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G E S C H W E IS S T E  Z U G A N G S B R U C K E  ZU EIN ER P O N T O N A N L A G E .

Yon Dipl.-Ing. Hermann Schiltte, Stróm- und Hafenbau, Hamburg.

1,47 • 34600
des Stabes = ------- -------=  1275 kg/cni2 <  urul =  1400 kg/cm2,

3 9 >o

O b e r s ic h t .  Es wird die Berechnung der Stabanschliisse 
skizziert und die aus den Kommerellschen Yorschriften gezogenen  
Folgerungen werden besonders erlautert. —  Der Zusammenbau m it 
H ilfe von Keilklammern und Zentrierlochem wird beschrieben.

Vom Hamburger Staat wurde im Septembcr 1930 der Firma 
j .  Jansen Schiitt G. m. b. H., Hamburg, auf Grund eines bei 
der óffentlichen Ausschreibung abgegebenen Sonderangebotes — 
eine geschweiBte Ausfuhrung betreffend — der Auftrag fur die

A. Aus der F estigk e itsb erech n u n g .

Bei der zunachst ausgeschriebenen genieteten Briicke — 
einem althergebrachten Entwurf, der bei ahnlichen Anlagen 
bereits vielfach ausgefuhrt worden ist — war fur den Stab 
05 der in Abb. 2 a dargestellte Querschnitt nut F  =  55,8 cm2 
und einer Beanspruchung von a — 1200 kg/cm2 gewahlt worden. 
Die Scliweiflkonstruktion lieB statt dessen die Wahl eines ge- 
walzten T-Profiles zu (Abb. 2b) mit F  — 39,9 cm2 und einer 
Beanspruchung von a =  1275 kg/cm2. (Der Unterschied der 
Querschnittsflachen ist hier allerdings nicht nur auf die ge
schweiBte Konstruktion zuriickzufilhren, sondern auch durch 
andere Anordnung des Windverbandes und Verringerung der 
Knicklangen bedingt.)

Der StoB der Stabe 04 und 06, fiir die der gleiche Querschnitt 
gewahlt war, hatte ohne die Bestimmungen unter I I I  3 des 
Kommerellschen Heftes einfach durch stumpfes Zusammen- 
schweiBen ausgefuhrt werden konnen, da bei der Spannung des 
Stabes ein Knickfaktor von co =  1,47 zu berticksichtigen war, 
was fiir den StababschluB nicht notig ist. Die gróBte Stabkraft 
betrug 34,6 t. Demnach ware die Spannung

Abb. 1 . Gesamtbild der fertigen Anlage.
34600derSchweiBnaht=-^-™ = 8 6 8 kg/cm2 <  a7ui— 0 ,8  • 1275 kg/cm2.

Zugangsbriicke zu einer Ponton- 
anlage erteilt. Die Briicke ist 
ąusschlieBlich fiir FuBgangerver- 
kehr bestimmt. Sie dient ais 
Verbmdung zwischen dem Hafen- 
ufer und einem im Tidewechsel 
auf- und abschwimmenden Anlege- 
ponton fiir Fahrdampfer. Ais einer- 
seits zwar leichtes, andrerseits mit 
den Abmessungen von 30 m Stiitz- 
weite und 3 m Breite immerhin 
nicht zu kleines Bauwerk w'urde sie 
ais geeignet ausersehen, die bei 
Briickenbauten bisher noch wenig 
vcrwcndete SchweiBkonstruktion 
fiir den Strom- und Hafenbau a
erstmalig zu erproben.

Im folgenden sollen die Uberlegungen und Beobachtungen 
beschrieben werden, die sich bei der Berechnung und dem Zu- 
sammenbau ergaben. Im voraus sei bemerkt, daB die Durch- 
fiihrung bei standiger Fiililung mit dem Strom- und Hafenbau 
im ubrigen ganz in den Handen der Firma J .  Jansen Schiitt
G. m. b. H, lag.

Der Inhalt des von Dr.-Ing. O. Kommerell verfaBten Heftes 
„Berechnung, bauliche Durchbildung und Ausfuhrung ge- 
schweiBter Eisenbahnbriicken" war von der Bauverwaltung fiir 
die vorliegende Briicke ais Vorschrift gegeben worden. Daraus 
ergaben sich fiir die Ausbildung der Stabanschliisse und die Be
messung der SchweiBnahte ganz bestimmte Folgerungen. Diese 
sollen an je einem Knotenpunkte desObergurtes erlautert werden.

Abb. 2 a und b. ICnotenpunkt des Obergurts.

Nun war die anzuschlieBende Kraft nach der Formel

S =  max S -|---- (max S ■
2

■ min S)

zu errechnen. Dies ergab:

S =  34,6 '(34,6 — 12,9) =  45,5 t

und hierfiir reichte die Stumpfnaht nicht mehr aus. Der 
StoB wurde deshalb mit Hilfe eines senkrecht im Steg einge- 
schalteten Flachbleches und einer Decklasche auf dem Gurt-
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flan sch  h erg este llt . D iese  V erb indu ngsteile  g e sta tte n  ein e fa st  
b elieb ig  groBe B em essu n g  der Schw eiB nalite. D och  m uB ten im  
S teg  s t a t t  einer S tu m p fn a h t 4 K eh ln ah te  ausgefu hrt w erden.

Scherkraft S * =  5 ,S i t ;  a
5810

(42,5 —  3 ) ’

M om ent M =  59,3 tc m ; a =  =  — 5 9 3 0

98 k g /cm 2

E s h an d e lt sich  a lso

m
IŁ
ifi

Abb. 3 a und b. K notenpunkt des Untergurts. b

nur um  sehr geringe Spannungsgrófien .

F iir  den gezogenen  U n tergu rt lie 
gen  die Y ergleichspu nkte sow olil h in- 
sich tlich  einer N ie tk o n stru k tio n  a is  
auch  fiir den  F a li der rechnerischen  
K rafterh ohu ng gem aB Ziffer IIŁ, der  
K om m erellschen  Schrift grundsatzlich  
anders a is b e im  ged riick ten  O bergurt. 
D urch F o rtfa ll d es N ie tlo ch -A b zu g es  
bei geschw eiB ten  Z ugstaben  erg ib t  
sich  gegen iiber der N ie tk o n stru k tio n  
zu n a ch st e in e Q uersch n ittsverm ind e-  
rung. D ie  Y ergleic liszah len  sin d  im  
vorliegen den  F a lle  (Abb. 3 a  u n d  3 b ):

D ie  B erech nu ng w urde in  fo lgen der W eise  d u rchgefiih rt: 

K rafta n te il des S teg es 18 ,S t,

S ch erąu ersch n itt der Schw eiBe F s =  2 • 16 • (1 2 ,5 — 3) =  30,2 c m 2 

1 8800
=  6 18  k g /cm 2 <  0 ,5  ■ 1275 k g /cm 2,

K ra fta n te il d es w aagerechten  Schenk els 26 ,7  t,

N ie tk o n stru k tio n
S

F br =  49 ,4  cm 2 a u sg en u tz t m it —  =  1390 k g /cm 2,
»

Schw eiB konstruktion
S

F  =  39 ,9  cm 2 a u sg en u tz t m it =  1510 k g /cm 2
F

(H a u p t- und N ebenk rafte).

S ch erą u ersch n itt der Schw eiB e F ,  =  i  • (14 —  2) =  12 cm 2
+  2 • 1 • (17 —  2) =  30 „

42 cm s

2 6 7 0 0  _ ,  , , „
a =  _  —  =  636 <  0 ,5  • 1275 k g /cm 2.
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A n m tr k u n g .  E s ist in den Kommerellschen Yorschriften nicht 
ausgesprochen, ob" fur die SchweiBnahte die absoluten Spannungen  
von 0,8 • 1400 bzw. 0,5 ■ 1400 oder wie fur Nietverbindungen nach den
B. E. die auf die groBte errechnete Stabkraft bezogenen Spannungen, 
also hier o,S ■ 1275 bzw. 0,5 • 1275 gelten sollen.

D ie  A n sch liisse  der F iills ta b e  s in d  g le ich artig  b erechn et. 
F ur d iese s te llte  es sie li a is un m óglich  heraus, ohn e K noten-  
b lech e  auszu kom m en, w enn anders m an n ich t a u f d ie Zu- 
sam m enfiihrung der S tab schw erlin ien  in  e inem  P u n k te  ver- 
z ich ten  u n d  die so  en tsteh en d en  N ebenspan -  
n u n gen  in  K au f neh m en  w o llte . O hne K noten-  
blech  w are m an ferner au f S tu m p fn a h te  
fiir d ie  A n sch liisse  angew iesen  gew esen , deren  
Q uersch n itt rechnungsm aB ig n ich t ausreich te.
D o ch  k o n n te  d as K n o ten b lech , w ie  e in  V er- 
g leich  der A b bildun gen  2 a u n d  2 b  zeigt, 
gegen iiber dem  N ietansch luB  seh r  k lein  g e 
h a lten  w erden, beson ders auch d esh alb , w eil 
es s tu m p f gegen  den  unteren F lan sch  des  
G urtprofils gesc liw eiB t w erden kon nte.

D iese  Schw eiB nah t w ird bean sp ru ch t: 1. 
durch e in e  Scherkraft, fiir w elche m an eine  
E influB lin ie  ais D ifferenz  der E influB lin ien  der 
O bergurtsta.be 0 4 und Os zeich nen  kann, 2. 
durch ein  M om en t M =  S • a (Abb. 2 b ), das 
g leich  d ieser S cherkraft m ai A b sta n d  der  
Schw eiB nah t v o m  S c h n ittp u n k t der S ta b n etz-  
lin ien  is t .  D ie  beiden entsp rech en den  S p an 
nungen  w urden  bei der ro rliegen d en  B rucke  
w ie fo lg t  erm itte lt:

F iir  den StoB des U n tergu rtes kam  e in e  S tu m p fn a h t allein

w egen  der U n m o glich k eit, deren Q u ersch n itt au f das —"-fache
0 ,8

des S ta b q u ersch n ittes zu erhohen , n ich t in  F rage. AuBerdem  
muB auch hier n ach  Ziffer IIL, der zugrunde geleg ten  S chrift

die 11111 -  (m ax U  —  m in U ) vergróB erte S ta b k ra ft in  d ie R ech 

nu ng e in g este llt  w erden. SchlieB lich is t  nach  Ziffer V I5 „ d ie  U ber
tragu n g  v o n  Z ugkraften  u n d  B ieg em o m en ten  durch S tu m p f
n a h te  allein  u n zu lassig" . E s  m ussen  also  D eck lasch en  m it  
K eh ln ah ten  verw en d et w erden . U m  kurze L aschen  zu er
h a lten , w urden dereń m ehrere liebeneinand er angeordnet; denn  
fiir den A nschluB sin d  gerade die K a n ten  der L aschen  w ich tig , 
an denen sich  K eh ln ah te  unterbringen  lassen .

B e i der besprochenen  le ic liten  B rucke uberw iegen  b e i se it-  
licheni W ind  v o n  250 k g /cm 2 die D ruckk rafte  der U -S ta b e  ais

Abb. 4 . Zusammenbau in der Werkshalle.



Abb. 6. M ontage m it Keilklammern.

„Schw eiB en  auf der B a u stelle"  k on n te  dadurch ganz verm ied en  
w erden .

Z un ach st w urden die e in zelnen  S tab e un d  ein zelne ge- 
sch lossen e  K o n stru k tion ste ile , w ie  die E órtalrahm en und E nd -  
p fosten , zusam m engeschw ciB t. D ab ei k o m m t es sehr darauf an, 
au f der Z ulage ein  zw eckm aB iges V erb in d u n gsm itte l zu haben , 
um  die losen  ein zelnen  T eile  in ihrer gegen se itigen  L age aus-

Abb. 7 . Zentricrloch im Untergurt.

den  R ich tlin ien  „fiir  d ie A usfuh ru ng geschw eiB ter S ta h lb a u ten " , 
w ob ei ais geringste  F cstig k e it  der Schw eiB e in  e in em  F a lle  
2820 k g /cm 2 Z erreiflfestigkeit erm itte lt  w urde, 3. durch ein e  
P rob eb elastu n g  der B riicke m it 45 t  F orm eisen . D ie  dabei 
b eo b a ch te te  D u rch b iegu n g  v o n  30 m m  stim m t m it der B iegu n gs- 
b erechn ung iiberein . V eranderungen in den Schw eiB nahten  
oder andere n a ch te ilig e  E rscheinungen  w urden ń ich t b eo b a ch te t.
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W in d verban dsteile  gegen iiber dereń E igengew ichts-Z ugkraften  
aus dem  H a u p tsy stem . D ie  F orm el

S = Sn,s* + l (Smas—Smin)

lie fert hier die anzusch lieB ende Stab- 
k raft in  H o h e  von

S =  60,48 +  (60,48 +  10,6)

=  96 ,02  t.

Zum  A nschluB des m it 1551 k g /cm 2 
a u sg en u tz ten  S ta b esU 5v o n  39,9 cm 2 
Q uersch n itt war a lso  ein Scher- 
q u erschn itt der Scliw eiB naht von

_  96 020
F„ — ----------=  124 cm - erfor-

o .5 - i 5 5 i

derlich , d. i. das D rei fache des S tab - 
q u ersch n ittes. —• D ie  A nordnung  
dieser Schw eiB nahte is t  aus der 
A bb. 3 b  zu ersehen .

ztirichten  un d  darin festzu h a lten , b evor  sie  durch H eftsch w eiB u ng  
verbunden w erden . H ierbei w urde zu n a ch st m it Schraubzw ingen

und Schraubklam m ern (A bb. 5) ge- 
arb eitet. A is besonders b illig  und  
ein fach  wurde die K eilk lam m er  
(A bb. 6) gefunden . Sie kann durch  
ein en  H am m ersch lag  rasch ange- 
b racht und  g e lo st w erden und is t  
sehr e in fach  a u s B lcchab fa llen  her- 
zustellen .

N ach  F ertig stellu n g  der cin - 
zelnen Tragerglieder w urden  auf dem  
au sn iyeiiierten  U n tergu rt zuerst  
die P o rta le  err ich te t und danach  
das F ach w erk  zu sam m engesetzt. 
D ie genaue Z usam m enfiigung des  
Stab zu ges w urde durch Zentrier- 
loclier und Schrauben erreicht. A11 
den E nd en  jedes S tab es w urde a lso  
ein L och gebohrt, der S tab zu g  zu- 
sam n iengeschraub t und  n ach  der  
H eftsch w eiB u ng die Schrauben e n t-  
fern t u n d  die L ocher vollgeschw reiBt 
(A bb. 7).

Abb. 5 . Montage m it Schraubzwingen.

B . V o m  Z u s a m m e n b a t i .
D ie  B riicke wrurde in  der W erkshalle  der F irm a J. Jansen  

S c h iitt  G. m . b . H . v o lls ta n d ig  zu sam m engebau t uń d  danach  
in fertigem  Z ustand  an ihre V en v en d u n g sste lle  gebrach t. E in

Zur B eurteilung  der G ute der SclnveiB verbindungen d ien ten  
der B au v erw a ltu n g  i .  d ie dauernde tjb erw ach u n g  und B e 
o b ach tu n g  der Schw eiflarbeiten , 2. e in e Sclłw eiO erpriifung nach



494 MARQUARDT, FORTSCHRITTE IM BAU YON WASSERKRAFTANLAGEN DER BAUINGENIEUR
1931 HEFT 27.

FO R T SC H R IT T E D ES LETZTEN  JA H R Z E H N T S  IM BA U  VO N W A SSE R K R A F T A N LA G E N , 
IN SBESO N D ER E BEI STA U W ERKEN .

Yon Dr.-Ing. E . Marquardt, Stądtbaurat in Milnclien.

(F ortsetzu n g  u n d  SchluB v o n  S e ite  484.)

II . E n t n a l im e b a u w e r k e .
N ach d em  die F luO fassungen b ereits in  A b sch n itt  A  behan

d e lt w orden sin d  u n d  w ir au f eine E rórterung der b e i G ebirgs- 
bachen  neuerdings iib lichen  W eh rtyp en  verz ich ten  m iissen , sind  
hier ais w esen tlich e  B esta n d te ile  der W asserfassungen  ohne  
Speicherung zu n a ch st die E n t s a n d u n g s a n l a g e n  zu erw ahnen. 
D ie  bei a lteren  H och druckan lagen  v erw cn d eten  groBen, durch  
Sch iitzen  sp iilbaren  A blagerungsbeck en  (A lbula, B iasch ina) sind  
bei neueren A n lagen  aufgegeben  w orden, da sie  sich  n ich t be- 
w ah rten . Y ielm ehr ordnet m an h eu te  un m itte lbar  h in ter  dem

W as die W a s s e r f a s s u n g  b e i  n a t i i r l i c h e n  S p e i c h e r -  
a n l a g e n  an b elan gt, so g e h ó r td e r  B au  des E in laufb auw erkes dort 
zu den  am  schw ier igsten  auszu fiih rend en  A u fgaben  einer H och -  
druckan lage, w o  der auszu n u tzen d e S tau see  n ich t —  w ie  d ies  
z. B . b e im  D a v o ser-S ee, R ito m see , Spullersee m oglich  w a r  —  
a b g esen k t w erden  kan n  (z. B . W alch en see  un d  A chensee). E in e  
neuartige  un d  bei ahn lichen  V erh a ltn issen  zw eckm aB ige L ósu ng  
ein es Seean stich es h a t  m an  beim  A ch enseekraftw erk  angew an dt, 
w o m an die a c h t  T eile  des 127 m  langen  E in laufb auw erkes m it  
D ru ck lu ftsen k k asten  gr iind ete  (Abb. 24)15. A m  E in laufb auw erk

1
C D

Abb. 22 . Entsander der Gornergratbahn: GrundriB, Langsschnitt und Querschnitte (Patent: H. Dufour).

G robrechen des E in lau fs K iesab lasse  oder —  bei groBerer F all-  
h o h e E n t s a n d u n g s a n la g e n  n ach  neueren G esich tsp u n k ten  an. 
D eren  N o tw en d ig k e it i s t  h eu te  bei gesch ieb efiihren den  G ew assern  
u n b estr itten , se itd em  d ie  B eo b ach tu n gen  v o n  H . D u four beim  
K raftw erk  K loster li g eze ig t haben , daB der W irkungsgrad  der  
T urbinen  und so m it die W erk sle istu n g  m it zunehm ender A b 
n u tzu n g  der T urbinen ab n im m t, un d  zwar v o n  100 auf 81 ,2% . 
W as b ed eu te t dem gegenuber die Jagd  n ach  einzelnen  W irkungs- 
graden, d ie w ir g e legen tlich  im  T urbinenbau beobachten?  In  der 
Schw eiz, w o die E ntsan d u n gsan lagen  zu erst A n w endu ng fanden , 
u n tersch eid et m an zw ei S y stem e, v o n  denen  das erstere am  
m eisten  v e r b r e ite t . i s t :

1. S y s t e m  H . D u f o u r  m it fortlau fen der A b sau gung der  
untćren , h a u p tsach lich  sandfiihrenden  W asserfaden durch E in -  
bau v o n  Sch iitzen  in den B od en  der K lark am m em , o h n e  daB —  
im  G egensatz zum  S y stem  B iich i —  eine der m eisten s zw ei 
K am m ern auBer B e tr ieb  g e se tz t  w erden  muB, D er In h a lt  der  
A b sitzb ecken  der zahlreichen ausgefiihrten  A n lagen  sch w an k t  
hier zw ischen 45 un d  72 m 3 fiir 1 m 3/sec  D urchfluB  (Abb. 22  
un d  23).

2. S y s t e m  I. B i i c h i  m it period ischer A b le itu n g  des Sandes  
un d  Schlam m es durch A b sau gu n g  der gesch ieb efreien  Ober- 
flach en faden  m it  H ilfe  einer g esch litz ten  B retterta fe l. H ierbei 
w ird der in  m ehreren paralle lliegenden  K am m ern  sich  absetzen de  
San d  durch a u ssetzen d es E n tleeren  der betreffen d en  K am m er  
period isch  ausgesp iilt (ein- b is zw eim al ta g lich ). D er In h a lt der 
A b sitzb eck en  ausgcfiihrter  A n lagen  sch w a n k t fiir 1 m 3/sec  D u rch 
fluB zw ischen  73 und  95 m 3.

