Angestellten seines Betriebes iibertragen. Handeln solche 
Stellvcrtrcter den Vorschriften zuwider, die Unternehmer m it Strafe 
bedrohen, so trifft sie die Strafe. Neben ihnen ist der Unternehmer 
strafbar, wenn ; i.d ie  Zuwiderliandlung m it seinem W issen geschehen 
ist, 2. er bei der Auswahl oder Beaufsichtigung der Stellvertreter nicht 
die im  Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.

D ie Firma R. hatte im Jahre 1926 im Auftrage des Eisenbahn- 
Oberingenieurs PI. an einem Hause Dacharbeiten ausgefuhrt, und zwar 
sollte das bisher m it Schiefer gedeckte Dach licu m it Ruberoid belegt 
werden. Hierbei ist ein Arbeiter der Firma R., am 23. August 1926 
abgestiirzt, und schwer verletzt worden. D ie Hamburger Baugewerks- 
Berufsgenossenschaft hat ais Berufsgenossenschaft Versicherungs- 
schutz gewahrt, und verlangt nun m it der K lage E rstattung von der 
Firma R. wegen VerstoBcs gegen die Unfallverhiitungs-Vorschriften. 
Das Geriist solle den Vorschriften nicht entsprochen haben. D ie Ar
beiten sind von der Zweigstelle der Firma R. in  Frankfurt a. M. aus
gefuhrt worden. Yertraglich hatte PI. fiir die Gestellung des Geriistes 
zu sorgen. PI. ist wegen fahrl&ssiger Kórperverletzung bestraft worden. 
Das Landgericht Hamburg und das H anseatische Oberlandesgericht 
haben die K lage der Berufsgenossenschaft gegen die Firma R . a b 
g e w ie s e n .  Die Revision der Iiamburgischen Baugewerks-Berufs- 
genossenschaft ist, durch Urteil des R e ic h s g e r ic h t s ,  IX  34/1930 vom  
20. Septem ber 1930, zuriickgewiesen worden.

D as HanseatiscHe Oberlandesgericht fiihrt aus, die Firma R. sei 
dieU nternehm erinim  Sinne des § 633 der Reichsversicherungs-Ordnung. 
Die Anbringung eines Geriistes sei nicht vorgeschrieben gewesen, da es 
sich nur um Ausbesserungsarbeiten an einem Dache (§ 64 der Unfall- 
verhiitungs-Vorschriften der H essen-Nassauischen Baugewerks-Be- 
rufsgenossenschaft), nicht aber um Dacharbeiten an einem  Neubau oder 
Umbau (§ 62 der genannten Vorschriften), gehandelt habe. D ie vor- 
geschriebene Seilsicherung habe der abgesturzte Arbeiter im  Augen
blick des Unfalls gerade vornehmen wollen. Eine sonstige schuldhafte  
Handlung der Firma R. sei nicht ersichtlich. Im  tibrigen habe die Firma 
R. auch unstreitig ihrem langjahrigen Betriebsleiter D. in Frankfurt
a. M. die ihr auf Grund der Reichsversicherungsordnung obliegenden  
Pflichten. iibertragen, w ie sich auch aus den Strafakten ergebe. Steht 
sonach fiir das Revisionsgericht fest, daB die Pflichten des Unter
nehmers auf den Betriebsleiter iibertragen worden sind (§ 913 der 
Reichsversicherungs-Ordnung), so ist die Firma R. n icht nur frei von 
Strafe —  abgesehen von den im § 913 der Reichsversicherungs- 
Ordnung gem achten Ausnahmen — , sondern diese Straffreiheit zieht 
auch die F r e is t e l lu n g  von der im  § 903 Absatz 4 der Reichsver- 
sicherungs-Ordnung ausgesprochenen H a f t u n g  g e g e n iib e r  d er  
G e n o s s e n s c h a f t  nach sich. DaB die efwaige Zuwiderhandlung mit 
W issen der Firma R. geschehen sei, ist nirgends gesagt worden. Bei 
Auswahl und Uberwachung des D . sorgfaltig ihre Pflicht getan zu haben, 
hat die Firma R., ohne W iderspruch zu finden, behauptet. D ie Ham - 
burgische Baugewerks-Berufsgenossenschaft hat etwas Gegenteiliges 
nie vorgetragen. Daher entfallt auch jede H aftung aus § 913 Absatz 2 
Ziffer i und 2 der Reichsversicherungs-Ordnung oder § 831 des Biirger- 
lichen Gesetzbuches, worauf hinzuweisen das H anseatische Oberlandes
gericht bei derklaren Streitfrage fiir iiberflussig halten durfte. DaB die 
Firma R. sonst irgendwie fahrlassig gehandelt hatte, vem einte  das 
Hanseatische Oberlandesgericht ausdriicklich. Fiir die Fahrlassigkeit 
waren strafrechtliche Gesichtspunkte maBgebend; § 276 BG B, bleibt 
auBer Betraeht. In der Entsendung der beiden Arbeiter auf die Bau- 
stelle brauchte das Hanseatische Oberlandesgericht eine Fahrlassig-
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keit nicht zu crblicken, da nirgends hervortritt, daB es sich nicht um  
erfahrene, eingearbeitete Leute gehandclt hatte. D iese Erwagungen  
rechtfertigen die erlassene Entscheidung, ohne daB auf die Auslegung 
der Unfallverhutungs-Vorschriften noch eingegangen werden muBte.

M— K.

Durch eine Urkunde, worin eine Partei erklart, der beabsichtigte 
Vertrag solle erst nach ihrer Gegenbestatigung in Kraft treten, wird 
die erklarende Partei nicht gebunden. Die Urkunde ist nicht stempel- 
pflichtig nach dem PreuBischen Stempelsteuergesetz. (Urteil des Reichs- 
gerichts, V II. Zivilsenat, vom  5. Dezember 1930 —  V II 59/30).

■Die Firma T, (Fabrikation von Kiihl- und Gefrieranlagen) 
laBt ihre Kunden, nach vorheriger Ubersendung der Kostenanschlage  
und Lieferungsbedingungen, ein vorgedrucktes, entsprechend dem  
Einzelfall auszufiillendes Schreiben unterzeichnen, das schon die 
gedruckte Unterschrift der Firma T. ,,als Lieferant" tragt. Der Vor- 
druck enthalt zunachst'd ie U bertragung des Baues einer Kiihl- und 
Eiserzeugungsanlage, laBt dann Raum  fiir die Einriickung der Zahlungs- 
bedingungen, spricht danach den Eigentum svorbehalt der Firma X. 
bis zur vollstandigen Zahlung der Gesamtsumme aus und schlieBt 
m it dem Satz: „Dieser Vertrag tr itt in Kraft nach crfolgter Gegen
bestatigung durch die Firma T." Das Finanzam t hat fiir drei von ver- 
schiedenen Bestetlern unterzeichnete Schreiben dieses Inhalts die 
Versteuerung m it 2/3 % der Lieferungspreise nach Tarifstelle 21 (Werk- 
verdingungsvertrage), in Verbindung m it Tarifstelle 7, Abs. 1 b des 
preuB. Stem pelsteuergesetzes vom  27. Oktober 1924 (PreuB. Gesetzslg. 
627), gefordert. Nach Ansieht des Finanzam tes ist in dem Vordriick- 
schreiben der bedingte AbschluB eines stem pelsteuerpflichtigen Werk- 
verdingungsvertrages zu sehen. D ie Firma T. hat auf Riickzahlung 
der von ihr gezahlten Stem pelsteuer in Hohe von 112,50 RM geklagt.

