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K N IC K V E R S U C H E  MIT R A H M EN STA BEN  AUS ST  48.

Von Dr.-lng. Petermann, a. o. Professor.

( M i t t e i l u n g e n  a u s  d e r  V e r s u c h s a n s t a l t  f i ir  S t a t i k  d e r  B a u k o n s t r u k t i o n e n  

a n  d e r  T e c l m i s c h e n  H o c h s c h u l e  z u  B e r l in .)

D b e r s i c h t :  Es wird tiber Knickversuche m it einer Reihe von  
Rahm enstaben aus St. 48 von gleichem Querschnitt, gleicher Lange 
aber wechselndem Bindeblechabstande berichtet. D ie Ergebnisse 
stim m en m it der Rechnung nach Miiller-Breslau gut iiberein und 
zeigen, daB bei den hier gewahlten Abmessungen der giinstigste W ert 
tur den Schlankhcitsgrad des Einzelstabes etwa 30 betragt.

D ie  V ersuche, iiber d ie im  fo lgen den  b er ich te t w ird, ste llen  
eine F o rtse tzu n g  der M uller-B reslauschen  V ersuche m it R a h m en 
sta b e n 1 dar und erstreck en  sich  a u f d ie  P riifung  v o n  R a h m en 
sta b en  aus S t  48, d ie  du rchw eg dem  u n ela stisch en  B ere ich  an- 
gehoren . Sie w urden  im  A u ftrage  des V ersuchsaussch usses des
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Stab Nr. 32

Abb. 1 .
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D ie gepriiften
35
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D eu tsch en  S tah lb au-Y erban des in  der V ersu ch san sta lt fiir S ta tik  
der B a u k o n stru k tio n en  an der T ech n isch en  H o ch sch u le  zu B erlin  
ausgefiihrt.

1 P e te r m a n n , M iiller-Breslaus Knickversuche m it Rahm en
staben. Bauing. 1926, H. 51 und 52.

I . D a s  V e r s u c h s p r o g r a m m .
D a s V crsuchsprogram m  um faB te d ie P riifung  der in A b b .-1 

darg este llten  fiin f R a h m en sta b e  N r. 32 ... 36  durch den r e in e n  
K n i c k v c r s u c h  b e i  m i t t i g e r  B e l a s t u n g  u n d  g e l e n -  
k i g e r  L a g e r u n g  d e r  S t a b e n d e n .

D ie  V ersuche h a tte n  e in en  d o p p elten  Z w eck: d a s  V e r -
h a l t e n  v o n  R a h m e n s t a b e n  a u s  S t  4 8  u n d  d e n  E i n -
f lu f i  e in e r  z u n e h m e n d e n  F e l d l a n g e  z u  p r i i f e n .  D ie  
S tab e erh ielten  desh alb  g leichen  Q uersch n itt, besteh en d  aus  
J  L  26, g leichen  G u rtab stan d  von  203 m m  im  L ich ten  en tsp re-  

chend e in em  S ch w erp u n k tsab stan d  von<—' 250 m m  
und gleiche L ange von  4580  m m  en tsp rech en d  
einer K n ick lan ge  v o n  5000  m m  zw ischen  den  
Schneiden  der D ru ck p la tten .

D ie  S tab gu rte  w aren  an den E nd en  durch  
E n d b lech e  verb und en , d ie durch je  drei N ie te  
v o n  23 m m  D m r. an jed em  G urt ange-  
sch lossen  w aren , d azw ischen  durch  e in e  R e ih e  
v o n  B in d eb lech en  m it  je  zw ei A n sch luB n ieten  
g leich en  D urchm essers. D ie  S tab e  un tersch ieden  
sich  nur durch  die Zahl der B in d eb lech e  oder  
die F eld lan ge  d es E in zelsta b es , d ie der R eih e
nach  300, 525, 700, 1050 und 1400 m m  von  
M itte  zu M itte  B in d eb lech  maB. D em en tsp rech en d  
b etrug  d ie  A n zah l der F elder 14, 8, 6, 4 und 3.

V on  jed em  S tab e  w urden  zw ei S tiick  ge- 
lie fert, so  daB P ara lle lversu ch e g em a ch t w erden  
k o n n ten . D ie  S ta b e  g leicher A u sb ildu ng w urden  
durch Z usatz  der B u ch sta b en  a  und b zu den  
Stab nu m m ern  un tersch ieden .

II . D e r  B a u s t o f f  d e r  S t a b e .

D er  B a u sto ff  w ar w ie  erw a h n t S t  48. D ie  
F -P ro file  der S ta b g u rte  h a tte  m an derselben  
Sch m elzu n g  en tn om m en , um  m o g lich st g leich- 
m aBige F estig k eitse ig en sch a ften  zu erh a lten . V on  
jedem  G urtstabe w ar e in  A b sch n itt g e lie fert
w orden, aus dem  e in e F lan schp rob e an der F lan sch-  
kan te , e in e F lan schp rob e nah e dem  S teg e  und  
ein e S tegprobe aus S te g m itte  en tnom m en  
w urden . D ie  P rob en  h a tten  nach  B earb eitu n g  
d ie A bm essun gen  e in es N o rm a lfla ch sta b es m it  
e in em  Q u ersch n itt v o n  e tw a  3 ,14 cm 2 und  
w urden  im  S ta a tlich en  M ateria lpriifu ngsam t  
D ah lem  gepriift. D a b ei w urden  fe stg este llt:

| %T"~ P rop ortiona lita tsgrenze , S treckgrenze, B ruch-
. grenze, E la stiz ita tsm o d u l, D eh n u n g  und Quer-

schn ittsm in deru ng .
Streckgrenze und B ruchgren ze lagen , w ie

zu erw arten war, bei den S tegproben  e tw a s  
h óher ais bei den  F lan schp rob en . D ie  S treck grenze schw anlcte  
v o n  2831 b is 3440 k g /cm 2 un d  b etru g  im  M itte l 2995 k g /cm 2; 
die  B ruchgrenze lag  zw ischen  5000 un d  5500 k g /c m 2 und  
der E la stiz ita tsm o d u l zw ischen  2024 un d  2096 t /c m 2 m it  
e in em  M itte l w erte  v o n  2051 t /c m 2.
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II I . D i e  A u s f i ih r u n g  d e r  Y e r s u c h e .
D ie  S ta b e  w urden g ep riift in der steh en d en  500 t-M aschine  

der Y ersu ch san sta lt, d ie in  dcm  B erich t iiber d ie  friiheren Y er
su ch e2 e in geh en d  beschrieben is t . W as dort iiber d ie  A u sb ildu ng  
der S tab en den  fcesagt is t , g ilt  auch  hier. A u ch  hier w u rd en  die  
S tab en d flach en  sau ber gesch a b t, um  ein  vo llk om m en  sa tte s  A n- 
liegen an d ie  D ru ck p la tten  zu gew ahrleisten .

D ie  S tab e  w urden v o r  dem  Y crsuch aufgem essen , besonders  
w urde m it  m og lichster  G en au igkeit die A bw eichurig der Stab -  
achse v o n  der G eraden fe stg este llt . S ie w ar durchw eg gering, 
b etrug  in S ta b m itte  bei zw ei S tab en  (3 2 b  und 3 3 a) e tw a  1,5 m m , 
bei a llen  anderen w eniger ais 1 m m . U m  den  EinfluB  der A n- 
fangskriim m un g nach  M oglichkeit au szu sch a lten  und die K n ick -  
la st  des geraden S ta b es zu erreichen, w urde b eim  E inb au der  
Stab e in  die M aschine d ie  M asch inenachse n ich t m it der Stab - 
sehn e zur D eck u n g  gebrach t, sondern m it einer G eraden, die  
zu ihr p aralle l wrar un d  v o n  ihr e in en  A b sta n d  von  e tw a  zw ei 
D ritte l des K riim m ungspfe iles h a tte .

B eim  Y ersuch w urden d ie  D u rclib iegun gen  an allen  K noten-  
p u n k ten  gem essen  und aus der D u rchb iegun g  f der S ta b m itte  
nach  der F orm el3

•_P 
P  ’

b iegungen  des unteren und oberen der beiden B in d eb lech e  m it
<5„ und (5, bezeich n et, zw ei A usdriicke v o n  der Form

<5,, , <5„
P

■5U
P

+  c2 - - -  +  c3

+  Cl -p°- +  c3 .

fo f P E -

P- soSOOcm

in  der P E d ie  E u lersch e K n ick la st, P  die jew eilig e  L a st is t , der  
,;ideelle  an fan gliche K riim m ungspfeir ' des S ta b es —  im  folgen- 
den  kurz „A n fangsp feil"  g en a n n t —  errechnet. D ie  F orm el g ilt  
nur fiir Spann un gen  u n terhalb  der P ro p o rtion a lita tsgren ze . D er  
W ert f0 is t  ein M afistab in  erster L in ie  fiir d ie  G en au igk eit des 
achsreeliten  E inb aues, fiir die G ute der Z entrierung, e n th a lt  
aber auBerdem  auch  den E influB  von  U n regel- 
m iiB igkeiten  der A u sfuh ru ng und des B a u sto ffes .
Er w urde fiir die L aststu fen  e tw a  b is zur P -G ren ze  
e rm itte lt  und beim  E in b au  der fo lgenden  S tab e  
zur V erbesserung der G en a u ig k e it b er iick sich tig t.

B e i den S ta b en  3 2 b , 3 6 a  und 3 6 b w urde  
d as b isher fa st  nur bei K nick versu ch en  m it  
M odellstaben  b en u tzteV erfa h ren  d e s ,,E in r iic k c n s‘‘ 
a n gew en d et. D a b e i w urden fiir d ie  beiden
le tz tg en a n n ten  S tab e  n ach  einem  ersten  V or- 
versu ch  aus den D u rclib iegun gen  der beiden
B ind eb lech e  u n ter  A n w endu ng d es M ohrschen  
V erfahrens und u n ter  der A n n ah m e einer parabel- 
form igen S ta b a ch se  die beiden E n d h eb el 
e u und e„ des L astan griffs errechn et. E s
ergaben sich  h ierfiir, w enn m an d ie  D urch-

2 Petermann a. a. O.
3 F d p p l, Vorlesungen iiber Technische Mechanik

3. Bd., 10. Aufl., S. 374. A b b /2 .

H iern ach  w urde d ie S te llu n g  d es S ta b es en tsp rech en d  den  
Soli w erten

e u =  e o =  c3

v erb esser t und das V erfahren m ehrm als w iederh olt, b is e in e  
V erringerung des A n fangsp feils  f0 n ic h t m ehr zu en v a rten  war.

In  der fo lgen den  T afe l 1 s in d  d ie  W erte  f0 zu sa m m en geste llt, 
w ie sie  sich  aus den beim  Ivn ickversuch  gem essen en  D urch- 
biegungen  fiir d ie e in ze lnen  S tab e und L a ststu fen  ergeben haben . 
S ie sind  in  H u n d ertste lm illim etern  angegeben . D a s p o s itiv e  
V orzeichen en tsp rich t e in er nach  rechts, das n eg a tiv e  einer nach  
links ger ich teten  D u rchb iegun g. B ei der M itte lb ild u n g  sin d  die  
e in gek lam m erten  un zu verlassigen  A n fan gsw erte  n ic h t beriick- 
sich tig t. B e i den zeitlich  ersten  V ersuchen  (den S tab en  34 un d  35) 
is t  der A n fan gsp feil noch  vcrh a ltn ism aB ig  groB, aber doch  
du rchw eg u n ter  1 m m , bei den sp ateren  lieg t er u n ter  /A m m . 
E i n e  s o l c h e  G e n a u i g k e i t  d e s  a c h s r e c h t e n  E i n b a u e s  
d i i r f t e  in  k e i n e r  a n d e r e n  M a s c h in e  z u  e r r e i c h e n  s e in .

AuBer den D u rchb iegungen  der K n o ten p u n k te  sen k rech t zur  
freien Q uersch n ittsach se  w urden  in S ta b m itte  auch  d ie  D u rch 
b iegun gen  in R ich tu n g  d ieser A chse gem essen . S ie  betrugen  kurz 
vor dem  E rreichen  der K n ick la st du rchw eg w en iger  a is 1 m m .

27it

m o w oz 03 m o j as 07 as as 10 mm
U-J . I 1 I : I 1 I 1 1 i.l 1 1 1 I 1.1..U

Mo/istot) der Durchbiegungen 

Biegelinien von Stab 33 a bei den iibergeschriebenen Belastungen.

T a f e l  1.

T ag des Y ersuches 3 0 .1 .2 9 .5 - 3 - 29 2 9 .1 1 . 28 2 0 .1 2 . 28 18. 7.-28 5. 10. 28 2 3 .1 0 . 28 3. 11. 28 14. 5. 29 2 8 .1 0 . 29

S tab -N r.
3 2 33 34 3 5 36

L a st P  

in t
a b

a
b a b a b a b

f0 in 0 0 [ +  23 ,9] [ - 4 3 ,3 ] [ + 7 0 ,1 ] [— 2 9 ] 0 C— 1 3 .9 ] [— 25] 4 -2 6 ,0 [ + 13.81 25m m  • 10 ** <y [— 28,9] — 15.0 —  4 .7 +■ 8,5 — 70 4-26 — 41.4 — 5 3 .6 4 -2 9 ,0 — 0 .3 3 50
X, +  3.6 —  4 .4 0 ,0 4 -2 1 ,8 — 59 4-29 — 48,8 — 5 5 .2 — — 1,18 75

+ 10,4 —  8,3 -  8 ,4 4-  2 ,9 — 75 4-14 — 5 5 .0 — 5 5 .0 4- 2 4 ,7 — 2,90 100
c 4- 2 2 ,0 - < 4-8 — 21,0 +  3 .9 - 7 8  . +  5 — 5 6 ,3 - 5 S .3 4-22,1 — 2 ,3 4 125

s 4 -22 ,6 — 16,5 — 22,0 4- 8,3 — 82 —  8 - 5 8 ,5 — 63,2 4 -2 2 ,6 — 2,56 150

Sum m o

M ittel

5 3 ,6

>4 .7

5 9 .o

11,8

5 6 .1

11.2

4 5 .4

9.i

364

73

66

13.2

260 ,0

52,0

285.3

57.1

124,4

24.9

9 ,3 i

1 ,86

u  ■ 1 1 :3 4  000 1: 42 300 1: 44 600 1: 54 9 0 0 1
i

1 : 6 8 5 0 1 :3 7 9 ° o 1 :9  620 1 :8  760 1 :2 0  100 1 :2 6 9 0 0 0 |
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In  S ta b m itte  w u rd en  ferner an den  v ier  K a n ten  jedes
C -P rofils d ie  S p an n u n gen  m it  H ilfe  v o n  H uggcnbergerschen
T ensom etern  und a h n lich ęn  A p paraten  von  S taeger  & Co.

gem essen , um  beson ders auch  die
Sp an n u n g sy erte ilu n g  in  R ich tu n g  der  
Schneide zu priifen . S ie  w ar in  allen  
F allen  befried igend , b isw eilen  sehr  
gleichm aB ig.

SchlieB lich  w urden n och  bei den  
S tab en  32, 33 und 36 an  dem  dem
unteren S ta b en d e  zu n a ch st sitzen d en  
B in d eb lech  d ic h t an  O ber- un d  U n ter- 
k a n te  in der N a h e  der lin ken  N ie te  
S p annungen  in w aagerech ter  R ich tu n g
gem essen . S ie  w aren du rchw eg b is zum  
E rreichen der K n ick la st sehr niedri 
un d  erreich ten  im  H ó clistfa lle  
180 k g /cm 2.