A-a-a-A
23,30

des A chenseew erk es is t  —  im  G egensatz  zu a lteren  A n lagen , 
w ie z. B . L ón tsch w erk  — noch bem erk en sw ert un d  ftirN euan lagen  
charakteristisch , daB a u f eine h yd rau lisch  g u te  u n d  stórun gsfreie

Abb. 2 3 . Entsander, P aten t H. Dufour, gegen die Stromrichtung ge
sehen beim Kraftwerk Kardaun am Eisack (die beiden linken Becken  
sind im Betrieb, das m ittlere ist leer, die beiden rechten Becken sind mit 

Wasser gefiillt, jedoch auBer Betrieb).

W asserfiihrung sow oh l durch  VergróBerung der E in lau fó ffn u n g  
w ie  auch  durch ste tig en  U b ergang i u  den  Sch iebersch ach t und  
S to llen  besonderer W ert g e leg t w urde.

IS Vergl. H a m b e r g e r :  ,,D ie Druckluftarbeiten des Entnahme- 
bauwerkes des Acliensee-Kraftwerkes". W asserkraft u. Wasser- 
wirtschaft 1927, H. 21— 24 u. 1928, H. 19.

K -
K— s i o -----------------3>r<5-
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sparender G erate w ie  Selb sten tlad er , G leisriickm aschiuen, P la -  
nierpfliige, R au p en - u n d  E lek trob agger  und dergl. m ehr m it-  
brachte. Im  A nschluB  hieran  w urden dan n  im  T i e f  b a  u , n am en t-  
lich  bei E rd bew egun gen  eine R eih e  v o n  N eu eru n gen  e in gefiihrt, 
die dem  V erlangen  nach  B ew a ltig u n g  groBer Ł eistu n gen  in n e i-  
halb  kurzer B a u fr isten  en tsp ru n gen  sind . G egeniiber dem  D am p f- 
antr ieb  h a t der R o h ó l a n t r i e b  bei zah lreichen  A rbeitsm asch inen  
sta n d ig  zugenom m en und is t  dabei m it dem  sich  eb enfa lls aus- 
breitend en  e lek tr isch en  A n trieb  in  siegreiche K onkurrenz ge- 
treten . H eu te  kann der Z e itp u n k t abgesehen  w erden , zu dem  
die D a m p fm asch in e  durch den  R o h o lm otor  und den  e lek tr isch en  
A n trieb  v erd ran gt se in  w ird.

F iir  d ie  groBen W erk - u n d  S ch iffah rtsk an a lb au ten  is t  vor  
allem  die F rage des A b h u b es des M uttcrbod en s durch den  R au pen-  
eim erk etten b agger  un d  se in e  verw a n d ten  A b arten  m it R oh ol- 
antrieb , fiir  T alsperren- un d  S ch leu sen b au ten  durch den  B lei- 
ch ertschen  K abelk ran bagger in  einer fortsch rittlich en  W eise

m ach te. D ie  zu d iesem  Z w eck e in g esetz ten  D a m m s c h i i t t e r  
sin d  an  dieser S te lle  b ereits beschrieb en  w orden  (B . I . 1927, 
H e ft  26). A bb. 25 z e ig t  ein  neues M odeli dieser D a m m sch iitter  
b eim  B au  des S tau d am m es v o n  O ttm ach au , w ob ei d ie V erdich- 
tu n g  durch die iib lichen  „P ferdew alzen"  erfo lgt, d ie v o n R a u p e n -  
sch leppern  gezogen  w erden . E in  N a ch te il d ieser A b setzgerate  is t  
ihre kostsp ie lige  A n schaffun g un d  d ie  S ch w ier igk eit ihrer sp ateren  
W ied erverw end un g. B eitn  B au  des R h eink raftw erkes K em b s  
v erw en d et m an z. Z. die v o n  den  M itte ld eu tsch en  S tah lw erken  
erb au ten  P flu g - un d  G łeisriickm aschinen, die sow oh l a is K ipperi- 
raum er w ie  zum  H eb en  und V ersch ieben  der G leise v erw en d et  
w erd en  kon nen  (Abb. 26). N eu a rtig  is t  bei diesem  B au  auch  die  
Y erw en du ng der D inglersch en  B o s c h  u n g s p l  a n i e r  m a s c h i n e ,  
die  das der B eto n ieru n g  voran geh en d e A u sgleichen  u n d  S ta m p fen  
der roh g esch iitte ten  und b is zu 45 m  breiten  B o sch u n gen  so w ie  
den  a u to m a tisch en  A b tran sp ort der iiberflussigen  E rdm assen  
m itte ls  B andfórderung besorgt, w ob ei H ó h en u n tersch ied e  bis
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tforizon/akc/imft A -A  in Ac/>sfid/ie
Abb. 24 . Einlaufbauwerk des Achensee-Kraftwerkes: Fertigstellung des m ittels Druckkasten abgesenkten Stollens

(Tiroler Wasserkraftwerke A.-G.).

C. Neuerungen im Baubetrieb.
D ie  im  le tz ten  Jah rzeh n t e in getreten e  M echanisierung des 

G roB baubetriebs uncl d ie  sich  sta n d ig  ste igernd e V erw endung  
v o n  S p ezia lgeraten  hab en  d ie  v o rsteh en d  te ilw e ise  gekenn- 
zeich n ete  E n tw ick lu n g  zur G roflw asserk raftw irtsch aft w esen tlich  
gefórdert. D iese  W an d lu n g  des B au b etr ieb s w urde dadurch ein- 
g e le ite t, daB unser w ah rend  des K rieges im  B raunk oh len tagbau  
b esch a ftig tes T iefb augew erb e v o n  d ort e ine R e ih e  neuer arbeit-

g e lo st w orden . E in  ganz neuer W eg  w urde v o n  der S iem en s-  
B a u u n io n  beim  B au  des Sh ann on -K raftw erk es b esch ritten , ais  
es sich  darum  h an delte , d ie b is zu 18 m  hohen  D a m m e d esW erk -  
kanals in  e in em  M ateriał zu sch iitten , das u n ter  dem  EinfluB  
der h au figen  R egen  sich  in  e in en  zahen  B rei verw a n d elte  und so  
das H och dam m en m it herauffahrenden  K ip pziigen  unm oglich

Abb. 25 . Krupp-Abśetzapparat fur Dam m schuttung und Tiefkippe 
beim Staubecken Ottmachau (47 m Ausladung).

Abb. 26 . Elektrischer Kippenraumer in Verbindung m it einem Gleis- 
rtickausleger (M itteldeutsche Stahlwerke A.-G., Lauchhammer).
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Tronspor/tuja//

-Befonmsc/i/nasc/i/ne

Trtmportlmnc/1
^ ^ ^ y —̂r f̂̂ rransfior/iand

V<zfer/

BaugruOe

1,2 m ausgeg lich en  w erden (L eistung  in  8 S tu n d en  1500—-2000 m 2). 
H in ter  dieser M aschine la u ft  a u f denselben  G leisen die an  dieser  
S te lle  b ereits b eh an d elte  B osch u n gsb eton ierm ascliin e  (B . I. 1928
H . 9  u n d  48).

W ir seh en  w eiter , w ie  den  sieli sta n d ig  vergroB ernden For- 
der w agen  ein erfolgreicher W ettb ew erb er  im  F o r  d e r  b a n d

die

Zv/i//>rrfer Susc/i/aps/o/fe 
/um/ Bindem/ffe/

Abb. 27. Falirbare 
Bandbetonieranlage 

beim Kraftwerk 
HiUisern-Schluchsee-Werk 
(Ibag-Neustadt a. cl. H.).

erw achsen  ist, w ie  d ies u. a. d ie  A braum forderbriicken  der A .T .G ., 
L eipzig , der G u teh o ffn u n g sh iitte  u . a . sow ie d ie fa st  ausschlieB - 
lich e  V erw en du ng des F órderbandes zur H eranbringung des 
B eto n m a ter ia ls  und  A n sch iittu n g sb o d en s fiir den  \V anaq ue-

kraftan lagen  unter V erw en du ng  n ietloser  eiserner S p un dw an de  
gem ach t, deren A n w en d u n g  besonders in den U . S. A . sehr  
v erb re ite t is t  (D njeprostroj Sp un d w an d lan ge  =  2000 Ifd. 111, 
16 m  h och  b e i 1 8 0 0 0 0 0  m* F elsa u sh u b ; Sh ann on-W ehr 10 m  
und K ach letw eh r 9 111 W asserdruck). D ie  m it F a n ged am m en  
verb und en e E in sch ran k u n g  des D u rch flu B ąu ersch n ittes m a ch t  

allerd ings M aB nahm en n o tig , d ie  zur  
F o lg ę  hab en , daB d ie  o ffen e  B a u -  
ausfiih ru ng v o n  W ehren  auch  b e i  
hoher L age der G riindungssoh le nur  
u n b ed eu ten d  b illiger  w ird a is d ie  
D ruck lu ftgr iin d u n g(O b erf6h rin g , ober- 
rh ein isch e  u n d  sc liw eizerisch e W ehre). 
W egen ihrer sicheren A u sfuhrung  
un d  der kiirzeren B a u z e it  v erd ien t  
jed och  d ie  A u sfiih ru ng in offener  
B augrub e b e i g iin stig en  U n tergru nd -  
v erh a ltn issen  im  a llgem ein en  den  
V orzug, w ie  d ies u. a. d ie  A rb eiten  
fiir d ie  W eliran lage im  D on a u k a ch le t  
b ei P assau  u n d  R yb u rg -S ch w ó rsta d t  
(B au in gen ieu r  1928, H . 47 , un d  1929,
H . 51) g eze ig t haben .

In  ganz besonderem  MaBe h a t  
a u f d em  G eb iet des B e t o n b a u e s  

V erw en du ng v o n  M aschinen zugenom m en und sow oh l 
den  A ufbereitungsprozeB  der Z usclilagsstoffe  (V orbrechen, 
W ascnen , M ahlen, Sortieren) w ie  auch  den B in d em itte lm isch -  
und Verw iegeprozeB  zur lau fenden  B an d arb eit gem ach t. H ierbei 
z e ig t sich  neuerdings das B estreb en , d ie A u fbereitu ngsan lage  
der Z u sch lagstoffe  u n d  dic B eto n a n la g e  zu sam m enzu legen , um  
T ransp ortw ege zu sparen un d  das w ied erh o lte  F iillen  der Ge- 
fiiBe un d  dic d a m it verb und en e d op p elte  K ontro lle  zu verm eid en  
(A bb. 28). Z um  Zerkleinern des G esteines fin d en  je tz t  auch  bei 
u n s d ic  in  den U .S .A . sehr verb re ite ten  G roBkreiselbrecher an  
S te lle  der b isher vorherrsclienden  B ack enbrech er A n w endu ng. 
A u f dem  G eb iet der M isch m asch inen  is t  m an bei uns v o n  der 
D u rch lau fm isch u n g  ab gekom m cn un d  b ev o rzu g t absatzw eise

S ta u d a m m  b e iP a te r s o n  ze ig t (B . I. 1929, H . 46). D iese  F orderart  
h a t  se it  ihrer erstm a lig en  A n w en d u n g  im  B eto n b a u  bei uns 
beim  B a u  der groBen D op p elsch leu se  der S ta u stu fe  L adenburg  
(B . I . 1927, H . 27) in zw isch en  w eitere  V erb reitun g  gefunden , 
so  z. B . bei der Sch lepp zu gsch leu se  G roB w usteritz un d  beim  B au  
des K rafth au ses I la u sern  des Sch lu ch seew erkes (Abb. 27).

Wresen tlich e  F o rtsch ritte  h a t  im  le tz ten  Jah rzeh n t d ie  
K o n stru k tio n  groBer F a n g e d a m m e  beim  B a u  v o n  W asser-

M ischung, w eil bei ihr die Z ufa lligk eiten  un gleichm aB iger B e- 
sch ick u n g  w egfa llen . D ie  in  den  le tz ten  Jahren  du rchgefiihrten  
L eistu n gsversu ch e  an  B eto n m isch m a sch in en  h a b en  neue Ge- 
s ich tsp u n k te  fiir  den A u fbau  u n d  B e tr ieb  der M aschinen  sow ie  
fiir d ie  D u rch b ild u n g  des M ischvorganges ergeben.

E in en  w esen tlich en  A u ftr ieb  h a t  das F o r d e r p r o b l e m  durch  
die n a ch  dem  K rieg  zunehm end e V erw en du ng  v o n  G uB beton  
erfaliren, dessen  a u f der B a u ste lle  sich tb a rster  A u sd ru ck  der

V o r z e r k l e i n e r u n g s a n l a g c :
f  a  1  K ettcnbeschickungsapparat

^  i  Stuckgutabscheider
I 11 0 1  ^reiselbrecher (Vorbrecher)

F c i n z e r k l c i n e r u n g s a n l a g c :  
d 2 Paten tvorschwingsiebe 
e 2 Kreiselbrecher (Nachbrecher)

2 Splittwalzennuihlen

T r a n s p o r t a n l a g e  I :  
g  2 TransportM ndcr

___________ _______ _________________ i 1 ' 1 ------ -------- ~ r <  (Mułdengurtbander)
\ . . .  / ’ /  ! 1 ! ! ! ! S i e b a n l a g e :

----------------------------------------------------------------------- ! 1 1 I n ^  hi „ 3 6 Spezialschwing-
U  ' ! ' i I Sicbe
I r"T  ! |{  l Z u t e i l a n l a g e :
\f£Q__________ ____  1----------------------------- | '\  1------ j------ 1------1 ■ t 1 ^— |----------------------- i 4 A bstreichtcllcr

—1 **x'Ąs  1 J I I I I y ?  k  4 maschinell bewegte
fó/L_________________ ______________________ ________ ’__________  I >; 1 1 | J I 1 I /  Aufgabeschuhe
I fWJ ‘- n  ! „  i i I i 1 /  T r a  n s p o r  t a n 1 a g e  I I :
p * -------------------------------------- ---------------------------------------------------------1 I J I J /  |__I 1 2 Tran sp ortM n dcr (Mułdengurtbander)
\UQ.________________________________________________________________________ _ r q _ _ x  ] i I | /  r (J B e t o n m i s c h a n l a g e :
1 I V  1 * \ /  I m 2 Abm eflvorrichtungen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ h z i ____^  >1 I /  r  n 2 Betonm ischm aschinen
l— . \  r  0 2  Staubhauben (Zementaufgabe)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- . L ----- \  / S I  1 'p 2 autom atische W aagen Chronos N r. 4
\m _____________________________________________________________________________  __ _ j____ \  /  § __r- G i e B t u r m a n l a g e  :

T  \  / q 1 GieBturm
________________________________________________________ ;________________________________ I— V  ___ /  I , - !  r  1 Ausleger

j A j s 1  F łieger
------------------------- :___________________________________________________________________________ a j  t 1  Aufzugskubel

! _. S i  u 1  V orfullbunker
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!— : „  ----- _ L _  v  1  Rinnensystera

Abb. 23 . GieBbetonanlage fur die Navia-Talsperre Spanien (Maschinenbauanstałt Humboldt, Koln-Kalk).
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G ieBturm  is t ,  der z. B . bei der E x ch eq u er-S ta u m a u er  (Calif.) eine  
H o h e  v o n  145 m  h a tte . D ie  b is v o r  e in igen  Jahren  noch  bestan -  
dene V orliebe fiir G uB beton im  W asserbau  h a t  se it  ju n gster  Z eit 
naeh gelassen  u n d  m an v er\ven d et neuerdings S ta m p fb eto n  sogar  
w ieder zu W asserb au ten  (z . B . D o p p elsch leu se  L adenburg, dic  
T alsperrenm auern  des Spullerscew erkes bei T auernm oos, Ver- 
m u n t, C alderw ood, K en ogam i). B e i den  beiden  le tz tg en a n n ten  
Stam p fbetonsp erren  w urden e lek tr isch  betriebene zw eim annige  
S tam p fap p arate  v erw en d et. W enn  auch  hier die E n tw ick lu n g  
noch k ein esw egs abgesch lossen  ist, so  h a t m an doch bei v ielen  
neueren  W asserb au ten  den  G uB beton zu g u n sten  des d ichteren  
und festeren  p la stisch en  B eto n s verlassen . B ea ch ten sw ert is t  
in  d iesem  Z usam m enhahg, daB m an bei der Sp ita llam m sperre  
ais W asserzu satz  je  m 3 fertig en  B e to n  135— 140 1 verw end et, 
w ah rend dieser bei den S tau m auern  B arberine und Schrah noch  
zw ischen  177 u n d  190 1 sch w a n k tc . A u ch  die zu B egin n  des 
le tz ten  J ah rzeh n ts von  den A m erikanern ubernom m ene Ver- 
w end un g v o n  E in la g este in en  h a t  in  le tz ter  Z eit naehgelassen  und  
b le ib t in der R eg el n och  auf jen e  F a lle  beschrank t, in  denen  ein  
M angel an m ech an isch en  M itte ln  fiir H erste llu n g  und F orderung  
des B e to n s vor lieg t.

In  der B eton fórd eru n g  h a t der K a b e lk r a n  besonders im  
T alsperrenbau groBere V erb reitun g  gefund en  und sein  A n w en- 
du n gsgeb iet durch die in  erster L in ie  durch  d eu tsch e  F irm en  
ausgearbeitete  V erb indu ng m it G ieB einrichtungen und die d am it  
erzic lte  S te igerun g  seiner L eistu n g sfa h ig k e it erheb lich  erw eitert 
und da un d  d ort d ie  G ieBtiirm e m it ihrem  langen  R inn en system  
v erd ran gt16. D ie  V erw en du ng des K abelkrans is t  iiberall da  
zw eckm aB ig, w o  bei groBen L asten  dessen  Seitcn b ew egu n g  im  
V erh altn is zur H o h en - un d  L angenfórderung gering ist, w o  durch  
ihn  die E rste llu n g  kostsp ie liger  G eriiste verm ieden  w ird  und w o  
sich  m it ihm  noch  w eitere  A u fste llu n gsarb eiten  erled igen lassen  
(vgl. z. B . G rim sel-S taum au ern , B . I . 1930, H . 11/12). O borali 
d ort aber, w o die B eifu h r  der B a u sto ffe  zur V erw en du ngsstelle  
m it rollendem  Ge rat m óglich  ist, tr e ten  andere, o r tsfeste  oder  
au f G leisen  bew egliche H eb ezeu ge  in erfolgreichen  W ettb ew erb  
zum  K abelkran . N eb en  T urm drehkranen (T alsperre M ulden- 
berg, L ehnm u hle u. a.) sind  es —  n am entlich  in  den U .S .A . —  
vor a llem  die D errick -K rane, die neuerdings beim  B a u  v o n  Stau- 
m auern und K rafth ausern  m it dcm  K abelkran  stark  in  W e tt
bew erb treten .

B em erk en sw ert is t  die in  den  le tz ten  Jahren  im m er haufiger  
w erdende Z usam m enfassung v o n  M isch- un d  Fórderanlage, w obei 
letz tere  in  der R egel fahrbar e in g er ich te t w ird. B esond ers groBe 
B eisp iele  d ieser A r t sind  die Sch leu sen b au ten  in  D a tte ln  und  
B rem erh aven , der H och speich erbau  H erdeck e, R yb u rg-S ch w ór-  
s ta d t  und die D op p elsch leu se  beim  K raftw erk  K em bs, die die  
z. Z. groB te fahrbare G ieB turm anlage d arste llt  (Abb. 29).