Das Reichsgericht hat der Klage stattgegeben. Der bedingte 
AbschluB eines Vertrages kom m t nicht in Frage. Der Vorbehalt der 
Gegenbestatigung durch die Firma T. ist keine Bedingung im  Rechts- 
sinne, da dam it das bloBe W ollen des Verpflichteten zur Vertrags- 
bedingung gem acht wiirde. Vielmelir liatte sich die Firma T. ihre E nt- 
schlieflung vorbehalten, ob sie iiberhaupt Vertrage m it den Bestellern 
abschlieBen wollte. Ilirerseits hatte sie sich noch in keiner W eise ge
bunden. Auch die Besteller waren noch keine weitergeliende Bindung 
eingegangen, ais sie fiir jeden auf den AbschluB eines Vertrages An- 
tragenden nach §§ 145 ff. BG B. besteht. Es liegen also hier nur Ver- 
tragsangebote der Besteller vor. Diese sind aber nicht stem pelsteuer- 
pflichtig.

Der Kaufpreisanspruch einer Bauschreinerei fiir eine im ganzen 
yerauflertesSchnittholzlager verjahrt, wie der Anspruch fiir Lieferung von 
Waren, in vier Jahren. (Urteil des Reichgericht, III. Civilsenat, vom
14. Oktober 1930 —  III  425/29.)

Die Bauschreinerei M. verkaufte zwecks Vorbereitung der Auf
losung ihres Geschafts durch Vertrage vom  September und Novem ber 
1919 ihr Schnittholzlager im ganzen an die Holzgrofihandlung R., die 
den Kaufpreis nebst den vereinbarten Zinsen im  Laufe des Jahres 1922 
bezahlte. Im  A ugust 1926 trat die Firma M. an die Firma R. w^egen 
Aufwertung des Kaufpreises lieran. D ie Firma R. lehnte ab. Nachdem  
die Verhandlungen im Mai 1928 sich zerschlagen hatten, klagte die 
Firma M. gegen die Firm a R. am 16. Juli 1928 auf Aufwertung nach 
richterlichem Ermessen, m indestens aber in Hohe von 20 000 RM.

Das Reichsgericht hat die Klage abgewiesen. M it dem Juli 1924 
an welchem  Tage die Rechtsprechung uber derartige Aufwertungs- 
anspriiche vollkom m en geklart war, begann die Verjahrung des von  
der Klagerin geltend gem achten Anspruchs zu laufen. Und zwar unter- 
liegt der'Anspruch der im § 196, Abs. 1, Ziff. 1, BG B. bestim m ten  
Verjahrungsfrist von vier Jahren fiir Anspriiche von Kaufleuten fiir 
Lieferung von Waren. Klagerin war noch Kaufmann zur Zeit des Kauf- 
absclilusses. Denn sie hat ihr Geschaft bis zum Februar 1920 fort- 
betrieben. Sie hat den Kauf auf Grund kaufmannischer Erwagungen 
abgeschlossen, weil sie das Geschaft fiir vorteilhaft hielt. Fur die 
Anwendung des § 196 BGB. kom m t es nur darauf an, ob der Verkaufer 
ais Kaufmann die Ware geliefert hat. Indem sich die Klagerin unter den 
gegebenen Umstanden zum Verkauf an die Beklagte entschloB, hat sie 
die Schnittholzbestande zum Verkauf bestim m t, also zur Ware gemacht. 
Der Fali liegt genau so, wenn ein Kaufmann einen Teil seines Lagers 
abstoBt, weil ihm  das Lager zu groB wird (Liąuiditatsriicksichten), 
oder wenn ein Fabrikant H ilfsstoffe abstoBt, die ihm  in Hinblick auf 
einen W echsel der Geschmacksrichtung zu entwerten drohen, oder 
wenn er Maschinen, Gerate und Werkzeuge verauBert, um modernere 
anzuschaffen (Rationalisierung). Im  iibrigen kann der Begriff „Ware" 
nicht auf solche Dinge besclirankt werden, die der Kaufmann zum  
regelmaBigen Absatz bestim m t hat, sondern es gehóren dazu alle be- 
W’eglichen Sachen, die Gegenstańd des Handelsverkehrs sind oder nach 
der Anschauung des Verkehrs ais Gegenstande des W arenumsatzes 
in B etracht kommen konnen. § 196 BGB. g ilt demnach auch fiir 
Kaufvertrage, die sich nach Um fang und AnlaB iiber die gewóhnlichen 
Um satzgeschafte des Lebens erheben. Dabei ist es gleichgiiltig, daB, 
wie hier auf der Seite der Kauferin, die das Schnittholz zur W eiter- 
verauBerung erwarb, ein gewóhnliches Um satzgeschaft vorlag. Die 
m it dem 1. Juli 1924 beginnende Verjahrung nach § 196, Abs. 1, Ziff. 1, 
B G B ., war daher am 1. Juli 1928 vollendet, also vor Klageerhebung 
(26. Juli 1928).

Die in der Gebiihrenordnung der Architekten und Ingenieure 
enthaltenen Satze sind ais,.iiblicher Preis"im  Sinne von §4  der Gebiihren- 
ordnung fiir Zeugen und Sachverstandige anzusehen, vorbehaltlich 
abweichender Beurteilung fiir den Einzelfall. Die Ausnahme in § 4, 
Abs. 2, der Gebiihrenordnung fiir Zeugen und Sachverstandige greift nur 
Platz bei Beschrankung der Tatigkeit des Sachverstandigen auf die 
Teilnahme am Termin. (BeschluB des Oberlandesgerichts Stettin  
vom  6. August 1930— 5 W  39/30.)

In dem vorliegenden Fali hat die Staatskasse gegen den BeschluB 
des Landgerichts, durch weichen dem vernommenen Sachverstandigen  
unter Zugrundelegung der Gebiihrenordnung der Architekten und 
Ingenieure fiir die erste Stunde 20 M, fiir alle iibrigen, einschlieBlich 
des gerichtlichen Termins, 8 M zugebilligt w'urden, Beschwerde cinge- 
legt, da der Satz von 20 M fur die erste Stunde nicht tiblich, und fur die 
Torminswahrnehmung nur ein Stundensatz von 3 M gemaB § 3 der 
Gebiihrenordnung fiir Zeugen und Sachverstandige zu gewahren sei.

D ie Beschwerde wurde zuriickgewiesen. D ie Satze der Ge- 
biilirenordnung der Architekten und Ingenieure sind nach dem  Gut
achten der Industrie- und Handelskammer ais „iiblicher Preis" im 
Sinne von  § 4, Abs. 1, der Gebiihrenordnung fiir Zeugen und Sach- 
verstandige an Stelle der in § 3 daselbst vorgesehenen Stundengebiihr  
von 3 M zugrunde zulegen. D ie an sich mogliche Verneinung der 
Ublichkeit im Einzelfall rechtfertigt sich hier nicht.

Fiir die Terminswahrnehmung ist  nur dann von dem „iiblichen  
Preis" abzusehen, und die Entlohnung fiir den Sachverstandigen auf 
die Satze in § 3 der Gebiihrenordnung fiir Zeugen und Sachverstandige 
zu beschranken, wenn die Tatigkeit des Sachverstandigen sich auf die 
Teilnahme an dem gerichtlichen Termin beschrankt. (§ 4, Abs. 2, 
ebenda.) D ies war jedoch hier n icht der Fali.

Jeder Kaufmann muB selbstandig nachpriifen, ob eine beantragte 
Eintragung in das Handelsregister richtig und vollstandig erfolgt ist. 
(Urteil des Reichsgerichts, III. Civilsenat, vom  25. Novem ber 1930 —  
III 38/30.)

