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S T A H L B A U  I M W I N T E R .

Fon Ing. Leopold Herzka, Wien.

I n h a l t s t ib e r s ic l i t :  Das Baugewerbe ais Grundlage zur
Fórderung der produktiven Arbeitslosenfiirsorge. Saisonschwankungeu 
und W interarbeit. Beispiele aus dem Hoch- und Briickenbau iiber 
ausgefiihrte Stahlbauten im  W inter. Zusammenfassende Darstellung 
iiber die bei Stahlbauten im W inter gesammelten Erfahrungen vom  
arbeitstechnischen und wirtschaftlichen Standpunkte.

D a s P rob lem  der p ro d u k tiven  A rbeitslosen fiirsorge ha lt  
gegen w artig  fa s t  a lle  V olksw irtsch aftler  und W irtsch aftsp o litik er  
in  A te m ; d ie  zah lloscn  V orsch lage, e s  so  zu lósen , daB S ta a t  
und P riv a tw ir tsc lia ft  gleicherm aB en w ieder gesunden , sind  
eb en so  v ie lg esta ltig , w ie  d ie A r- 
b eits- un d  B eta tig u n g sg eb ie te , denen  
das groBe H eer der beschaftigun gs-  
w illigen  A rbeitslosen  angehórt. E s  
s te h t  aber fest, daB durch zurei- 
chende B esch a ftig u n g  des B au ge-  
w erbes —  des Schliisselgew erbes  
fiir die m eisten  W irkungsbereiche  
des zustan d igen  H andw erkes  
sich  e in e n a m h a fte  Senk un g der 
A rbeitslosen  ziffer erzielen  laB t; 
allerd ings ersch iene m it der B e-  
sch affu n g  led ig lich  saisongem aB er  
B esch a ftig u n g sm ó g lich k eiten  nur  
der w en iger dringliche T eil des 
P rob lcm s g e ló st. D r, G unther  
K iih n 1 h a t  berechn et, daB im  
W in ter  1927/28 dem  B augew erbe  
m in d esten s 700 M illionen , der B au-  
sto ffin d u str ie  e tw a  200 M illionen  
A rb eitsstu n d en  in fo lge B rach liegen ś  
v ieler  ta u sen d  w illiger und fah iger  
H an d e und durch m on ate lan ge  B e- 
tr ieb ssto ck u n g en  und dereń F olgen  
verloren  g in gen . In  G eldw ert aus- 
g ed riick t b ed eu te t d ies —  niedrig  
g erech n et —  ein en  vo lk sw ir tsch a ft-  
lichen  V erlu st v o n  900 M illionen  
Mark.

D er  F órd erun g der w erteschaf- 
fenden  A rbeitslosen fiirsorge w ird  
denn in  jiin g ster  Z eit, w oh l auch  
aus ku ltu re llen  un d  sta a tsp o litisch en  G riinden, erh ohte A uf- 
m erksam lceit gew id m et. B auarbeiten  im  W in ter  verlieren , 
n a m en tlich  n a ch  ein zelnen  erm u tigend en  E rfo lgen , im m er m ehr  
ihren S e lten h e itsw e r t; dereń vo,n langer H a n d  vorzuberei- 
ten d e , sy s tem a tisc h e  B esch affu n g , vor  allem  die V orverlegung  
der fiir sp atere  Z eiten  gep lanten  ó ffen tlich en  A rbeiten , w iirde  
zw eife llo s in  ihrer A usw irkung d ie  w itteru n g sb ed in g te  A rb eits
lo sig k e it m ildern .