W ahrend a lle  anderen S tab e  sich  
a llm ah lich  du rchbogen , k n ick te  S tab
36 b  u n ter  der H ó ch stla s t  p ló tz lich  aus. 
E s is t  das der zw eite  derartige F ali, 
der bei den  V ersuchen  der Y ersuchs- 
a n sta lt  m it so  groBen S tab en  bisher  
b eo b a ch tc t w orden ist.

D ie  S tab e  32 b  und  33 a  bogen
sich  erst n ach  lin k s durch und k n ick ten  dann nach  rcchts  
aus, w ahrend  bei S ta b  34 b das um gekehrte  der F a li war. D ie  
B iegelin ie  h a tte  b e i d iesen  S tab en  n ic h t d ie  F orm  einer H alb - 
w elle, sondern  einer ganzen  oder e in einh alb fach en  W elle , 
w oraus sich  d ieses V erh alten  ohn e w eiteres erk lart4. A bb. 2 
zeig t die B ieg e lin ien  v o n  S ta b  33 a.

IV . D ie  e r r e c h n e t e n  K n i c k l a s t e n  u n d  d i c  V e r s u c h s -  
e r g e b n i s s e .

D ie  fiir sam tlich e  S tab e  ge lten d en  A bm essungen  und GroBeri 
sind  (s. auch A b b . 3):
K n i c k l a n g e ............................................................ 1 — 5,00  111
Schw erpunlctsabstand  der G urtungen . . h =  25 ,0  cm

E i n z e l s t a b :
Q u e r s c h n i t t ............................................................ F  =  48 ,3  cm 2
T ra g h e itsm o m en t

bezogen a u f d ic zum  S teg e  parallele  
A c h s e .................................................................  | 317 cm 4

zugehoriger T ragheitshalbm esser  . . . .
G e s a m t s t a b :

T ragh eitsm om en t
bezogen a u f die freie A chse (berechnet

w ie fiir ein en  Y o l l s t a b ) .........................
zugehoriger T ragh eitsh a lb m esser  . . . .
zugehoriger S c h la n k h e i t s g r a d ....................
T ra g h e itsm o m en t * 

b ezogen  au f d ie  M ateriałach!®  . . . .  
zugehoriger T ragh eitsh a lb m esser  . . . .

2 ,56  cm

Jl = 15752 cm ‘
h  = 12,77 cm
h  = 39 .2

J2 = 9640 cm 1
1* = 9 ,9 9 cm
h  = 50,1

b  = 19,0 cm
F b = 3 S.° cm 1
h ' = 30-3 cm

■O
O
fcc

tc
a

c

o
o

B i n d e b l e c h e :
B r e i t e .......................................................................
Q u ersclm itt fiir e in  P a a r .........................
A b stan d  der N ie t r e ih e n ...............................

V on den  in  der fo lgen den  T a fe l 2 zu sam m en gestc llten  GróBen 
bedeu ten  ferner:
a  d ie F eld la n g e  v o n  M itte  zu M itte  B ind eb lech  
A der zugehdrige Sch lan kheitsgrad  d es E in ze lsta b es  
a ' d ie  F eld lan ge , gem essen  zw ischen  den  auB ersten N ieten  der 

B in d eb lech e
der zugehdrige Sch lan k h eitsgrad  d es E in zelsta b es  

n der Q u o tien t 1 : a, d ie th eo retisch e  F elderzah l.

4 Vgl. hierzu Z im m e r m a n n , D ie K nickfestigkeit von Stiiben
niit nicht gerader Achse. Sitzungsberichte der PreuB. Akademie, d.
Wissensch. 1923, H eft 25.
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cł \n ó* rf  ĈO CO CC 0  vO Cł Cł Cl Cł Cl

*  -M 
&

00 ro — co — co co cł r** — r-̂  co ON CO CO CC CO I'- O  >0 1̂- Cł Cl Cl Cł Cł Cł Cl Cł Cł Cl

II
a  w  te.

r>. c«
I - \0 nQ — C nC CC Q\ 10 *-> rr 

0  C* I '' vO co

0  -
i T3 1 S  0

a  |
M Pi

-r z z : ^
Cł

rH ^  C
rt S  O

Ph

m 10 r.  ̂  ̂Cł

i i

£

O

II U 
■7 b

^  <M

NÔ Ô
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N a ch  der R ećh n u n g sw eise  M iilier-B reslau5 erg ib t sich  das  
ab gem in d erte  T ra g h e itsm o m en t d es R ah in en stab es bezogen auf 
die freie A ch se  zu

Jv =- J i  <F,

<p =

mit

( « +  0 ,4112  J / j J y

a =  '"I„ (1 /4  c tg 2 - ^  +  
n “ \ 2 11 1

1

F iir  a is t  in  der ob en gen an n ten  V erQ ffentlichung im  B a u 
in gen ieu r  1926 e in e T abelle  gegeb en  fiir W erte  n von  3 ... 20. 

D er w irk liche Sch lan kheitsgrad  erg ib t sich  hiern ach  zu ‘

K- _Jv
2 F

jKv — 3 120 k g /cm 2 fiir /.v <  60 

j Kv =  4 690 ,5  —  26,175 Av fiir 60 <  A <  100 . 

D ie  K n ick la st w ird danach

(I) P K1 =  2 F a K v .

In  der T afel 2 s in d  die W erte  a, y, q>, J v, iv, Av, ffKv und l ’KI 
(S p a lte  14) fiir a lle  S tab e  angegeben .

F erner sind  n o ch  in  S p a lte  15 d ie K n ick la sten  angegeben  
nach  der A b sch atzu n gsform el M iilier-B reslau :

(II) P r 11 =
200 h 

100 h 4-1
<tk F  .

P kii
2 0 9 - 2 5  

100 • 25 - f  500
■ 3 ,12  ■ 48.3 =  251 t  .

N im m t m an s ta t t  des gew a h lten  H eb elarm es e in en  solchen

von  - - an , dan n  n im m t d ie  F orm el d ie  G esta lt an:
400

400 h
(III) P KII1 — <tk F

200 h  + 1

und lie fer t fiir sam tlich e  S ta b e  (s. S p a lte  16)

P Klll
400  • 25 

2 00  ■ 25 +  500
3,12 • 48,3 =  274 t

In S p a lte  17 is t  noch  nach  der F u lerform el der W ert

Tl2 E  JT3 __ J V

angegeben , der zur B erech n u n g  der A n fan gsp feile  f0 (Tafel 1) 
b e n u tz t w urde.

5 M ii l ie r -B r e s la u , D ie neucren Metlioden der Festigkeitslehre  
und der Statik der Baukonstruktionen. 5. Auf!. S. 400 und dic unter i- 
genannte Yeroffentlichung.

In den S p a lten  18 ... 21 der T afel 2 sind die beim  Versuch  
gem essen en  K n ick la sten  und K n ick sp annu ngen  fiir d ie  e in zelnen  
Stii.be und die M itte lw erte  fiir  jed es S tab paar ein getragen .

D ie  rechnerische E rm ittlu n g  der K n ick sp annu ngen  und  
K n ick la sten  geschah  un ter  B en u tzu n g  der R eichsbahnform el, 
die fiir S t  48  e in e  Streck grenze  v o n  3 ,120  t /c m 2 v o ra u ssetzt. In  
W irk lich k eit w aren  die Streck grenzen  besonders des M aterials  
der F lan schen , d ie hier fiir das A u sk n ick en  m aB gebend sind, 
niedriger. In  Sp a lte  22 sin d  die M itte lw erte  as der Streckgrenzen , 
die  sich  bei der P riifung  der beiden F lan schp rob en  des am  stark-  
stcn  gedriick ten  G urtes ergeben haben , angegeben , s ie  liegen  
du rchw eg u n ter  3 ,0  t /c m 2. U n ter  d iesen  U m sta n d en  w ar ein  
E rreichen  der rechnerischen K n ick la sten  n ich t zu erw arten, 
un d  es is t  dah er bei e inem  V ergleich  der gem essen en  K nick lasten  
m it den  R ech n u n gsw erten  die w irk liche Streck grenze zu beruck
sich tigen .

F iir  die S tab e  32 ... 35, fiir d ie Av un ter bzw . nur w en ig  iiber  
60 lieg t, fiir d ie a lso  dic rechnungsm aB ige K nick sp an n u n g  gleich  
der Streck grenze ist, is t  das in der W eise  geschehen , daB die  
K n ick sp an n u n g  un d  die K n ick la st m it dem  V erh altn is der  
rechnungsm afligen  Streckgrenze v o n  3 ,120  t /c m 2 zur w irklichen  
Streckgrenze m u ltip liz ier t w urde. D ieses Y erh altn is

und d ie  zugehórige K n ick sp annu ng nach  der R eich sbah nform el 
fiir S t  48 z u

ffu-
oder

3,120

Sie is t  un ter  der A n nah m e e in es e in se itigen  L astan griffs an

einem  H eb elarm  v o n  der GroBe —-—  a b g e le ite t. D ie  GroBe ov is t
200 K

die K nick sp an n u n g  des E in zeista b es en tsp rech en d  dem  Schlank- 
heitsgrad e  und betragt, w enn m an dafiir den W ert der R e ich s
b ah nform el fiir S t  48 e in se tzt, d a  durchw eg ). '<  60 ist, hier 

~  3 <12 t /c m 2. D ie  F orm el lie fer t dem nach  fiir  alle S tab e

V> ~

is t  in  Sp a lte  23 e ingetragen . F iir  S ta b  36  m it / v. =  75,2 erg ib t 
sich  y> a is V erh a ltn is der rechnungsm aB igen K n ick sp annu ng  
nach  der R eich sbah nform el zu der K nick sp annu ng, d ie sich  n ach  
ein er eb enso  geb a u ten  F orm el errechnet, fiir d ie d ie K o n sta n ten  
en tsp rech en d  der w irklichen Streckgrenze erm itte lt  werden. 
D ie  nach  M ultip likation  der w irk lichen  K nick sp annu ngen  und  
K n ick la sten  m it y> erh altenen  u m gerechn eten  W erte  a 'K und P 'K 
und ihre M itte lw erte  cr'j-m und P 'Knl sind  in  S p a lte  24 ... 27 an 
gegeben . E in  V ergleich  d ieser W erte  m it den rechnerischen  in  
Sp alte  13 un d  14 z e ig t e in e  g u te  O bereinstim m un g, In  S p a lte  28 
is t  d ie A b w eichu ng der GroBen P 'Km v o n  den  rechnerischen  
K n ick la sten  P KI (S p a lte  14) in  P rozen ten  angegeben , sie  is t  
durchw eg gering.

In  A bb. 4 sind  die gem essen en  K nick sp annu ngen  <rK und  
die u m gerechn eten  K n ick sp annu ngen  cr'K ein getragen , dazu die  
E ulerk urve. d ie  R eich sb ah n lin ie  fiir S t  48 und die K arm an-

Abb. 4 . D ie gemessenen und die umgerechneten Knickspannungen.



1’ER193̂ UHHFT 28EUR PETERMANN, KNICKYERSUCHE MIT RAHMENSTABEN AUS S T 48. 513

L inie, d ie  aus der v o n  K arm an fiir sein  V ersuchsm ateria l er- 
rechn eten  K urve° un ter  E in fiih ru n g  einer Streckgrenze v o n  
3,12 t /c m 2 nah erun gsw eise  erm itte lt  is t , u n d  ferner, die en t-  
sprechende L in ie  fiir beid erseits e in gesp an n te  S tab en den .

E in  zw eites M axim u m  der K n ick last, w ie  es bei den Ver- 
su ch en  des am erikan ischen  B ureau  o f S ta n d a rd s7, 8 bei einer R eihe  
von  S tab en  fe s tg e s te llt  w urde, is t  hier n ie  b eo b a ch te t w orden  
und w ar bei den  g ew a h lten  S clilank heitsgrad en  auch  n ich t zu  
erw arten . D ie  fiir  sein  A u ftreten  bei jenen  S tab en  gegebene  
E rklaru ng un d  d ie  B eru fung auf die K& rm anschcn V ersuche  
scheinen  hier n ic h t zu treffend . D ie  K arm anschc F orm el liefert 
fiir Sch lan kheitsgrade A <  40  K nick sp annu ngen , d ie  oberhalb  
der Streck grenze liegen , w as se ine V ersuche b e sta tig t  haben. 
E r erh ie lt fiir w esen tlich  k leinere Sch lan kheitsgrade —  28,8, 24,8  
und 22 ,0  —  K nick sp annu ngen  oberhalb  der S treckgrenze bzw . 
e in  zw eite s  M axi-  
m um , w ah rend  das  
erste  in  der G egend  
der S treck grenze lag, 
n ic h t  aber fur S tab e, 
deren Sclilank heits-  
grad m it 38 ,2  nahe  
an 40 lag . B e i den  
am erikan isch en  S ta 
ben, deren A — 37,8  
war, lag  das zw eite  
M axim u m  zum  T eil  
ziem lich  erh eb lich  
iiber der S treck 
grenze, w as m it der  
K arm ftn -K urve fiir  
S ta b e  m it  ge lenk iger  
L ageru n g  n ich t zu  
erklaren is t . D ie  U r- 
sache fiir das starkę  
A n ste igen  nach  dem  
ersten  M axim um  
d u rfte v ie lm eh r in  der  
B a u a rt der M aschine  
zu su ch en  se in . D ie  
verw en d ete  M aschine  
is t  e in e  O lsen-M a- 
sch in e0 fiir  e tw a  
4500 t  m it einer  
groB ten K niclclange  
v o n  rd. 7 ,5  m . S ie  
h a t F lachen lageru ng, 
das obere Q uerhaupt  
b ild et d ie nah ezu  
starre obere D ruck- 
p la tte  ohne jed e  E in -  
ste llm o g lich k e it und  
die un tere  D ru ck -  
p la tte  ru h t m it  
einer K u g e lfla ch e
von  e tw a  1,5 m  H alb m esser au f dem  K olb en . B e i so  
groBem  H a lb m esser  is t  m it einer se lb sttiitig en  E in ste llu n g  
dieser P la tte  un ter D ruck  in fo lge d es groBen H eb elarm es  
der R eib u n gsk raft n ich t zu rechnen . D a  aber bei den ersten  
L aststu fen  und den dab ei au ftreten d en  geringen  D urch- 
biegun gen  anzu n eh m en  ist , daB der K olb en  noch  e tw a s S p iel

h a t, is t  d ie S tiitzu n g sa r t des S tab es g le ich  der d es d r itten  E uler- 
fa lles anzun eh m en : oben  E inspann un g, u n ten  G elenk. K n ick t  
der S ta b  nun aus, so  kann die un tere D ru ck p la tte  der y ersfą rk ten  
N eig u n g  der u n teren  E n d ta n g en te  n ich t fo lgen , der K olb en  leg t  
sich  a u f einer S e ite  oben, auf der anderen u n ten  an  die F iihrun g  
und d ie  un tere urspriinglich  g e le n k ig e . L ageru ng g e h t in  eine  
E in sp a n n u n g  iiber. B e i d ieser S ttitzu n g  kann der S ta b  ein e  
hohere L a st tragen , un d  so  erg ib t sich  ein  zw eites  M axim um  der  
K n ick last.

DaB bei d iesen  S tab en  n a ch  den ersten  gróBeren D urch-  
biegun gen  ta tsa ch lich  e in e b e id erseitigc  E in sp an n u n g  vorhand en  
w ar, g eh t m it S ich erh eit aus den  A b b ild u n gen  der g ek n ick ten  
S tab e hervor, d ie d eu tlich  zw ei W en d ep u n k te  zeigen . D ie  E in -  
sp annungen  k o n n ten  nur D ruckspan nun gen , n ich t Z ugspannungen

6 v. K a r m in ,  Untersuchungen uber Knickfestigkeit. M ittei
lungen iiber Forsehungsarbeiten a. d. Geb. d. Ingenieurwesens. H eft 81. 
Springer, Berlin 1 9 T O .