Durch notariellen Vertrag erwarb R. von L. die Firma K. Der 
Ubergang der Forderungen und Schulden wrurde ausgeschlossen. 
Infolge eines Versehens unterblieb die Eintragung dieses Ausschlusses 
im  Handelsregister. R . wurde von dem Inhalt der Eintragung benach- 
richtigt. Mehrere Monate spater wurde er von dritter Seite auf die 
fehlerhafte Erledigung der Registereintragung aufmerksam gem acht 
und veranlaBte daraufhin ihre Berichtigung. In der Zwischenzeit 
nahmen mehrere Glaubiger der Firma K. den R. in Anspruch. R. geriet 
in Konkurs, der m it einem Zwangsvergleich endete. Er m aclit den 
PreuBischen Staat fiir den ihm erwachsenen Schaden liaftbar, da 
sich der Registerbeam te durch Nichteintragung des vereinbarten Aus
schlusses des Ubergangs von Forderungen und Schulden einer fahr- 
lassigen Am tspflichtverletzung schuldig gem acht habe. Der PreuBische 
Staat bestreitet seine H aftpflicht, da R. sich um die Erledigung der 
Eintragung hatte kummern und nach Em pfang der M itteilung hatte  
Nachforschungen anstellen mussen.

Das Reichsgericht hat die von R. gegen den PreuBischen Staat 
erhobene Schadensersatzklage abgewiesen. Auszugehen ist vom  
§ 25 H G B ,, wonach die grundsatzliche H aftung des Enverbers eines 
Handelsgeschafts unter der bisherigen Firm a fiir die Schulden des 
friiheren Inhabers durch eine im Handelsregister einzutragende Ver- 
einbarung ausgeschlossen werden kann. Uber Inhalt und Tragweite 
dieser Vorschrift, die im Leben des Kaufmanns von der gróBten B e
deutung und besonders w ichtig fur Geschaftskaufe ist, muBte R. sich 
vergewissern. Er muBte erkennen, daB die H aftung fiir die Schulden 
nur dann wirksam ausgeschlossen war, wenn Eintragungen und Be- 
kanntmachungen vorschriftsmaBig erfolgten. Allerdings konnte er 
bei der E infachheit des Reclitsvorganges dam it reclinen, daB das 
Gericht ordnungsmaBig verfahren werde. Immerliin war die Mog
lichkeit von UnregelmaBigkeiten und Versehen nicht ausgeschlossen, 
letztere konnten auch bei dem Druck der Veroffentlichungen, unab- 
hangig von dem Verhalten des Gerichts eintreten. B ei der Bedeutung, 
welche der AusschluB der Schulden fiir ihn hatte, muBte R. selbst 
priifen, ob durch die Eintragung der Vorschrift des § 25 Genilge ge- 
leistet war. Wer im  heutigen Geschaftsleben steht, darf sich nicht 
dahinter verschanzen, daB er nicht die nótigen K enntnisse von den 
Einrichtungen der gerichtlichen Register habe und deshalb die ihm  
zugegangenen Mitteilungen nicht richtig priifen konne. Er muB 
vielm ehr diese auf die ordnungsmaBige Erledigung selber nachpriifen 
und darf sich nicht ohne w eiteres auf das richtige Arbeiten der Behorden 
verlassen. R. durfte daher nicht untatig bleiben, sondern muBte sofort 
nach Eingang von der M itteilung von der Eintragung selbst nachpriifen, 
was tatsachlich cingetragen war.

Die Verpachtung von Gebauden und Grundstiicken unterliegt 
nicht der Gewerbesteuer. (Urteil des PreuBischen Oberverwaltungs- 
gericlits vom  14. Januar 1930 —  ST 251/29 — )

D ie Verpachtung von Grundstiicken und Gebauden ist  nur 
N utzung eigenen Besitzes und bedeutet keinen gcwerbesteuerpflichtigen  
Betrieb. Hieran wird auch dadurch nichts geandert, daB die Grund- 
stiickseigentiimer sich zu einer Verwaltungsgesellschaft m. b. H. 
zwecks Verwaltung und Verwertung ihres Grundbesitzes zusammen- 
geschlossen haben. Denn bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist 
diese G. m. b. H. nur Angestellte der Eigentiimer.
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Bekańntgem aclit im Patentblatt Nr. 19 vom  13. Mai 1931.
KI. 5 b, Gr. 9. I 40208 . Ingersoll-Rand Company, New York;

Vertr.: F. M effcrtu. Dr. L. Scll, Pat.-Anwaite, Berlin SW 6S. 
Druckluftgesteinsbohrmaschine. 23. X II. 29.

KI. 5 b, Gr. 18. S 88081. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., 
Berlin-Siem ensstadt. Drelibohrer fiir hartesG estein. 27. X.28.

KI. 5 c, Gr. 9. K 99.30. Arnold Koepe, Erkelenz, Hindenburg-
straBe, u. Otto Lehmann, Diisselorf, BrehmstraBe 33.
Gerade oder gebogene, federnde und zwischen den Ausbau- 
rahmen liiftbare Stahlverzugsstreifen fiir den Gruben- 
ausbau. 12. V III. 30.

KI. 5 c, Gr. 9. M 121.30. W ilhelm Mommertz, Essen-Kray, R ott-
hausener StraBe 124. Langsversteifung fiir eisernen Gruben- 
ausbau. 19. IX . 30.

KI. 19 a, Gr. 24. G 74 598. W olfgang Gebele, Miinchen, Riithling- 
straBe 2. Schienenbefestigung fiir Grubenbahnen, bei der 
die Schiene auf der Schienenunterlage durch doppelt ge- 
kriimmte Klemmplatten gehalten wird. 20. X . 28,

KI. 19 c, Gr. 9. W 133.30. Karl W itte, Barby a. d. Elbe. Von  
Hand versetzbare Yorrichtung zum Stampfen von StraBen- 
decken aus plastisclier Masse m it kraftbetriebenem Stampf- 
m ittel; Zus. z. Anm. W  S2 414. 1. V II. 30.

KI. 20 h, Gr. 5. H 25.30. Hafenbetriebsge.sellschaft Wannc-ITerne 
111. b. H „ W anne-Eickel. Querteilbarer Hemmschuh; Zus. 
z. Anm. H 120502. 3. V. 30.

KI. 20 i, Gr. 11. V 263.30. Vereinigte Eisenbahnsignalwerke
G. m. b. II., Berlin-Siem ensstadt. Schalter zum Ein- 
stellen von W eichen, Signalen und FahrstraBen. 5. VII. 30.

KI. 20 i, Gr. 33. K 305.30. Georg Kofler, Berlin NW  6, Karl- 
straBe 25. Vorrichtung zur Obertragung von Strecken- 
signalen auf den fahrenden Zug. 28. V III. 30.

KI. 20 i, Gr. 35. S 87 S34. Yereinigte Eisenbahnsignalwerke
G. 111. b. H., Berlin-Siem ensstadt. Einrichtung zur Ober
tragung von Signalen auf Fahrzeuge unter Benutzung
von Schallwellen. 16. X II. 27,

KI. 20 i, Gr. 39. A 57972. Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 
Baden, Schweiz; Vertr.: Dr.-Ing. e. h. R. Broveri, Mann* 
heim -Kafertal. Eisenbahn-tjberwegsicherung. 31. V. 29.

KI. 20 i, Gr. 39. E  40125 . Elmer Henry Englehorn, New York, 
V. St. A.; Yertr.: D ipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw., 
Berlin SW  11. Eisenbahniiberwegsignal. 9. X I. 29. 
V. St. A. 10. X I. 28,

KI. 20 i, Gr. 45. Sch 87414 . Dr.-Ing. Schneider & Co., Frank
furt a. M„ RebstockerstraBe 55. Stellwerksleuchte. 
13. V III. 28.