GroBe F o rtsch ritte  in der B etonfórderu ng ste llen  die beiden  
F órderverfahren  der T orkret G. m . b. H . dar, die v o n  den m eisten s  
nur e in m aligen  G egebenh eiten  einer B a u ste lle  m ehr ais alle  
ubrigen V erfahren frei s in d  und a llgem ein  brauchbare E inrich- 
tu n gen  v o n  w iederh oltcr  V erw en d u n gsm óglich k eit darstellen . 
D a s e tw a s a ltere  p n eu m atisch e  B etontran sp ortverfah ren , das  
ahn lich  w ie  der in den U .S .A . im  S to llen bau  hau fige  R ansom e- 
C oncrete-P lacer oder der J o h n y-A p p arat der Ingersoll R an d  
Co. a rb e ite t, is t  m it rech t g u tem  E rfo lg  an  B a u stellen  zur A n
w end un g gekom m en , w o die T ransp ortverh a ltn isse  schw ierig  
waren (S y stem  T orkret: B e i den beiden  schragen  D rucksto llen

16 So hat die auf diesem Gebiet fiihrende Firma A. Bleichert u. Co. 
A.-G., Leipzig in den letzten  10 Jahren allein fiir Talsperrenbau ten 
23 Kabelkran-Anlagen m it Spannweiten zwischen 230 u. 516 m (Sose- 
talsperre) geliefert bei einer max. Tragkraft der Laufkatze von 11,5 t  
(Esla-Taisperre, Spanien).

des K raftw erkes M eso bei C h iavenn a m it 850 in  F órderlange, 
Jo h n y -A p p a ra t: beim  E ich h o lzsto llcn  des Sch luchseew crkes.) 
E s sch e in t jed och , ais o b  d ieses Y erfahren, d as un ter  der kost-

Abb. 29 . Fahrbare GieBturmanlage bei der Doppelschleuse in Kembs. 
Turmhohe 60 m , Gesamtarbeitsradius 70 m. a Vom Sortienverk 
ankommendes Materiał, b Transportband, c Betonmischmaschine, 
d Betonaufzug, e GieBrinne, i Kran fur Schalung und Armierung.

sp ie ligen  L ufterzeugu ng u n d  dcm  groBen. R ohrversch leiB  le id et,  
bald  durch die B e t o n p u m p e  D R P ., S y stem  G iese-H ell 
(Pum pkret-V erfahren) v erd ran gt sein  w ird. D ie  V o rteile  der  
B eton p u m p e, m it der m an u. a. beim  B au der K laran lage Stahns*  
dorf bei B erlin  g u te  E rfahrungen  g em a ch t h a t  (groBte F órder-

Abb. 30 . Betonpum pe System  Giese-Hell.

la n g e  190 m , groBte D ruckh óhe 5 m, m ax im ale  S tu n d en le istu n g  
8 m 3) s in d  gegenuber dem  G ieB turm betrieb: w esen tlich e  V crein- 
fac liun g  der B a u stellen ein rich tu n g , bcąu em es E rreichen  jeder  
b elieb igen  E in b a u ste lle  ohn e n enn en sw erte  H ilfsk on stru k tion en , 
E rsparnis an L óhn en  und A n m achw asser, hohere G leichm aB igkeit, 
D ic h tig k e it  und F es tig k e it  d es B e to n s. V orbcd ingu ng fiir cin  
g u tes A rb eiten  der B eton p u m p e is t , daB der K ies n ic h t zu grob- 
kórnig  is t  (n ich t uber 4 cm ) un d  daB gentigend  F ein san d e zur  
Schm ierung im  M órtel vorh an d en  sind  (A bb. 30, vg l. auch  B . I. 
v o m  30. 5. 1930).
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D A S G R O SSFE U E R  IN DEM ST A H L S K E L E T T B A U  D ES W A REN H A U SES „A R A “  IN PR A G .

Yon Prof. Dr.-Ing. Ernst Melon in Wien.

V on einer R eihe  in teressanter  S tah lh och b au ten , d ie  in  den  
le tz te n  Jahren in  P rag en tsta n d en  sind , is t  das j iin g ste  der N eu -  
bau des W arenhauses „A ra" an  der E ck e  der StraBe des 28. Ok- 
tob ers und der P erlgasse , a lso  m itten  im  Z entrum  der S ta d t in 
e in em  T eile , w elcher in sehr schm alen  StraB en den  d ich testen  
Y erkehr v o n  P rag  a u fw eist. In  dem  h alb fertigen  U m b au , der 
schon  te ilw e ise  in  B en iitzu n g  sta n d , brach in  den ersten  N ach - 
m itta g sstu n d en  des 5. F ebruar d ieses Jahres e in  B rand  aus, der  
zu den  groB ten S ch ad en feu em , d ie  sich  im  L aufe der le tz ten  
J ahre in  P rag  ereign eten  —  m an sp rich t v o n  einer Schaden- 
su m in e  v o n  7 000  000 K c —  zahlt.

D a s  W aren haus A ra b efan d  sich  v o r  dem  U m b au  an  der- 
se lb en  S te lle  in  e in em  a lten , un zu langlich  gew ord en en  G ebaude. 
D er  H a u p tford eru n g  des B auherrn, den N eu b au  in kiirzester  
Z eit ohn e jedw ede U n terbrechu ng des W aren h au sgesch aftes

durchzufiihren, w elche le tz ten  E n d es fiir die V erw en du ng v o n  
Stah l a is K on stru k tion sm ateria l aussch laggeb en d  war, w urde d a 
durch R ech nu ng getragen , daB der B a u  in  zw ei zeitlich  getren n ten  
A b sch n itten  a u sgefu h rt w urde.

D ie  A bb. 1 und 2 ste llen  G rundrisse des n euen  Gc.ba.udes 
v or . Z uerst w urde jener T e il des a lten  H a u ses abgebrochen, 
w elcher in  dem  v o n  den S tu tzen  I, II , X I I I ,  X X X I I  un d  X X I X  
u m sch lossenen  R au m e lag  (Abb. 2). N ach d em  dieser T e il des  
N eu b a u es ben u tzu n gsfah ig  war, w urden die V erkaufsraum e, 
die w ahrend  d ieser Z eit in  dem  gegen  d ie  P erlgasse  liegenden  
T eil des a lten  G ebaudes un tergebrach t w aren , im  L aufe e ines  
Son nab en d  n a ch m itta g es und  des d arauf fo lgen den  Son ntages  
vo r la u fig  in den neuen  T eil v er leg t. D a n n  w urde der restlich e  
T eil des a lten  H a u ses abgebrochen und die zw eite  H a lfte  des  
N eu b au es in  A n griff genom m en .

W ie aus der A b b . 3 hervorgeht, d ie e in en  Q uersch n itt des  
neuen  G ebaudes v o rste llt , b e s itz t  der N eu b a u  9 Stockw erke, 
v o n  denen  zw ei un ter  dcm  StraB enplanum  liegen . A n  der E cke  
i s t  durch zw ei w e itere  G eschosse e in  turm artiger  A ufbau  g e 
b ild et. D ie  S tah lk o n stru k tio n  im  Inneren  des G ebaudes la u ft  
durch beide K ellergesch osse  durch und b e s itz t  e in e H ó h e  von  
35 M etern bzw . an der G eb aud eeck e v o n  44  M etern . D ie  F un-

d am en te  der S tu tzen  im  In n e m  des G ebaudes sind  durch ein en  
R o st  v o n  gekreu zten  E isen b eton b a lk en  m iteinan der verb und en . 
D ie  B odenp ressun g b etragt h ierbei 2— 2,5 k g /cm 2. D ie  S tu tzen  
in  den A uB enw anden steh en  a u f einer E isenb etonm au er, die  
durch ein zelne P feiler  v ersta rk t is t  un d  durch d ie  beiden K eller
geschosse  b is zum  StraB enplanum  reich t. D ie  tiefe  L age der 
F u n d am en te  m ach te  e ine U n terfan gu n g  der F eu erm auer des 
angrenzenden, a lteren  G ebaudes n o tw en d ig .

D ie  B au h errschaft v er la n g te  in folge des w ertvo llen  G rundes

im  Z entrum  der S ta d t e in e w e itg eh en d ste  R au m au sn iitzu n g  und  
forderte vor a llem  m ó glich st sch lank e S tu tzen , dereń auBere 
A b m essun gen  m it  50 X 50 cm  im  E rdgeschoB  b eg ren zt w aren . 
In  der T a t w ird d iese  A b m essu n g  nur v o n  einer e in zigen  Saule, 
der S tiitze  X I I  u b erschritten . D er  Q u ersch n itt der S tu tzen  
b e ste h t in der R egel aus zw ei en g  aneinan der g este llten  U -P ro-  
filen , zw ischen  d ie  e in  B lech  ein gezogen  is t . N ach  B ed arf w ird  
dieses P rofil durch ein  oder m ehrere P la tte n  versta rk t. A is U m -  
hiillung fiir die S tu tzen , d ie aber b islan g  n o ch  n ic h t au fgeb rach t  
war, so llte  S chau m beton  v erw en d et w erden . E n tsp rech en d  der  
Fórderung, den  In nenraum  durch m ó g lich st w en ig  S tu tzen  zu  
verbauen , b e tra g t d ie E n tfern u n g  der S tu tzen  im  M itte l e tw a

Abb. 2 .
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8 M eter. N u r  in  der F ro n t gegen die StraCe des 28. O ktobers, 
wo ein e frcie O ffnung von  rund 12 M etern in  den beiden ersten  
G eschossen ver la n g t w ar, is t  die E ntfern u n g  der Saulen II  und  
V  auf d ieses MaB vergroB ert.

D a s B em erk en sw erteste  an der ganzen  K onstru k tion  is t  
die A u sb ildu ng der E ck e  und des anschlieC enden G eb aud eteiles  
in  der P erlgasse . H ier w urde m it R iick sich t a u f d ie  geringe  
StraB enbreite, die k au m  ein  un geh indertes B etra ch ten  der A us- 
lagen  erm óglich t h a tte , d ie H au sfron t im  E rdgeschoB  um  sechs  
M eter gegen  die F lu ch t der dariiberliegenden S tockw erke zu- 
r iick gesetzt. D a  h ier  auBerdem  keine S tu tze , die den Verkehr  
b eh in dert h a tte , a u fg este llt  w erden so llte , w ar es notw en d ig , 
diesen T e il des G ebaudes an einer besonderen  K onstru k tion  
aufzuhangen . Zu d iesem  Z w eek is t  im  o b ersten  G eschoB ein  
F achw erktrager iiber d ie S tu tzen  X I I — -X IV  g e leg t, an  dem  
m itte ls  e ines sechs M eter langen  K ragarm es d ie  V orderw and  
des G ebaudes a u fgeh an gt is t , w ie  d ies A b b . 3 im  "Querschnitt 
zeig t. D ieser T rager h a t  d ie  H ó h e  des ob ersten  G eschosses, so  
daB seine G urte in  den D eck en  łiegen; die F iills ta b c  lassen  natiir- 
lich  den n otw en d igen  R au m  fiir die Tiiren frei. D ie  S tu tze  X I I I  
s te h t  m it dem  F achw erk trager n ic h t in V erb indung, sondern  
en d e t e tw a  20  m m  friiher, so  daB der T rager nur a u f den Saulen  
X I I  und  X I V  a u flieg t. D en n  ein e w eitere A u flagerung auf 
S tu tze  X I I I  h a tte  neben  sta tisch er  U n b estim m th e it nur einen  
noch  groBeren A uflagerdruck  auf S tu tze  X I I  ergeben . D iese  
Sau le  is t  iib erhau pt d ie  sta rk st beanspruchte S tu tze  des ganzen  
G ebaudes; sie  h a t  e tw a  1000 t  au fzim ehm en und b e ste h t aus

vier W ink eln , e inem  
S teh b lech  und P la t-  
ten . U b rigen s s ieh t  
m an auch  aus der 
A n ord nu ng der T ra- 
gerlagen in dem  ab- 
geru ndeten  T e il der 
E cke, daB es das  
B estreb en  des en t-  
w erfenden  In gen ieurs  
w ar, e in  m oglich st 
klares, sta tisch  be- 
stim m tes  K raftesp ie l 
zu erzielen .

D ie  D eck en tra- 
ger besteh en  durch- 
aus aus W a lz tr a g em ; 
nur iiber die erw ah nte  
O ffnung v o n  12 m  
S p a n n w eite liegen  ge- 
n ie te te  B lechtrager. 
D ie  A u B enm auem  
des G ebaudes werden  
von  eigenen  T ragem  
getragen , w ie  dies 
die Q uersch n itte  in  
A bb. 2 a  zeigen.

D a s G esam tge- 
w ich t der K on stru k 
tion , w elche von  der 
B riick en b au an sta lt 

A . I p p e n  in  K onig- 
gratz  g e lie fert und a u fg este llt  w urde, b e tra g t 630 t  B a u stah l 
C 38, w elch er ungefahr dem  S ta h le  S t  37 en tsp rich t. D ie  zu- 
lassige  In anspruchnah m e b etra g t 1200 k g /cm 2.

D ie  M ontage der b eiden  T e ile  dau erte  ungefahr je  fiin f 
W ochen. A is H ilfsm itte l w urde h ierbei ein  schw enkbarer K ran  
von  21 M eter H o h e  b en iitz t. D er  A n trieb  des K ranes und der 
M asch in ist befand en  sich  im  zw eiten  K ellergeschoB , so  daB die  
A u ftrage  zur B ed ien u n g  des K ranes te le fon isch  dem  M aschi- 
n isten , der keinen  A u sb lick  a u f die M ontagestellen  h a tte , iiber- 
m itte lt  w erden  m uB ten. B e i der M ontage des ersten  T eiles w ar  
es n o tw en d ig , auch  die Sau le  V  aufzustellen , an w elche die er- 
w ah nten  B lechtrager fiir d ie 12 M eter-O ffn u n g  anschlieB en.

D iese  S tiitze  w urde an e in em  Sonnabend n ach  G eschafts- 
schluB v o n  oben durch die noch  in  B en iitzu n g  steh en d en  Ver- 
kaufsraum e des a lten  G ebaudes e ingefiihrt. E benso  w urde im  
ersten  B a u a b sc lin itt  der zw ischen  den S au len  X I I I  und X IV  
liegende T eil des F achw erktragers im  obersten  G eschosse  
m ontiert.

D ie  A u fste llu n g  der H a n g ek on stru k tion  in  der P erlgasse  
geschah  im  zw eiten  B a u a b sc lin itt  m itte ls  einer provisorisch en  
U n terstiitzu n g , die, nachd em  die S ta h lk on stru k tion  der G ebaude- 
w an d an  den K ragarm  des F ach w erk tragers angcsch lossen  war, 
en tfern t w urde.

D ie  H erste llu n g  der D eck en  fo lg te  der A u fste llu n g  der S tah l-  
K on stru k tio n  e tw a  in A b stan d en  v o n  zw ei b is drei G eschossen  
nach . D ie  D eck en  sind  ,,S im p lex ''d eck en , die eine ebene U n ter-  
s ic h t ergeben und ahn lich  den  bek an n ten  H oh lste in d eck en  aus  
sp ez ie ll geform ten  Z iegelhohlste inen  b esteh en , zw ischen  w elch e  
L angseisen  e in g eleg t sind .

In ungefahr siebenm onatlich er  B a u z e it  w ar M itte  N o v em b er  
vorigen  Jahres d ic A u fste llu n g  des S ta h lg er iistes b cen d et; zw ei 
W ochen  sp ater  w aren die le tz ten  D eck en  fer tig g este llt  und es be- 
gann en  in  dem  schon  in  B en iitzu n g  steh en d en  G ebaudc die A rb eit  
an der In nenein rich tu ng . B e i den S ta h ls tiitzen  w ar n och  nirgends  
die feuersichere U m h iillu ng  angebracht, d a  zw ischen  den  
F lan schen  der U -P rofile  die d iversen  R oh rle itu ngen  zu verlegen  
w aren. E s  sch ein t, daB durch u n vorsich tiges A rb eiten  beim  
Schw eiB en solcher R oh rleitu ngen  a n  der D eck e  des oberen K ellcr- 
g esch osses d ie am  FuB boden der V erkaufsraum e im  E rdgeschoB  
la g em d en  W aren , h a u p tsach lich  le ic h t brennbare T e x tilien  w ic  
V orhange und T epp iche, F eu er  fingen . D a s F eu er  b re ite te  sich  
m it u n heim lich er S ch n elligk eit aus. E s fand  n ic h t nur an  den  
e in gelagerten  W arenvorraten , sondern auch  an zahlrcichen  be- 
helfsm afligen  B retterw an d en  un d  E in sclia lu n gen  sow ie  a n  der  
H olze in riistu n g  der F a ssa d e  reich liche N ah ru n g . D ie  gesa m ten  
W aren bestand e, la u t A n gabe d es B auherrn  ungefahr 300 000  b is  
400 000 kg T ex tilien , fie len  dem  F eu er  zum  Opfer, an  dessen  E in -  
dam m u ng die s ta d tisch e  F eu erw ehr ungefahr 2 b is 3 S tu n d en  
m it n eu n  M otorspritzen , d ie iiber 3500 m 3 W asser in  den B rand- 
herd  sch leuderten , a rb e ite te .

D a s Stah lger ip pe  h a t  jedenfa lls , und das m ufl besonders her- 
vorgeh oben  w erden , den B rand in  einer W eise u b erstan den , w elche  
die  k iih n sten  E rw artu ngen  iibertraf. D ie  Schaden an der S ta h l
k o n stru k tio n  waren im  V erh altn is zu den anderen d ie  geringsten  
und es h a t  den A nschein , ais o b  n ich t die S tu tzen , die, w ie  schon  
erw ah n t, im  ganzen  B au  noch  ohne B etonurnh iillung w aren, 
h in sich tlich  der F eu ersich erh eit der sch w ach ste  P u n k t des  
B a u e s  w aren, sondern v ic lm eh r die IT ohlziegeldecken. D iese
D eck en  hab en  am  m eisten  g e litten  und es w ar n o tw en d ig ,
in den  vier un tersten  G eschossen zum  gróB ten T eil neue
D eck en  ein zu ziehen . Sei es durch d ie  H itze , w ahrschein-
lich  aber m ehr durch d ie  m it dem  A n sp ritzen  v erb u n d en e  
p lo tz lich e  A bkU hlung bei den L osch versu ch en  zersp litter ten  
d ie Z iegel und fie len  in  B ru ch stiick en  herunter. D ie  freigelegten  
L angseisen  deh n ten  sieli in fo lge der E rw arm u ng derart, daB  
die D eck en  durch den dadurch en tsta n d en en  D u rch h an g  
erneu erun gsbedu rftig  w urden . Zum  T eil verb ran nten  d ic  frei
g e leg ten  E isen  auch  u n d  ein zelne D eck en feld er brachen durch. 
D ie  stah lern en  D eckentrager, d ie  in  V erb indu ng m it  der H er 
ste llu n g  der D eck en  bereits e in b eton iert w aren, erlittcn  n irgen ds  
ein en  Schad en . A ber das E n tfern en  der B etonurnh iillung, d as  
dort, wro  n eue D eck en  ein zu ziehen  w aren, zum  T eil n o tw en d ig  
w urde, v eru rsa ch te  v ie l A rbeit. DaB die G ran itstu fen  der S tiegen  
in  der H itz e  in T riim m er g ingen , se i nur n ebenb ei erw ah n t. A ber  
a u ch  e in e  30 cm  starkę F euerm auer gegen  den H o f e in es N ach b ar-  
g eb au d es wrurde durch den  B rand derart hergen om m en, daB m an  
an  ihre A b tragu ng  schreiten  m uB te. Im  E rdgeschoB  b efand  sich  
e in e  M onierw and von  15 cm  Starkę zw ischen den S au len  X X I I I  
un d  X I X , d ie w ahrend  des B randes zusam m enb rach , nach d em  
sie  sich  —  offenbar durch e in se itig e  E rw arm ung •—  aus ihrer  
E ben e ganz  b etrach tlich  a u sgeb eu lt h a tte . A bb. 4 zeig t d ie ver- 
w u stu n g en  im  P arterre.

S ch n itt a a
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n ach  entsp rech en der P olzu n g , die die T rageransch liisse  in den  
e in ze lnen  G eschossen e n tla sten  so llte , durch v ier  P ressen  um  
e tw a  8o m m  gehoben , das b esc lia d ig te  S tiick  h era u śgesch n itten  
u n d  nach  E in b rin gu n g  d es E rsa tzstiick es um  10 m m  gesen k t.