7 M ii l le n h o f f ,  D ie Versuche des amerikanischen Bureau of 
Standards an groBen Saulen m it H-Querschnitt. Bauing. 1929, 
H eft 5/6.

8 T u c k e r m a n n  u. S ta n g ,  Tests of large columns w ith  
H-shaped sections. Technologie Papers of the Bureau of Standards 
Nr. 328. 1926.

* G r i f f i th  u. B r a g g , T ests of large Bridge columns. Techn. 
Pap, of the Bureau of Standards Nr. 101, 1918.

Abb. 5  bis 9 . D ic Stabe nach dcm Knickversuch.

aufn eh m en , und daraus erk lart sich  d ic  B ild u n g  v o n  k laffcnden  
keilform igen  F u gen  zw ischen  S tab en d e und D ru ck p la tte . D a s  
E in sp an n u n gsm om en t am  u n teren  S tab en de w ftk t u m gekehrt  
au f den  K olb en  u n d  erzeu gt se itlich e  S tu tzk rafte , d ie un ter  U m -  
stan d en  stark ę  R eib u n gsk rafte  zur F o lg ę  haben . B e i der A rt der  
K raftm essu n g  der M aschine w erden d iese K rafte , deren GroBe 
m an n ich t kenn t, m itgem essen , sie  w aren zur E rm ittlu n g  der auf 
den S ta b  w irkenden K raft v o n  der K raftan zeige  ab zu zieh en . D ic  
M eB vorrichtung g ib t also  e in e hohere K raft an  a is  ta tsa ch lich  
au f den  S ta b  w irk t.

D araus u n d  m ehr noch  aus der T a tsa ch e  b e id erseitiger  E in 
sp ann ung erk lart es sich  auch, daB die gem essen en  K n ick sp a n 
nungen  zum  groBen T eil zw ischen  den K arm an -K u rven  fiir be- 
w egliche und fiir e in gesp an n te  S tab en den  liegen . Im  B ereich  
v o n  A =  60 ... 90 is t  der A b stand  dieser K urven  n ic h t sehr groB  
(s. A b b . 4), dagegen  is t  er  fiir k le inere un d  gróBere W erte  v o n  A
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rech t erheblich . E s ersch ein t a lso  besonders fiir so lche Schlank- 
h eitsgrade bedenklich , eine M aschine v o n  der B au art der Olsen- 
M aschine zu verw cnd en . D ie  S tu tzu n g  des S ta b es w ech se lt  
v o m  d r itten  zum  v ierten  Eulerfal!, und im  letzteren  is t  d ie .E in -  
sp an n u n g  der Stab en den  bei der E la st iz ita t  der M ;ischine auch  
n ich t ais starr  anzusehen . D azu  kom m t, daB beim  A nw achsen  
der D u rchb iegun g und der E insp an n u n gsm om en te  die R eibung  
auf der unteren K ugelflache iiberw unden w erden und d ie  un tere  
D ru ck p la tte  g le iten  kann, w as bei e in igen  V ersuchen auch  ta t-  
sach lich  geschehen  ist. D ie  S tu tzu n g  is t  also  w echselnd  und der  
E inspann un gsgrad  un bekan nt, und d a m it verstoB t die B au art  
der M aschine gegen den ersten  G rundsatz a ller Y ersuchstechn ik , 
die V ersuchsbedingungen  e in d eu tig  und den theoretisch en  Vor- 
ausSetzungen en tsp rech en d  fcstzu legen . D a  eine starre E inspan- 
n u n g  nic zu erreichen ist, so llten  fiir w issen schaftliche  K nick-

v ersu ch e  nur M aschinen m it Schn eid en - oder S p itzen lagerun g  
v e rw e n d et  w erden, denn nur der zw eite  E u lerfa ll is t  versuchs-  
tech n isch  d arstellb ar und einw andfrei priifbar.

A u s A bb. 5 . . . 9  is t  die Form  der S tab e  32 a . . . 36 b nach dem  
A u sk n ick en  zu ersehcn . U m  die F orm  der B iege lin ie  deutlich er  
zu  erh a lten , s in d  die S ta b e  3 3 ...  36  noch ein m al b e la ste t un d  so w eit  
d u rchgebogen  worden, a is e s  das Sp iel an den D ru ck p la tten  zulieB  
(A bb. 1 0 ... 13). M an s ie h t  auch  hier W end ep u n k te  der B ieg e 
lin ie , aber sie  sind  n ich t v eru rsach t durch e in e  E insp an n u n g  der 
S tab en d en , die in fo lge der Schn eid en lageru ng au sgesch lossen  ist, 
son d ern  sie  sind  hier b ed in g t durch die A u sb ildu ng  der S tab e  a is  
R ah m en sta b e .

E in  zw eite iliger  R a h m en sta b  m it starren  B in d eb lech cn  und  
starren  B in d eb lech an sch ltissen  w iirde bei der geringsten  E in - 
se it ig k e it  des L astan griffs beim  A u sk nick en  die F orm  der A bb. 14 
an n eh m en ; sind  d ie  E n d a n sch liissc  kraftig  und d ie  B ind eb lech e

m it ihren A nschltissen  schw ach , dann  w iirde sich  die F orm  der  
der A bb. 15 nahern. D ie  F orm  des E in zelsta b es beim  K nick en  
is t  hier in jed em  F alle  n ich t die einer H alb w elle , sondern die  
S -F o r m . D er K nick fa ll des E in zelsta b es is t  a lso  n ich t w ie  beim  
S tab e m it D reieck verg itteru n g  der zw eite  E ulerfall —  an  beiden  
E nd en  drehbar gelagert — , sondern der e in es S tab es, der an  einem  
E nd e fest, am  anderen bew eglich  e in gesp an n t is t  (s .A b b .16), fiir den  
iibrigens d ie K n ick last n ach  E u ler g leich  der des zw eiten  F a lles ist.

E in R a h m en sta b  k n ick t also  s te ts  unter S -fó rm iger V erbie- 
g u n g  der E in zelstab e. M an kann h iernach  beim  R ah m en stab e  
n ic h t w ie  beim  S ta b  m it F a ch w erk v erg itteru n g  un terscheiden  
zw ischen  dem  F alle  des A u sk n ick en s a is G esam tstab  und dem  
A u sk nick en  in folge N ach geb en s e i n e s  E i n z e l s t a b e s ,  sondern  
h óch sten s zw ischen dem  ersteren u n d  dem  A u sk nick en  in 
fo lge N achgebens e i n e s  F e l d e s ,  d. h. b e i d e r  E i n z e l 

s t a b e  d ieses F eld es. 
W ahrend bei den S taben
32 und 33 w ohl m it S icher
h e it der erstere, bei den  
S tab en  36 der letz tere  
F a li angen om m en  w erden  
kann, is t  es bei den S taben  
34 und 35 schw ierig  zu 
en tsch eid en , w elcher der  
beiden  F a lle  vorlieg t. B ei
34 a a h n e lt  die B iegelin ie  
der der S ta b e  36, bei 35 
m it der gróBeren F eld- 
lange  der der S ta b e  32 
und 33. D a s ersch ein t ais 
W iderspruch. D ie  un- 
sy m m etrisch e  B iege lin ie  
v o n  34 a is t  m óglicherw cise  
die F o lg ę  einer U n regel- 
m aB igkeit in B a u sto ff  oder  
Stab form , w ahrend die  
sy m m etrisch e  F orm  bei 
den S ta b en  35 sich  daraus 
erk lart, dafi das obere  
und das u n tere B ind eb lech  
zu w e it  v o n  der S ta b m itte  
en tfern t liegen, a is daB 
dort das M axim um  der A us- 
biegung a u ftreten  k on n te .

U n ter  d iesen  U m - 
sta n d en  ersch ein t es rat- 
sam , fiir R a h m en sta b e  die  
U n tersch e id u n g  zw ischen  
dem  A u sk n ick en  a is G e
sa m tsta b  und dem  infolge  
N a ch g eb en s der E in zelstab e  
fa llen  zu lassen  und led ig - 
lich  aus der B czieh u n g  
zw ischen  der K n ick last  
und dem  S ch lan kheits- 

grad der E in zelstab e  den g iin stig sten  W ert fiir den letzteren  
a b zu le iten . D a  die K n ick lasten  P 'K bis zum  S ch lan kheits- 
grade 7. =  27,3 bei S ta b  34 nur sehr langsam  sinken , dann  
aber a llm ah lich  starker abn eh m en , sch e in t ein  W ert v o n  e tw a  
). =  30 fiir d ie hier gepriiften  S tab e  m it einem  Sch lan kheitsgrade  
d es G esam tstabes ?.x — 39 ,2  der g iin stig ste  zu sein . D a m it  w are  
in  erfreu licher W eise  die b ek a n n te  Y orschrift der R eich sbah n  
b esta tig t. A llerd ings is t  d ie  Zahl der ausgefiihrten  V ersuchc zu  
gering, u 111 e in en  solchen  SchluB m it  S icherh eit zu vera llgem ein ern  
u n d  auch  a u f S tab e  m it anderem , beson ders m it k le inerem  /j  
ais 39,2 zu iibertragen. F iir  so lch e  S ta b e  k o n n te  es sich  v ie lle ich t  
em pfohlen , en tsp rech en d  dem  hier gefund en en  V erh altn is den  
Sch lan kheitsgrad  des E in ze lsta b es zu e inem  en tsp rech en den  
B ru ch te il des Sch lan kheitsgrades des G esam tstab es anzunehm en .

In  A bb. 1 0 ... 12 und 17 ze ig t sich  e in e  stark ę  D reh un g der 
B in d eb lech e  gegen  die S tab gu rte  besonders in der N ah e der

Abb. 10 bis 13. D ie Stabe 33 bis 36 nach wciterer Belastung.
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DIE AN W EN D U N G EIN ER E ISE N B ET O N -SK ELET T B A U W EISE  BEI DEM NEUBAU DER 
ST A D T SP A R K A SSE  IN DER W O L F SC H L U C H T  ZU K A SSE L .

Von Stadtingenieur !('. Schaefer, Kassel.

D ie  H a u p tg esch a ftsra u m e der S ta d tsp ark asse  in K asse l 
b efinden  sich  zur Z eit im  E rdgeschoB  des R a th a u ses an der im  
Z entrum  der S ta d t gelegen en  K onigstraCe.

S ie gen iigen  se it  langerer Z e it n ic h t m ehr den  A nforderungen , 
die  an e in e  reibu ngslose  A b w ick elu n g  d es G esch aftsbetriebes  
g e ste llt  w erden m iissen .

A u s d iesem  G runde sah  sich  die V erw altu n g  der S ta d t
sparkasse  gezw u ngen , drei a lte  H auser  an der in un m itte lbarer  
N a h e  des R a th a u ses gelegen en  W o lfsch lu ch t zw ecks G ew innung  
e in es B a u p la tzes fiir ein Spark assen geb aude anzuk aufen .

D er nach  A bbruch  der A ltb a u ten  gew onn en e B au p la tz  h a t  
e in e  GrdBe v o n  4 1 ,4 6 -1 . M. 35 ,00  =  rd. 1451,00 m* und  wird  
im  O sten un d  W esten  v o n  vorhand en en  G ebauden begrenzt. 
S iid lich  m iin d et un ter  e inem  sp itzen  W ink el d ie O pernstraBe  
au f d ie  M itte  des B au p la tzes.

U n ter  der O berleitung d es H errn S ta d tob erb au rates J o b s t  
w urde im  Friihjahr 1930 v o m  sta d tisch en  H o ch b a u a m t ein  
E n tw u rf fiir den  N eu b a u  a u sgearb eitet.

D er  B aukórper b esteh t aus e inem  sechsgesch ossigen  V order- 
bau (StraB enfront), e in em  zw eigeschossigen  H in terb au  (Spar- 
kassenab fertigu ngsrau m ) und e in em  fiin fgesch ossigen  S e iten -  
flugel. In den G eschossen d es G ebaudes e in sch ł. H in terb au  und  
S eiten fliig e l sind u n tergebrach t:

Im  K ellergesch oB : H eizk eller  m it K okslager, 8 K ellerraum e, 
T resoranlage, K leider- und  T o ile tten rau m e fiir d as P erson al, 
T resortreppe und 3 K ellertreppen .

Im  E rdgeschoC : 2 L aden, K assen- und A b fertigu ngsrau m e, 
Sitzungszim m er, 3 B uroraum e, W arteraum , H ofdurchgang,
2 E in gan ge  und 2 T reppenhauser.

D ic hełlen schm alen sichelfórm igcn F 13chen am  linken oberen und rechten unteren 
N iet sind  b lankę Fiachen, die sich unter den Nietkdpfen hervorgezogen haben.
D ie anderen hellen Fleckchen in der Niihe der N iete sind FlieBerscheinungen.

Abb. 17. Unteres BindebJech vom  Stab 35 a.

3. A us den  bei den' Y ersuchen fe stg este llten  f0-\V erten  
(T afel 1) laB t sich  kein SchluB ziehen  a u f den fiir d ie  E ntw urfs- 
a rb eit der P ra x is a n zu n eh m en d en  H eb elarm  der K raft. D ie  g e 
m essenen  f0-W erte  s in d  led ig lich  ein  M aBstab fiir d ie  beim  V er- 
su ch  erreich te  G iite der Z entrierung. D ie  bei D ruckstaben  im  
B auw erk  au ftreten d en  H eb elarm e sind , ąbgesehen  v o n  ex zen -  
tr isch en  S tab an sch liissen , e in e F o lgę  v o n  N eb en sp an n u n gs-  
m om en ten , d ie  von  GroBe und L age der L a sten  abh angig , also  
veran derlich  sind . E in  k o n sta n ter  E in sp an n u n gśgrad  is t  n ic h t  
vorhanden .

E s is t  anzun eh m en , daB sich  d ie  unter i  und  2 gezogenen  
Schliisse auch  sinngem aB  a u f B a u sto ffe  m it anderer Streckgrenze  
iibertragen lassen . E s sch e in t desh alb  n ich t n otw en d ig , die aus- 
gefiih rten  V ersuche m it S tab en  g leichen  Schlan kheitsgrades  
aber anderen B a u sto ffes  zu w iederh olen . W ich tig er  w are es, zu 
untersu ch en , ob  bei ste igen d em  oder fa llen d em  S ch lan kheits- 
grad A, des G esam tstabes auch  der g iin stig ste  W ert des  
Schlan kheitsgrades /. des E in zelsta b es sich  en tsp rech en d  ver- 
andert. D azu  durfte es gen iigen , drei V ersuchsreihen v o n  je  
v ier S tab paaren  e tw a  m it / t =  30 , 60  und 80  durchzufiihren . 
A is B a u sto ff w are S t  52 zu em pfelilen .

V . S c h l u B f o lg e r u n g e n .

D ie  E rgeb n isse  der V ersuche  
la ssen  fo lgen de SchluB folgerungen zu: 

Abb. 16 . r- R eich sbah nform el, d ie
Biegeform des Einzelstabes fiir a lle  S ta b e  en tsp rech en d  ihrem  

beim Rahm enstab. ;.L =  39^2 e in e  K n ick la st von  301 t  
liefert, so lange der Sch lankheitsgrad  

des E in zelsta b es ?. <  30 ist, g ib t r ich tige  W erte, voraus- 
g ese tz t, daB d ie  S treckgrenze des B a u sto ffs dem  angenom m enen  
W ert v o n  3 ,12  t /c m 2 en tsp rich t.

2. F iir  den hier vorliegen den  Sch lan kheitsgrad  des 
G esam tstabes v o n  39,2 sch e in t ein  S ch lan kheitsgrad  A des 
E in ze lsta b es  v o n  e tw a  30 am  g iin stigsten  zu sein . D urch  
e in e  Y erringerung v o n  ). is t  keine nenn en sw erte  E rhóhung  
der K n ick la st  zu erreichen, durch ein e V ergroB erung v o n  A 
b is  a u f 50 w iird e die K n ick la st um  e tw a  7 ° /0 sinken .