KI. 20 k, Gr. 9. B 9 .30 . Josef Brand, Hamborn a. Rh., GehrstraBe 65- 
Fahrdrahtklemme. 17. II. 30.

KI. 37 a, Gr. 6. B 6S.30. Dipl.-Ing. Jan Broda, Toruń, Polen;
V ertr.: Kurt Engelmann, Zittau i. Sa., Neue StraBe 9.
Gewólbeartige, in der Gewolberichtung druckfeste, jedoch 
biegungsschwache Schalentragwerke m it durchlaufenden, 
den Gewolbescliub aufnehmenden Auflagern. 10. IV. 30.

KI. 37 b, Gr. r. D 56036 . Deutsche Hourdisfabrik G. m. b. H., 
Baden-Oos. Doppelhourdis. 21. VI. 28.

KI. 37 b, Gr. 1. S 210,30. Leo Sauter, Bielefeld, OststraBe 105.
H ohlstein fur Rippenbetondecken. 12. IV. 30.

KI. 37 b, Gr. 5. G 74 273. Fritz Gartner, Essen, SusannastraBe 31. 
Diibelverbindung. S. IX . 28.

KI, 37 b, Gr. 5. R  3.30. Franz von Reiche, Berlin W 35, Steglitzer 
StraBe 55. Verbiiulung fiir Betonbauteile. 4. I. 30.

KI. 45 f, Gr. 9. H 37.30. Otto Happel, Bochum, Kónigsallee 45.
Gewachshausanlage; Zus. z. Anm. H 124302. 14. II. 30.

KI. So a, Gr. 7. W 164.30. Theodor Wagener, Koln-Marienburg,
Marienburger StraBe 4. Betonmischmascliinc. 26. IV. 30.

KI. 80 b, Gr. 1. G 77389 . Gewerkschaft Claudius, GroBenbaum,
Kr. Dusseldorf. Yerfahren zur Beschleunigung des Ab- 
bindens und zur Erhohung der Festigkeit von Zementen.
4. IX . 29.

KI. 80 b, Gr. 25. H 123900. Carl Johann Ilógsholt, Kogę, Dane- 
mark; V ertr.: Dr. E. Muller, Pat.-Anw., Berlin SW  68. 
Verfahren zur Herstellung eines W egebelagmaterials.
25. X . 29. GroBbritannien 29. X . 28.

KI. 81 e, Gr. 136. B  764.30. Adolf B leichert & Co. A. G., Leipzig  
N  22, Kaiser-Friedrich-Strafie 34. Bunker m it Klapprost, 
darunterliegender Abzugsvórrichtung und Offnungsmittel 
fiir den Rost. 3. X II. 30.

KI. 84 b, Gr. 2. G 75 082. Dipl.-Ing. Carl Caster, Steiiiliagen b.
Brackwede. Schiffshebewerk. 15. X II. 28.

KI

KI

KI

KI

KI

KI

Bekanntgem acht im P atentb latt Nr. 20 vom  21. Mai 1931. 
4 0 , Gr. 35. T  224.30. Dr. Ludwig Tubben, Berlin-Charlottenburg, 

Berliner Str. 170. Ortlicher Hochdruckgasbehalter. 23. X . 30. 
5 c, Gr. 10. F 81.30. August FoB, Aachen, Von-Pastor-Str. 21. 

Nachgiebiger Teleskopgrubenstempel. 24. VI. 30.
19 a, Gr. 26. G 99.30. G esellschaftfiirE lektroschw eiB ungm .b.H ., 

Dortmund, Kornebachstr. 100. SchienenstoBverbindung 
mit angeschweiBter StoCbrucke. 3. IV. 30.

20 g, Gr. 3. M 6.30. Maschinenfabrik Ahgsburg-Niirnberg A.-G., 
Nflrnberg. Antrieb fiir Schiebebiihnen m it Verholwinde. 
28. III. 30.

. 20 h, Gr. 7. C 43980 . Heinrich Christiansen, Pinneberg, Fąhlts- 
kamp 80. Motoriscli angetriebener, vorzugsweise auf einer 
Schiene laufender W agenscliieber fur Schienenfahrzeuge. 
16. X I. 29.
Gr. 8. B 378.30. Gebriider Boliler & Co. A.-G., Berlin NW 21, 
Quitzowstr. 24— 26. Federzungenweiclie m it durch Keil 
im Weichenkorper befestigter, leicht auszubauender Zunge. 
30. X . 30.

KI. 20 i, Gr. 24. A 58461 . D ipl.-Ing. Manfred Auer, Stuttgart,
Hofer Str. 14. Elektrische Signalvorrichtung, besonders 
fiir StraBen- und Oberlandbahnen; Zus. z. P at. 506063. 
13. V II. 29.

KI. 20 i, Gr. 24. A 47.30. Dipl.-Ing. Manfred Auer, Stuttgart, Hofer 
Str. 14. Elektrische Signalvorrichtung besonders fiir StraBen- 
und uberlandbahnen; Zus. z. Anm. A 58461 . 19. IX . 29.

KI, 201, Gr. 31. H 123811. Stephan Hejja u. Ladislaus Zsoldos,
Szentes, Ungarn; Vertr.: D ipl.-Ing. A. Kuhn, Pat.-Anw.
Berlin SW 61. StreckenstromschlieBer. 21. X . 29.

KI. 20 i, Gr. 34. O 17975. Samuel Alexander Orr, Highland Park, 
Pennsylvania, V. St. A. und Oscar Louis Suenderhauf, 
Drexel-Hill, Pennsylvania, V. St. A.; V ertr.: Dipl.-Ing.
B. Kugelmann, Pat.-Anw. Berlin SW  11. Vom fahrenden 
Zug selbsttatig  gesteuerte Oberwegsicherung. 5. X I. 27.

KI. 20 i, Gr. 35. V 232.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H ., Berlin-Siem ensstadt. Einrichtung zur induktiven  
Zeichenubermittlung. 7. V I. 30.

KI. 20 k, Gr. 9. T 2.30. Richard Thiemann, Buer i. W ., Uhlenbrock-
str. 12. Verstellbarer Isolatorhalter fiir die Fahrleitung
elektrisclier Grubenbahnen. 14. I. 30.

K1.35a, Gr. 4. H  124763. Philipp Holzmann Akt.-G es., Frankfurt a.M., 
Taunus-Anlage 1. Bauaufzug m it Fiihrungsmast. 27. X I I .29.

KI. 37 a, Gr. 2. D 100.30. Hermann Deppe, M unster i. W ., Miinz- 
straBe 7. Eisenbetonrippendecke m it angehangter H0I1I- 
steindecke und m it Isolieriiillung zwischen der tragenden 
und der angehangten Decke. 19. V. 30.

KI. 37 a, Gr. 6. R 73995 . I. W. Roth A.-G., Neugersdorf i. Sa. 
W eitgespanntes Eisenbetonsheddach. 9. III. 28.

KI. 37 b, Gr. 1. A 45 195. Franek Massart, Bordeaux, Frankreich;
V ertr.: D ipl.-Ing. Dr. J. Oppenheimer, Berlin W  15. W and- 
baustein. 10. VI. 25. Frankreich 19. VI. 24.

KI. 37 b, Gr. 2. M 106219. Mathmah Gesellschaft m it besclirankter 
Haftung, W iesbaden, Kircligasse 35— 37. Bauplatte.
24. V III. 2S.

KI. 37 b, Gr. 3. A 57 399. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, 
Berlin NW  40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Zwillingsmast 
fiir elektrische Freileitungen. 6. IV. 29.