E s ze ig t jed en fa lls  v o n  der ga n z  besonderen  T a tk ra ft und  
E n ergie  des B auherrn, daB er neun  T age n ach  der B ra n d k a ta - 
stro p h e  den V erkauf in den gegen  die P erlgasse  gelegen en  R au m en  
des N eub aues, dic v o rlau fig  in sta n d  g e se tz t  w aren, w ieder auf- 
nah m . D ies w ar naturgem aB  n u r dadurch m oglich , daB die  
k om m issionelle  U n tersu ch ung des G ebaudes nach  dem  B rand kein

a n sta lt  A . Ip pen  verd an k t, w erden den  S ta lilk on stru k teu r  m it  
einer gew issen  B efried igung  crfiillen . N ic h t un erw ah nt so li  
bleiben , daJ3 nach  M einung des V erfassers n ic h t z u le tz t  die W ahl 
ein es gedrungenen  Q uersch n ittes fur die Saulen dazu  beigetragen  
h a t, daB d ie  S ta h lk on stru k tion  den B rand so  g u t iib erstan den  
h a t. O bw ohl d ie g ew a h lte  P rofilieru ng der S tiitzen  v ie lle ich t  
e tw a s m ehr M ateriał crfordert w ie  w eiter  auseinander g e ste llte  
U -P rofile , so  sch e in t es doch, daB d ic  F eu erb esta n d ig k e it der  
K on stru k tion  auf das k lc in e V crh altn is zw ischen  freiem  U m fan g  
und F lach ę  des O uersch n ittes zuruckzufiihren  ist.

KU RZE T EC H N ISC H E BE R IC H T E.

Abbruch von zwei alten Briickenpfeiler-Vorkópfen und Grundbauten (,,Eisbrechern“ ) in der Fulda zu Kassel.
Vorbercitungsarbcitcn, Kammung eiserner Larssen-SpundwiŁnde, Abtrag des Mauerwerkes, Abtransport 

der gcwonnenen Materialien und Auszielien der I.arssenbohlen m ittels Demag-Union-Pfahlziehers.
Yon Kegienmgsbaumeister L. K r o p f , Kassel-Altstadt.

A llg e m e in e s .
Beim Abbruch der alten steinernen StraBcnbriickc iiber die Fulda 

zwischen A ltstadt and Unterneustadt im Jahre 1790'waren die Pfeiler- 
vorkdpfe stehengeblieben. Es traten an ihnen jedoch zeitweise starkę 
Eisstauungen auf und deshalb waren sie nach dcm zu Anfang des Jahr- 
hunderts aufgestellten Plan zur Hochwasserregulierung im Kasseler 
Stadtgebiet zum Abbruch bestim m t worden. Vorher waren aber erst 
noch andere, dringlicherc Arbeiten durchzufiihren: Der Neubau einer 
eisernen StraBenbriicke am  Ilafen, um eine bessere Verteilung des 
Verkehrs herbeizufuhren, der Ersatz der bisherigen, stark iiberlasteten  
StraBenbrucke zwischen Altm arkt und Holzmarkt m it ihren zwei 
breiten Strompfeitern und drei tiefreichenden Gewolbebogen aus 
Sandstein durch eine neue, breitere Briicke m it einem betrachtlich  
weiteren, flachen M ittelbogen, zwei kurzeń seitlichen Bogen und 
wesentlich schmaleren Strompfeilern aus Beton und Sandstein, die

Beseitigung des alten Steinwehres und der Neubau eines den Wasser- 
durchgang erleichtem den Walzenwehres, der Bau der Stadtschleuse, 
sowie daran anschliefiend mehrere kleinere Arbeiten.

A b b r u c h  d er  z w e i  a l t e n  , ,E is b r e c h e r “ .
1. V o r b e r e i t u n g s a r b e i t e n .

Das ungewrohnlich starkę Hochwasser um Neujahr 1926 fiihrte 
zu einer beschleunigten Inangriffnahme der Abbrucharbeiten. D ic  
Lage im FluB und dic GrundriBform der Pfeiler geht aus Abb. 1 
hervor. D ie Pfeiler saBen auf einem Grundbau von etwa 13 m Breite  
und 24 bis 27 m Lange, der ebenfalls bis auf die neue FluBbettsohle 
abzutrageń war. D ie Pfeiler selbst hatten eine Breite von 6 bis 7 m 
und reichten 1,5 m iiber den gcwóhnlichen W asserstand. Der Abbruch 
sollte im Trockenen in einer m it eisernen Spundwanden um- 
schlossenen Baugrube vorgenommen werden,

Im  V erlia ltn is zu d iesen  S chad en  w aren  d ie  der S ta h lk o n 
stru k tio n  versch w in d en d  klein . B em erk en sw ert ist, daB zum  
B eisp iel d ie  S tiitzen  X X I l f  und X I X , "zwischen denen die vor- 
erw ah nte  B eto n w a n d  sta n d , lib erh au p t intalct geb lieb en  sind . 
V on den  S tiitzen  wieś" nur d ie  Saule X X I I ,  d ie anscheinend  
m itten  im  Z entrum  d es B randes stan d , im  E rdgeschoB  ein e  
schw erere B esch ad igu n g  auf, d ie a u f e in e  L ange v o n  e tw a  v ier  
M etern ihre A u sw ech slu n g  n o tw en d ig  m a ch te. D iese  Saule be- 
s te h t  aus zw ei U -P rofilcn  22 m it Z w ischenb lech  und P la tte n . 
Ih re D eform ation  z e ig t A b b . 5, aus w elcher deu tlich  d ie A us- 
b iegun g in der M itte  m it der F a ltu n g  der P la tte n  zu seh en  ist. 
In  der M itte  w ar d iese Saule um  e tw a  220 m m  aus dem  L o t ge- 
w ichen , w ob ei sich  d ie K on stru k tio n  um  rund 70 m m  g esen k t  
h a tte . D ie  A u sw echselung  d ieser Saule w urde v o n  der B ruckcn- 
b a u a n sta lt Ippen  in der R ek o rd zeit v o n  20 M inuten vorgen om m cn. 
D er ganze, durch sieb en  S tock w erk e  lau fende Sau len stran g  w urde

B edenken  vom  S ta n d p u n k te  der S icherh eit gegen d ie  B en u tzu n g  
desselben  ergab.

D ie  vorsteh en d en  M itteilu ngen , die der V erfasser ebenso  
w ie die A b bildun gen  und dic ein geh en de B esich tig u n g  des B a u 
w erkes dem  freundlichen E ntgegen k om m en  der B riickenbau-
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D ic Bauarbeiten wurden an die Philipp Holzmann A.-G., 
Zweigniederlassung Hannover, vergeben. Ais W erkplatz diente 
ein Teil der altstadtseitigen UferstraBe, der Schlagd. An Bau- 
geriiten wurden unter anderem benutzt: ein Paar eiserne Schuten 
zum Tragen der Danipframme, System  H albach-Dusseldorf, 
ferner ein groBcrer und zwei kleinere Ladekahnc m it den er- 
forderlichen Beibooten und ein Derrick-Kran, der an der Rammc 
befestigt war.

Zur BaugrubenumschlieBung wurden Larsseneisen, Profil II, ver- 
wendet, die von der Yereinigte Stalilwerke A.-G., Werk Dortmunder
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W a s s e r h a ltu n g .
Zum Leerpumpen der Baugrube wurde in einer Ecke in  einer 

auf einem Geriist aufgebauten Holzbude eine Pum penanlage er
richtet. Zwei elektrisch angetriebene Kreiselpumpen hatten eine Lei
stung von insgesam t 200 m3/b. Nach entsprechender Absenkung des 
W asserspiegels wurde dann die eine Pum pe tiefergesetzt, wahrend 
die andere ais Reserve stehenblieb.

M a u e r w e r k s a b b r u c h .
Der Abbruch des Mauerwerks, das im oberen Teil des Pfeilers

aus Quadern, im  unteren 
aus Bruchsteinen bestand, 
erfolgte von Hand m ittels 
MciBel, Brecheisen usw. 
Die vierkantigen, m it

___ einem eisernen Schuh ver-
selienen Holzpfahlc des 
Grundbettes wurden m it- 
tcls W inden ausgezogcn.

Mer u  e r

a □
Ha/fe-Pfable

V
3

Spannketten

A b t r a n s p o r t  d er  
A b b r u c h s m a te r ia l ic n .

O ie Fu I d a

o
tinker 

Eisbrec/rer i.

X
/ta/w fiir  /tbbri/chssfeine j

Abbruchs - M a ter ia ! -

Gejitsf ai(f 
... Schuten
W!— '
'l S t y

O i  e

A l t d  /

_  A b / a g  e 

J  c fi /  a y  d  Lairdirider/aoer 

f  '
Abb. 1.

Union, gewalzt werden. D ic Lange der Bohlen betrug bei 1 m Ein- 
rammtiefe, 5 m mittlercr W assertiefe und 1,5 m Oberstand iiber dem  
Normalwasserspicgel insgesam t 7,5 m.

Zur Verbindung der 
Baustelle im FluB m it 
dcm festen Ufer, der 
Schlagd, wurde ein liól- 
zerner Yerbindungssteg  
errichtet, der in der M itte 
des zu iiberspannenden 
FluBteiles nochmals durch 
einen Prahm unterstiitzt 
war. Zum Abfórdern der 
losgebrochenen Steine 
wurde neben der Dampf- 
ramme ein holzernerM ast- 
Schwenkkran errichtet, 
der -mit seinem FuB auf 
die Spundwand aufge
setzt wurde. Die gro- 
Beren Steinblocke wurden 
einzeln aus der Baugrube 
hocligezogen und auf 
Plattform wagen iiber den 
Fordersteg abgefahren, die 
klcineren Bruclisteine und 
der Bauscliutt wurden in 
der Baugrube 111 Kipp- 
loren verladen, die vom  
Schwenkkran hochgezo- 

gen und auf den Fordersteg abgesetzt wurden. Die gesam te Ab-
hruchmasse von etwa 800 m3 wurde auf der UferstraBe gelagert, die
dadurch auf 6 bis 8 m eingeengt wurde.

Periade
FluBsofi/e uber A?// 

A am  recńfen U fer 133 m
^  " tinker? » 135, W"
0  ” recńfen fisbrecher 131,33 "
O " linken ” 132,13 ”

L J °L_J Sfape/
Arbe/ts-r— 1 
Buden L J U f  e r s / r a B eP ! a f z

2. A r b e i t e n  am  lin k e n  E is b r e c h e r . liam m ung der Bohlen.
D ie Dampframme wurde m it ihrem Untergestell auf die beiden 

miteinander entsprechend verkoppelten je 18 m langen und 2,5 m 
breiten Schuten gesetzt. Zum Verankern und Verholcn waren diese 
fluBaufwarts und fluBabwarts m it je einer Kabelwinde ausgeriistet. 
In ihrem GrundriB wurde die BaugrubenumschlieBung der Form des 
Grundbaues angepaBt (Abb. 1). Erforderlich waren insgesamt 180 Stiick  
40 cm breite eiserne Spundbohlen. Die Larssenwand m it ihren 
wechselseitig zur • ncutralen Achse angeordneten gleichen rinnen- 
formigen W alzprofilcn zeigte infolge ihrer vorzi]glichen, allseitig 
gegen Zug und Druck gcsicherten SchloBverbindung eine voll- 
kommene W asserdichtigkeit. D ie Form . der Larssenbohlen gewahr- 
leistete eine hohe Steifigkeit, dic bei dem vorhandenen schweren 
Untergrund sehr von Vorteil war. D ie Bohlen wurden einzeln m ittels 
einer besonderen Ram m haube gerammt. Zangen aus U-Eisen m it 
Futterklótzen in den W ellen der Bohlen dienten dabei zur Fuhrung. 
An ganz wenigen Stellen, an denen die Bohlen infolge von Unrcgel- 
maBigkcitcn am G rundbett etwas W asser durchlieBcn, wurden nach 
Einstreuen von Kohlenasche in das W asser die Fugen zugespiilt 
und dam it die W asserdichtigkeit auf einfache W eise hergestellt.

A b s t e i f u n g  d er  A r b c it s g r u b c .
Der Abtrag des oberen Tciles des Pfcilervorkopfcs, der gróflten- 

tcils aus m it Eisenklam m ern verbundenen Quadem bestand, konnte 
noch iiber dem normalen W asserstand erfolgen. H ierauf wurden die 
Spundwande in der Langs- und Querrichtung durch Rundholzer teils 
gegen den Pfeiler, teils gegeneinander abgestiitzt (Abb. 2). D iese waage- 
recht liegenden Hólzer wurden durch senkrecht auf dcm Grundbett 
aufgesctzte Pfosten getragen, die mit. fortschreitcndem Abbruch durch 
langere ersetzt wurden. E benso lcte  Pfosten wurden auch an den 
Spundwanden zum Tragen der Gurtholzer aufgestellt. Entlang der 
innerseitigen Wand des Spundwandkastens -wurde m ittels einiger auf 
die Versteifungsholzer aufgelegter Bohlen ein Steg gebildet. An einzel
nen tieferen Stellen wurde auch noch eine untere Yersteifung eingebaut.

Abb. 2.

Z ie h e n  d e r  L a r s s e n e is e n .
M itte September war der Abbruch beendet. Alsdann wurde nach 

Entfernung des Rammbaren vor dem Ram m gcstell ein etwas hóherer 
Doppclm ast aus zwei Rundhólzern, die durch Querriegel verbunden  
waręn, crstellt. An diesen wurdę zum Ziehęn der Larsseneisen cin
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Dem ag-Union-Pfahlzieher aufgehangt. Dieser besteht im wescntlichen  
aus einem Kolben m it einer oberen und unteren Kolbenstange. Der 
Kolben ist von einem topfartigen Zylinder umgeben, dessen Boden 
die untere Kolbenstange umfaBt, wahrend die obere Kolbenstange 
durch den m it EinlaBventilen versehenen Zylinderdeckel gefiihrt ist. 
Die untere Kolbenstange nim m t einen zweiteiligen Gabelkopf m it einer 
Greiferzange auf. Der Dem ag-Union-Pfahlzieher arbeitet im ent- 
gegengesetzten Sinne w ie eine Dampframme.

3. A r b e ite n  am  r e c h te n  E is b r e c h e r . (Abb. 3.)
Sogleich nach Beendigung der Arbeiten am linken Eisbrecher 

wurde m it den Abbrucharbeiten am rechten begonnen. Zunachst 
wurden fiinf Larssenbohlen etwas fluBaufw&rts in die FluBsohle ge- 
rammt zum Festmachen der Ram m schuten. Zur Baugrubenumschlie-

Abb. 3.

Bung wurden die beim linken Pfeilervorkopf wiedergewonnenen 
Larsseneisen verwendet. M ittels zweier aneinander gekoppelter Hand- 
prahme wurden diese vom T.agerplatz an der „Schlagd" zur Yerwen-

V ER SC H IED EN E 

Uber die Formgebung eingespannter Gewolbe.
Erwiderung auf die Zuschrift des Dipl.-Ing. B u sch m a n n -L e ip z ig  

zum gleichnamigen Aufsatz des Dr.-Ing. N e u m a n n , Haifa.
(H eft 46/1930.)

Zur Zuschrift des H erm  Koliegen B u s c h m a n n  in H eft 11/1931 
mochtc ich folgende Bemerkungen machen:

Im ersten Teil seiner Zuschrift, der etw a durch die Formeln 1— 4 
umfaBt wird, erhebt Buschmann den Einwand, daB, wenn eine fiktive  
Zusatzbelastung pi eingefiihrt werde, um dic verlagerte Gewolbeachse 
ais eine Stutzlinie fiir die Belastung g +  p; zu konstruieren, so werde 
zwanglaufig auch ein Bicgungsmom ent Moi im  statisch bestimmten 
H auptsystem  und ein iiberzahliges Einspannmoment Mai hervor- 
gerufen. Da sich nun aber die Momente M0i und Mai nur ań einzelnen 
besonderen Punkten gegenseitig aufheben, konne keine Last pi ge
funden werden, welche langs der ganzen Bogenachse die Momente 
M' = AVL • y  zu N uli macht. Dagegen muB man bemerken, daB die 
Entstehung solcher Momente nicht moglich ist, wenn pi eine nur fiktive  
Belastung darstellt, die in  W irkliclikeit gar nicht vorhanden ist. Man 
konnte ebenso behaupten, daB dieses pi auch eine Bogenkraft Ili her- 
vorruft, w ie Buschmann es tut, aber eine solche Behauptung ist nicht 
richtig, solange die Umwandlung von II in H  -f A H lediglich durch 
dic Verlagerung der Bogenachse erzeugt wird, die tatsachliche Bc- 
lastung sich dabei aber nicht andert. Man konnte in der T at die Ein- 
fiihrung der fiktiven Belastung p, ganzlich entbehren, falls sie ais 
irrefiihrend empfunden wird; denn man konnte sich ja denken, dafl 
die Verlagerung der Achse, ihre veranderte Form willkurlich gefunden 
sei, oder durch Versuch (wie z. B. bei Hartmann), oder aus sonst- 
welchen ErwSgungen heraus, wenn die Verlagerung nur gewahrleistet, 
daB nach der Zusammenziehung der Gewolbeachse, durch dic Normal- 
krafte, die GroBe A H versch\vindet. Es ware vielleich t besser, von 
einem fiktiven Formbestimmungswert /?r des Gewolbes zu sprechen, 
der jedoch keiner Stutzlinie fiir die wirkliche Belastung mehr ent
spricht. D ie Annahme einer fiktiven Belastung bezweckt eben nur, 
eine solche erfolgreiche Verlagerung zu finden, und diesen Zweck 
erfullt sie, so daB man dann auf die Berechnung von Zusatzmomenten, 
welche durch die Zusammenziehung der Gewolbeachse hervorgerufen 
werden, verzicliten kann. D ie Berechnung des Gewolbes beginnt ge- 
wissermaBen erst nach der Zusammenziehung der Achse.

Im  weiteren Verlauf seiner Zuschrift bestatigt Buschmann zwar, 
daB dic angefuhrten Momente M0i und Mai nicht vorhanden seien, 
aber dann auch kein Hi =  —  A H , so daB also „beim Neumannschen

dungsstelle gefahren. D ic Rammung erfolgte in gleicher W eise wie bei 
der Umschlieflung des ersten Eisbrechers. An einzelnen Stellen, an 
denen sich die Spundbohlen infolge besonders ungiinstiger Untergrund- 
verhaltnisse in der W andachse etwas nach v o m  geneigt hatten, wurde 
durch Einfiigung keilformiger Bohlen die Lotrechte wieder hergestellt. 
Die Aussteifung der Baugrube erfolgte in ahnlicher W eise wic beim 
linken Pfeilervorkopf, desgleichen die W asserhaltung, der Abbruch, 
der Abtransport der Abbruchsmaterialien und das Ziehen der Spund- 
wandeisen.

4. V e r s c h ie d e n e s  v o m  R a m m b e tr ie b .
D ie beiden Ram m schuten hatten eine Lange von 18 m, eine 

Breite von je 2,5 m und eine H óhe %'on 1 m. Der Lcerticfgang war
0,1 m. Das Gewicht der beiden Prahme ergibt sich daraus zu ins
gesam t 2 . 18 . 2,5 . 0,1 =  9 t. Bei voller Belastung tauchten die 
Prahme 0,3 m tiefer ein, woraus sich auf ein Gewicht der Ramme usw. 
von 27 t  schlieBen laBt. Hiervon entfallen auf 
den G egengewichtsballast von 8 Spundbohlen je 7,5 m lang

im Gewicht von 49 kg/lfdm 8 . 7,5 . 0 , 0 4 9 ...................=  3,0 t
4 K ab elw in den ............................................................................................ 2,5 t
Kohlenvorrat ................................................................................. 3,0 t
sonstiges Gerat, Holzer, M annschaft usw........................................... 1,5 t
R a m m g eru st.................................................................................................  3,0 t
Dampframme m it Dampfkessel von 8 qm Heizflache, Dampf-

schlauch und Z u b e h o r ......................................................................12,2 t
R a m m b a r ...................................................................................................... 1,8 t
Beim  Rammen der Larssenbohlen, Profil II, 7,5 m  lang auf eine Tiefe 
bis zu 3^2 m  wurden bei 8]/2 at Dampfdruck etwa 130 bis 200 Schlage, 
bei besonders festem  Untergrund zuweilen 300 bis 400 Schlage gegeben. 
Die Ram m leistung betrug im M ittel 8 bis 10 Spundbohlen fur den 
zehnstiindigen Arbeitstag.