W en d ep u n k te  der B iegelin ie , die auf 
ein beg inn en des A bscheren der N ie te  
schlieB en laBt. D arau s den SchluB zu 
ziehen, daB die B in d eb lech ansch liisse  
die sta rk st beanspruchten  T eile  dar- 
ste llen  oder z u sch  w ach ausge b ild et  
w aren, w are aber v erfeh lt. D enn bis 
zum  B egin n  des A u sk n ick en s is t  ihre  
B ean sp ru ch un g zw eife llos gering. D as  
haben  dic Sp ann un gsm essu ngen  er
geben, und  das R ech nu ngsverfahrcn  
M iilter-Breslau b e sta t ig t  das. D an ach  
sind  die M om ente, die an d iesen  
A n sch liissen  auftreten , in der H a u p t- 
sache  F u n k tio n en  der L a st und der 
D ifferenz der D urchb iegun gen  der 
beiden b enachb arten  K n o ten p u n k te . 
D iese  D ifferenz n im m t aber erst nach  
dem  A u sk nick en  bei sink en der L ast 
gróBere W erte  an, die hóheren B ean- 
spru ch un gen  sind  a lso  vcru rśach t 
durch die stark ę  D u rchb iegun g und  
treten  erst nach  dcm  A usk n ick en  auf.

N ich tsd esto w en ig er  w are es w ert- 
v o ll zu w issen , w ie  sich  ein  S tab  
m it kraftigeren  B in d eb lech ansch liissen , 
e tw a  m it geschw eiB ten  B in d eb lech en , 
v erb a lt, und o b  m an dadurch eine  
B ieg e lin ie  ahn lich  der A b b . 14 erh alt.

Abb. 14- u. 15. Biege- 
formen eines Rahmen- 

stabes.
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ąu ersc lm itte  n ic h t zu uberschreiten  und den B au  so  biłlig  w ie  
m óglich  herzu stellen , w a r  es A u fgab e des m it der sta tisch en  und  
w irtsch aftlich en  P riifung  b ea u ftra g ten  sta tisch en  B iiros der S ta d t  
K assel, d iejen ige  A u sfiih ru ngsart zu erm itte ln , d ie vorgen annten  
F orderungen am  b esten  en tsp rich t.

D ie  du rchgefiihrten  Y oru n tersu ch ungen  erstreck ten  sich  
auf fo lgen de M o g lich k e iten : t .  A u sfuh ru ng in S ta h l-
sk e le t t  (S t  37) m it g e ste lz ten  E isen b eto n d eck en  zw ischen  
I-T ragern , 'U m m a n te lu n g  der S tu tzen  und I-T rager  
zw ecks Y erh inderung der R o st-  und F euersgefahr. 2. A u s
fuhrung der H a u p ttra g er  und S tiitzen  in  S ta h l (S t. 37) 
m it e in gesp an n ten  E isen b eton rip p en d eck en  zw ischen  den  
H a u p tą u ertra g ern , U m m a n telu n g  der S tu tzen  und  
I-T rager zw ecks V erh inderung der R o st- und F euersgefahr  
oder 3. A usfuhrung in E isen b eto n sk e le tt  m it E isen b eto n 
rip pend ecken .

und w ir tsch a ftlich e  U n tersu cliu n g  zu en tsch eid en , w elchcr der 
v orgen an n ten  B auw eisen  der V orzu g zu geben  is t .

D ie  au fgew en d eten  K osten  genauer V orun tersu ch ungen  sind  
d ah er s te ts  a is p ro d u k tiv  zu bezeichnen , d a  n u r a u f d iese W eise  
d ie zw eckm aO igste un d  w ir tsch a ftlich ste  B a u a rt e rm itte lt  w erden  
kann.

N a ch  B een d igu n g  der V orarbeiten  w urden  die E isen b eto n -  
arbeiten  am  22. M ai 1930 o ffen tlich  ausgesch rieben . A n der  
A usschreib un g b ete ilig ten  sich  13 E isen b eton firm en . D er  A u f
trag  w urde am  20. Jun i 1930 der F irm a G e r d u m  u. B r e u e r  zu 
K assel, ubertragen un d  der B egin n  der A rbeiten  a u f den  30. Jun i 
1930 fe stg eleg t.

F iir  die A u sfuh ru ng d es E isen b eto n -S k e lettb a u es einschlieB lich  
D eck en , T resoran lage und A u ssch ach tu n g  der F u n d am en te  w aren  
la u t T erm ink alend er 11 W ochen  zu je  6 A rbeitstagen , zusam m en  
66  A rb eitstage, vorgesch rieb en .

SCHAEFER, DIE ANWENDUNG EINER EISENBETON-SKELETTBA UWEISE. I>EU liAUINGKNIEBK
11)31 HEFT 28.

Im  I., II . und H l .  O bergeschoB: B iiroraum e m it F lu ren , T oi- 
le tten  und 2 Treppenhauser..

Im  D achgeschoB : 6  B iiroraum e, 2 A k ten k am m ern  un d
2 K leinw oh nu ngen . A bb. x un d  2 (GrundriB und  S ch n ltt).

D ie  S traB enflucht des neuen  G ebaudes is t  im  In teresse  des  
D u rchgan gsverk eh rs vor  den  L aden  im  E rdgeschoB  u m  2 m, 
vor den  B iiroraum en im  E rdgeschoB  um  1 m  gegen  d ie  StraB en
f lu c h t der angrenzenden G ebaude. zurtick verleg t w orden. D ic  
fo lg en d en  G eschosse s in d  gegen  d ie  
E rd gesch oB flu ch t um  1 m  aus- 
gckragt.

D a s  G ebaude' d ien t auBer den  
Z w ecken der Sparlcasse noch  in  
erheb lichem  U m fan ge  zu G eschafts- 
zw ecken  anderer Y erw altungen .
A u f d iese  W eise is t  d ie  R en ta b ilita t  
d es H a u ses gesich ert.

B e i der B earb eitu n g  des E n t-  
w urfs is t  darauf R iick sich t ge- 
nom m en, daB die an  ein  m odernes 
B iirohau s zu ste llen d en  F o rd e
rungen —  L u ft und L ich t  — 
die  T a t u m g ese tz t sind .

In fo lg e  der groBen F en ster- 
f la ch en  w a r  nur ein S k elettb au  
m oglich . D a  von  den  E ntw urfs- 
b ea rb e item  d ie  F orderung g este llt  
war, b estim m te  A b m essun gen  der 
auBeren und inneren S tiitzen -

N a ch  F es tste llu n g  der B au k o sten  d ieser drei A u sfiiliru ngs- 
arten w urde die E isen b eto n sk e lettb a u w cise  ais d ie  fiir den vor-  
liegenden  F al! w i r t s c h a f t l i c h s t e  A u sfiih ru ng g ew a h lt.

E s  is t  unerlaB lich , daB bei A u sfuh ru ng v o n  S k ele ttb a u ten  
u m fan greich e V oru n tersu ch ungen  dariiber a n g este llt  w erden  
m iissen , w elch e A u sfiih ru ngsart, S ta h l oder E isen b eto n , d ie  ge- 
rin gsten  B au k o sten  v eru rsach t. K ein  B au fach m an n , se i es A r
c h itek t  oder Ingen ieur, i s t  in  der L age, ohn e vorherige, sta tisch e

r=— P 7

91,V7S 

Abb. 1.
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A b gesch cn  v o n  e in er y erzó g eru n g  bei der A u sfuh ru ng des  
K ellergesch osses, d ie  durch eine unvorh ergesehene S icherung eines  
sechsgesch ossigen  N ach b argeb au d es e n tsta n d , w urde der fest-  
g e leg te  A u sfiih ru n gsterm in  ein gelia lten .

D er  sta tisch en  B erech nu ng sind  fo lgen de B e la stu n g en  
zu gru n d e g e leg t:

D ach e in d eck u n g  (H olz  m it S ch a lu n g  u.
P a p p e ) ............................................................

D eck e iiber dem  D achgeschoB  . . . .  
D eck e iiber dem  i . .  2. u. 3. O bergesclioB

u. E rdgeschoB:
fur d ie B uro- und  W ohnraum e . . .
fiir  die A k t e n r a u m e ..............................

D eck e  iiber dem  K ellergesch oB . . . . 
D eck e iiber den n ich t un terkellerten  

R au m en  im  K ellergeschoG  (H ohl-
kórperdecken) .............................................

D eck e  iiber dem  E in g a n g  zur Sparkasse  
(Z u satzb elastu n g  durch D rehtiir)

E ig en la st
k g /m 2

65
3 5 0

3 7 0
3 7 0
3 7 0

500

37°
D eck e iiber dem  T r e s o r ..............................  1300

.........................  600

N u tz la st
k g /m 2

75

250
500
500

500

800
500
500T reppen un d  P o d este

D er  W ind druck  w urde zu 100 k g /m 2 angenom m en.

D a s G ebaude is t  a is vo llk o in m en er E isen b eto n sk e lettb a u  
a u sgefu hrt. D er  V orderbau ersch ien  durch d ie  D eck en , dic  
m assiven  G iebelw ande und  
die v ie len  Q uerw ande ge- 
niigen d  gegen  W ind  aus- 
g e ste ift . D agegen  w urden  
im  S eiten fliigel 2 Q uer- 
ausste ifu ngen  g egen  se it-  
lich w irkenden W inddruck  
durch A nordnung zw eier  
R ah m en  geschaffen .

D ie  S k elettk on stru k tion  
beg in n t m it den S tiitzen  
un ter dem  FuB boden des 
K ellergesch osses und fiih rt  
durch die dariiber lieg en 
den G eschosse b is zur 
D eck e iiber dem  D ach- 
geschoB. D ie  D ach k on -  
stru k tion  se lb st  is t  in H olz  
ausgefuhrt. D ic  D a ch ein 
deckung b e ste h t  aus 24 m m  
starker H olzsch a lu n g  m it  
einer d o p p e lten  L age teer -  
freierD achp app e. Z w ischen  
D ach ein d eck u n g  u n d D a ch -  
geschoB decke b efin d et sich  
ein L uftrau m  v o n  0 ,20  
bis 0 ,60  m .

D ie  D eck en  sind  m it  
A usn ahm e e in iger H o h l-  
kórperdecken iiber n ich t un terkellerten  R au m en  der H in ter-  
b au ten  a is E isen b eto n -R ip p en d eck en  ausgefu h rt. D er  R ipp en -  

,  ab sta n d  b e tra g t 0 ,80  bzw . 0 ,74  m . D iese  D eck e  is t  w esen tlich  
billiger, a is e in e H oh lkórperd ecke und h a t auB erdem  n och  den  
V orteil geringeren  E ig en g cw ich ts . D ie  R ipp en deck en balken  
sind m it schw alb en sch w an zform igen  H o lz la tten  zur B efestig u n g  
der R oh rd ecken  verseh en .

D ie  S tiitzw e ite  der D eck en  b e tra g t im  V orderbau 6 ,80  m 
und 5 ,2 6  m , in  den H in terb a u ten  6 ,62 111 un d  5 ,82  m . D ie  
B erech nu ng der D eck en  erfo lg te  im  V orderbau a is durch- 
laufender Trager iiber 3 S tiitzen , in  den H in terb a u ten  a is T rager  
iiber 2 S tiitzen .

Zur A u fn ah m e der n eg a tiv en  S tiitzm o m en te  sind  d ie  R ipp en - 
balken an den  E in sp a n n ste llen  in  h orizon ta ler  R ich tu n g  
sch w alb en schw an zform ig  verb reitert.

W ie  e in gangs erw ah n t, s in d  die G eschosse d es V orderbaues  
iiber dem  E rdgeschoB  um  1 111 nach  der S traB enseite  h in  aus- 
gekragt. D ie  iiber den S tiitzen  in jodem  G eschoB der V orderfront 
a n geordneten  K onsolen  nehm en  d ie  L asten  der vorderen  D eck en - 
balken bzw . F en sterstiirze , der B ru stu n gen  sow ie  der an te iligen  
D eck en la st auf und  iib ertru gen  d ieselb en  u n m itte lb ar  a u f die  
vorderen  S tiitzen . Zur A u fn ah m e des K ragm om en tes h ab en  die  
in  Y erb indung m it den K onso len  angeordneten  R ipp en ba lken , die  
n och  die L asten  der Z w ischenw and e zu tragen  haben , in  der N a h e  
der A u B en stiitzen  horizon ta le , schw alb en sch w an zforn iige  V er- 
b reiteru ngen  erh a lten .

D ie  R ip p en d eck en  der G eschosse hab en  ein e H ó h e  von  
30 cm , d ie  D eck en  iiber dem  D achgeschoB  ein e so lche  v o n  25 cm . 
A11 den E in sp a n n ste llen  sind  d ie  in fo lg e  der S tiitzm o m en te  er- 
forderlichen V erstark un gen  in h orizon ta ler  R ich tu n g  angeordnet, 
so  daB u n schon e V o u ten  in  den  R au m en  verm icd en  w urden.

D ie  B erech nu ng der auBeren und inneren  U n terzu ge  erfo lg te  
a is durch lau fend e T rager iiber m ehreren S tiitzen . V ou ten fórm ige  
Y erstarkungen der U n terzu g e  an den S tiitzen  sind  nirgends vor- 
h anden . In  dem  B ereich  der S tiitzm o m en te  s in d  die U n terzu ge  
ais d op p elte  arm ierte  B a lk en  nach  den  G eyerschcn  T abellen  
berechnet.

D ie  beiden fen sterlosen  G iebelw and e d es V orderbaues  
w urden in 25 cm  starkem  Z iegelstein m auerw crk  au sg efu h rt und  
die M auerw erkslasten  durch besonders angeord n ete  25 cm  breite  
E isen b eton b a lk en  a u f d ie  S tiitzen  in den  G iebelw anden  iiber- 
tragen . A m  H in tergeb au d e is t  d ic o stlich e  G renzw and 25 cm  

stark , m it Z iegelstein m auerw crk  a u śg efa ch t und  
zw ecks Iso lieru ng  gegen  Schlagregen noch  m it einer  
6'/2 cm  starken  H o lilste in w a n d  m it L u ftsch ich t ver- 
k le id et. T reppenhauser sind 25 cm  stark  m it Z iegel-

Abb. 2.

ste inm auerw erk  u m sch lossen . D ie  L asten  derselben  w erden in  
jed em  GeschoB durch E isen b eto n b a lk en  u n m itte lb a r  au f d ie  
S tiitzen  iibertragen.

F en sterb riistu n gen  sin d  an der V orderfront a is  14 cm  sta rk ę  
arm ierte  B im sb eton w an d e, an  den H in ter fro n ten  a is % stein ige  
Z iegelstc in w an d e m it B a n d eisen ein lage  au sg efu h rt un d  haben  
ais Iso lieru ng  gegen  Schlagregen  innen ein en  Z em en tp u tz  m it  
zw eim aligem  In erto lan str ich  erh a lten . U m  eine g u te  W arm c- 
iso lierung zu erzielen , sind  sam tlich e  B ru stu n gen  im  In n e m  m it  
ein er 6 y2 cm  starken  H o h lste in w a n d  m it L u ftsch ich t h in term auert.