KI. 37 b, Gr. 3. K 113 437. Fa. Johannes Kolb, Ferndorf, Kr. Siegen 
i. W. Verbindung von holzernen Bauteilen. 8. II. 29.

KI. 37 b, Gr. 4. F  63 659. Dr.-Ing. Richard Farber, Breslau, Am  
Waldchen 12. Bewehrungsstab m it hakenformigen End- 
umbiegungen fiir Eisenbetonbauten. 2. V. 27.

KI. 37 b, Gr. 5. G 69 082. Dipl.-Ing. Arnold Grim, ObereBlingen a. N.
Bolzenanordnung an Bewehrungsschienen an E isenbeton
bauten. 31. X II. 26.

KI. 37 f, Gr. 2. St 13.30. Richard Stenske, Dusseldorf, Fiirstenwall 
171, und Ratinger Maschinenfabrik und EisengieBerei Akt.- 
Ges., Ratingen b. Dusseldorf. Futterm ittel-Silo. 18. I. 30.

KI. 3 7 1, Gr. 7. B 135 966. Hermann Bartling, Bielefeld, Dtippel-
straBe 25. Reilienhaus m it auflerem Laufgang, der ais ge- 
meinsamer Zugang zu deń einzelnen W ohnungen dient.
11. II. 28.

KI. 37 f, Gr. 7. E 3 9 581 . H einrich E itel, Dusseldorf, Cornelius-
straBe 114. Garagenkiapptor. 17. V II. 29.

KI. 37 f, Gr. 7. P  59 450. Leo Gustave Edmond Poyer, Rouen,
Frankreich; V ertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin SW 61. 
Nachgiebige Tur fiir Garagen, W agenschuppen, Lager u. 
dergl. 4. I. 29. Luxemburg 22. II. 28.

KI. 6 5 a", Gr. 3. B 239. 30. Adolf Bleichert & Co. A.-G., Leipzig N  22, 
Kaiser-Friedrich-Stt. 34. Seiltreidelvorriclitung; Zus. z. 
Pat. 481 465. 15. IX . 30.
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KI. 68 c, Gr. 9. E  17. 30. Eiscnbau Essen G. m .b .H ., Essen-Stoppen- 
berg, Grabenstr. 96. Faltschiebetor. 9. IV. 30.

KI. 68 d, Gr. 18. Sch 88 724. Paul Schwarze, Quelle 116, P ost Brack- 
wede i.W estf. Faltyorrichtung fiir Schiebefalttore. 17.X I I .28.

KI. 80 b, Gr. 1. H 234. 30. Gustave Hory, Paris; Vcrtr.: E. Lamberts, 
Pat.-Anw., Berlin SW 61. Verfahren zur Hcrstcllung von  
Zellbeton. 19. VI. 30. Frankreich 13. 11. 30.

KI. 80 b, Gr. 1. K 381.30. Sebastian Kórbl, Miinchen, Zielstatt- 
straBe 55. Verfahren zur Herstellung von dichtem  Beton.
15. V II. 30.

KI. So b, Gr. 25. L 73 223. Josef Bernhard Longinus, Hamburg 39, 
GroBheidestr. 5. Verfahren• zur Herstellung eines griffigen 
Asphalts. 23. X . 28.

KI. 81 e, Gr. 56. N  28 964. W ilhelm Neilmann, F.ijgelslioven, H olland;
V ertr.: D ipl.-Ing. F. Guthknecht u. D r.-lng. A. v. Noel, 
Pat.-Anwalte, Dortmund. Vorrichtung zum Versetzen von 
Bergen in abgebaute Grubenraume m ittels einer Haupt- 
rutschentour und Austragrinne. 20. VI. 28.

KI. 81 e, Gr. 127. M i m  413. M aschinenfabrik Buckau K. Wolf, 
Akt.-G es., Magdeburg. Fórdervorrichtung fiir den Abraum 
in Tagebauten. 9. V III. 29.

KI. 81 e, Gr. 136. B  112.30. Bremer Lagerhaus Gesellschaft, Bremen- 
Fiill- und Entleerungsschaclit fiir M assengut-, insbes. 
Getreide-Lagerbehalter. 27. II. 30.

KI. 84 c, Gr. 1. S 30.30. Siem ens-Bauunion G .m .b .H ., Kom m .-G es., 
Berlin-Siem ensstadt. Verfahren zur Verbindung von ver- 
festigtem  Baugrund m it einem dariiber liegendem Bauteil 
aus Beton, Eisenbeton oder Mauerwerk. 11. IV. 30.

KI. 84 c, Gr. 4. W  80521 . H oesch-Koln Neuessen, Akt.-Ges. fiir 
Bergbau und Hiittenbetrieb, Dortmund. Pfahlziehmaschine, 
bestehend aus einem ais Bar wirkenden Zylinder m it fest- 
stehendem  Kolben, Greifklemme, Aufhangung und Schlag- 
vorrichtung. 2. X . 28.

KI. S4 d, Gr. 1. D 58975 . Demag Akt.-G es., Duisburg, W erthauser- 
Str. 64. Antrieb fiir Bagger. 5. V III. 29.

KI. 85 d, Gr. 2. G 77983. Otto Geistert, Harburg-Wilhetmsburg, 
Roggestr. 24. Schaltvorrichtung fur Wasserleitungen.
19. X I. 29.

KI. S5 d, Gr. 2. L 55.30. Dipl.-Ing. Paul I.effler, Braunschweig, 
Petritorwall 8. Vórrichtung zur selbsttatigen Erganzung 
der Luft in Druck- und W indkesseln einer W asserversor- 
gungsanlage. 26. V II. 30.

B U C H E R B E SP R E C H U N G E N .

J a h r b u c li  d e r  H a f e n b a u t e c h n is c h e n  G e s e l l s c h a f t .  11. Band. 
1928/29. Berlin J930, VDI-Verlag G. m. b. II. D IN  A 4, X II, 
367 Seiten m it 322 Abbildungen, 14 mehrfarbigen Tafeln, 2 Ilelio- 
graviiren und 26 Zahlentafeln. Gebunden RM 45,—  (VDI-Mitgl. 
RM 40.— ).

In dem in jiingster Zeit allgemeinen Bestreben nach Sparsamkeit, 
Vereinfachung und Rationalisierung, welches u. a. seinen Ausdruck 
in der Einschranlcung der Tagungen und dereń Verlegung auf bestimmte 
Zeiten im Jahre gefunden hat, hat die Hafenbautechnische Gesellschaft 
sich entschlossen, die Geschaftsjahre 1928 und 1929 in einem einzigen 
Band zusammenzufassen, der nunmehr ais 11. Band des Jahrbuches 
vorliegt.

lir  enthalt im I. Teil neben den gescbaftlichen Berichten fiir das 
Jahr 1928 die fiir dic Kiel-Flensburger H auptversam m lung geplant ge- 
wesenen Vortrage: S v e n  I le la n d e r ,  D ie weltwirtschaftlicheBedeutung  
des Kaiser-W ilhelm-Kanals; O. C o r n e lils ,  Aufsclilcpp- und Dockan- 
lagen in H afen; das auf der ersten geschaftlichen IIauptversammlung in 
Dusseldorf gelialteno Referat: d e  T h ie r r y , t)ber neuere Molenbauten 
und die kiinftige Tiefe von  SeezufahrtsstraBen und Hafenbccken; 
dann folgen dic Beitragc, die sich ausschlieBlich m it den Hafen in der 
Ostsee beschaftigen: S. K ie h n e , D ie Schiffbauplatze und Kaianlagen  
der W erft Kiel der Deutsche Werke K iel Aktiengesellschaft; Iw e r s e n ,  
Umsclilaganlagen im  Kreishafen Rendsburg; N e u f e ld t ,  Der Land- 
und Seeflughafen Travemiinde; F a b r ic iu s ,  Der Bau eines Schuppen- 
speicliers fiir Stiickgut im Seehafen Stettin; F a b r ic iu s ,  Eine neue 
Zufahrt im Stettiner Hafen und die besondere Art ihrer Bauausfiihrung; 
W e ste r m a n n , D ie Befeuerung der SeeschiffahrtstraBe Stettin—  
Swinemiinde; V d lk e r f ,  T ilsits Handel und Hafenanlagen.