5. E in b a u  d er  b e im  A b b r u c h  d e r  E is b r e c h e r  g c w o n n c n e n  
S t e in e  im  F u ld a - U f e r g e b ie t .

D ic beim Abbruch der Eisbrecher gewonnenen Steine wurden in 
Kahnen nach verscliiedenen Stellen des Fulda-Ufergebietes gefahren 
und dort zur Befestigung der Ufer eingebaut.

An dieser Stelle sei dem bauleitenden Hcrrn Dipl.-Ing. L a n g e  
gedankt, der den Verfasscr durch Angabe wissenswerter Einzelheiten  
unterstutzte.

M ITTEILUN GEN.

Vcrfahren dic alten Zusatzmomente M ' — A H • y in voller GroBe 
wieder auftreten, vermehrt um eine .Storungsfunktion' durch die 
Verlagerung der Bogenachse." Er sagt nun selbst, daB „die Storungs
funktion sich zusammensetze aus der bei Neumann nicht naher nach- 
gewiesenen Andcrung der GroBe der Bogenkraft und der Hohenlage 
des Schwerpunkts der clastischen Gewichte. Durch dic Verlagerung 
der Bogenachse nach Neumann werde die Bogenkraft infolge g  zwar 
etwas vergrofiert, etwa um H v, jedoch sei H v bei weitem  kleiner ais 
2JA H == A Hi; -(- H S c h w in d  +  H t, und dieses lasse sich fiir jeden Form
bestimmungswert und fiir jede vorgelegte GroBe /III  beweisen". Nun 
folgt sein Beweis, der darin besteht, daB er einen W ert Z/J I i  willkurlich 
annimmt, und zwar einen groBeren, ais es in der W irkliclikeit vor- 
kommt, und auf Grund des vergroBerten W ertes der Bogenkraft 
Hr =  H +  U Atl den neuen Formbestimmungswert bestim m t und 
nachweist, daB z. B. dic Scheitelordinate der Einflufiflache fiir die 
Bogenkraft fiir das neue /?r nicht im sclben Verhaltnis wachst, ais es 
der Zunahme von H entspricht. Dasselbe weist er nach fur die EinfluB- 
flache der Bogenkraft H, die sich fiir die neue Bogenform nur um
o,7% vergróBert anstatt der urspriinglich angenommenen 10%. .

Der Irrtum, den Buschmann dabei begeht, besteht darin, daB er 
glaubt, die urspriingliche, gemaB der Verlagerung der Bogenachse 
angenomincne VergroBcrung der Bogenkraft, die durch die Grund- 
belastung (gleichmaBig verteilte Belastung qb plus einer Belastung, 
die von N uli im Scheitel bis zu einem W ert fb iiber dem Kampfer 
wachst) hervorgcrufen wiirde, sich im  gleichen Verhaltnis fiir jede 
Bogenkraft zeigen muB, durch welche Belasung sie auch hervorgerufen 
sei. D ie Ordinaten der Einflufiflache der Bogenkraft wachsen in  der 
Nahe des Kampfers mehr ais in der Nahe des Scheitels, wenn der Form 
bestim m ungswert fi wachst.

Es is t  daher von vornlierein gar nicht zu erwarten, daB, wenn 
dic Stutzlinie fiir eine bestim m te Grundbelastung (qb, fb) die Achse 
des Bogcns darstellt (mit einem bestim m ten Formbestimmungswert fi 
und einer Bogenkraft H), daB fiir ein anderes Stiitzliniengewolbe (m it 
einem Formbestimmungswert fi1 und einer vergroBertcn Bogenkraft 
H -j- zIH) diejenige Bogenkraft, die durch irgendeinc andere B e
lastung (z. B. durch eine E inzellast in der M itte oder durch eine gleich
maBig verteilte Belastung q0) im Gewolbe bei verlagerter Achse her- 
vorgerufen wird, im selben Verhaltnis wachst wie die Bogenkraft fiir 
die Grundbelastung. Die Zunahme von H qo muB geringer sein.

Bevor ich gemaB dem oben Gesagten das Beispiel des Koliegen 
B u s c h m a n n  richtigstelle, muB ich bemerken, daB ich durch die 
Ausfiihrugen Buschmanns zu der Aufdeckung eines Irrtums angeregt 
wurde, der in  meinem Aufsatz bei der Durchfiihrung des Berechnungs-
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ganges unterlaufen ist. Dadurch wird jedoch in keiner W eise dasGrund- 
satzliche des Verfahrens beriihrt, nur die Auffindung des neuen Form- 
bestimmungswertes /3r bedarf einer Richtigsteliung.

Fiir ein Stiitzliniengewolbe lautet die Gleichung der Achse

(i)

wobei p
6qh

-2 +  P

(t )‘

H ) '
Die Bogenkraft H laBt sich in  ałlgemeiner Form ausdriicken:

I2
(3) H =  y j -  (q„ //qb +  fb ftrh)

U)

T a b e l le  I. H,%: /*% Tabelle I.

p n =  1 a - 1/. łl — 1 111 — / 3 n = V 4 n — lli n =  ‘/o

0
(Parabel)

0,1
0,2
0.3

0,1250

0,1266
0,1278
0,1288

\ 0,1250

0,1270
0,1287
0,1301

0,1250

0,1274
0,1293
0,1309

0,1250

0,1276
0,1297
0,1314

0,1250

0,1278
0,1300
0,1319

0,1250

0,1279
0,1303
0,1323

0 
0 

0
O\

0s 
4* 0,1296

0,1302
0,1307

0,1312
0,1321
o , i 329

0,1322
0,1333
0,1342

0,1329
0,1341
0,1352

o , i 335
o , i348
0,1360

o , i 339 
o , i354 
0,1366

0,7
0,8
0,9
1,0

0,1311
0,1315
0,1319
0,1321

o , i 335
o , i3 4 [
0,1346
0,1350

0,1350
0,1357
0,1363
0,1368

0,1361
0,1369
0,1376
0,1382

0,1370
0.1378
0,1386
0,1393

0.1377
0,1386
0,1394
0,1401

T a b e l le II. H , =  y i  1  f 
fb r fa 0 # 8  , (i,-h =  Tabelle II.

P n =  1 n =  l/s n =  Va n =  !/j n — Ve n =  l /e

0
(Parabel)

0,1
0,2
0.3

0

0,0182
0,0185
0,0187

0

0,0175
0,0177
0,0180

0 .

0,0169
0,0173
0,0176

0

0,0165
0,0169
0,0173

0

0,0163
0,0167
0,0170

0

0,0160
0,0164
0,0168

0,4
0,5
0,6

0,0190
0,0191
0,0193

0,0183
o,diS5
0,0187

0,0179
0,0181
0,0183

0,0176
0,0178
0,0180

0,0173
0,0176
0,0178

0,0171
0,0174
0,0176

0,7
0,8
0,9
1,0

0,0196
0,0195
0,0195
0,0196

0,0188
0,0189
o,orgi
o,org2

o,oiS5
0,0186
0,0187
0,0188

0,0182
0,0184
0,0185
0,0186

0,0180
0,0182
0,0183
0,0185

0,0179
o,oiSo
0,0182
0,0183

Wahrend nun die Auśdriicke jj. in Gl. {3) den EinfluB der Bogen- 
form und des elastischen Yerhaltens der Gewolbe auf H  zum Ausdruck 
bringen, driicken qb und fb den EinfluB der tatsachlichen Belastung 
aus. Indem  man die Gl. (3) durch 6qb d m d iert und die Zahl /? ein- 
setzt, erhalt man fiir ein S t iitz lin ie n g e w o lb e  die Bogenkraft

qb y  i* ,(6) H =
Sfa (I +  P)

D ie verlagerte Bogonachse dagegen stellt keine Stiitzlinie fiir die tat- 
sachliche Belastung qb, fb mehr dar. Es ist ja geradc fiir sie wesent- 
lich, von der Stiitzlinie abzuweichen. In Gl. (3) bzw. {5) miissen daher

die W erte B der Auśdriicke u von der GroBe R =  -/ b - abweichen. Be-
6qb

zeichnet man die GroSen, die durch die Yerlagerung der Bogenachse 
beeinfluBt werden, durch Hinzufiigung eines r, so ergibt sich:

ist, qb und fb bereits oben definiert sind. Durch qb und (7) H r ?!1  
fa

qb

fb wird die allgem eine Belastung q in jedem Punkte des Gewolbes 
bestim m t: _2
{2) q =  qb +  fb 7 x

Fiihrt man gemaB dem Verfahren ein: 
(S) Hr =  H +  AH
so ist in Yerbindung m it Gl. (6) und (8)

(9 ) I ł r
8 fa H

wobei 1 die Spannweite des Gewolbes darstellt, fa seinen Stich, /tąh und 
/(fb bestimmte Zahlenwerte darstellen. fiąh und /ięh sind Funklionen  
der Gewolbeforni und der elastischen Bedingungen des Gewolbes. 
Bezeichnet man in Ubereinstimmung m it Ritter

IScheitei____ ^

^K am pfer c o s  & K am pfer 

so kann man die Auśdriicke /( darstellen:

(5) /*qb =  W I n) • / ‘fb =  'Pt\ (P i n )
Die Auśdriicke /i sind in ihrer allgemeinen Form etwas langwierig, 
und es soli hier auf ihre Herlcitung verzichtet werden. D ie Endwerte 
fiir und fifh werden in  den folgenden zwei Tabellen fiir die in 
der Praxis vorlcommenden Falle gegeben.

(10)

Fiir ein beśtim m tes -

—  6 /S / r̂b

und ein p kann man durch ein wenig Probieren

und in Verbindung m it Gl. {7} und (9)

r _  H +  zlH 1 +  ,
/! |» “  11 “  8 

J H  
H

aus den Tabellen finden, fiir welches /?r sich die Gl, (10) erfiillt.
Dieses pr is t  in  Gl. (1) oinzusetzen, um die Ordinaten der ver- 

lagerten Bogenachse zu erhalten.
Fiir ein graphisches Verfahren ist es nicht móglich, die verlagerte 

Bogenachse zu'finden, wTeil ja eben das Zeichnen einer Stiitzlinie nicht 
zum Ziele fiihrt.

Ais Beispiel will ich dasselbe wie Kollege B u s c h m a n n  nehmen. 
W ill man jedoch die Anderung der EinfluBfiache fiir H priifen, wenn p 
sich andert, so muB im Beispiel gk =  gs sein, denn nur fiir diese B e
lastung wird die Bogenkraft durch Integrieren der EinfluBfiache ge
funden, d. h. es ist fb =  o und dam it auch p — o. Es werde gewahlt 
H  =  0.05 Hg. Und ebenso sei n =  1. Es folgt gemaB Gl. (ro) 

r 1
/ l q b  =  I , 0 5 y - 0 , I 3 I 2 5

dem entspricht ein Formbestimmungswert /?r =  0,74, der in Gl. (1) 
eingesetzt die Ordinaten der verlagerten GewSlbeachse ergibt.

Ich w ill diese Zahlen m ittels der von Buschmann angefiihrten
gk =  1. Der Zu-Ritterschen Formeln naęhpriifen. Es wird m =  

sammenhang zwischen m und p  ergibt sich
m =  6 P +  1 

Es wird demgemaB mr =  6 • 0,74 - f  i  =  5,44-
Der Inhalt der EinfluBfiache fiir H ist  nach R itter fiir n

f.i (i i - /') 
1“

fiir m =  1 wird

H =
105 (m +  5)

128 (7 m 2 +  76 m ■+■ 232)

ią (i -i' fi) 
1*

fa ( i +  /^)

II 0,125

Hr — 1,131
i i r
h '

1,05
fiir mr =  5,44 wird

was nachzuweisen war.
Dasselbe laBt sich fiir jeden anderen W ert von n oder fi bzw. m 

zeigen. Dr.-Ing. II. N c u m a n n , Haifa.

Nachtrag zum Verzeichnis 
der Prufingenieure in Preufien ftir Statik

(in H eft 2 dieses Jahrgangs)
S t a d t g e m e in d e  B e r l in  u n d  P r o v in z  B r a n d e n b u r g .

1. J. Haber-Schaim, Dipl.-Ing., Berlin W 30, Lartdshuter Str. 1, 
Eb. Ebb. Hb.

2. J. Haller, Stadtbm str. a. D ., Berlin-Lankwitz, Viktoriastr. 5— 7. 
Eb. Ebb. Hb.

P r o v in z  N ie d e r -  u n d  O b e r s c h le s ie n .
1. W alther Drechsler, Dr.-Ing., Bad Salzbrunni. Schlesien, Kapellen- 

weg 4. Ebb.
P r o v in z  S c h le s w ig - H o ls t e in .

I. Karl Kaufmann, Dr.-Ing., A ltona-Elbe, Holstenstr. 228. Eb. Ebb. 
P r o v in z  W e s t fa le n .

1. W ilhelm  Altenhovel, Beratender Ingenieur V. B . I., Dortmund, 
Markische Str. 88, Eb. Ebb. Hb.

2. H. Fr. Muller, D ipl.-Ing., Bochum, Ulm enallee i6 a . Eb. Ebb. 
P r o v in z  H e s s e n -N a s s a u .

i ,  W ilhelm  Pahler, Dipl.-Ing., Frankfurt a. M„ W aldschmidstr. 93. 
Eb. Ebb. Hb.

R h e in p r o v in z .
i .  Jos. Henn, Bauingenieur, Diisseldorf-Grafenberg, Yautierstr. 88.
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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 .

Betrachtungen iiber die Verdingungsordnung fiir 
Bauleistungen und Vorschlage fiir ihre tlberarbeitung.

Von Stadtbaurat P. May, Dusseldorf.

(F o rtse tzu n g  un d  Schlufl v o n  S eite  470.)

I I I .  B e u r t e i l u n g  d e r  V .O .B . im  e i n z e l n e n  u n d  A b a n d e -  
r u n g s v o r s c h l a g e .

Z u n ach st e tw a s iiber d ie A u sd ru ck sw eise  ,, Y ergebung" , d ie  
in  e in igen  §§ zu fin d en  is t . V ergebung i s t  ais B ezeich n u n g  fiir 
A rbeitsiib ertragu ngen  desh alb  n ic h t r ich tig , w eil Y ergebu ng die  
B ed eu tu n g  h a t, e tw a s zu vergeben , zu verzeihen . V ergebung  
du rfte  d esh alb  zu andern se in  in ,,V ergab e''.

D er  § A  2 m uB a is die K rone des ganzen  W erk es der V .O .B . 
bezeich n et w erden , im  In h a lt  kurz g eh a lten  und dab ei e in e  F u lle  
von  R ich tlin ien , d ie  sich  aus den hier veran kerten  vier Grund- 
sa tzen  fiir die Y ergabe v o n  B au le istu n g en  en tw ick eln . N u r des
ha lb  so li d iesem  § m it e in igen  A u sfiih ru ngen  g ed a ch t sein .

a) Z u r  F a c h k u n d e  u n d  L e i s t u n g s f a h i g k e i t  d e s  U n t e r -
n e h m e r s .

W ir  brauchen ein  U n tern eh m ertu m  m it einem  hohen  MaB 
von  tech n isch em  K onn en , U m sic h t un d  T a tk ra ft und m it B e 
trieben , in denen  nur m it produl<tiven A rbeitskraften  g ea rb eite t  
wird, d ie  taglich  ein b estim m tes MaB v o n  Q u a lita tsarb eit leisten  
m ussen  un d  so  u n ter  dem  L eitstern  w ir tsch a ftlich en  H an d eln s  
steh en , d a m it d as erfiillt w erden kann, w as w ir von  unseren B au-  
au fgab en  erw arten  —  Q u alita tsarb eit, a lso  e in  durchaus gesun des  
U n tern eh m ertu m . A u ch  das R e ich sg erich t (R .G .) v er la n g t nach  
ein er E n tsch e id u n g  v o n  e in em  se lb sta n d ig  B a u ten  ausfiihrenden  
U n tern eh m er ein  so lches MaB v o n  A u sb ildu ng, A u fm erksam keit, 
Z u verlassigk eit un d  E in sich t, das h in re iche , ih m  die F o lgen  seines. 
H a n d eln s au fzud ecken . D ie  W a h l des U n ternehm ers is t  deshalb  
so rg fa ltig  zu iiberlegen, groB ter W ert is t  a u f e in en  fachkundigen  
und le istu n gsfah igen  U n tern eh m er zu legen . In sb esondere fordert 
der E isen b eto n - un d  T iefbau  Q u a lita tsa rb eit, d ie  G iite  der A rbeit  
i s t  hier w ese n tlich  V ertrauenssache. G cw issen h aftigk eit und  
V ertrauen  e in es U n tern eh m ers s in d  aber auch  die b este  Ge- 
w ah r fiir  e in e  g u te  O rgan isation  a u f der B a u ste lle  und die  
b este  G ew ahr zur V erh iitu n g  von  U n fa llen .

b) Z u r  A n g e  m e s s e n h e i t  d e r  P r e i s e .
F iir  beide T eile  darf d ie  U b ertrag u n g  einer A rbeit kein ge -  

w a g tes G esch aft sein . E s  kon nen  b eiderseits keinerlei V erpflich-  
tu n g en  m it dem  E in w a n d  iibernom m en w erd en , m an habe ihre 
B egriffe  n ic h t  verstan den , oder fa lsch  verstan d en .

D er  U n ternehm er inufl in  d em  angem essenen  P reise eine  
G egen le istu n g  fiir se ine A rb eit hab en , d a m it er an sie  m it Freude  
und V ertrauen  herangehen  kann. D er  A u ftraggeb er  is t  dann  
auch  einer orden tlich en  A rb eit sicher.

A is angem essener P reis is t  n ic h t e tw a  der o b jek tiv , sondern  
der su b jek tiv  an gem essene P reis zu versteh en , e s  is t  der Preis, 
der fiir den betreffenden  U n ternehm er, der d ie  A rbeit hab en  soli, 
ais angem essen  zu erachten  ist. D er angem essene  P reis is t  a lso  
ganz in d iv id u eli, der v o n  F a li zu F a li fiir e in en  b estim m ten  
U n ternehm er zu b eurteilen  ist, es is t  der P reis, der n iich tern  er- 
rech n et der b etreffen d e  U n ternehm er h ab en  m u B , S e lb stver-  
sta n d lich  so li in d iesem  angem essenen  P reis auch  ein  G ew inn  
fiir  ih n  en th a lten  se in , das v er la n g t schon der v o lk sw ir tsch a ft-  
liche F o rtsch ritt, w eil so n st der V erlu st durch die schw in dend e  
K ap ita ł- und S teu erk raft des U n tern eh m ertu m s die V olksw irt- 
sc h a ft  tragen  m iiflte.