D ie  In nen w an d e b estehen  im  K eller- un d  E rdgeschoB  aus
12 cm  und 25 cm  starkem  H o h l- un d  Schw em m steinm au erw erk , 
in den iibrigen G eschossen  a u s 6 y> cm  stark em  H oh lste in m a u er-  
w erk m it B an d eisen ein lage. D a s E in setzen  der e isernen  T iirzargen  
erfo lg te  m it dem  A u fm a u em  der W andę.
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GemaB § 17, Z iff. 15 der am tlich en  V orschriftcn  v o m  Sep- 
tem b er 1925 sin d  d ie  In n en stiitzen  des G ebaudes nur auf m ittig en  
D ruck  berechn et,. bei den R a n d stiitzcn  w urden d ie  B ieg u n g s
m om en te  am  K op f u n d  FuB e in es jeden  G esch osses m it H ilfe  
der un ter  Ziffer 18 angegebenen  G leichungen  b estim m t. D urch  
die Y erw cn du ng liochw ertigen  Z em en tes k o n n ten  die im  E n tw u rf  
vorgesehencn  S tiitzen ą u ersch n itte  uberall e in geh a lten  w erden .

U m  B ela stu n g en  a u f d ie  a lten  N ach b argebau de zu ver- 
hindern , sind die L asten  der G iebel- und  N ach b a rstiitzen  unter  
dem  K ellerfuB boden zu sam m engefaB t und w egen  der Yer- 
sch ied en h e it der L a sten  gem einsam  a u f E isen b eto n -S tre ifen -  
fu n d am en te  v o n  trapezfórm iger GrundriBform  iibertragen. A lle  
anderen  S tiitzen fu n d a m en te  besteh en  au s S ta m p fb eto n  m it  
un ter  6 0 ° g en e ig ten  S e iten fla ch en . D ie  F u n d am en t?  sind  so  groB  
kon stru iert, daB die ged riick te  B o d en flach e  bei V o llb e la stu n g  des  
G eb aud es m it 3 k g /c m 2 m a x  b ean sp ru ch t w ird. N ach  den  
m in isterie llen  B estim m u n g en  sin d  bei gu tem  B augrun d  3 bis
4 k g /cm 2 zu lassig .

T resorboden und T resordecke sind  a is k reuzw eise  bew ehrte  
P la tten  in einer Starkę von  60 bzw . 50 cm  sta rk  ausgefiih rt, die  
T resorw ande b estehen  a u s S ta m p fb eto n  und sind  55 cm  stark . 
B od en , D eck en  und W andę crh ie lten  auBerdem  n och  ein e k reuz
w eise  B ew ehrung a u s g ed reh ten  Stah lsch ien en .

D ie  T resoran lage um sch lieB t ein 50 cm  breiter K on tro llgan g .
D ie  auBeren K ellerw an de des V orderbaues sind  aus 15 cm  

starken  E isen b eto ń p la tten  h erg este llt , d ie  in d ie  A u fien stiitzen  
e in g esp a n n t sind . Zur besseren  W arm eh altu n g  hab en  die W andę  
n och  eine L u ftsch ic lit  von  8,5 cm  und ein e 6,5 cm  stark ę  A u s-  
m auerung aus Z iegelstein en  erh alten . L ich tsch a ch te  der V order- 
und H in ter fro n t des Y orderbaues hab en  d iese lb e  Starkę w ie  die  
V orderw ande und sin d  kon so lartig  an den auBeren K cllerstiitzen  
au fgeh an gt.

In  den H in terb a u ten  sind  d ie  n ic h t un terk ellerten  R au m e  
durch S tam p fb eto n stiitzm a u ern  gegen d ie  ubrigen K ellergeschoB - 
raum e abgesch lossen . D ie  W an d ę des H eizk ellers b estehen  aus  
S ta m p fb e to n  un d  hab en  d ie  L a sten  der a u f ihn en  ruhenden  
K ellerstiitzen  aufzu n eh m en . S ie  sind  zu d iesem  Z w eck im  unteren  
T eile  des F u n d a m en tes , sow ie  in der W and  in H ó h e  des K eller- 
fuB bodens m it einer E isenarm ieru ng verseh en .

D ie  T reppen der G eschosse besteh en  te ils  aus e isen bew ehrten  
T ragp la tten , d ie  zw ischen  P odestballcen  e in g esp a n n t sind , te ils  
aus gek n ick ten  R ip p en p la tten . D ie  m it B ronze-Y orstoB sch ienen  
v erseh en en  S tu fen  sind  a u f d ie  T ragp la tten  a u fb eto n ier t und  
erh alten  an den sich tbaren  F lachen  L inoleu m bek leid ung. T reppen- 
w angen  w urden m it M uschelkalk  v e rp u tz t und gesch liffen .

D ie  A u ffiillu n g  der D eck en , b esteh en d  aus S an du nterlage, 
Z em en testr ich  un d  L inoleu m belag  b etra g t 514 cm . Zur Schall- 
sicheru ng sind  uber der S a n d u n terlage  an den  W and en  en tla n g
3 bis 5 cm  stark ę  K o rk p la tten  ver leg t.

B e i der U berdachung  der S ch a lterh a lle  der Sparkasse  w ar  
es a u s a rch itek ton isch en  G riinden n ich t em p feh len sw ert, eine  
schw ere E isen b eto n k o n stru k tio n  anzuw en den . D ie  H a lle  is t  
d u rch  e iserne D ach b in d er  ub erdeckt. U n ter  den  U n tergu rten  
der D ach b in d er  w urde e in e aus X - S p rosseneisen  kon stru ierte  und  
m it D ra h tg la s au sg eleg te  S ta u b d eck e  angeordnet.

D ie  Sprosseneisen  der S tau b d eck e  sin d  a u f besonderen  m it 
B eto n  u m m a n telten  B lech-I-T ragern  m it schm alen  G urtw inkeln  
aufgelagert. D ie  B e lich tu n g  der Sch a lterh a lle  erfo lg t durch ein  
k ittlo sc s  G lasdach au f —  M ón us-Sp rossen eisen . D iese  neuen  
Sp rosseneisen  haben  gegen  d ie  a lteren  M odelle den V orteil, daB  
sie  m it einem  P in se l jed erze it und ohn e S ch w ier igk eiten  v o m  
S ta u b  gere in ig t w erden k ó n n en . D ie  Sprosseneisen  sind auf den  
P fe tte n  der D ach b in d er  b e fe stig t.

A is F uB b odenbelage w urden  im  groBen L aden , in  der 
S ch a lterh a lle  un d  in den F luren  d es E rd gesch osses So lenh ofer  
P la tte n  und im  T resor S te in flie sen  g ew a h lt. A lle  anderen FuB- 
bod en belage  b esteh en  aus L inoleu m .

F iir  d ie B erech nu ng  der E isen b eto n k o n stru k tio n en  w aren die  
m in isterie llen  B estim m u n g en  vom  Sep tem b er 1925 m aB gebend.

D a s ganze G ebaude is t  u n ter  V erw en du ng  v o n  h o c h 
w e r t i g e m  Z e m e n t  —  M arkę G erm ania, M isburg b /H a n n o v er  —

a u sg efiih r t. A is Z usch lagsto ffe  w urden reiner B a sa ltsp litt , F u lda-  
kies und scharfer Sand g ew a h lt. B asa ltg ru s is t  fiir die B eton -  
m isch u n gen  n ich t v era rb e ite t w orden.

Gem aB den vorlau figen  L e itsa tzen  fiir d ic  B a u k on tro lle  im  
E isen b eto n b a u  v o m  O ktober 1928 w urde der F rage der B e to n -  
m ischun gen  w e itg eh en d ste  B ea ch tu n g  beigem essen .

D ie  M isch ungsyerhaltn isse, B e to n - und E isencjuerschnitte  
der B e to n k o n stru k tio n en  waren in den A u sschreib un gsun terlagen  
angegeben , um  a u f g leicher  B a sis  s teh en d e  A n geb ote  zu erh a lten . 
E s war b estim m t, Z u sch lagssto ffe  aus B a sa ltsp litt , F u ld a k ies und  
scharfen  Sand zu verw end en . D a s V erh a ltn is der Z uschlage  
zuein and er w ar bei B egin n  des B a u es festzu leg en .

Zur P riifung  der K o rn zu sam m en setzu n g  der Z u sch lagssto ffe  
w urden die v o m  D eu tsch en  B e to n v ere in  v o rgesch lagen en  Siebe  
von  1 m m  und 7 m m  L ochdu rchm esser v erw a n d t. N ach d em  die 
S iebk urven  fiir Z usch lage und Sand graphisch aufgetragen  w aren, 
sin d  die V erh a ltn isse  v o n  B a sa ltsp litt , F u ld a k ies und Sand  
zuein and er genau  b e stim m t worden: D ie  m it Z ubringen der Zu
sch la g sto ffe  b esch a ftig ten  A rbeiter  w urden durch besondere, an 
der M ischm aschine angeb rach te  Sch ilder iiber d ie  A rt der M i
sch u n g  u n terr ich te t und auB erdem  laufend  durch die órtlich e  
B a u le itu n g  kon tro lliert. A u f d iese W eise  is t  es gelu ngen , einen  
erstk lassigen  B eto n  h erzu stellęn , der a llen  an ihn zu ste llen d en  
A n spruchen  gerech t w ird.

D ie  A bnahm e der B ew ehrungseisen  erfo lgte  durch den bau- 
le iten d en  In gen ieu r  vor E in b rin gu n g  der B eton m asse.

D ie  A u sfuh ru ng des B e to n s  erfo lgte  in fo lgen den  M ischungs- 
v e rh a ltn is se n :

hoch w. B asa lt Fulda scharf.
Zement splitt kies Sand

Stampfbeton fundamente 1 : 2 ,1 : 4.2 : 0,7
Eisenbetonfundam ente. . . 1 >.5 3.o o,5
S tiitz m au e rn ............................ 1 2,4 4,8 o.S
Stark  bel. Stiitz. u. Rahmen 1 1,0 2.5 o,5
Mittelst. bel. Stiitzen . . . 1 1.25 2.75 o.5
Schwach bel. Stiitzen . . 1 i >5 3.0 o,5
T re so ra n la g e ............................ 1 1,0 2.5 o.5
Decken und Unterziige . . 1 1.5 3.0 o,5
T re p p e n ..................................... 1 i -5 3.o o,5

W ahrend der A u sfuh ru ng des B au es w urden F estig k e its-  
priifungen des B e to n s fiir d ie S tiitzen - und  D eck en m iscliun gen  
du rchgefiih rt.

D er d ick fliiss ig  zu b ereite te  B eto n  w ar aus der gleichen  
B esch affen h eit, w ie  er im  B au w erk  v era rb e ite t ist. D ie  E rgeb 
nisse sind  m it H ilfe  der v o m  D eu tsch en  B eto n v ere in  gelieferten  
P riifungsm asch ine  fiir P rob eb alk en  erm itte lt.

D ie  W urfel w erden in der B a u sto ffp r iifste lle  der R eich s-  
bah nd irektion  zu K asse l abgedriick t.

D ie  in den L e itsa tzen  fiir  d ie B au k o n tro lle  im  E isen b eto n b a u  
vom  O ktober 1928 geford erten  28 ta g ig en  B a lk en - un d  W iirfel- 
festig k e iten  w urden n ic h t nur erreicht, sondern iib erschritten .

F iir  d ie A u sfuh ru ng des B a u es w urde ein  genau  ausgearbei-  
te te s  Program m  entw orfen .

D ie  P la tzv erh a ltn isse  an  der B a u ste lle  w aren sehr un giin stig , 
zum al a u f dem  h in teren  G elande v ersch ied en e  S tiitzm au ern  er- 
r ich te t w erden  m uB ten und  der R e s t  des zw ischen  dem  N eub au  
un d  den N ach b argru n d stu ck en  n ic h t  b eb au ten  P la tz es  zur A u f
ste llu n g  v o n  A rbeiter- und  Z em en tbud en  erforderlich  war.

D ie  L agerung der Z u sch lagsto ffe  k o n n te  d ah er nur au f d en -  
um  1 m  nach  der StraBe h in  verb reiterten  B iirgerste ig , der m it  
einer B retterw an d  ab gesp errt w ar, erfo lgen . M an w ar a u f e ine  
g u t fun ktion ieren d e A n fuh r v o n  B a sa ltsp litt , K ies und San d  ange- 
w iesen , d a  nur fiir 2 T age  V orrat g e la g ert w erden k on n te .

Zum  H o ch tra n sp o rt v o n  S chalu ngen , E isen  und  B eto n -  
m ischun gen  w urden 2 Schw en kk ran e m it  M otoran trieb  an der  
StraB enfront a u fg este llt . D ie  A u ssch a lu n g  der fertig  beton ierten  
K on stru k tio n en  erfo lg te  g ew óh n lich  nach  8 T agen , N o ts tiitze n  
w urden n ach  14 T agen  en tfern t. N a ch  F er tig s te llu n g  der E rd- 
geschoB decke w urde m it  dem  A u ssch a len  der K ellerdeck e be- 
gon n en  und im  A nschluB  daran die A u sm auerung des K eller-
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gesch osses vorgen om m en. M it dem  F ortsch rc itcn  der M aurer- 
arbeiten  g in g  H a n d  in H an d  die w eitere  A u ssch a lu n g  der D ecken  
v or  sich . W ahrend  der A u sfuh ru ng der M aurerarbeiten e ines Ge- 
schosses w urde jew eils  das n achsthóh erc GeschoC en tsch a lt. A u f  
diese  W eise  w ar ein  k on tin u ierlich es A rbeiten  des M aurerm eisters  
m oglich  und es h a t ein  reibu ngsloses N ebenein an d erarb eiten  der 
beiden U n tern eh m er s ta ttg e fu n d en .

A b b . 3 ze ig t d ie  au sgem au erten  S k cle tte  der H in ter- und  
Seiten  front nach fertigem  A ufbau  der D achcr in H o lz -  
k on stru k tion .

Abb. 3.

K o s t e n  d e s  E i s e n b e t o n s k e l e t t s .
D ie  K o sten frage  bei E isen b eto n sk e lettb a u ten  is t  abh angig  

von  der B e la stu n g , den S tiitzw eiten  der D eck en  und U n terziige, 
der H o h e  der S tiitzen , der W ahl des D eck en sy stem s, der B e- 
sch a ffen h eit des B augrundes, den M ateria lkosten  der B a u sto ffe  
und den A rbeitslohnen .

A uBer den M ateria lkosten  und den A rbeitslohnen  is t  iiber  
d ic anderen E in fliisse  der P rc isg esta ltu n g  schon naheres gesagt. 
D ie  P reise  fiir E isen  und Z em en t sind durch K artellb ildu ngen  
fc stg e leg t, w ahrend die K o sten  fiir B a sa ltsp litt , K ies und Sand  
in  K a s s e l  ais norm al b eze ich n et w erden konnen.

N a ch  den  im  Jahre 1930 fe stg eleg tcn  T arifvertragen  betrug  
der Stu nd en loh n  e in es F ach arb eiters 1,26 RM  und der S tu n d en - 
lohn e in es un gelern ten  B auarbeiters 1,05 RM .'

E s w ird besonders d a ra u f h in gew iesen , daB im  K ellergeschoB  
des H in terb a u es e in e T resoran lage e in g eb a u t is t  und zur A b- 
stu tzu n g  d es E rdreiches groBere S tu tzn iau crn  erforderlich w urden. 
D ie  K osten  d ieser  K o n stru k tio n cn  w aren auch  aufzuw enden  
gew esen , w enn das S k e le tt  in  S ta h l h erg este llt w orden w are. 
A uB erdem  sin d  ein T e il der F en sterb riistu n gen , sow ie  der auBeren  
K ellerw an de ais arm ierte  B eto n w a n d e  ausgefu hrt, w odurch Ziegel- 
ste inausm aueru ngen  en tb eh rlich  gew'orden sind .

D ie  K osten  des reinen E isen b eto n sk e letts  b esteh en d  aus  
S tiitzcn fu n d a m en ten , S tiitzen , U n terziigcn , D eck en  (ohne R ohr- 
decken und E strich ) und T rep pen k on stru k tion en  ausschlieB lich  
T rep penstu fen  hab en  la u t A brech nu ng 93 330 RM  betragen .