AnschlieCend hieran bringt der II. Teil zunachst dic geschaft
lichen M itteilungen fur das Jahr 1929 und hierauf die auf der Dresdener 
Hauptversammlung gehaltenen Vortrage: A. S o r g e r , Die Elbe in ihren 
Beziehungen zu d en S eeh afen ;Z an d er, D ieE lbe im preuBischcn Staats- 
betrieb; B u s c h m e y e r ,  Die Rationalisierung im Seehafenbetrieb.

Die Reihe der Beitrage eroffnet eine Arbeit von B u r k h a r d t ,  
tlber die Beziehungen zwischen dem Hafenausbau und der Eisenbahn- 
tarifpolitik in Sachsen, dann folgen 3 Aufsatze iiber den M ittelland- 
kanal: G e r e c k e , Der M ittellandkanal; G o ts c h  u n d  N a d e r m a n n ,  
Die Magdeburger Hafen und ihre Erweiterung am Elbabstieg des 
Mittellandkanals; P e t e r s ,  Leipzig und der M ittellandkanal. Eine 
weitere Arbeit von Petzel und Behrends behandelt: Die Anlagen der 
Hamburgisch-PreuBischen Ilafengem einschaft im Ralimen der Er- 
weiterungsbauten des Harburg-W ilhelmsburger Hafens 1924 bis I9 29 - 
Es folgen dann noch von S ic h a r d t :  Beitragc zur Frage der Grund- 
wasserabsenkung bei der Ausfiihrung von Hafen- und FluBbauten. 
Den Doppclband beschlieBt eine interessante Abhandlung von  
P r o e t e l :  Vorschlage fiir den Ausbau des Freihafens in  Barcelona 
nach den beim internationalen W ettbewerb 1927 preisgekrónten deut- 
schen Entwiirfen.

Das Werk, dessen Ausstattung durch zahlreiche Abbildungen  
und eine stattliche Reihe farbiger Karten dem uberaus vielseitigen  
Inhalt in jeder H insicht gerecht wird, verrat schon rein auBerlich durch 
seinen Umfang, daB hier das Ergebnis der Arbeit zweier Jahre vorliegt. 
Der zur Verfiigung stehende Raum laBt leider eine ausfiihrliche Be- 
sprechung, wie sie jeder einzelne Beitrag wohl wert gewesen ware, 
nicht zu. Das wertvoIle Buch ist eine Fundgrube von Sachkunde fiir 
jeden Fachmann. Dipl.-Ing. E. R in g w a ld .

M it t e i lu n g e n  iib er  d ie  E is e n s p u n d w a n d  H o e s c h . Die 
Spundwandeisen-Zeitung Hoesch, H efte 1 und 2, Jahrg. 1931, sind 
in  liiibscher Ausstattung erschienen. Wir machen unsere Leser 
darauf aufmerksam, daB alle 2 Monate ein H eft erscheint und Intcr- 
essenten kostenlos zugestellt wird.

A b f lu B -U n te r s u c h u n g e n  un d  - B e r e c h n u n g e n  fiir  U b e r fa lle  
an  s c h a r f k a n t ig e n  W eh ren . Ein Beitrag zur W assermengen- 
messung m ittels scharfkantiger Wehre. Von D r.-lng. Chr. K e u tn e r ,  
Danzig-Langfuhr. Verlag W. Ernst & Sohn, Berlin 1931. Preis 
geheftet RM 4,20.

D ie  ais H eft 4 der „M itteilungen aus dcm Gebiete des W asser- 
baus und der Baugrundforschung'' erschienene Abhandlung berichtet 
iibcr Untersuchungen von Strómungsvorgangen bei scharfkantigen 
Wehren, die von dem Verfasser im  Jahre 1929 im  Danziger W asser- 
baulaboratorium (Leiter: Prof. Dr. W in k e l)  durchgefuhrt wurden, 
Aus den Versuchen hat der Verfasscr fiir besondere an Plattenwehren  
auftretende AbfluBarten neue Formeln zur Berechnung der AbfluB- 
mengen aus der Oberfallhohe abgelcitet. E in Teil der Ableitungen  
gcwinnt besonders dadurch an Wert, daB ihnen Geschwindigkeits- 
messungen im tlberfallstrahl zugrunde liegen, aus denen liervorgeht, 
daB der /i-W ert nicht, w ie vielfach noch angenommen wird, durch 
Reibungserscheinungen, sondern durch Schwerkraftsbeschleunigungen 
und Quergeschwindigkeiten bedingt ist. D ie von der Strahlform ab- 
hingigen Sogkrafte sind teilweise von wesentlichem  EinfluB auf die 
AbfluBmenge, Es ist daher bei W assermengenmessungen m it H ilfe  
von scharfkantigen MeBwehren in der Natur genau zu beachten, 
welches AbfluBbild auftritt und welche Formel demnach in Anwendung 
zu bringen ist. Der Hinweis des Vcrfassers auf dic Beaclitung des A11- 
wendungsbereiches der Formeln kann ganz allgem ein fiir alle Ober- 
fallbcreclinungen der Praxis empfohlen werden. Aus den Versuchs- 
ergebnissen sucht Dr. Keutner weiterhin durch theoretische D ber-' 
legungen eine hydraulisch giinstigste Form fiir Oberfalle an Talsperren 
zu entwickeln, dereń ZweckmaBigkeit allerdings noch durch Versuche 
in gróBerem MaBstab nachzuweisen ist. Am SchluB des Heftchens 
findet sich eine Zusammenstellung friihcr abgeleiteter AbfluBformeln 
des Verfassers fiir Wehre m it abgerundctcr ICrone, insbesondere fiir 
Dachwehre. D r.-lng. Th. M u ste r le .

D e r  A u s g le ic h  d e s  G e b ir g s d r u c k e s  in  g ro B en  T e u fe n  b e im  
B erg - un d  T u n n e lb a u . Von Dr.-lng. K urt L en k . Mit 39 Textab- 
bildungen. Julius Springer, Berlin 1931. IV, 60 S., Preis RM 4,80.

Der erste Teil des Buches beschaftigt sich m it den auBerst 
scliwierigen Problemen des Krafteausgleichs im Gcbirge. Ausgehend 
von den bekannten Methoden und Theorien hat der Verfasser versucht, 
gewisse Charakteristiken des Krafteausgleichs unter weitgehender 
Heranziehung der neuesten pliysikalischen und versuchstechnischen 
Forschungsergebnisse herauszuarbeiten. Die gleichzeitige Betrachtung 
der Oberflachenspannung und der Strukturenergie ftihrt zu einer 
Erklarung der verschiedenen Moglichkeiten des Gleichgewichts, die 
sich beim Auffahren eines Hohlraums im Gcbirge je nach der Art des 
letzteren einstellen konnen. Von besonderem Interesse diirften die 
Methoden sein, um eine Abschatzung der GroBenordnung der Radial- 
belastung zu erhalten.