U m  aber d ie  A u fgaben  der W irtsch a ft und S o z ia lp o litik  vo ll  
erfiillen  zu konnen , muB auch  dem  B augew erbe der bisherige  
G eist und  die U n tern eh m erin itia tiv e  erhalten  b leiben , un d  w o  sie  
geschw u nd en  ist, m iissen  d ie  A u ftraggeber m ith e lfen , sie  w ieder  
fiir das U n ternehm ertu m  zuriickzugew dnnen. D esh a lb  darf auch  
der U n tern eh m er ein e an sta n d ig e  B eza h lu n g  beanspruchen ,

wde sie  der A rbeiter  auch  h a t. G erade den  G roB unternehm ungen  
m it  ihren  R iesen ap p araten  m iissen  m aterielle  Sorgen  fern geh a lten  
w erden , so n st s in d  sie  n ich t in  der L age, unsere G roBbauten  
auszufiihren, und  so, w ie  e s  d ie B ehorden  verlan gen . D en n  fiir  
diese B au ten , d ie  R iesen su m m en  versch lin gen , k on nen  nur  
fachku nd ige, le istu n g sfa h ig e  un d  k ap ita lk ra ftig e  U n ternehm er  
herangezogen  w erden, die u. U . auch  e in m al e in  R is ik o  iiber- 
nehm en  kon nen , w as der D u rch sch n ittsu n tern eh m er  n ich t kann.

c) Z u m  W e t t b e w re r b . (O ffen tlich e A usschreibung.)
E s lie g t  schon  im  W esen  einer A u sschreib un g, im  W ege des 

W ettb ew erb es unter den M itgliedern des B augew erbes und seiner  
verw a n d ten  G ew erbezw eige fur e in e g ep la n te  B auau sfiihrung  
A n geb ote  m it angem essenen  P reisen  zu erh a lten . D ie  A u s 
s c h r e i b u n g  m u B  e in  w i r k l i c h e r  u n d  e r n s t h a f t e r  
W e t t b e w e r b  s e i n .  D ie  vorherrschende A r t der A u sschreib un g  
w ird  die o ffen tlich e  se in  m ussen , w e il sie  groBe V orziige  
h a t. W enn m an sich  g eg en se itig  h in sich tlich  der F ach -  
k u nd e und L e istu n g sfa h ig k e it des U n tern eh m ers un d  des a n 
gem essen en  P reises au f den B od en  der V .O .B . s te llt , dann  w ird  
auch das U n tern eh m ertu m  der ó ffen tlich en  A u sschreib un g im  
L aufe der Z eit un d  im  In teresse  e in es gesun den  W ettb ew erb es  
m ehr S ym p a th ie  en tgegen b rin gen .

D er freie W ettb ew erb  muB resp ek tier t W'erden, d ie freie  
V eran tw ortun g, d ie w ir tsch a ftlich e  S e lb sta n d ig k e it und E n t-  
sch luB freih eit des U n ternehm ers m ussen  erh alten  b leiben , sie  
diirfen im  W irtsch a fts leb en  n ic h t erd rosselt w erden . N u r der 
freie W ettb ew erb  kan n  bei angem essener B eza h lu n g  die w ir t
sch a ftlich en  V erh a ltn isse  des gu ten  un d  le istu n g sfa h ig en  U n ter 
neh m ertu m s wdeder sta rk  m achen  un d  v o n  im saub eren  E lem en ten  
befreien . G erade d ie  B ehorden  so llten  d ie  B au a u ftra g e  aber auch  
an m ittlere  und k lein e B etrieb e  w ie  auch  an ein ze lne  H and w erks- 
und Gewrerbezw eige a lljahrlicli v erte ilen , wie7 e s  auch  die V .O .B . 
in  ihrem  § A 4 durch T eil- und  F ach lose  y o rsch reib t. D ie  V .O .B . 
w ill dem nach  auch  d iese B etr ieb e  durch ein en  gesun den  W e tt 
bew erb  am  L eben  erh a lten . U n d  d as is t  r ich tig , denn  die E r- 
h a ltu n g  auch  der m ittleren  und kleineren B etrieb e  is t  e ine w ir t
sch aftlich e, so z ia lp o litisch e  und ku ltu re lle  N o tw en d ig k e it. D a 
durch w ird  n ic h t nur in  vo lksw drtschaftlicher H in sich t, sondern  
a uch  in den K onjunkturschw 'ankungen e in  A u sgleich  herbei- 
g efiihrt.

d) Z u u n g e s u n d e n  B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n .
Sie sind  durch die an gefiih rten  E n tsch eid u n g en  des R .G . 

un d  des K .G ., auch  durch d ie  A usfuh ru ngen  R o t h a c k e r s  ge- 
n iigen d  g ck en n zeich n et. U n ter  un gesun den  B egle itersch ein u n gen  
sin d  auch  P reissch leu derei u n d  P fu sch a rb e it zu v ersteh en . Sie 
schad igen  n ic h t nur d as G em einw ohl, sondern auch  das gesun de  
U n tern eh m ertu m  un d  das so lid e  H an d w erk . In teressa n t in  
diesem  Z usam m enhang is t  v ie lle ich t e in e R .G .-E n tsch e id u n g  aus  
dem  Jahre 1927, w-onach bei N ich tza h lu n g  ta r iflich er  L ohn e der  
U n ternehm er sitten w id r ig  h a n d e lt, auch  sch a d en ersa tzp flich tig  
i s t  gegen iiber se inem  tariftreu en  M ithcw crber. A u ch  e in e  Ver- 
ftigung des Ju stizm in isters aus dem  g leichen  Jahre g e h t  m it  der  
P reissch leu derei scharf zu G ericht. A u ch  der R eg ieru n gsp rasid en t  
von  O ppeln h a t  in  e in em  ErlaB v erfiig t, daB gegen u n gee ign ete  
E lem en te  und P fuscher  r iick sich tslos v orzu geh en  sei. N ic h t  
w eniger scharf g e h t auch  d ie  bayer isch e  S ta a tsreg ieru n g  vor, 
sie  h a t  n ach  E in fiih ru n g  der V .O .B . ihren  zu sta n d ig en  S tellen  
die B esch a ftig u n g  v o n  P fu sch ern  un d  ahn lichen  E lem en ten  
u n tersagt. E in  durchaus r ich tiger S ta n d p u n k t, denn  n eb en  den  
w irtsch a ftlich en , sozia len  u n d  beruflichen  Schad en  konnen  
P reissch leu derer un d  P fu sch er  d ie  b au le iten d en  B ea m ten  n ic h t  
nur in  V erlegen h eit un d  Schw ier igk eiten  bringen , sondern  auch  
in m oralische u n d  see lisch e  G efahren.

D em  ab leh n en d en  S ta n d p u n k te  des R eich sv erd in g u n g s-  
ausschu sses, die F orderungen  der B eru fsgen ossen sch aften  iiber  
die M aB nahm en zu rV erh iitu n g  v o n  U n fa llen  a is besondere P osi-  
tio n  in das L e is tu n gsverzeich n is m itau fzu n eh m en , trete  auch
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ich  bei, w eil d iese  M aB nahm en m it  der L e is t u n g s a u s s c h r e ib u n g  
gar n ic h ts  zu tu n  hab en , sondern nur e ine S ache w ahrend der 
A u sfuh ru ng is t , fiir d ie nach  den gesetzlichen  B estim m u n gen  
nur der U n tern eh m er d ie  Y era n tw ortu n g  tra g t. D ieser  R egelu n g  
tra g t iibrigens auch der § B  4 Ziffer 2 R ech n u n g .

D er  § A  18 Z iff. 2 d  sp rich t v o n  G elegen heiten  zur O rts- 
b esich tig u n g . B esich tigu n gen  der B a u ste lle  u n ter  fachkundiger  
F uh ru n g  durch den  A u ftraggeber  s in d  sich er  em pfeh len sw ert, 
sie  w erden auch  gerne ubernom m en, w eil durch so lche B e s ich ti
gu n g en  so  m anche w ich tig e  A u fk laru ng  fiir d ie  A rbeit und  K al- 
k u la tio n  gegeb en  w erden  kann, w as sicher auch  nur im  In teresse  
des A u ftraggeb ers liegen  kann. E s darf sich  aber h ierbei nur um  
E in zelb esich tig u n g en  han d eln , n ich t e tw a  um  g em ein sch aftlich e, 
w eil d iese dem  S inne des § 18 Z iff. 4 zuw iderlau fen , nach  dem  die  
N am en  der B ew erb er g eh eim zu h alten  sind . N u r das e in e oder  
andere kan n  B estim m u n g  der V .O .B . sein.

H in sich tlich  d es § A  23, O ffnung der A n geb ote, sind  in 
der P ra x is  dariiber Z w eifel en tsta n d en , ob  auch  bei b e s c h r a n k -  
t e r  A u sschreib un g das E rgeb n is b ek ań n tgegeb en  w erden m iisse. 
D ie  V .O .B . m a ch t hier r ichtigerw eise  keinen  U n tersch ied  zw ischen  
óffen tlich er  un d  beschrankter A u sschreib un g. A u f V orstellu ng  
des R e ich sverb an d es des D eu tsch en  H and w erkes hin haben  die  
zu sta n d ig en  S te llen  der R eich sreg ierun g an die nachgeordneten  
B ehorden  die A n w eisu n g  ergehen  lassen , daB auch  die E rgeb n isse  
der b esch ran k ten  A u sschreib un g in g leicher W eise  w ie  d iejen igen  
der ó ffen tlich en  A u sschreib un g bek an n tzu geb en  seien .

D ie  V .O .B . m a ch t in  ilirem  § A  26 Ziff. 2 auch  h in sich tlich  
des Z usch lages keinen  U n tersch ied  zw ischen ó ffen tlich er  und  
beschrank ter A u sschreib un g. B ei v ie len  V erw altu ngen  w ar es 
se ith er  und is t  es auch  h e u te  n och  nach  dem  E rschein en  der 
V .O .B . iib lich , daB bei beschrank ten  A usschreib un gen , fiir d ie  
nur ein e geringe A n zah l le istu n gsfah iger  und zuverlassiger, in 
gu tem  R u fę  steh en d e  F irm en  aufgeford ert w erden , v o n  denen  

, m an bei klarem  V erstan d n is fiir d ie  A rb eit auch eine sichere und  
zu verlassige  K alk u la tion  erw arten darf, dem  b illig sten  A n geb ot  
der Z usch lag e r te ilt  w ird. A n fcch tu n g  w egen ,,Irrtu m '' B .G .B . 
§§ 119 und i2 r  sch e id e t aus, w eil v o n  derartigen F irm en ein  
Irren, w enn auch  m ensch lich , n ich t zu erw arten  s te h t. F iir  un- 
r ich tig  h a lte  ich  es, d em  B illig sten  in  so lclien  F a llen  den A u ftrag  
n ich t zu geben , er kan n  doch den P reis, den er haben  muB, 
r ich tig  k a lk u liert haben , besonders dann  wrird dies angenom m en  
w erden diirfen, w enn d ie  unteren  A n g eb o te  n ic h t  w e it ausein-  
and erliegen . A u ch  d ie  R eich sbah n  g ib t  n ach  einem  ErlaB vom  
1 0 .1 0 .1 9 2 8  dem  B illig sten  den A u ftrag . E in e  A b le lin un g des 
billig sten  A n geb otes w idersprich t auch  dem  G eiste  eirjer be
sch ran k ten  A usschreibung. D er A u ftraggeber la u ft  bei A b- 
leh n u n g  e in er g u ten  F irm a  auch G efahr, daB d iese bei der nach- 
s te n  G elegen h eit n ic h t m ehr an b iete t, w eil sie  n ich t w ieder  
u n p rod u k tive  A rb e it le isten  w ill. D a s  lage n ic h t  im  In teresse  
des A u ftraggebers.

N u n  n och  e in ige  B e tra ęh tu n g en  iiber den T eil B .
N ach  § B  2 A b s. 2 so llen  n eu e  P reise  v ere in b art w erden , 

w enn d ie  ausgefiih rten  M assen d ie  un ter  e in em  E inh eitsp reise  
zusam m engefaB ten  L eistu n g en  um  10%  iib ersteigen . B e i E isen -  
bahn-, bei StraB en- u n d  D eic lib a u ten  groBen S tiles  konnen  an- 
sch ein en d  geringfiig ige  A ndcrungen  v ie lle ich t nur um  ein ige  
Z entim eter  in H ó h e  und B reite, w ie  es z. B . bei D am m en, Ver- 
sch ieb u n gen  in  den M assen bringen, d ie  v ie lle ich t groBer sin d  ais 
10% . A u f den B od en  der V .O .B . g e ste llt , a lso  angem essene  
und a u sk óm m lich e  P reise, kann d ieses M ehr an L e istu n g  bei 
einer b ereits e in g er ich te ten  B a u ste lle  durch V ergróBerung der  
K osten su m m e un d  V erringerung der an teilm aB igen  G eschafts- 
un kosten  doch  nur fiir den  U n tern eh m er v o n  V orteil sein. D er  
E rhóhung auf 20%  kann desh alb  auch der U n tern eh m er ganz  
un bedenk lich  zu stim m en , d enn  n u r bei sch lech ten  P reisen  w ird  
er e in en  neu  festzu se tzen d en  hóheren P reis fo rd em .

D ie  Z iff. 10 des § 4 m ag fiir den  H och b au  G u ltig k eit haben , 
fiir den T iefb au  kann sie  n ic h t in  F rage k om m en . D ic  t)b er-  
tragung einer L e is tu n g  oder T eile  einer so lchen  an andere U n ter 
nehm er is t  im  T iefb au , b e i dem  d ie  e in ze lnen  A rbeitsvorgan ge

m ehr ineinandergreifen  a is im  H och bau , n ich t o h n e  B ed en k en , 
in den m eisten  F a llen  ga n z  au sgesch lossen . A ber auch  rechtliche  
B edenken  s teh en  einer U b ertragu ng gegen iiber, w e il nur der  
H a u p tu n tern eh m er dem  A u ftraggeber gegen iiber d ic y e r a n t 
w ortun g  fiir das h erzu stellen d e  W erk  tra g t. E in  U n ternehm er, 
der sich  an scliw ierige T iefb a u ten  w a g t, muB fiir d ie  U bernah m e  
und A u sfuh ru ng derartiger B a u ten  m it den entsp rech en den  Ge- 
raten  un d  M aschinen se lb st e in g er ich te t sein  und erst rech t in 
so lchen  A rbeiten  E rfah ru n g  hab en . E s  konnen fiir den  T iefbau  
nur so lch e  U n ternehm er in F rage kom m en , d ie  gem aB § A  26  
Ziff. 1 in e igenem  B etrieb e  L eistu n g en  ausfiihren konnen.

E in  A n g elp u n k t in der V ertragsab w ick lu n g  kan n  der § 6  
Ziff. 5 wrerden, und  zw ar h in sich tlich  der A u s l a g e n ,  d ie durch  
ein e U n terbrechu ng der A rb e it dem  U n tern eh m er erw achsen , 
und h in sich tlich  des S c h a d e n s ,  der be ide  T eile  treffen  kann, 
je  nachd em  der e in e oder andere T eil d ie  liin d em d en  U m stan d e, 
die zu einer U n terb rech u n g  gefiih r t liab en , zu v ertreten  h a t. 
W ahrend die A u slagen , d ie  sich  gróB ten teils  a u f B etra g e  fiir 
etw a ig e  L ieferungen  der B a u sto ffe  bez iehen , in  ihrer H ó h e  zu  
erfassen sind , liegen  d ie  Y erh a ltn isse  fiir d ie E rfa ssu n g  des un- 
m ittelb aren  Schadens, den  die e in e  oder andere P a rte i zu haben  
glau b t, w esen tlich  un giin stiger . E in e  U n terb rech u n g  der A us- 
fiihrung durćh U m sta n d e , d ie der U n tern eh m er zu  vertreten  h a t, 
wird se lten  vorkom m en , es se i denn , daB er aus w irtsch aftlich en  
G riinden d ie  A rb eit un terbrechcn  m uB, auch  v ie lle ich t n ich t  
m ehr in der L age is t , sie  fortzu fiiliren . In  diesem  F a lle  k o m m t  
der § 8 Ziff. 2 in  F rage. A n ders liegen  aber d ie  Y erh altn isse , 
w enn die h in dern den  U m sta n d e  v o n  dem  A u ftraggeb er  oder  
v o n  keinem  V ertragste ile  zu v ertreten  sind . In  ersterem  F a llc  
h a t der U n tern eh m er A nsp ru ch  au f E rsa tz  des n achw eislich  
en tsta n d en en  u n m i t t e l b a r e n  Schad en s. In  der P rax is w ird  
aber nu n  und nur zu o ft  „un m itte lbarer"  und „w irk licher"  
Schaden  a is dasselb e b ezeich n et, und d esh alb  w erden  o ft  d ie  
m oglich sten  und un m óglichsten  S ch ad en ersatzanspriiche g este llt ,  
die natiirlich  erst rech t AnlaB zu S cliw ierigk eiten  geben . N ach  
der V .O .B . kann  es sich  bei dem  „ u n m itte lb aren "  Schaden aber  
nur um  einen  so lchen  Schaden  handeln , der m it der U n terbrechu ng  
der V ertragsarbeiten  u n m itte lb a r  zu sam m en h an gt u n d  bei A u s
fuhrung der v ertrag lich en  A rbeiten  en tsta n d en  is t . N ic h ts  an- 
deres kann Sinn der Y .O .B . sein , n ich ts anderes kann aber auch  
d arun ter versta n d en  w erden .

G egen die B estim m u n gen  der G cw ahrle istun g  —  § 13 —  
fiir L ieferungen , fiir d ie  ja  doch  auch die V .O .B . G u ltig k eit und  
A n w endu ng haben so li, is t  in der P ra x is schon  insofern  verstoB en  
w orden, ais d ie V .O .B . v o n  L ieferfirm en  a b g e leh n t w ird, weil 
sie  an die e igenen  V erkaufs- und L ieferu ngsbed ingu ngen  ihrer 
V e r b a n d e  geh a lten  sind . A u ch  d iese  B estim m u n g en  vcrd iencn  
bei der t)bcrp riifun g  besondere B each tu n g , w enn n ich t d ie  V .O .B . 
gem aB § A  1 an  B ed eu tu n g  verlieren  soli.

E s  kann sich  dan n  u n ter  Z ugrundelegung der V .O .B . nur  
um  zu sa tz lich e  B estim m u n g en  gem aB  § A  10 Z iff. 2 der V .O .B . 
h a n d eln .

B e i SchluB rechnungen § 14 is t  es bei B ehorden G ebrauch , 
durch den  U n ternehm er anerkennen  zu lassen , daB die A brcch- 
n u n g  r ich tig  und daB m it der A u szah lun g der R estsu m m e se in e  
F orderung ersch ó p ft sei. D iese  A n erkenn un g w ird jedoch  ver- 
w-eigert, w enn  friiher g este llte , aber u n erled ig te  F ord erun gen  
se iten s des U n ternehm ers au frech terha lten  wrerden. E s w ir ft  sich  
hier d ie  F rage auf, ob  tro tz  A n erkenn un g in  vo rsteh en d em  S in ne  
e in e  e tw a ig e  F ord erun g durch besonderen  V orb eh a lt R ech ts-  
g iilt ig k e it  h a t. N ach  dem  W o rtla u t d es § 16 Z iff. 2 A bs. 2 is t  d iese  
F rage zu bejahen . J u stizra t R o B  sa g t in  der D eu tsch en  B a u -  
ze itu n g  v o m  4. D ezem b er 1929 (B a u w irtsch a ft un d  B a u rech t
S. 182), daB F orderungen , d ie  der U n ternehm er b e i A n nah m e  
der Sch lu B zah lu ng n ic h t  kennen  w iirde, d enn och  g e lten d  ge- 
m a ch t w erden kón n ten , w eil er iiber e in ze lne  ihm  zu steh en d e  
F orderungen  n ic h t  oder n ich t m ehr u n terr ich te t se i, wras in  e inem  
gróBeren B etr ieb e  le ic h t vorkom m en  k ón n te . D ie se  A u ffassu n g  
s te h t  im  W iderspruch  m it  dem  ersten  S a tze  des 2. A b sa tzes der  
Z iff. 2 des § 16, der zu klaren noch  n ó tig  sein  w ird.