F iir  dic F u n d a m en tau ssch ach tu n gen , T resoranlage, S tu tz-  
m auern, arm ierte  K ellerauB enw ande, L ich tsch a ch te , B e to n -  
b riistungen , H eizk an a le , T rep penstu fen  und versch icd en e  A r
b eiten  iiber der T resoran lage s in d  32 636 ,34  R M  v era u sg a b t  
w orden.

D ieser  B etrag  kom m t fiir d ie B erech nu ng der E in h eitsk o sten  
e in es K ub ik m eters um b auten  S k ele ttra u m es n ich t in B etra ch t. 
D a s G ebaude h a t ohn e T r e s o r a n l a g e  m i t  U b e r b a u  ein en  
um b auten  R au m  v o n  13 145 m 3. In  d ieser M assenberechnung  
sin d  die H ohen  der e in ze lnen  B auk órp er v o n  O berkante F u n d a 
m en t bis O berkante D achgeschoB  gem essen , F u n d a m en te  und  
hólzerne D acher sind  in der M asse n ic h t en th a lten .

A u s den yorb erećh ń eten  Z ahlen erg ib t sich  nun, daB 1 m 3 
um b aute, h ochw ertige E isen b eto n sk e lettk o n stru k tio n  (wie vor- 
steh en d  angegeben) e in en  K osten a u fw a n d  von

93  3 3 0------------=  7 ,10  RM
13 M 5

v eru rsach t hat.
E s  is t  fiir jeden K o n stru k teu r  ohn e w eiteres klar, daB bei 

kleineren D eck en sp an n w citcn  d ieser errcchn ete  E in h eitsp re is  
noch  verr in gert w erden kann. D ie  M om entc s in d  au ssch laggeb en d  
fiir den M ateriał- und A rbeitsaufw and  un d  beein flu ssen  d ie  P reis- 
b ild u n g  w esentlich .

W enn e s m ir durch d iese  A b h an d lu n g  g e lu n gen  sein so llte , 
zur E rforsch ung der K o sten  v o n  E isen b eto n sk c le tten  m it be izu -  
tragen , so  h a t die g e ste llte  A u fgabe ihren Z w eck erfiillt.

A11 dem  N eub au  sin d :
102 200 kg R u nd eisen ,

7 3 5 0  Sack  h ochw ertiger Z em ent und
1 600 m 3 Z u sch lagstoffe  (B a sa ltsp litt, FluB- 

kies und Sand) 
v era rb e ite t w ord en .

D er  Aufwrand an Schalu ngen  b etrug  e tw a  13 200 m 2.
A bschlieB end muB n och  g esa g t w erden , daB die bei A u s

fuh ru ng der E isen b eto n sk e lettk o n stru k tio n  e in sch l. D eck en  ein- 
g eh a lten e  A u sfu h ru n g sfrist w oh l kaum  durch e in e  andere A us- 
fiihrungsart u n tersch r itten  w orden w are. A b geseh en  v o n  dem  
K eller- und E rdgeschoB , dereń A u sfuh ru ng e tw a s langer dau erte , 
w'urden die O b e r g e s c h o s s e  m i t  D e c k e n  in je  9  T a g en  
h erg este llt. E s  muf! b er iick sich tig t w erden , daB vor  B egin n  der  
M ontage einer S ta h lsk e lett-A u sfu h ru n g  zu erst ein  groBes S tiick  
W erk sta tta rb eit h a tte  g e le is te t  w erden  m ussen , w ah rend bei der  
E isen b eto n sk e lcttb a u w eise  so fo rt m it den A rbeiten  am  B au  
b egon n en  w erden  k on nte.

D ic  E isen  be to n sk e le ttb a u  w eise h a t  sich  bei diesem  N eu b au  
a u f das b este  bew ah rt. B ei der A u sfuh ru ng w urden m it A u sn ahm e  
ein iger V orarbeiter ausschlieB lich  b ish er v o m  W o h lfa h rtsa m t  
u n terstiitz te , e in h cim isch e  A rbeiter  b esch a ftig t, w odurch  der  
W o h lfa h rtse ta t der S ta d t w esen tlich  e n tla s te t  w orden ist.

W IE D E R H ER ST E LLU N G  EINER SC H A D H A F T  G EW O RD EN EN  B E T O N B O G E N B R U C K E .
Von Gerhard Mensch, Beratendem Ingenieur VBI. Berlin-Charlótłenburg.

D u rch  d ie  unsachgem aB e A u sfuh ru ng der G elenkkonstruk- 
tionen  einer D reigelenkbogenbriickc aus B eto n  is t  vor  m ehreren  
Jahren eine StraB enbriicke in  erheblichem  IMaBe w ahrend der A uf- 
bringung der H in terfiillungserde besch ad ig t worden. D ic  U rsachen  
sow ie d ie W iedcrherstellungs- und A u sb esserun gsarbeiten  soilen  
n a ch steh en d  beschrieben  w erden.

E s h an d e lt sich  um  eine im  Gefiille liegende StraB enbriicke  
m it eińer lich ten  W eite  v o n  14,4 m  und einer P feilh óh e  v o n
3,47 111 (Abb. 1). D a s G ew ólbe h a t nach  A bb. 2 eine B reite  von
11 111 un d  tra g t beiderseits S tirnm auern  m it ausgek ragten  E isen -

b eton k on stru k tion en  zur U n terstiitzu n g  der F uB w ege. A u s dem  
GrundriB (Abb. 3) is t  zu ersehen, daB die B riicke sch iefw in k lig  ist.

D ie  unsachgem aB e A usfuhrung bestan d  darin , daB, w ic  
A b b. 4 zeigt, der K am pferdruck n ich t senk recht, sondern unter  
e inem  W ink el v o n  17° zu der N e igu n g  der A u flagerflachc des 
W iderlagers sta n d  und daB sow ohl bei den K am pfergelenken  
ais auch  beim  Scheite lgclcn k  keine V orkehrungen zur A u fnah m e  
der K o m p on en ten  p ara lle l zu den  A uflagerflachen  getroffen  
w aren . Z udem  bestan den  die Z w ischenlagen  aus m ehreren P ap p -  
lagen  m it zw ischengelegten  B leistreifen . D ie  e in ze lnen  T eile



~~ -------------------— ____________ _ wólbchalften an den Auf-
lagerfiachen abrutschten.

' j Die Abb. 5 gibt die A11-
& sieht von Oberstrom teil-

£  ! weise wieder und laBt die
/ Ę g --------- aufgetretenen Risse und

/  ■ m o I ------  Verschiebungen in ihrer
Form  und GroBe erkennen. 

y/Ą '; Die groBte Verschiebung
ist eingetreten ani rechten 
Kam pfergelenk, vom Unter- 

Abb. 1. Langsschnitt. strom gesehen, und betrug
45 mm. Ebenso groB war 

auch der R iB  zwischen dem Gewolbe und der aufgesetzten 
Stim m auer. Diese Beschadigungen erkennt man auch in der 
Lichtbildaufnahm e Abb: 6.

Der Grund fiir die groBten Risse an dieser Stelle war
die gróBere Ubcrschuttungshóhe infolge der im Gefalle liegen- 
. . den StraBe. Dic
h . ........................................................... ...... — fl Verschiebungen

- j | = = ^ L = = j  != = ! 'i Seite des vorge-
L—-J--14.— i——J '  1 i natmten Kam pfer-

| ~| |/\ | |j | | | | | | gelenkes sowie an
_______ > / ____________  ! der- gegcniiber-

1________________________________ — --------1 liegenden Seite be-
---------- -------11/10------------------>k-&0  - trugen nur 5 bzw.

i _________________ j 6 mm, desgleichen
. . .  „  „  , auch die aufge-Abb. 2. Oucrschmtt. , , .^ tretenen Risse.

Der untere Teil der rechten B ogenh alfte . (vom Unterstrom
gesehen) w ar durch die groBen Bewegungen abgebrochen, wie
aus den Abb. 2, 3 und 6 zu erkennen ist. Dieser RiB hatte natur
gemaB seine groBte Offnung auf dem Gewólberiicken, w ar da
gegen an der Unterseite nicht zu sehen. Jedoch zeigten sich an

sowie der Aufsichtsbehórde
finden. . /

Nachdem mehrere Ló- 
sungen fiir die Abanderung /  \
der Kam pfergelenke durch- /  /  \  / /
gearbeitet waren, gelangte t y  \ /  /
die in Abb. 7 in bezug auf /  S łi /  /
die Kraftew irkung darge- /  / /
stcllte Konstruktion zur Aus- /  /  /
fiih rung ., D a die vorhandenen /  \ .  \\V
Gelenke nur die senkrecht ) \
zu den Auflagerflachen wir- -------- ^
kende K ra ft K  aufnehmen I
konnten, muBte die sich -—j

aus der K ra ft  R  ergebende 
Komponente X  paraliel zur 
Auflagerflache durch eine
besondere Kragkonstruktion, Abb. 4. Kampfergelenk. 
die oberhalb des W iderlagers
angebracht war, aufgenommen werden. Die Kam pfergelenke 
wurden dam it nach der einen Seite gcstiitzt, nach der

Abb. 5.
Ansicht Oberstręm

- J  mm /Oberstrom 
ISmm/'M erjfrorrj

/ 5mm Oberstrom 
(fSmm UntenstromJ

anderen au fgeh an gt. F iir  
e in en  G ew ólbestreifen  von
i m  B reite  w urden die %■.
K rafte  X  =  15 400 kg und  
zugehórig  K  =  50 600 kg m it
H ilfe v o n  E influB liu ien  er- K -  !J|fg |
m itte lt . D ic  obere A uflager- S
flachę des K ragb alk en s w urde f e p - r - . i 
durch A nordnung v o n  P app- 
lagen  e tw a s von  der oberen
K an te  des W iderlagers zuriick- i
Yerlegt. A m  unteren E n d e j-
sind Z uganker angeordnet.
Die Einzelheiten der Kon- 
struktion sind aus den Abb. 8
und 9 ersichtlich. Danach Abb. 6. Rechter Kampfer
sind die am Ende des K rag- von Unterstrom gesehen.
armes befindlichen Anker
von i % "  Dmr. in 0,6 bzw. 1 m Abstand angebracht. Zu 
ihrer Aufnahm e wurden m it H ilfe von PreBluftbohrem  in dem 
unteren Teil der Gewolbe, 20 cm von der Auflagerflache ent- 
fernt, Locher von 65 mm Dmr. gebohrt und fiir das Yerlegen der

Abb. 3. GrundriG des Gewolbes.

der andern Seite der vorgenannten Bogenhalfte zwei von unten 
sichtbare starkę Risse, von denen der eine (siehe Abb. 2 und 3) 
vom unteren Gewólbeteil ein Dreieck abgeschcrt hatte.

Nachdem bereits von anderer sachverstandiger Seite die 
Ursachen der Schaden festgestellt worden waren, wurde der 
Yerfasser m it der Aufgabe betraut, Vorschlage fiir die Wieder- 
herstellung der Brucke zu machen.

520 MENSCH, W1EDERHERSTELL UNG EINER BETONBOGENBR tfCKE.

waren durch einen . asphaltartigen K lebestoff zusanimengefiigt, 
so daB Reibungskrafte nur in ganz geringem MaBe aufgenommen 
werden konnten. Nach Fertigstellung des Gewolbes traten 
wahrend des Aufbringens der Hinterfiillungserde Bewegungen

ein, indem die beiden Ge-

Die Arbeiten hierfiir erstreckten sich auf die Wiedcrher- 
stellung der Standsicherheit sowie auf die Ausbesserungsarbeiten 
der entstandenen Schaden. Selbstverstandlich sollten die Kosten 
auf ein MindestmaB beschrankt werden. Gleichzeitig muBten 
jedoch die MaBnahmen das Einverstandnis der Bauherrschaft

DElt BAUINGENIEUR
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A n kerp la tten  ein  entspreckender T eil des B eto n s  
a b gestem m t, w as unbedenk lich  geschehen  k on nte, 
da d ieser T eil des G ew ólbes n ich t tragen d  ist . V or  
Inangriffn ahm e dieser A rbeiten  w urden iibrigens 
die G ew olbe aus S icherheitsgrunden  an  den  
K am p fem  u n ten  a b g este ift. D ie  ruckw artigen  
Z uganker s in d  in  A b stan d en  v o n  20 bzw . 33 cm  
m it 20 m m  D m r. au sgefu hrt un d  dafiir  in  das 
W iderlager L ócher v o n  4 cm  D m r. un d  70 cm  
T iefe  gebolir t. U m  cin  A brutsclien  des K ragbalkens  
zu yerh indern , w urde ein  schnabelfórm iger unterer

A n satz  in  das

Abb. 7 . Gclenk am K9.mpfer m it 
Krilftewirkung.

W iderlager ein- 
g e la ssen .

D ie  A nzah l 
und L ange der  
A nker am  unteren E nd e  
des K ragarm es w urden  
so  bem essen, daB durch  
die H a ftfestig k e it  die 
ganze Z ugkraft aufge- 
nom m en w erden kann. 
T atsaclilich  gen iig t ais 
G egen last schon  die iiber  
dem  K ragtrager befindliclie  
E rdauffiillung.

A n E in zelh eiten  is t  
noch zu erw ahnen, daB die

Abb. 10  und 11 . SichcrungsmaCnahmen im Schcitclgelenk.

unteren A nker von  20 m m  D m r
m it D ra h t u m w ick elt w urden, um  ein e zen triscne l^age in  
dem  B ohrloch  zu gew ahren . V or dem  E infiihrcn  der  
A nker sind  d ie  W andungen  der B ohrlocher e tw a s auf-

an ihren u n teren  E nden  
um  ein e zen trische L age

3C ? c ~ u - - r
1 '̂y' m m m .W m ź łm

B * B A B

Abb. 8 und 9 . Ąjifhangekonstruktion am Kampfcrgelenk.

Abb. 12 . SicherungsmaGnahmen im Scheitelgelenk.

gerau ht und dann Z em entm órtel h in eingegossen  worden. D ie  
rechnerisch e rm itte lte  H a ftsp an n u n g  b etra g t rl =  4,1 k g /cm 2. 
U m  d ie  E n tw asseru n g  des G ew ó lb es . einw andfrei zu gew ahr- 
le isten , is t  der Zw ickel am  oberen E n d e des K ragbalkens  
m it M agerbeton au sgefiillt, n ach  vorheriger A nbringung  
ein er P app lage . D er  obere L uftraum  iiber der E in lage des  
K am pfergelenk es is t  vor  dem  B eton ieren  d es K ragbalkens m it  
A sp h a lt  ausgefiilit.

F iir  das Scheite lgelen k  g e sta lte te  sich d ie  M aCnahm e zur  
Sicherung der G elenke w esen tlich  e infacher. D ie  gróB te Quer- 
k raft fiir  1 m  G ew ólbebreite w urde g leich fa lls  m itte ls  E influB - 
lin ien  erm itte lt  zu Q =  3500 kg und der zugehórige gróBte  
H orizon ta lsch u b  zu I i  =  39 800 kg. D ie  N eigu n g  der sich  dabei 
ergebenden M itte lk raft gegen  die W aagerech te  b etra g t dann  
nur 5 0. W enn  auch d a m it gerech n et w erden k on nte, daB dieser  
geringen Q uerkraft die R eibun gsk rafte  das G leich gew icht ha lten  
w urden , so  sin d  doch n och  besondere S icherheitsm aB nahm en  
getroffen . N ach  den A bb. 10 b is  12 sind  fiin f P aar T rager a n 
geordnet, besteh en d  aus je  2 Cio, die m it dem  Scheitelgelenk  
veran k ert w urden in der g leichen  W eise  w ie  bei den K am pfer- 
kon stru k tion en . V on den fiin f T ragerkon struktionen  w urden  
zw ei lin ks und drei rech ts angeordnet, so  daB e in e  V ersch iebung  
der G ew ólbehalften  bei A u ftreten  v o n  Q uerkraften n ich t m ehr  
m oglich  is t . Zum  S chu tz gegen  R o s t  sind  die K o n stru k tion en  
e in b eton iert worden, nach d em  sie  vorher m it D rah tgew eb e um - 
geben  w aren .