Der zweite Teil behandelt den Krafteausgleich in Tunnel- und 
Streckenausbauten. Nach einer kritischen Sichtung der verschiedenen 
Ausfiihrungsarten wird zunachst die allgemeine theoretische B e- 
handlung des beliebig belastetcn Kreisrings nach der hierfur iiblichen  
Methode der Fourierschen Reihen gegeben. Im  Hinblick auf die an 
sich unbekannte Belastung sind dann anschlieBend fiir die Radial- 
und die Tangentialbelastung durch Reibungskrafte die ungUnstigsten  
Belastungsfalle festgestellt, durchgereclinet und tabellarisch zusammen- 
gcstellt, wobei auch der passive Gebirgsdruck Berilcksichtigung g e
funden hat. D ie so gefundene ungiinstigste Belastungsverteilung kann 
an die Stelle der unbekannten Belastungsverteilung treten, wodurch 
fiir die Dimensionierung bei der Fiille von Unsicherheiten und Móglich- 
keiten immerhin eine Art fester Boden gescliaffen worden ist.
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In einem kurzeń SchluBabschnitt werden die aus der theo- 
retischen und rechnerischen Behandlung abgeleiteten Gesichtspunkte 
fiir die Bemessung von Ausbauten besonders bei groBeren Teufen 
zusammengestellt. Dr.-Ing. F. T o lk e .

D ie  V e r w e r tu n g  v o n  E r f in d u n g e n . M it Tabellcn der wichtigsten  
Bestimmungen aus dem internationalen Patentrecht von Dr.-Ing.
h. c. August Liwehr. Friedrich Iiu th ’s Verlag, 1930, Berlin-Char- 

' lottenburg 4. 104 S. Preis RM 3,60.
Das Buch hat sich in erster Linie auf den Erfinder eingestellt, 

dessen Erfindungsgegenstand fiir eine weitgehende Yerbreitung in 
Frage kommt, wie Gegenstitnde des taglichen Lebens und technische 
Bedarfsartikel.

Zunachst wird eingehend die Frage der Marktfahigkeit, des 
Wertes der Schutzrechte, des Schutzumfanges und der Anfechtungs- 
moglichkeit erortert. Dann werden die Voraussetzungen, die Arten und 
die W ege der Verwertung unter Beriicksichtigung des Verwertungs- 
schwindels behandelt. Besonders eingehende Bearbeitung hat die Frage 
des Patentverkaufs und der Lizenz (Entwurf eines Lizenzvertrages) 
gefunden. Der letzte Teil des Buches beschaftigt sich m it den gesetz- 
lichen Bestim m ungen aus dem internationalen Patentrecht, w ie Aus- 
iibungszwang, Zwangslizenz, Dauer der Schutzrechte, Geltungsbereich 
der Patente, Prioritatsrecht und sonstigen internationalen Bestim 
mungen, unter Beriicksichtigung der verschiedenen Lander der Welt.

Dr.-Ing. F. T o lk e .

B e r ic h t e  d e s  A u s s c h u s s e s  fu r  V e r s u c h e  im  S t a h lb a u .  Aus- 
gabe B. H eft 4. Versuche zur Erm ittiung der Knickspannungen fur 
verschiedene Baustahle. Von W . R e in ,  o. Prof. a. d. Techn. H och
schule Breslau. M it 42 Textabbildungen. VI, 55 Seiten. Berlin 1930, 
Verlag.von Jul. Springer. Preis RM 6,-—.

D ie Stab ilitat des Gleichgewichts der auBeren und inneren Krafte 
in Druckstaben ist teils aus wissenschaftlichem  Interesse, teils zur 
einwandfreien Beurteilung der Sicherheit der Bauteile bereits Gegen- 
stand zahlreicher Untersuchungen gewesen. Man ist hier entweder von 
Bauform und Belastung oder von den charakteristischen Eigenschaften  
des Baustoffes ausgegangen. Das letztere ist bei der vorliegenden  
Untersuchung der Fali, welche einer Klarung der Knickung von  
Staben bei Verwendung der gegenwartig im Ingenieurbau verwendeten  
Stahlsorten dient. D ie Arbeit stiitzt sich auf ein umfangreiches, der 
theoretischen Nachpriifung zugangliches Versuchsmaterial. Sie besteht 
in der Nachpriifung der Theorie durch Vergleich m it den W erten des 
Versuchs. Sie erortert die Unterschiede, klart dereń Ursachen und 
erwcitert die gegenwartige tlieoretischc Erkenntnis durch Verbesserung 
der vorhandenen Ansatze. D ie vorliegende Arbeit ist nam entlich im 
Hinblick auf die Um siclit und die Sorgfalt der Versuclisdurchfahrung 
eine wissenschaftliche Leistung, welche dem Deutschen Stalilbau- 
verband, dem  Materialprufungsamt Lichterfelde und nicht zuletzt dem  
fiir die wissenschaftliche Behandlung des Problems und fiir dic theo- 
retische Ausarbeitung der Ergebnisse ve’rantwortlichen Verfasser zur 
hohen Ehre gereicht. Wahrend die Ansatze zur K nickfestigkeit nach 
L. Euler im elastischen Bcreiche sich bei zahlreichen Yersuchen stets 
bestatigt haben, ist bei der Knickfestigkeit auCerhalb der Proportionali- 
tatsgrenze bisher keine vollstandig befriedigende Ubereinstimmung 
zwischen Yersuch und Theorie erreicht worden. D ie Theorie ist bekannt
lich von F. Engesser bereits vor Jahrzehnten in Angriff genommen 
und in einer sehr bekannten Untersuchung von Th. von Kdrmdn weiter- 
gefiihrt worden. Sie beruht auf der Einfiihrung eines von der Tangente 
des Neigungswinkels des Spannungs-Stauchungs-Diagramms abhangi- 
gen Knickmoduls. Dem Verfasser ist durch Analysierung des Knick- 
vorganges eine wesentlich bessere Ubereinstim mung zwischen Ansatz 
und Versuchsergebnis gelungen, so daB nunmehr auch die Knickung 
im unelastischen Bereiche auf fester theoretischer Grundlage ruht. 
I.eider ist der bedeutendeEinfluB selbst kleiner Exzentrizitftten zwischen 
Stab- und Kraftachse auf die GroBe der Schnittkraft auch jetzt wieder 
versuchstechnisch festgestellt worden.

D ie Versuche sind m it Probestaben aus St. 37, St. 48 und St. Si 
ausgefiihrt worden. Sie haben rechteckigen Querschnitt und Schlank- 
heitsverhaltnisse zwischen 1 2 0 -7-20  erhalten. Die Arbeit g ib t zunachst 
einen Uberblick iiber die vorliandenen Ansatze der Knicktheorie und 
eine Analysierung des I\nickvorganges im unelastischen Bereiche. 
Hieran schlieBen sich Angaben iiber Durchfiihrung der Knick- und 
Druckversuche und die Diskussion der Ergebnisse. D ie Arbeit ist ais 
Beitrag zur Fórderung wissenschaftlicher Erkenntnis im Ingenieur- 
bauwesen %'orbildlich. Sie bietet einen guten Uberblick iiber den gegen- 
wartigen Stand und laBt auch auf die Schwierigkeiten schlieBen, 
welche sich ihrer Erweiterung entg^genstellen werden. K. B e y e r .

'W e r k s to f f ,  Physikalische Eigenschaften und K o rr o s io n . Von Dr. 
Erich R a b a l d. Band I Allgemeiner Teil. M etallische W erkstoffe. 
Mit 415 Figuren und einer farbigen Tafel. Band II N ichtm etallische  
Werkstoffe. M it 96 Figuren im  T ext und 3 Zahlentafeln. Leipzig,
1931. Verlag von O tto Spamer. Band I 976 Seiten, Band II 392 
Seiten. Preis geheftet RM  128,— , geb. RM 135,— .