506 WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
DER BAUINGENIEUR

1931 HEFT 27.

N eu  in dem  § 18 is t  d ie  Ę in r ich tu n g  e in es „ U n p a rteiisch en " , 
w enn die E n tsch eid u n g  der v o rg esetz ten  D ien sts te lle  n ic h t be- 
fr ied igt. Ich  verspreche m ir v o n  d ieser Ę in r ich tu n g  rech t v ie l. 
W enn die G eister der beiden P arte ien  noch  n ich t zu sehr aufoin- 
a n d ergep la tzt sind , w ird  d ie  P ersón lich k eit e in es U n parteiischen , 
der natu rlich  n eben  den n ótigen  E rfahrungen  im m er fach- und  
sach k u n d ig  und v o m  V ertrauen beider P arte ien  getragen  sein  
muB, durch e in e  sach lich e, o b jek tiv e  und rech tlich e  B eu rteilu n g  
des S tre itfa lls  o f t  in  der L age sein , ais Sch lich ter  —  n ic h t ais 
R ich ter  —  den S tre it aus der W e lt  zu schaffen . E r  w ird  bei A b- 
w agu ng des F iir  und  W ider der V ertragsrech te und P flich ten  
durch seinen ganzen  E influB  a u f die P arte ien  a is V erm ittlun gs-  
person v ersu clien  m iissen , sie  auf G rund seiner e igenen  B eur
te ilu n g  der Sachlage und auf G rund seiner K en n tn isse  un d  E r 
fahrungen dariiber aufzukliiren , ob  durch ein  Sch ieds- oder  
ordentliches G erich t A u ssich ten  auf E rfo lg  der einen  oder anderen  
S eite  vorhand en  sind . G elingt ihm  die B e ilegu n g  des S tre ites  
n ich t, dann laB t d ie V .O .B . d ie W ahl zw ischen Sch iedsgerich t  
und ordentlichem  G ericht. E s darf se iten s des A u ftraggebers aber  
n ich t v ersa u m t w erden , d as e in e oder andere festzu leg en . K ein  
U n ternehm er darf dem  A u ftraggeber fiir d iese  F estleg u n g  d es
ha lb  v o n  vornherein  m it  M ifltrauen begegnen . D ie  K larh eit iiber  
die Z u stan d igk eit des e in en  oder anderen G erichts v erlan gt  
schon  d ie  S a ch lich k eit und die M orał.

IV . S c h lu B b e m e r k u n g .
H ierm it w are ich  m it m ein en  B etra ch tu n g en  iiber das, w as  

bei der dem n ach stigen  U bera rb e itu n g  d e r V .O .B . auch einer  
B eratu n g  im  In teresse  d es A u ftraggebers und -nehm ers n o tig  
ersch ein t, zu E nd e.

So v ie le  F ragen  gerade w ir tsch aftlich er  und reclitlicher  
N a tu r  b le ib en  zu klaren, w as v ie lle ich t zw eckm aB ig durch einen  
K om m en tar  oder durch en tsp rech en d e F uB noten  erfolgen  
kon n te . B estim m u n gen , d ie  schon von  vornherein  d ie  g la tte  
V ertragsab w ick lu ng storen  konnen , so llten  versch w inden , e in e  
U n terlage  fiir e in e ehrliche G em ein sch aftsarb eit der A u ftra g 
geber und -nehm er m ufi auch d ie  V .O .B . se in . U n d  das kann  
durch d ie  V .O .B . erreicht u n d  erh alten  w erden , w enn abge- 
w ogenerw eise  fiir d ie  In teressen  beider In teressen ten  B estin i-  
m ungen geschaffen  w erden , d ie bei a ller W urd igu ng der A u ftrag-  
geberinteressen  aber auch  das U n tern eh m ertu m  am  L eben  lassen . 
D a s V erh iilth is zw ischen  A uftraggeber und -nehm er muB im  
In teresse  des B augew erbes und der B a u w irtsch a ft un ter  dem  
G eiste  enger, ehrlicher, g em ein sch aftlich er  Z usam m en arb eit und  
zeitgem aB er W irtsch a ftsa u ffa ssu n g  ; steh en , ohn e gegen se itiges  
M iBtrauen. Jedenfa lls h a t  die V .O .B . durch ihre seith erige  H and-  
h ab u n g  den B ew eis erbracht, daB sie  a is groBer F o rtsch r itt im  
V erd ingungs- und  V ertragsw esen  b e tr a ch te t w erden m uB. Sie  
b ed eu te t fiir A rbeitgeb er und -nehm er eine E rsparnis an Z eit und  
G esch aftsaufw and . M an h a t  n ic h t  m ehr n ó tig , form lich e und  
dick leib ige V ertrage abzusch lieB en , w ie  d ies se ith er  geschah . Man 
braucht auch  keine Z eit und S ch affen sk raft m ehr fiir d ie A us- 
arbeitu ng  und D urchfuhrung nebensach licher und iiberfliissiger  
V ertragsb estim m u ngen  un d  -k lauseln  zu opfern. M it der V .O .B . 
is t  e in e ga n z  erh eb liche V ereinfachu ng und  V erein h eitlich u n g  
des V erd ingun gs- un d  V ertragsw esen s h erbeigefiih rt, d ie in  
ihrer A n w endu ng a u f das gesa m te  B augew erb e ga n z  in  dem  
Sin ne der heu tigen  R a tio n a lisieru n gsb estreb u n gen  lieg t. U n d  
gerad e darin lie g t  schon  ein  groBer vo lk sw ir tsch a ftlich er  
V o rte il der V .O .B . M óge sie  n ach  vorgen om m ener D u rch
arb eitu n g  fiir  be id e  T eile  g u ten  und v o llen  E rfo lg  bringen , e in e  
W o h lta t w erden fiir d ie  g an ze  B a u w elt  und fiir d ie  bau- 
w irtsch a ftlich en  V erh a ltn isse  e in es gesun den  W ied eraufb aues  
unserer n a tion a len  W irtsch aft.

Zur W irtschaftslage. D ie sich uberstiirzenden Ereignisse der 
letzten  Tage und W ochen sind so tiefgreifender Art, daB sie auch der 
gesam ten W irtschaftslage fortgesetzt ein verSndertes Bild geben. 
VeranlaBt durch die Vorgange in Osterreich (Zusammenbruch der 
Ósterreichischen Credit-Anstalt) und die infolge der letzten Notver- 
ordnung erzeugte politische Hochspannung, ist es zum Ausbruch 
einer em euten Y e r t r a u e n s k r is e  gekommen, die die deutsche W irt

schaft zweifelsohne unm ittelbar an den Rand des Abgrunds gefiihrt bat- 
Zum dritten Małe im Verlauf der derzeitigenW irtschaftsdepression hat 
infolge Kiindigung kurzfristiger Auslandskredite und der F lucht in- 
landischen K apitals ins Ausland ein Run auf die Reichsbank einge
setzt, durch den die Deckungsm ittel an Gold und Devisen innerhalb 
weniger Tage in noch viel starkerem MaBe zusammengeschmolzen sind, 
ais dies bereits in den beiden vorhergehenden akuten Vertrauens- 
krisen im Friihjahr 1929 und nach den W alilen im H erbst 193°  der 
Fali war. Schon schien das drastische M ittel einer 2% igen Diskont- 
erhohung nicht mehr ausreichend und eine rigorose Kreditrestriktion, 
die die gesam te schon stark geschwSchte deutsche W irtschaft erneuten 
schwersten Erschiitterungen ausgesetzt hatte, unvermeidlich, ais in 
Erkenntnis der unmittelbaren Gefahr eines volligen Zusammenbruchs 
des deutschen W i rtschaf tsgebau d es die B otschaft des Prftsident 
IIoover m it dem V o r s c h la g  e in e s  e in j  i ih r ig e n  M o r a to r iu m s  a l le r  
p o l i t i s c h e n  S c h u ld e n  wenigstens vorerst zu e i n e r  offensichtlichen 
Entspannung fiihrte. Man muli sich bei alledem aber bewuBt bleiben, 
daB in der amerikanischen In itiative lediglich eine Auswirkung der 
krisenhaften Zuspitzung der Dinge zu sehen ist, und auch der ais 
t)berschwang erscheinende Optimismus der Borse nach Eintreffen des 
Hooverschen Vorschlags kann nur ais ein erstes Aufatm en nach dem  
Gefiihl der vólligen Iloffnungslosigkeit gedeutet werden. W ohl darf 
man nunmehr zuversichtlich hoffen, dali durch das einjahrige Mora
torium die akute Gefahr einer Katastrophe behoben wird, aber zu einer 
nachhaltigen Besserung der deutschen W irtschaftslage kann dieses 
keinesfalls allein hinreiclien.

Erfreulich ist, daB nach den Feststellungen der Reichsanstalt 
die Z a h l d e r  A r b e i t s lo s e ń  auch in der ersten H alfte des Monats 
Juni w e i t e r ,  wenn auch langsam, z u r iic k g e g a n g e n  ist, wahrend 
im Vorjahr zu dieser Zeit bereits wieder ein Anstieg der Arbeitslosen- 
ziffern stattfand. D ie Zahl der Arbeitsloseń betrug M itte Juni rund
4 000 000, sie ist dam it um 53 000 se it Ende Mai gefallen, wahrend sie 
im  Vorjahre in der ersten Junihalfte um  11 000 auf 2 646 000 gestiegen  
ist. W enn som it auch die Gesamtzahl der Arbeitslosenziffern noch 
erheblich holier ist, so ist doch zum erstenmal die Zahl der von der 
Arbeitslosenversicherung unterstiitzten Erwerbslosen um  30 000 ge- 
ringer ais im  Vorjahr. D ie Reichskreditanstalt hebt in ihrem Bericht 
liervor, daB an der E ntlastung des Arbeitsmarktes zwar vor allem die 
SaisonauBenberufe, daneben aber auch dic konjunkturellen Berufs- 
gruppen beteiligt sind. Im  B a u g e w e r b e  ist leider bereits i ib e r -  
w ie g e n d  e in e  V e r s c h le c h t e r u n g  gegeniiber den Yorwochen fest
gestellt worden. D am it kom m t die an sich schon sehr schwache Friih- 
jahrsbelebung des Baum arktes bereits wieder zum Stillstand, teilweise  
hat bereits eine riicklaufige Bewegung eingesetzt.

An Entschadigungen waren nach dem Unfallverzeichnis von den 
12 Baugewerks-Berufsgenossenschaften im Durchschnitt der Jahre 1901 
bis 1914 und 1925 bis 1929 auf 1000 RM. E ntgelt (Gehalter und Lohne) 
zu zahlen:

bei M a u r e r n , B e t o n -  u n d  E i s e n b e t o n -
a r b e it e r n ,  Z im m e r e r n  usw ........................13,01 RM

bei E r d t ie f b a u ,  A r b e it e n  in  P reB -  
lu f t ,  K a n a l i s a t io n s -  u n d  K a n a l-  
a r b e i t e n ................................................................. 13.59  RM

fiir B a u f i ih r e r , T e c l in ik e r u s w ......................  1,41 RM.
D a die Gefahrenklassen aus der Gegeniiberstellung der Entgelt- 

summen und Entschadigungsbetrage auf 1000 RM berechnet werden, 
ist nunmehr far die ersten beiden Kategorien die Gefahrenklasse 13 
(bisher 15) und fiir die Baufiihrer usw. die Gefahrenklasse 2 (bisher 4) 
vorgesehen. D ie gegeniiber den im Jahre 1924 neu festgesetzten Renten  
seither erfolgten starken Lohnerhohungen und die Verbesserung der Un- 
fallverhiitungsmafinahmen haben offenbar auf lange Sicht gesehen zu 
einer Verschiebung des Verhaltnisses der zu zahlenden Entschadigungen  
zu den Beitragen, dam it zu einem Sinken der Gefahrenziffer fiir Bau- 
geschafte, Maurerei, Beton- und Eisenbetonarbeiten usw. gefiihrt. Die  
an sich hierdurch gegebene Verbilligung der Beitrage wird aber vor- 
erst infolge des konjunkturbedingten Riickgangs der Lohnsumme, die 
eine erhebliche Erhóhung der j a h r l ic h e n  Umlageziffer notwendig  
macht, leider n icht eintreten.

Die vierzigstundige Arbeitswoche. D ie an den Reichsarbeits- 
minister gerichtete Eingabe der drei Bauarbeitgeberverbande hatten  
die Baugewerkschaften m it einer Gegeneingabe an den Minister 
beantwortet, in der sie nachzuweisen versuchten, daB es im  Baubetrieb  
durchaus moglich sei, m it der Vierzigstundenwoche auszukommen, 
ohne daB dadurch das Bauen verteuert wiirde. D ie zentralen Bau- 
arbeitgeberverbande haben sich daraufhin in  einer erneuten Eingabe 
an den Reichsarbeitsminister und an „die Sachverstandigenkommission  
zur Untersuchung des Arbeitslosenproblems" m it den Behauptungen  
der Gewerkschaften auseinandergesetzt. Sie haben jeden Einzel- 
vorschlag der Gewerkschaften nachgepriift, wobei sie zu dem Schlusse 
kommen, daB alle diese Vorschlage zu einer Verteuerung des Bauens 
fuhren wurden.

D as von der Sachverstandigenkom m ission vorgelegte Gutachten  
zur Arbeitszeitverkiirzung laBt erwarten, daB die besonderen Schwierig
keiten, die der Arbeitszeitverkiirzung im  Baugewerbe entgegenstehen, 
beriicksichtigt werden. Jedenfalls hat die Kommission ausdrucklich 
erklart, daB sie sich von  der Arbeitszeitverkiirzung im  Baugewerbe 
eine E ntlastung des Arbeitsmarktes n icht verspricht.
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Zur Frage der Zuschlage zum Tagelohn hat sich der W ohnungs- 
ausschuB des D eutschen und PreuBischen Stadtetages ani g. Marz 1931 
wie folgt geauBert:

„Im  H inblick auf die Schwierigkeiten der W ohnungsbaufinan- 
zierung gewinnen die von den Stadten schon seit geraumer Zeit an- 
gestellten Versuche, die Baukosten zu senken, erhóhte Bedeutung. 
Die Verhaltnisse verlangen, daB diese Bestrebungen allgemein auf
genommen und nachdrucklichst betriehen werden. D ie allgemeine 
Preissenkungstendenz hat sich auf dem B a u m a r k t  ausgewirkt. Unter
suchungen zeigen jedoch, daB diese Tendenz noch nicht auf allen Ge- 
bieten und noch nicht iiberali zu beachten ist. Ganz besonders gilt 
dies fiir die Zuschlage fiir Tageiohnarbeiten (Meistergeld). Es hat sich 
herausgestellt, daB die Zuschlage in den einzelnen Stadten auBer- 
ordentlich verschieden sind und in einem MaB voneinander abweichen, 
das in besonderen Yerhaltnissen, welche fur einzelne Landesteile natur
gemaB bestehen, keine Begriindung findet. Den M itgliedsstadten ist 
davon K enntnis gegeben worden m it der B itte, die H ohe der Zuschlage 
zu den Tariflóhnen einer Nachpriifung zu unterziehen. Auf Grund 
dieser M itteilung haben zahlreiche M itgliedsstadte iiber die H ohe der 
bei ihnen gewalirten Zuschlage Bericht erstattet. Aus den Zuschriften 
ergibt sieli die Notwendigkeit, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. 
Das eingegangene Materiał soli zusam m engestellt und den M itglieds
stadten ais Unterlage fiir weitere Verhandlungen bei der Festsetzung  
der Zuschlage zugeleitet werden.“

Im  Jahre 1927/28 hatten die Reichsbehórden Erliebungen iiber 
die H ohe der Unkostenzuschhige im Baugewerbe vorgenommen. Die 
Feststellungen hatten  dabei ergeben, daB sich dic uberwiegende Mehr- 
zahl der tatsachlich gezaliltcn Unkostenzuschlage zwischen 35 und 50% 
bewegten. Offensiclitlich wurde die Hóhe der Satze sehr wesentlich  
von dem  groBeren oder geringeren EinfluB der Unternehmerorganisa- 
tionen in den einzelnen Orten bedingt.

Das Problem der leerstehenden GroBwohnungen drangt in vielen  
Teilen des Reichs immer starker zu einer Lósung. Das g ilt insbesondere 
von einigen GroBstadten (vor allem Berlin, Breslau, Frankfurt, H am 
burg), wo in den ehem als vornelim sten W ohnvierteln fast jedes Haus 
ein oder mehrere unbewohnte GroBwohnungen besitzt. Dagegen soli in 
Suddeutschland diese Erscheinung w eitliin  fast unbekannt sein. W enn  
auch die gegenwartige W irtschaftsnot in allererster Linie die Flucht aus 
den GroBwohnungen veranlaBt, so diirften, selbst bei besserer W irt
schaftslage, sich fiir diese W ohnungen infolge der veranderten Ge- 
schm acksrichtung und Verkehrsverhaltnisse mir schwerlich wieder 
Mieter finden. E s handelt sich dabei nicht nur um  eine Frage der be- 
troffenen Hausbesitzer, sondern es stellen hier groBe volkswirtschaftliche  
W erte auf dem Spiel und vor allem kann der gesam te, durch W ohnungs- 
zwangswirtschaft und Hauszinssteuerregelung schon stark beein- 
trachtigte Realkredit eine weitere Gefahrdung nicht vertragen, w ie sie 
ihm zweifellos erwachsen wiirde, wenn derartige Miethauser unver- 
wertbar blieben und jetzt in gróBerer Zahl zur Versteigerung kamen. 
Im R e ic h s a r b e i t s m in is t e r iu m  finden daher seit einiger Zeit Be- 
ratungen sta tt  iiber die technischen und wirtschaftlichen M óglichkeiten  
einer Teilung derartiger GroBwohnungen. E s stellt wohl fest, daB die 
Teilung wohl in jedem  Fali m it erheblichen K osten (Neuanlage von  
Kuchen, Badezimmern, Aborten, Errichtung eines neuen Treppen- 
hauses usw;) verbunden ist und daB trotz dieser Mehraufwendungen 
der Gesam tmietwert der geteilten W ohnung m eist geringer ist ais der 
der friiheren GroBwohnung. In PreuBen liegt bereits ein ErlaB des 
Finanzm inisterium s vom  10. Marz 1931 —  K. V 2 gen 70 —  vor, 
wonach bei Teilung einer W ohnung in 2, 3, 4 usw. selbstandige W oh
nungen nach dem 1. April 1931 die H auszinssteuer ohne Riicksicht auf 
den erzielten Mictpreis zur H alfte, zwei Drittel, drei Viertef usw. 
niederzuschlagen ist. Im  Reichsarbeitsministerium wird m it den 
Regierungen der Lander erwogen, in wrelcher W eise weiterhin die 
Teilung der GroBwohnungen gefordert werden kann.

Im  Reichsarbeitsministerium liegt der Entwurf einer Musterver- 
ordnung zum  Schutz gegen Gefahren bei Bauarbeiten vor. D ic berufs- 
genossenschaftlichen Unfallverhutungsvorschriften kónnen nachAnsicht 
des Reichsarbeitsministers den Bauarbeiterscliutz nicht erschópfend 
regeln, es bedlirfe vielm ehr einer erganzenden Verordnung, durch die 
namentlich die gesundheitlichen Schutzmafinalimen und ferner der 
m it dem Schutz der Bauarbeiteruntrennbarzusam m enhangende Schutz 
der Allgem einheit geregelt werden. Das Reich beabsichtigt nun eine 
Musterverordnung herauszugeben, die im Einvernehmen m it den R e
gierungen der Lander so ausgestaltet werden soli, daB sie von ihnen  
e in h e i t l i c h  erlassen werden kann und die dann zusammen m it den 
berufsgenossenschaftlichen Unfallverliutungsvorschriften den gesam ten  
Stoff iibersichtlich regelt.

Nachdem  bereits einheitliche Unfallverliutungsvorschriften der 
Baugewerksberufsgenossenschaften geschaffen und auch die Unfall- 
verhtitungsvorschriften der Tiefbauberufsgenossenschaft neu bearbeitet 
wurden, kann es u. E. begriiBt werden, wenn die in den m eisten Landem  
bereits bestehenden Verordnungen zum Schutz gegen Gefahren bei 
Bauarbeiten nunmehr den gleichen Inhalt erhalten. Gegen den E nt
wurf des Reichsarbeitsministers bestehen aber in  bezug auf die an 
die Ausgestaltung der Aufenthalts-, Schlaf- und Wohnraume, der 
Bediirfnisanstalten usw. gestellten weitgespannten Anforderungen 
w e s e n t l i c h e  B e d e n k e n .