D ie  A usb esserun gsarbeiten  an  den  R issen  g esta lte ten  sich  
verhaltn ism aB ig  e in fach . A n den au szu b essem d en  S tellen  w ur
den die R isse  w eiter  a u fgestem m t und durch B eto n  m it PreB luft 
ausgefiillt. A uB erdem  sind , w ie  d ie A bb. 13 b is 17 zeigen , e in e  
A n zah l B iige l angebracht und an ein igen  S tellen  zur S icherung  
gegen Schu bk rafte  en tsp rech en d  geform te B eton k órp er  nach  vor- 
herigem  A u fstem m en  ein geb racht. D a s A u fstem m en  der R isse  
w urde m it m óg lichster  Sorgfalt durchgefiihrt, d a m it d ie w ieder- 
herzu stellen den  P u tz fla ch en  n ich t u n n ótig  groB w urden.

N ach d em  sam tlich e  vorbeschriebenen  A rb eiten  ausgefu h rt  
w aren, w urde d ie P app lage  auf dem  G ew ólberiicken zur D ich tu n g  
vo llsta n d ig  w iederh ergestellt und  dann die H in terfiillungserde  
aufgebracht. G leich zeitig  nah m  m an auch  d ie  A u sb esserun g der  
P u tz fla ch en  vor.

A is d ie  H in terfiillungserde e in ige M onate d ie B rucke b e la ste t  
h a tte , w urde au f W un sch  der B auh errsch aft eine B elastu n gsp rob e  
vorgen om m en. In  E rm angelu ng einer D a m p fw a lze  is t  d iese  
m it a u fgesch ich teten  Ziegeln a u sgefu h rt w orden. Z uerst sind , 
en tsp rech en d  der S te llu n g  der H in terrad er  e in er D am p fw alze
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der G ew olbe durch die F u B w egkon struk tion  am  un giin stigsten  
b e la ste t sind . U n terh ą lb  der B riicke w aren v ier  B iegungsm esser  
m it Vł0 m m  E in h e it  und 1/ 50 m m  ablesbarer V eranderung an- 
gebracht.

B e i der oben  beschriebenen  B e la stu n g  zeig ten  d ie B iegu n gs
m esser keine V eranderung. D esh a lb  w urden u n m itte lb ar  darauf 
im  S ch e ite lp u n k t, en tsp rech en d  dem  V orderrad einer D am p f- 
w alze, a u f e in er F lach ę  v o n  1,5 x  2 111 10 000  k g  Z iegelsteine  
au fg esch ich te t. D ie  rechnerische B e la stu n g  durch die D am p f- 
w alze b etra g t 7000 kg, so  daB hier bei e in em  M ehrgew icht v o n  
3000 kg ein  E rsch iitteru n gszu sch lag  v o n  ~  40 v H  vorhand en  war. 
A uch bei d ieser B e la stu n g  w aren keine B ew egungen  der B riicke  
erkennbar. E s  erfo lgte  dann ein e U m sch ich tu n g  der B e la stu n g  
in  der W eise, daB die gróBere B e la stu n g  en tsp rech en d  den H in ter-  
radern der D a m p fw alze  im  S ch e ite lp u n k t sta n d  und, nachd em  
auch dabei keine D u rchb iegun gen  fe s tg es te llt  w urden , n ah m  m an  
SchlieBlich die B e la stu n g  im  V ierte lp u n k t fort, so daB nur im  
S ch e ite lp u n k t d ie B e la stu n g  von  14 000 k g  iibrig b lieb . A m  
n achsten  T age w urde n ochm als fe stg este llt , daB irgendw elche  
Y eranderungen der Z eigerstellun g  der B iegu n gsm esser  n ich t ein- 
g etreten  w aren.

im  V ierte lp u n k t der G ew olbe a u f einer G rundflache v o n  2 X 3 m  
O berstrom  lin k s im  ganzen  14 000  kg Z iegel au fgesch ich te t w or
den. N a ch  der sta tisch en  B erech nu ng b etragt d ie  L a st der

Abb. 15. SchubsicherungAnsicht Oberstrom.

Abb. 16. 
Ansicht Unterstrom

*26 in Abstanden yon 50 cm

Abb. 14. Unteransicht des Gewólbes. Abb. 17. Aufsicllt auf das Gewolbe.
Abb. 13—17 . Ausbesserungsarbeiten.

H in tcrradcr der D a m p fw alze  10 500 kg, so  daB also  bei einer  
M ehrbelastung v o n  3500 kg ein  E rsch iitteru n gszu sch lag  von
33 v H  vorhand en  w ar. D ie  B e la stu n g  w urde m ó glich st se itlich  
nach  dcm  B ord ste in  zu aufgcbracht, w eil d ie  auBeren Streifen

In zw isch en  sin d  m ehrere Jahre vergan gen  u n d  irgen d 
w elche Schaden  sind  n ich t w ieder au fgetreten , ein  Z eichen dafiir, 
daB W ied erherstellun gsarb eiten  sich  an sch a d h a ft gew ordcncn  
B eto n k o n stru k tio n cn  ein w an d fre i durchfiihren  lassen .

W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N .

Zur Wirtschaftslage. D ie B e s c h & ft ig u n g s la g e  d er  B a u 
w ir t s c h a f t  um  die Jahresmitte, wo in normalen Zeiten die Bausaison 
an ihrem Hohepunkt angelangt zu sein pflegt, kann man nicht anders 
ais t r o s t l o s  bezeichnen. D ie saisonmafiige Friihjahrsbelebiing, dic sich  
in diesem Jahre an sich schon nur sehr schwach bemerkbar machte, 
scheint m it Ende Mai bereits zum Stillstand gekommen zu sein. Im  
Juni hat sogar in mehreren Bezirken schon wieder eine riickl&ufige 
Bewegung eingesetzt. Der Beschaftigungsgrad der Untem ehm ungen  
liegt gegenwartig um etwa ein D rittel unter dem zur gleichen Zeit 
des Vorjahres, obwohl bereits 1930 gegeniiber 1929 ein Ruckgang 
der Beschaftigung von etwa 40% eingetreten w ai. Der Ruckgang seit

1929 betragt also 60%. Bezeichnend ist  auch, daB in den Gewerk
schaften der Bauarbeiter noch erheblich mehr ais die Hiilfte der M it
glieder arbeitslos sind, wahrend in den ubrigen Gewerkschaften nur 
etwa jedes vierte M itglied ohne Arbeit ist.

D ie Bauwirtschaft hat m ithin im Rahmen der allgem einen  
Krise einen ganz besonders schweren Existenzkam pf durchzufechten, 
zumal Aussichten auf eine Besserung kaum vorhanden sind Das 
erkennt auch das Institut fiir Konjunkturforschung in seinem letzten  
Vierteljahresbericht an, wenn es zur Lage des Baumarktes feststellt, 
daB hier weder Anzeichen einer Verlangsamung noch einer Unter- 
brechung des Konjunkturruckganges zu erblicken sind. D ie Planungen
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nehmen, w ie es aus der Entwicklung der Bauerlaubnisse, aus dem Auf- 
tragseingang fur gewerbliche Bauten, sowie aus den Etatsansatzen  
bei den offentlichen Korperschaften hervorgeht, weiter ab.

Auf dem Gebiete des W ohnungsbaues beginnen sich die Kiir- 
zungen der offentlichen Unterstiitzungsm ittel erst je tzt voll auszu- 
wirken. D ie Zahl der Neuwohnungen, die sich im Jahre 1930 noch 
auf normaler H ohe hielt, wird in diesem Jahr schatzungsweise um 
annahernd 40% zuriickgehen. Auch bei den im  Ybrjahr bereits er
heblich verringerten gewerblichen Bauten wird ein weiterer Riick- 
gang von 25— 30% zu erwarten sein, wahrend auf dem Gebiete des 
schon auf das Minimum beschnlnkten offentlichen Baues auch weiter- 
hin nur die Durchfiihrung der dringendsten Bauaufgaben zu er
warten ist.

Durch den Ausbruch der neuen akuten V e r t r a u e n s k r is e  
wird auch die Bauwirtschaft sta ik  betroffen. N icht nur, daB in solchen 
Zeiten der Unsicherheit auch der letzte R est noch vorliandener Baulust 
schwindet, auch die erneute starkę Anspannung der Kreditverhalt- 
nisse wirkt sich besonders nachteilig aus. D ie Bcschaffung von Bau- 
geldern hat unter der Entwicklung am Pfandbriefmarkt sehr gelitten, 
zwar ist dort in  den letzten Tagen wieder eine gewisse Beunruhigung 
eingetreten, doch werden dic Hypothekenbanken, ehe sie an das Ńeu- 
geschaft denken konnen, die erhebliche Menge von Pfandbriefen erst 
wieder abstoBen miissen, die sie im Laufe der letzten Wochen auf- 
nchmen muBten. Fiir die Bauwirtschaft sind die Schaden, die durch 
die H y p o th e k e n s p e r r e  verursacht werden, sehr erheblich. Hoffent- 
lich darf man von dem cinjahrigen Schuldenmoratorium wenigstens 
erwarten, daB es eine gewisse Beruliigung in die Entwicklung des 
Kapitalmarktes bringt, ohne die fiir die Bauwirtschaft an eine Besserung 
nicht zu denken ist.

Eine baldige Leistungsherabsetzung in der Unfallversicherung
und zwar noch im Jahre 1931 und dam it die dringend notwendige 
Entlastung der Berufsgenossenschaften, haben die Spitzenverbande 
der Bauwirtschaft in der folgenden, an den Reichsarbeitsminister ge- 
lichteten Eingabe vom  30. Mai d. Js. beantragt:

„D ie V e r e in ig u n g  d e r  D e u t s c h e n  A r b e i t g e b e r v e r b a n d e  
E. V. hat im Januar 1931 gemeinsam m it dem R e ic l is v e r b a n d  
d er  d e u t s c h e n  la n d -  un d  f o r s t w ir t s c l ia f  t ic h e n  A r b e it -  
g e b e r v e r e in ig u n g e n  e. V. und dem R e ic h s v e r b a n d  d e s  d e u t 
s c h e n  H a n d w e r k s  dem Herrn Reichsarbeitsminister Vorschlage 
zur Reform der Unfallversicherung unterbreitet und ist dam it den 
dringenden W unsclien weiter industrieller, insbesondere auch bau- 
geweibliclier Kreise nachgekommen. Inzwischen sind iiber vier Mo- 
nate vergangen, ohne daB bekannt geworden ware, ob von Seiten der 
Regierung beabsichtigt ist, diesen Vorschlagen in absehbarer Zeit 
Rechnung zu tragen.

D ie unterzeichneten Spitzenverbande des Baugewerbes verfolgen 
m it groBter Sorge dic Entwicklung der Lage auf dem Gebiet der bau
gewerblichen Reichsunfallversicherung. Schon im vergangegenen 
Jahre wrar es, wie wir nachstehend ausfiihren werden, den Berufs
genossenschaften, denen unsere Mitglieder angehoren, nur m it gróflter 
Miihe moglich, die Beitrage und YorschOsse zur Deckung der von  
ihnen zu tragenden, standig steigenden Lasten einzuziehen. In- 
zwischen hat sich, w ie allgemein bekannt, gerade die W irtschafts
lage des Baugewerbes ganz wesentlich versclilechtert. Wir halten es 
fiir unsere Pflicht, dem Herrn Reichsarbeitsminister die schwierigen 
Verhaltnisse, unter denen dic Bauunternehmungen zur Zeit arbeiten 
miissen und von denen die baugewerblichen Berufsgenossenschaften  
naturgemaB weitgehend beriihrt werden mussen, vor Augen zu fiihren.

Den voraussichtlichen Prod uktionswert der deutschen B au
wirtschaft im Jahre 1931 schatzt das Institut fiir Konjunkturforschung 
(Vierteljahreshefte zur Konjunkturforschung 5. Jahrgang. H eft 4,
S. 24) im  Yergleich zu den beiden letzten Jahren wie folgt. Es betrug:

in Mrd. RM
1929 1930 1931

im W ohnungsbau . . . . ...................3.5 3.0 2, 2
,, gewerbl. B a u ................... ................. 2.7 2,4 1,8
,, offentl. B a u ................... ...................2,7 1.7 1,6

8 ,9 7.1 5,6

Das wiirde fiir 1931 einen Rlickgang der baugewerblichen Pro
duktion bedeuten:

gegeniiber gegeniiber
1930 1929

im W ohnungsbau u m ..............................................  -7%  37%
,, gewerbl. Bau u m ................................................... 25% 33%
„ offentl. Bau u m ................................................... 6% 4°%

Die tatsachlichen Ergebnisse der H ochbaustatistik der deutschen 
GroB- und M ittelstadte fur das i. Vierteljahr 1931 (W irtschaft und 
Statistik 1931 Nr. 9, S. 346) lassen erkennen, daB diese Erwartungen 
des Instituts keineswegs zu pessimistisch waren. Es sind in dieser 
Zeit nui 25 532 W ohnungen fertiggestellt gegeniiber 43 76S Wohnungen 
im i. Y ieiteljahr 1930. Der Rtickgang betragt also 42%. Die Zahl

der in Angriff genommenen Bauten blieb in den ersten drei Monaten
1931 gegenuber 1930 zuriick:

im W ohhungsbau (Zahl der Wohnungen) . . um 27%  
im  offentl. Bau (nach m 3 umbauten Raums) um 60%  
im gewerbl. Bau (nach m-1 umbauten Raums) um 60%

Wahrend offentlicher und gewerblicher Bau bereits im Jahre 
1930 einen starken Riickgang aufwiesen, konnte sich der W ohnungs
bau m it Hilfe Offentlicher Finanzierung noch auf einer gewissen H ólie  
halten. Nunmehr sind bekanntlich fur das Jahr 1931 die dcm W ohnungs
bau zuflieBenden Hauszinssteuerm ittel gegenuber dem Vorjahr um 
nahezu die H alfte, d. h. rd. 400 Millionen RM gekiirzt worden, ob- 
glcich es unwahrscheinlich ist, daB zur Fortfiihrung der auch nur 
dringend notwendigen B autatigkeit auf dem freien Markt ausreichendes 
Kapitał zur Verfiigung stehen wird. Eine starkę Einschrankung der 
Neubautatigkeit auf dem Gebiete des W ohnungsbaues und dam it 
der Zahl der beschaftigten Arbciter wird, w ie alle Anzeichen eikennen 
lassen, die unausbleibliche Folgę sein.

Der Ruckgang des Bauvolumens spiegclt sich in der Zahl der 
bei den Arbeitsamtern vei fiigbaren Bauarbciter (Baufach- und Bau- 
liilfsarbeiter) wider. Diese betrug:

Ende April 1929 Ende April 1930 Ende April 1931 
276 458 502 9S3 088  831

Schon im Jahre 1930 war daher bei den baugewerblichen Berufs
genossenschaften ein starker Ruckgang der Lohnsumme erkennbar, 
wie die oachstehende, auf Angaben der Berufsgenossenschaften be- 
ruliende Obersicht erkennen laBt.