Den Problemen der Korrosion nachzugehen, ist heute in den Zeiten  
wirtschaftlicher N ot eine besonders dankenswerte Aufgabe, wenn man 
bedenkt, welche riesigen W erte an Volksvermogen durch einen sorg- 
faltigen und zweckmaBigen W erkstoffschutz erhalten werden konnen.

Hierfiir nur ein kleines Beispiel: D ie Deutsche Reichsbahn gibt jahrlich 
zur Erhaltung von einer Tonne Eisen durchschnittlich 32 RM aus. 
Das sind fiir die etwa insgesam t eingebauten 1,5 M illionen Tonnen 
etwa 48 Millionen Mark im  Jahr. W eiter werden die gesam ten Scha
den, die durch die Korrosion metallischer W erkstoffe alljahrlich in 
Deutschland verursacht werden, auf etw a 1 bis 1,5 Milliarden Mark 
gcschatzt. E in system atisches Sammelwerk iiber die Korrosion der 
Werkstoffe, das sich nicht nur darauf beschrankt, die chemische 
Korrosion zu behandeln, sondern auch die wichtigsten Daten der  
physikalischen Eigenschaften gibt, dabei m it einer erschópfenden B e
arbeitung der Korrosionsliteratur aufwartet, muB daher vom  Chemiker 
ais auch vom Ingenieur aufs warmste begriiBt w;erden.

P. K r a is  definiert in seinem Handworterbuch (P. K r a is ,  W erk
stoffe, Leipzig 1921, Verlag von J. A. Barth) W erkstoffe ,als „alle 
natiirlichen und zubereiteten technischen Stoffe, welche die Materie 
oder materielle Teile einer Ware des GroBhandels bilden, gleichviel 
ob sie kiinstlich geformt sind oder nicht." Derartig weitgehend ist der 
Begriff des „W erkstoffes" von R a b a ld  nicht gefaBt worden. Der Yer
fasser beschrankie sich vielmehr, wie er im  Vorwort zum ersten Band 
angibt, auf die Stoffe, die zum Bau von Apparaturen, Maschinen und 
anderen W erkanlagen benotigt werden.

D ie groBe Fiille der W erkstoffe, die trotz dieser Beschrankung 
in dem zweibandigen Werk behandelt werden muBte, bedingte not
wendig eine Unterteilung des umfangreichen Stoffes. Ais am besten 
begriindet erschien dem Verfasser eine Gruppierung in m etallische und 
nichtm etallische W erkstoffe, da sowohl die Ursachen ais auch die Er- 
scheinungen der Korrosion bei beiden Gruppen grundsatzlich verscliie- 
den sind. Ausfiihrlich wird die gewahlte Unterteilung begriindet im
1. und 3. K apitel des ersten Bandes, sowie auch im  Yorwort zum 
zweiten Band. Das gesamte Werk zerfallt weiter in einen allgemeinen  
Teil, der eine AnzahlTatsachen und theoretischer Entwicklungen enthalt, 
die fur das Korrosionsproblem sam tlicher W erkstoffe in gleicher Weise 
G iiltigkeit haben; er umfaBt K apitel iiber die Priifung der physikali
schen Eigenschaften, iiber die Ursachen und Erscheinungen der Kor
rosion, iiber die Messung der Korrosionsfestigkeit und iiber die Be
kampfung der Korrosion. Daran schlieBt sich der spezielle Teil, der die 
W erkstoffe selbst nach folgender System atik behandelt:

Handelsformen, Analysen, W irtschaftliches.
Physikalische Eigenschaften.
Allgemeine Korrosionsbetrachtungen fiir den betreffenden W erkstoff.
Spezielle Korrosionsdaten, wobei zur besseren Ubersicht die an- 

greifenden Agentien alphabetisch geordnet sind.
Uberziige aus dem betreffenden W erkstoff.
Legierungen, bei denen das betreffende M etali der prozentual liber- 

wiegende Bestandteil ist. Die einzelnen Legierungen werden dann 
wieder nach dem gleichen Scliema wie die reinen Metal le behandelt.

(Dieser Teil fehlt sinngemaB im  II . Band).
Literatur.

Zum SchluB ist ein sehr iibersichtliches Verzeichnis der korro- 
dierenden Agentien angefiigt, um die Auswahl eines bestim m ten W erk
stoffes unter Beriicksichtigung seiner Angreifbarkeit zu erleichtern.

In dem m etallischen Teil verdient vor allen Dingen das Kapitel 
„E isen“ die Aufmerksamkeit des Bauingenieurs. Es umfaBt die sam t- 
lichen praktisch in Frage kommenden Legierungen, wie Eisen-Kolilen- 
stoff-Legierungen, legiertes GuBeisen, Ferrosilicium, Chromstahl, 
Nickelstahl, M anganstahl, Silicium stahl, W olfram-, Vanadin- und 
M olybdanstahl, Chrom-Nickel-, Chrom-Siliciumstahl, Chrom-Molybdan- 
Stahl, ternare und ąuaternare Stahle, komplexe Stahle. Das Literatur- 
verzeichnis dieses K apitels enthalt allein 2781 Hinweise auf ein- 
schlagiges Schrifttum. Im nicht m etallischen Teil interessieren den 
Bauingenieur die Abschnitte „K unststeine und Kunststeinmassen", 
„Mortel (Beton, Eisenbeton, Zement und dergl.)", „natiirliche Bau- 
steine" und „Sonderbeton", worunter der Verfasser Stoffe versteht, 
bei denen „der die Grundmasse des gewohnlichen Betons bildende 
Zement ganz oder teilweise durch organisches Materiał wie Asphalt, 
Pech und dergl, ersetzt worden ist. Hierher gehóren bis zu einem ge- 
wissen Grade der Awa-Asphalt und Asphalt-Macadam. Ais besonders 
ausgepragte Vertreter dieser Baustoffe erscheinen Asphaltbeton und 
,, Prodorit".

Das K apitel iiber Mortel enthalt in gedrangter Form alles fur den 
Bautenschutz gegen Korrosion W esentliche und eignet sich vorzuglich 
ais Literaturnachweis und Nachschlagewerk fiir den, der sich m it be
sonderen Problemen auf diesem Gebiete beschaftigen will.

Im  K apitel iiber natiirliche Bausteine finden sich sehr iibersicht- 
liche tabellarische Zusammenstellungen der wichtigsten Gesteine m it 
Angaben iiber ungefahre chemische Zusammensetzung, Farbę, Struktur, 
W etterbestandigkeit, schlieBlich Angaben iiber ihre W iderstandsfahig
keit gegen verschiedene Agentien.

Der Um fang einer Buchbesprechung gestattet nicht, auf die 
vielen iiberaus interessanten Einzelheiten des W erkes noch naher 
einzugehen. Jedoch kann versichert werden, daB jeder, der dieses m it 
einem ganz auBerordentlichen FleiB geschriebene, m it Abbildungen 
vorziiglich ausgestattete Werk in die Hand nimmt, móge er sich nun 
m it den Korrosionsproblemen eingehender befassen oder das Buch 
nur auf Spezialgebieten ais Nachschlagewerk benutzen wollen, leicht 
und bequem den besten AufschluB erhalten wird. Dr. H. B r a n d t .

FUr die S ch riftle itu n g  vera jitw o rtlich : P ro f. D r.-Ing. E . P ro bst, K arlsru h e  i. B . ;  fu r „D ie  B au n orm u n g1*: R eg ieru n gsb au m eister a. D . K .  S an d er, Berlin  
V er la g  von  Ju liu s  S p rin g er in B erlin  W . — D ru ck  von  H . S . H erm ann G . m. b. H ., B erlin  SW  19 , BeuthstraG e 8.