Keine óffentlichen Neubauten in PreuBen ? Im  preuBischen 
Landtag wurde ein Antrag der W irtschaftspartei angenommen, in 
welchem  das Staatsm inisterium  ersucht wird, den bereits vorgesehenen  
Bau offentlicher Gebaude, sow eit es im  Rahm en der abgeschlossenen 
Vertrage noch moglich ist, n ic h t  auszufuhren, auch wenn die M ittel 
dafOr im H aushalt vorhanden sind. Der Bau der Padagogischen Aka- 
demien soli w ieder eingestellt und auf dem W ege der Gesetzgebung und 
Verwaltung . soli verhindert werden, daB Gemeinden, offentliche  
Korperschaften, Ortskrankenkassen, Versicherungsanstalten und kom- 
munalwirtschaftłiche Betriebe neue, kostspielige Verwaltungsgebaude 
erriehten. Diese Bauvorhaben sollen unterbleiben, solange noch die 
geringste M oglichkeit besteht, die Verwaltungsstellen anderweitig 
unterzubringen. Der Antrag wurde vom  Plenum  des Landtages an
genommen, obwolil sich der HauptaussehuB fiir die Ablelmung aus- 
gesprochen hatte.

Wenn man auch dam it einverstanden sein muB, daB in der gegen- 
wartigen N otzeit die óffentlichen Finanzen von unproduktiven und 
vermeidbaren Ausgaben nach M oglichkeit entlastet werden, so muB man 
doch bedauem , daB der PreuBische Landtag den Antrag der W irt
schaftspartei in dieser allgemeinen Form angenommen hat. D ie Lage 
des baugewerblichen Arbeitsmarktes ist schon je tz t derart trostlos, 
daB man wirklich alle MaBnahmen vermeiden sollte, die auch noch den 
letzten R est der vorhandenenBaum ógiichkeiten zu zerschlagen drohen.

Rechtsprechung.
Nichtige Gewinnbeteiligungsvereinbarung m it Subunternehmern.

Eine Baufirma hatte in einem  Subm issionsangebot gewisse Spezial- 
arbeiten m it 50 000 RM eingesetzt, nachdem sie zuvor einem Sub- 
untem ehnier die Ubertragung dieser Spezialarbeiten fur den Fali der 
Auftragserlangung w ie folgt zugesichert hatte:

„Sie sicherten uns weiter zu, daB in Ihrem Preis von 50 000 RM 
fiir uns 20 Prozent —  10 000 RM —  eingerechnet sind, die wir erhalten, 
falls Sie den Auftrag auf Ausfiihrung dieser Arbeiten zu den ange
gebenen Preisen bekommen, und zwar gleichgiiltig von welcher Seite."

In einem U r t e i l  d e s  O b e r la n d e s g e r ic h t s  K ie l  v o m  
20. J u n i  1930 —  II. Z. S. 2. U. 48/30 —  wird d ie s e  V e r e in b a r u n g  
a is  g e g e n  d ie  g u t e n  S i t t e n  v e r s to B e n d  und dam it nach § 138 
BG B. fiir nichtig erklart.

An sich widerspreche eine Vereinbarung, daB eine bei einer 
óffentlichen Ausbietung beteiligte Firma einer anderen beteiligten  
Firma im Falle, daB ihr die Arbeiten iibertragen werden, eine Gewinn- 
beteiligung verspricht, nicht den guten Sitten. E s sei aber bei der 
Priifung, ob ein Abkommen m it den guten Sitten vereinbar ist, der Ge- 
samteharakter des Vertrages unter der .Beriicksichtigung des Inhalts 
und Zwecks ins Auge zu fassen. Der von der Klagerin behauptete  
Vertrag legte den Beklagten die Verpflichtung auf, bei ihrem Gebot 
den von ihnen fiir sachlich angemessen erachteten Preisen versteckt 
einen Aufschlag von 20% hinzuzurechnen und diesen ais Gewinn- 
beteiligung ohne jede Gegenleistung der Klagerin an diese abzufiihren. 
Der Zweck dieses Abkommens sei nicht, sich gegenseitig vor unlauterer 
Unterbietung zu schiitzen, die Parteien wollten vielm ehr den Auftrag- 
geber zu einer Entschadigung nótigen, zu dereń Gewahrung er in der 
Regel nicht bereit sei und die im Verkehr nicht iiblich sei. Zur Er- 
reicliung dieses Zwecks werde vorgetauscht, daB in den Angeboten  
nichts weiter ais die fiir angemessen erachteten Preise gefordert werden. 
Dem  Generaluntemehmer solle auf Kosten und unter Schadigung des 
Auftraggebers durch das M ittel der Tauschung eine ihm  von Rechts 
wegen nicht zukommende Vergiitung verschafft werden. Ein solches 
Geschaft sei m it den guten Sitten n icht vereinbar.

Anlegung der Handwerksrolle. D ie Beschwerdeverfahren gegen  
die Eintragung von Bauuntem ehm ungen in die m it dem 1. April 1930 
angelegte Handwerksrolle, sind noch immer nicht abgeschlossen.

D as Thiiringische W irtscliaftsministerium hat durch BeschluB  
vom  2. Marz 1931 —  V I C IV, X III  C 3 —  festgestellt, daB die B auhiitte
in .......... ein Handwerksbetrieb und daher verpflichtet ist, sich in die
Handwerksrolle eintragen zu lassen. D ie B auhiitte werde kaufmannisch 
und technisch von einem Maurermeister geleitet. In der kaufmannischen  
Abtcilung wurden 5 Personen und in der technischen Abteilung ein 
Baufiihrcr m it einer Schreibkraft und im Durchschnitt des Jalires 1930 
84 Arbeiter beschaftigt. D ie Maschinen, die. fiir die Baustellen vor- 
handen seien, dienten zur Unterstiitzung der Handarbeit, keinesfalls 
seien sie geeignet, die H andarbeit der gelernten Arbeitskrafte voll- 
standig zu ersetzen.

Bemerkenswert ist, daB in der Entscheidung erklart wird, es 
handele sich bei der Bauhiitte nicht etwa um einen „ S p e z ia lb a u -  
b e t r ie b  (reiner Betonbau, Tiefbau), in  d e m  im  G e g e n s a t z  zu m  
n o r m a le n  H o c h b a u  d e r  h a n d w e r k l ic h e  C h a r a k te r  d e s  
B e t r i e b e s  in  d e n  F a lle n  d e s  s o g e n a n n t e n  „ I n g e n ie u r -  
baues*' v e r lo r e n g e g a n g e n “ sei.

Die Tatsache, dafl im wesentlichen handwerksmaBig gelernte  
Krafte beschaftigt und in groBer Zahl Lehrlinge in einer Reihe von  
Handwerkszweigen ausgebildet werden, spreche fiir das Vorliegen eines 
Handwerksbetriebes. D ie H óhe des Um satzes der B auhiitte wurde nicht 
ais ausschlaggebend anerkannt, weil allgemein bekannt sei, daB gerade 
Baubetriebe zu den gróBten handwerklichen Betrieben gehóren.
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B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g e n .  
B ekanntgem acht im  P atentb latt Nr. 21 vom  28. Mai 1931.
5 b, Gr. 19. L 71 676. Ernst Langheinrich, U tting a. Animersee

i. Oberbay. Steinbohrer. 2T. IV. 28.
Gr. 39. M 110 002. M itteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges., 
Berlin W 8, W ilhelmstr. 71. Stollenbagger. 6. V. 29.
Gr. 39. M 57.30. M itteldeutsche Stahlwerke Akt.-G es., 
Berlin W 8, W ilhelmstr. 71. Abbaueinrichtung fur Braun- 
kohlc. 10. V. 30.
Gr. 41. A 73.30. AllgemeineTransportanlagen-Ges. m. b. II., 
Leipzig W  32, Schonauer Str. Einrichtung zum Abbau von 
Gebirgsschichten in Tagebauen. 10. VI. 30.
Gr. 9. G 77 052. Gutehoffnungshutte Oberhausen Akt.-Ges., 
Oberhausen i. Rhld. Grubenausbau aus Eormeisen. 25. VII. 
1929. ,
Gr. 9. L 73 193. Otto Lehmann, Dusseldorf, Boelimstr. 33. 
Nachgiebige Verbindung fiir E inzelteile eiserner Gruben- 
baurahmen. 12. II. 29.
Gr. 2. S 318.30. Dr.-Ing. Friedrich Sammet, Karlsruhe i. B„  
Klosestr. 15. Diibel zum EingieBen, Einpressen oder E in- 
schlagen. 15. IV. 30.
Gr. 11. L 70743 . Carl Lofll, G auting b. Miinchen, Garten- 
promenade 4. Schienenbefestigung. 14. I. 28.
Gr. 13. K 54.30. H ans Klemke, Barby, StoBloser Eisen- 
bahnoberbau, bei dem  seitlich einer Laufschiene in der ganzen  
Schienenlange durchgehende Langstrager angeordnet sind.
20. II. 30.
Gr. 19. K 116 249. Friedrich K otteritzsch, Breddin b. 
W ittenberg. SchienenstoBverbindung m it keilformigen  
Spannkórpern und in den Schienensteg eingesetzten, un
m ittelbar am StoB anspannbaren Pafistucken. 21. V III. 29. 
Gr. 23. P  60 044. J. Pohlig Akt.-G es., Iioln-Zollstock. 
Uberlaufstiick fiir Drahtseilm uffenkupplungen m it beider- 
seitig  angeordneten Anlaufbahnen. 6. IV. 29.

193 , Gr. 24. H 122 107. August Hermes, Leipzig N  21, D elitz- 
scher Str. 7 F. Nachgiebige Schienenbefestigung auf Quer- 
schwellen und Unterlegplatten m ittels Schienenklemmen. 
18. VI. 29.
Gr. 25. Sch 92 141. Augustę Seheuchzer, Renens, Schweiz; 
V ertr.: D ipl.-Ing. A. Kuhn, Pat.-Anw., Berlin SW 61. 
Vorrichtung zur starren Verbindung der Teilstucke eines ein 
H auptgleis kreuzenden H ilfsgleises. 12. X I. 29. Frankreich
26. X II, 28.
Gr. 26. S t 42 008. Dipl.-Ing, Curt Stedtefeld, Heidelberg, 
Unter der S ch a n z i. Verfahren zur Ausbesserung oder te il
weisen Erneuerung fugenlos verschwei8ter Schienenstrange, 
insbes. m ittels der elektrischen AbschmelzschweiBung.
27. X II. 26.
Gr. 3. J 38 693. August Jacobi Akt.-Ges., Darm stadt, 
W eiterstadter Str. 42. Verfahren und Vorrichtung zum Auf- 
bringen von bitum inósen Deckschichten. 15. VII. 29.
Gr. 5. V 25092 . Johannes Gerardus Vos, Haag, Holland; 
V ertr.: G. Loubier, F. Harmsen, E. MeiBner, Dr. F. Vollmer, 
Pat.-Anwalte, Berlin SW  61. W asserdurchlassige Spiel- 
platzdecke, insbes. fiir Tennisplatze. 26. III. 29. Nieder- 
lande 29. III. 2S.
Gr. 6. R 75 466. Reim ann-Bauasphalt G. m. b. Ii., Berlin- 
Lichtenberg, Siegfriedstr. 54. Verfahren zur Herstellung  
einer gut sichtbaren Pflastereinlage fiir Verkehrszeichen 
u. dgl. 14. V III. 28.
Gr. 10. K 116987. Fa. J . Kemna, Breslau, Grabschner 
Str. 163— 173. Vorrichtung zur Regelung der Eingriffstiefe  
der durch Schraubenspindelbetrieb von Hand in ihrer 
Achsrichtung verstellbaren AufreiBstahle von StraBen- 
aufreiBern. 12. X . 29.
Gr. 3. A 60 342. Aktien-G esellschaft fiir Eisenindustrie 
u. Briickenbau, vormals Johann Kaspar Harkort Duisburg, 
Duisburg. Langs- und ąuerbewegliches Walzenlager. 
19- I. 3 i-

Gr. r. K 22.30. Friedrich Krupp Akt.-Ges., Essen. Dreh- 
scheibe oder Schiebebiihne, bei der die im  allgemeinen  
spurkranzlosen Laufrader in  Drehgestellen gelagert sind.
23. IX . 30.
Gr. 1. V 11.30. Joseph Vógele A.-G., Neckarauer Str. 
208-—228, u. D ipl.-Ing. Hans Fuchs, Pfalzweg 11, Mannheim. 
Laufringbefestigung fiir Drelischeiben, Drebbriicken u. 
dgl. 17. V. 30.

20 h, Gr. 5. H  38.30. Hafenbetriebsgesellschaft W anne-Herne 
m. b. H „ W anne-Eickel. Querteilbarer Hem m schuh; Zus. 
z. Anm. 20 h, H  25.30. 17. VI. 30.
Gr. 27. W  262.30. Lothar Weber, Berlin C 2, Klosterstr. 70. 
Signalvorrichtung auf Bahnsteigen. 2. V II. 30.
Gr. 35. B  141 096. Dr.-Ing. W olfgang Baseler, W alhalla- 
str. 21, u. D ipl.-Ing. Fritz Iiofm ann, Dachauer Str. 142, 
Miinchen. Anordnung fiir optische Signaliibertragungen.
24. X II. 28.
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Iii. 20 i, Gr. 35. L 71 468. C. Lorenz Akt.-Ges., Berlin-Tem pelhof, 
Lorenzweg, u. Dr.-Ing. W olfgang Baseler, Miinchen, W al- 
hallastr. 21. Zugsicherungsanlage m it verschiedenartigen, 
voneinander unabhangigen Beeinflussungen. 29, III. 28.

KI. 20 i, Gr. 38. V 23.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m. b.
II., Berlin-Siem ensstadt. Streckenblock. 15. I. 30.

KI. 20 i, Gr. 39. St 46 253. Gustav Strunk, Essen-Bredeney, Emden- 
strafle 18. Signaleinrichtung, insbes. fiir Grubenbahnen. 
8. V III. 29.

KI. 20 i, Gr. 42. R  276.30. W alter Sydney Robert, Ormskirk, Lan- 
cashire, Joseph H allam  Burton, LiverpooI, und The Rail\vay 
Signal Company Lim ited, London; Vertr..: Dr.-Ing. K. 
Hoffmeister, Pat.-Anw., Hannover. Markenstander fiir 
unbedingte Arbeitsweise bei Eisenbahn-Blockwerken nach 
Art der Zugstabsicherung. 21. V II. 30. GroBbritannien
26. V II, 29.

KI. 20 k, Gr. 9. A 20.30. Allgem eine Elektrizitats-G esellscbaft,
Berlin NW  40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Einfachauf- 
hanguńg von zwei oder mehreren Fahrleitungen verschie- 
denen Potentials. 12. IV. 30.

KI. 20 k, Gr. 9. A 51.30. Allgemeine E lektrizitats-G esellschaft, Berlin 
NW  40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Einfachaufhangung von 
zwei oder mehreren Fahrleitungen; Zus. z. Anm. 20 k, A 
20.30. 23. X II. 30.

KI. 20 k, Gr. 9. S 88 452. Siemens-Schuckertwerke Akt.-G es.,
Berlin-Siem ensstadt. Fahrleitung m it Vielfacliaufhangung 
fiir elektrische Bahnen. 15. X I. 28.

KI 37 b, Gr. 1. H 120064. Johann Heiniges, Andernach a. Rh.
Leichtfiillkorper aus Zement und porigen Zuschlagstoffen 
fiir Eisenbetonrippendecken. 25. I. 29.

KI. 37 b, Gr. 3. L 12.30. Alexander Lamblin, Paris; V ertr.: B. Tolks- 
dorf, Pat.-Anw., Berlin W  35. Mast fiir Telegraphendrahte
u. dgl. 11. I. 30. Frankreich 12. I. 29.

KI. 37 b, Gr. 5. A 58 476. Otto Appel, Berlin SO 36, Treptower
Chaussee 12. M etallener Ringdiibel m it Stegrippen fiir 
Holzverbindungen. 17. V II. 29.

KI. 37 e, Gr. 9. L 74 354. H einrich Leppin. Frankfurt a. M., Stern- 
strafie 14. Gleitschalung. 23. II. 29.

KI. 37 e, Gr. 13. G 77 620. W ilhelm Grinke, Hem elingen, Bruchweg 8.
Reinigungsmaschine fiir Schalbretter und andere Bauholzer. 
5 - X . 29.

KI. 37 f, Gr. 2. B 144 247. Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin N W  87,
Reuchlinstr. 10— 17. Befestigung von Deckblechen fiir die
l.angsnahte von M etallsilos. 20. VI. 29.

KI. 37 f, Gr. 7. II 82.30. N . V. W indeknecht & Co., Industrieele 
Bouw Mij„ 's Gravenhagc, H olland; V ertr.: Dr. S. Hauser, 
Pat.-Anw., Berlin SW 68. Auf Rollen ruhendes Gebaude; 
Zus. z. Pat. 518966. 3. V. 30.

KI. 37 f, Gr. 7. L  75451. John A. Larkin, New York, V. St. A .;
V ertr.: G. Hirschfeld, Pat.-Anw,, Berlin SW 68. Stahl-
gerippe fiir Hochhausbauten. 20. VI. 29.

KI. 42 c, Gr. 5. K 113 403. Stanisląus Zygm unt Kochanowski, 
W arschau; V ertr.: Dr.-Ing. D. Steinherz, Pat.-Anw.,
Berlin W  35. Vermessungsgerat, K ippregel-Theodolit o. 
dgl. 12. II. 29.

KI. 42 c, Gr. 9. G 69586 . Jesus Ordovas Galvete, Madrid, Spanien;
Vertr.: D ipl.-Ing. B. Kugelmann, Pa.t.-Anw., Berlin SW 11.
AusmeB- und Kartiergerat fiir MeBbildpaare. 23. II. 27.
Spanien 23. II. 26.

KI. 80 a, Gr. 48. B 139 884. Christian Buderus, Berlin-Charlotten- 
burg 4, Leibnizstr. 35. Vorrichtung zum Formen von  
Beton und sonstiger plastischer Masse. 18. X . 28.

KI. 80 b, Gr. 1. S 9 0 788 . Socićtó La Saponite, Charenton, Seine, 
Frankreich; V ertr.: Pat.-Anwalte D ipl.-Ing. J. Fritze, 
Hamburg, D ipl.-Ing. C. Stoepel, Berlin SW 11. Verfahren 
zur Herstellung von StraBenbaustoffen. 26. III. 29. Frank
reich 25. IV. 28.

KI. 81 e, Gr. 126. L 73 892. Liibecker M aschinenbau-Gesellscliaft, 
Liibeck. Abraumfordergerat. 15. IV. 29.

I ii. 8 4 3 , Gr. 3. A 58 732. Arca-Regler A.-G., Berlin-Schoneberg.
Hydraulischer Regler zum selbsttatigen Antrieb von be- 
weglichen Wehren und anderen Anlagen, bei denen groBe 
Lasten bewegt werden. 9. V III. 29.

KI. 84 a, Gr. 4. K 43.30. Dr.-Ing. Karl Iiam m iiller, Buchsclilag
b. Frankfurt a. M., Iiirchw eg 2. Iiam m erwasserschloB; 
Zus. z. Pat. 519 511. 22. I. 30.

KI. 84 b, Gr. i .  S 84 893. Siem ens-Bauunion G..m . b. I i., Iiom m an- 
ditgesellschaft, Berlin-Siem ensstadt. Schachtschleuse m it 
Sparbecken; Zus. z. Pat. 495 003. 28. III. 28.

KI. 84 c, Gr. 2. C 40 606. Cie. Intle Des P ieux Armes Frankignoul-Stć 
Ame., L iittich, Belgien; V ertr.: Brede u. Hammersen, 
Pat.-Anwalte, Iióln. Verfahren zur Herstellung von Ort- 
pfahlen. '31. X . 27.

KI. 85 e, Gr. 2. N  30 908. Hans Neumann, Berg.-GIadbach, Max- 
Bruch-Str. 8. In einen Schacht eingebaute Schmutzwasser- 
hebeanlage. 13. IX .. 29.

KI. 85 e, Gr. 9. T  36 338. Georg Tiegel, Duisburg, Grimmstr. 18.
DurchfluBsperre fiir Leichtfiiissigkeitsabscheider. 25. I. 29.

F iir  d ie  S c h r if tle itu n g  v e ra n tw o r t l ic h :  P ro f .  D r.-In g . E . P ro b s t,  K a r ls ru h e  i. B. — V e r la g  v o il J u l iu s  S p r in g e r  in  B erlin  W. 
D ru c k  vo a  H . S. H e rm a n n  G. ra. b . H .,  B e r lin  S W  iq , B e u th s tra B e  8.