E s wurden von den Berufsgenossenschaftsmitgliedern in den 
letzten Jahren an L o h n su m m e n  gem eldet den 12 B a u g e w e r k s -  
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  insgesam t:

192 8 ..................2659,3 Mili. RM
192 9 ..................2685,9 ,,
193 0 ..................2053,9 „

der T ie f b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t :
192 8 ..................483,6 Mili. RM
192 9 ..................508,8 ,, ,,
193° ....................... 33° .!  ..

der S t e in b r u c h s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t :
192 8 ..................361 Mili. RM
192 9 .................. 352  „ „
193° ....................... 270 „

E s ist also z. B. im Jahre 1930 gegeniiber dem  Yorjahre ein 
Lohnsummenriickgang zu verzeichnen:
bei den 12 Baugew’erks-Berufsgenossenschaften . . . um  iiber 23%
,, der Tiefbau-Berufsgenossenschaft . . . . . . . ,, ,, 34%
„ ,, Steinbruchs-Berufsgenossenschaft ...........................  .. 2 3 %

Da die A11 fwre n d u n g e n  der Berufsgenossenschaften auf den  
Yorschriften der Reichsversiclierungsordnung beruhen, sind sie zwangs- 
laufig. Auf ihre Hohe bleibt die Abnahme der Bcschaftigung zunachst 
fast einfluBlos und beginnt sich erst nach Ablauf einer langeren Frist 
langsam und durchaus nicht in  dem gleichen Verhaltnis des Beschaf- 
tigungsriickganges auszuwirken. Das Gesetz zur Anderung der Reichs- 
versicherungsordnung vom  14. Juli 1925 hat sich in einem weiteren  
Anwachsen der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden Aus- 
gaben ausgewirkt, wahrend die wichtigsten Ausgabenposten, die 
Renten, z. B. im Jahre 1930 nur ganz unerheblich zuriickgegangen, 
bei einzelnen Berufsgenossenschaften sogar noch gestiegen sind.

In den letzten Jahren haben die A u s g a b e n  bei den 12 B a u -  
g e w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  insgesam t betragen:

192 7 .......................30,17 Mili. RM
192 8 .......................33.08 ,,
192 9 ......................  35.42 „
193 0 ...................... 35.88  „ ,,

bei der T ie f b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t :
192 7 .......................7,79 Mili. RM
192 8 .......................9,14 „
192 9 ...................... 10,09 „ ..
193 0 ...................... 10,20 „ ,,

bei der S t e in b r u c h s - B e r u  f s g e n o s s e n s c h a f  t :
192 7 ............................ 7,5 Mili. RM
192 8 ...................... 8,6 „
192 9 ...................... 9,2 ,,
1930 ............................ 9.7  ..

Gegeniiber 1927 ist also 1930 eine Steigerung der Ausgaben zu ver- 
zeichnen:
bei den 12 Baugewerks-Beru fsgenossenschaf ten . . um fast 19%
,, der T iefbau-B erufsgenossenschaft................................. ,, 31%

,, Steinbruchs-B erufsgenossenschaft.................. ...... iiber 29%

Die M ittel in der Unfallversicherung sind nach dem Um lage- 
verfahren aufzubringen, d. h. sie miissen nach MaBgabe der von den 
Mitgliedern der Berufsgenossenschaften nachgewiesenen Lohnzah- 
lungen verteilt werden. Der durch eine geringere Beschaftigung 
bedingte und voraussichtlich immer starkere l.ohnsum m enruckgang
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muli, (la die H ohe der Aufwendungen sich bisher in ansteigender Linie 
bewegte und in Zukunft aller Voraussicht nach nur iangsam zuruck- 
gehen wird, zwangslaufig zu ganz wesentlichen Beitragserhóhungen 
fiihren.

Bei den 12 B a u g e w e r k s - B e r u f s g c n o s s e n s c h a f t e n  (Hoch
bau) sind durchschnittlich die BeitrSge, sofern man das Jahr 1928 
=  lo o  setzt, ftir das Jahr 1929 bereits auf 108,5, f^r das Jahr 1930 
auf 148 gestiegen. Setzt man den Beitrag 1929 =  100, so ergibt 
sich fiir 1930 die MeBzahl 135,3. Bei der T ie f b a u - B e r u f s g e n o s s e n -  
s c h a f t  muBten die Yorschiisse ftir das erste Quartal 1931 auf das
1 %fache des Vierteljahresbeitrages von 1930 erhoht werden. Bei 
der im Tiefbau am m eisten vorkommenden Gefahrenklasse 17 wiirde 
sich, wenn der cndgiiltige Beitrag fiir 1931 gegenuber dem Vorjalire 
nur im  gleichen MaBe erhoht wurde, m it 3,82%  des Lohnes die lióchste  
Belastung ergeben, die se it Bestehen der Berufsgenossenschaft, d. li. 
seit dem Jahre 1888, zu verzeichnen ist. D a aber m it Sicherheit 
vorauszusehen ist, daB die Tiefbaulohnsummen des Jahres 1931 die 
H óhe des Vorjahres nicht erreichen werden, mufi m it einer noch 
starkeren Beitragssteigerung gcrechnet werden.

D ie S t e in b r u c h s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  war gezwungen, 
ihre Beitrage pro 100 RM Lohnsumme von 2,56 RM  im Jahre 1929 
auf 3,16 RM im Jahre 1930 zu erhóhen, wahrend die ihr gemeldeten  
Lohnsummen in der entsprechenden Zeit von 352 auf 270 Millionen RM 
zuriickgegangen sind.

Diese iiberaus ungunstigen Verhaltnisse in der Bauwirtschaft 
muBten sich naturgemaŚ auch im Beitragseingang auswirken. Trotz 
aller Mahnungen und Zwangsbeitreibungen waren bei den 12 B a u -  
g e w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  an Beitragsausf&llen ins- 
gesam t zu vcrzeichnen:

192 7 ............................ S66 800 RM
192 8 ............................ 907 410 „
192 9 ............................1 5°4  35°
1930* ....................... 1 145 750 ,,

bei der T i e f b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t :
192 7 .......................101 S50 RM
192 8 .......................176 120 ,,
1929 ............................ 201 910 ,,
1930 steht noch nicht fest.

bei der S te in b r u c h s - B e r u  f s g e n o s s e n s c h a f l :
1 9 2 7 ............................158 020 RM
1 9 2 S ............................413 3™ ..
192 9 .......................382 5C0 „
193 0 ...................... 428 180

Die Ausfalle waren im Jahre 1929 also schon gegenuber dem 
Jahre 1927 bei den 12 B a u g e w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
um iiber 73% und die der T ie f b a u - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  um 
iiber 98% gestiegen. Fiir das Jahr 1930 ergibt sich bei der S t e in -  
b r u c h s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  gegenuber 1927 sogar einAnwachsen 
der Beitragsausfalle um iiber 170%.

Dieses Ergebnis war zu verzeichnen, obgleich die Berufsgenossen- 
schaften alle erforderlichen MaBnahmen zur Sicherung des Beitrags- 
einganges ergriffen haben, was schon daraus hervorgeht, daB im 
Gesamtdurchschnitt fast pro Kopf jedes M itgliedes ein Zwangsbei- 
treibungsverfahren eingeleitet werden muBte. Im Jahre 1930 hat 
sich die Zahl der Zwangsvollstreckungen, die durchgefiihrt werden 
muBten, um iiber 10% vermehrt.

D ie Y e r e in ig u n g  d e r  D e u t s c h e n  A r b e i t g e b e r v e r b a n d e  
hat in ihrer Eingabe vom  Januar 1931 das in den letzten Jahren zu 
beobachtende Ansteigen der berufsgenossenschaftlichen Ausgaben 
vom ehm lich auf das Gesetz zur Anderung der Reichsversicherungs- 
ordnung vom  14. Juli 1925 zuriickgefiihrt und dem H erm  Reichs- 
arbeitsminister konkrete AbanderungsvorschIage unterbreitet, die 
einer Entlastung der Berufsgenossenschaften und dam it der Erhaltung 
der Unfallversicherung dienen sollen. Wir stimmen diesen Vorschlagen 
in allen Punkten zu. Insbesondere ware die Aufhebung des § 545 a, 
welclier die Berufsgenossenschaften verpflichtet, Unfalle auf dem  
W ege nach und von der Arbeitsstelle, d. li. des óffentlichen Verkehrs, 
zu entschadigen, dringend notwendig. D ie auf § 545 a der RVO. 
berulienden Ausgaben haben bei den vorgenannten baugewerbliclien 
Berufsgenossenschaften im Jahre 1930 insgesam t 1 932 380 RM be
tragen. Ober 10% aller entschadigten Unfalle entfielen im  Jahre 1930 
auf solche, die sich auf dem W'ege nacli und von der Arbeitsstelle, 
also ganz unabhangig vom  Baubetrieb, ereigneten.

Zu einer wesentlichen Erleichterung wurde insbesondere auch 
die Beseitigung der k le in e n  R e n t e n ,  d. h. die von der Vereinigung 
der Deutschen Arbcitgeberverbande vorgesch!agene Neufassung des 
§ 559  RYO. filhren. Der W egfall dieser berufsgenossenschaftlichen 
Lasten wiirde in der Mehrzahl aller Falle keinerlei Harten in sich bergen.

* Bei nur 9 Berufsgenossenschaften, bei 3 Berufsgenossen- 
schaften stehen die Zahlen noch nicht fest.

da bekanntiich zahlreiche Empfanger kleiner Renten den VolIarbeiter- 
lohn beziehen. Mit der Bearbeitung der kleinen Rentenfalle sind bei 
den Berufsgenossenschaften sehr wesentliche Verwaltungsarbeiten  
verkniipft, dereń Einschrankung zu einer weiteren Entlastung fiihren 
wiirde.

Auch die Aufhebung des § 539 b RVO., der den kaufmannischen 
und verwaltenden Teil der U ntenithm en in die Unfallversicherung 
einbezogen hat, die Abanderungsvorschlage zur Staffelung der Renten, 
iiber die Beseitigung der einmaligen W itwenbeihilfe, die Beschrankung 
der berufsgenossenschaftlichen Berufsftirsorge auf Schwerverletzte usw. 
ware geeignet, die Lage der baugewerbliclien Berufsgenossenschaften  
wesentlich zu erleichtern.

Wir bitten die Reichsregierung, den maBvollen Antragen der 
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande baldigst stattzugeben, 
dam it die Anderung der Reichsversicherungsordnung sich noch im 
Jahre 1931 auszuwirken beginnt.

AbschlieBend bemerken wir, daB Riickgriffe auf die Rucklagen 
bei den m eisten baugewerbliclien Berufsgenossenschaften nicht mehr 
oder nur noch in ganz beschranktem MaBe móglich sind. Diese M ittel 
konnten, sow eit sie noch vorlianden sind, im  ubrigen gerade zurzeit 
nur m it groBen Verlustcn fliissig gem acht werden. Es sind schlieBlich 
nur einmalige Entnahmen móglich, wahrend m it einer langeren Dauer 
der Krise gerechnet werden muB.

Schneile H ilfe der Reichsregierung zur Entlastung insbesondere 
der baugewerbliclien Berufsgenossenschaften und dam it zur Erhaltung  
der Unfallversicherung ist dringend erforderlich."

Obwohl man berechtigten AnlaB hatte, bestim m t dam it zu 
rechnen, daB diese Eingabe bereits in irgendeiner Form in der Ge
staltung der letzten Notveiordnung berucksichtigt wurde, is t  dies 
nicht geschehcn. Die Notverordnung enthalt lediglich im  K apitel III  
die Bestimmung, daB das Reichsversicherungsan\t bis zum 1. Januar 
T935  jederzeit eine Anderung der in der Satzung getroffenen Verteilung 
der Geschafte zwischen dert Berufsgenossenschaften und ihren Sek- 
tionen verlangen und evt!. anordnen konne. Dem  Reichsarbeitsminister 
sind daraufhin die W unsche des Baugewerbes zur Reform der Unfall- 
versicherung am 26. Juni von einer Kommission nochmals miindlich 
vorgetragen worden. Der Minister sicherte zu, daB .dem  Reiclistag  
im H erbst ein Gesetzentwurf zur Reform der sozialen Versicherung 
zugeleitet wird, der auch die Beriicksichtigung der auf den Leistungs- 
abbau der Unfallversicherung gerichteten W unsche enthalten soli.

Rechtsprechung.
Ist in einem Kaufvertrag nichts dariiber bestimmt, wer von den Par- 

teien die Grunderwerbsteuer zu zu tragen hat, so sind bei Ausfiillung 
dieser Vertragsliicke durch Auslegung die Belange beider Parteien 
in Betracht zu ziehen und gegeneinander abzuwagen. Eine etwa 
festgestellte Verkehrssitte ist ohne Riicksicht auf die Kenntnis der Par
teien in erster Linie maBgebend. (Urteil des Reichsgerichts, I. Zivil- 
senat, vom  3. Januar 1931 —  I 215/30.)

L. hatte sam tliche Aktien der S. A .G . von R. erworben. Unter  
anderm war vereinbart, daB L. die m it dem  Verkauf der Aktien ver- 
bundenen Stem pel zu tragen hatte. D ie S. A. G. war Eigentum erin  
eines Hausgrundstlicks. W egen der infolge des Eigentum siibergangs 
an denselben zu zahlenden Grunderwerbsteuer war im Vertragc 
nichts bestim m t. L. fordert nun von R. durch K lage Erstattung der 
von ihm  gezahlten erheblichen Grunderwerbsteuer.

Das Reichsgericht geht davon aus, daB der Vertrag der Parteien, 
wenn eine Einigung iiber die Verpflichtung zur Zahlung der Grund
erwerbsteuer nicht zustandegekom m en ist, in einem  wesentlichen Teil 
eine Lucke enthalt, welche, da seine R echtsbestandigkeit n icht in 
Frage gestellt ist, im  W ege der erganzenden Auslegung zu schliefien ist. 
§ 426, Abs. i ,  B. G. B ., wonacli jede der Parteien zwar dem Staate  
gesamtschuldnerisch fiir die Grunderwerbsteuer haftet, im Innenver- 
haltnis jedoch gleiche Anteile leisten muB, kann nicht ohne weiteres 
zur Anwendung kommen. Denn er ist nur eine Hilfsregel far den Fali, 
daB jeder sonstige VerteilungsmaBstab fehlt. Ilim  geht jede ander- 
weitige gesetzliche oder vertragliche, selbst durch erganzende Aus
legung gefundene vor. D ie Vereinbarung iiber die Stem pel bietet 
keinen Fingerzeig dafiir, daB die Parteien auch die sehr erhebliclie 
Grunderwerbsteuer, wenn sie  an diese gedacht hatten, dem  Kaufer L. 
auferlegt hatten. Ware diese hohere Ausgabe in den Kreis der Er- 
wagungen gezogen, so hatte sie schwerlich ohne EinfluB auf die B e
rechnung der Parteien, und zwar beider Parteien, bleiben kónnen. 
Fiir die Auslegung sind daher die Belange beider Parteien in Betracht 
zu ziehen und gegeneinander abzuwagen.

Vorher wird jedoch festzustellen sein, ob eine Verkehrssitte des 
Inhalts besteht, daB der Grundstackskaufer die Grunderwerbsteuer 
mangels anderwciter Abmachung zu tragen habe, und ob eine solche 
Verkehrssitte selbst dann maBgebend sein soli, wenn die Parteien  
m it dem  Erwachsen einer solchen Steuer n icht gerechnet haben. Diese 
Verkehrssitte ware auch ohne K enntnis der Parteien binded. Denn  
grundsatzlich bindet die Verkehrssitte auch den, der m it ihrem Vorhan- 
densein n icht vertraut ist.

F iir  d ie  Sch riftleitu n g Y eran tw ortlich : P rn f. D r.-Ing. E . P robst. K arlsru h e i. B . — V e r la g  von Ju liu s  S p rin g e r in Berlin  W . 
D ruck  von H . S . H erm ann G . m. b. H ., B erlin  S W  19, B eu th sira fie  8.