Zu den  B a u sto ffen , d ie o h n e  E insćh ran kun g E ignu ng fur  
das B au en  im  W in ter  b esitzen , gehort —  neben  dem  N atu r-  
bau sto ff H o lz  —  das F ertigp rod uk t S ta h l; d ie aus ihm  her- 
g este llten  K o n stru k tio n en  lassen  sich  schon  in der W erk sta tt  
bis zu e in em  le ic h t un d  rasch zu sam m enb aufah igen  Z ustand

1 „D ie Saisonschwankungen im  Baugewerbe ais Yerlustąuelle der 
deutschen W irtschaft". Bauen u. W irtschaft. Beilage der Tonindustrie- 
Zeitung 1929, Nr, 6.

vorbereiten , so  daB a u f der B a u ste lle  n u r reine M ontagearbeit 
zu le isten  librig b le ib t. A u f d iese  aber haben  W itterun gse in flu sse  
nur b ed in gten  E influB , insofern nam lich , ais durch sie  die  
L eistu n g sfa h ig k e it der A rbeiter —  je  n a ch  dereń A u sw ah l und  
den getroffenen  Schu tzm aB n ahm en —  ein e gew isse  A bm inderung  
erfahrt. D er  S tah l ais so lcher bedarf keiner sch iitzen d en  H iille ;  
die  G ute der aus ihm  gefer tig ten  K o n stru k tion en  b le ib t un ter  
allen  U m stan d en  erh a lten ; die s te te  K o n tro lle  iiber fach- und  
plangem aB en Z usam m enbau sch lieB t F eh lau sfuh ru ngen  v o ll-  
kom m en aus. D ie  e in w and fre ie  H erste llu n g  gróB ter S tah lb au ten

w ahrend d es un gem ein  strengen  
W in ters 1928/29 erbrachte hierfiir  
den v o llg iiltig sten  B ew eis .

A u s der F iille  der A usfuhrungs- 
b eisp iele  se ien  nachfo lgend  e in ige  
in  K iirze besprochen.

a) H o c h b a u ;  N eb en  dem  
S tah lh a llen b au  h a t im  besonderen  
d ie ste ig en d eV erw en d u n g  der S tah l-  
sk ele ttb a u w eise  der - W in tera rb e it  
un gem ein  ergieb ige Q uellen  w ir t
sch a ftlich  gun stiger  B e ta tig u n g  er- 
sch lossen . D ie  E rrich tu n g  e in es  
S tah lb auw erkes s te l lt  sich  a is e in e  
durchaus e in h eitlich e, durch keine  
to te  B a u la st  ersch w erte  A rbeitslei- 
stu n g  dar, —  es g e la n g t nur die  
in der W erk sta tt  vorb ereite tc  
B au sto ffm en g e  zum  E in b au , —  
die un beein flu B t v o n  W itteru n gs- 
verh a ltn issen  um  so  reibungsloser  
vor  sich  g eh t, je  griind licher der 
A rbeitsp lan  fiir den  M ontagevor- 
gang d u rchd ach t un d  v o rb ere ite t  
w urde.

1. M ó b e l f a b r i k  G o t t l o b  
H o f f m a n n ,  M arbach a. N , bei Su -  
delw etter . (E isenw erk  G ebr. W óhr, 
U n terk och en .). D er  S ta h lsk e lettb a u  
is t  42 m  lang, 11 m  b re it und  19 m  
hoch  (5 Stockw erke). M it der B a u -  
ste llen e in rich tu n g  w urde am  29. 11. 

1928, m it der A u fste llu n g  der S tah lk o n stru k tio n  am  6. 12. 1928  
b egonn en ; am  5. 1. 1929 w ar der Z usam m enbau b een d et; d ie  
schw ersten  E in zelstiick e  h a tte n  ein  G ew icht v o n  2,8 t .  D ie  nahezu  
fertige  S tah lk o n stru k tio n  is t  aus A b b . 1 ersich tlich . W ahrend  
der Z usam m enbauarbeiten  herrsch te S ch n eetreiben  u n d  starker  
F ro st; sob a ld  d ie K a lte  voriiber war, w urde m it der A usm auerung  
an allen  Se iten  begonnen . D u rch  die W in term on tage  k o n n te  die  
vorgeseh en e G esam tb au zeit um  zw ei M onate yerr in gert w erden . 
B eson d ere  Schu tzm aB n ahm en w urden  n ich t vorgeseh en . D ie  
A rbeiter w aren m it  G um m im anteln  a u sger iistet un d  fiir  d ie  
A rbeitspau sen  sta n d en  ihn en  g eh eizte  B a u h iitten  zur V erfiigung. 
D a s A rb eitstem p o  w ar durchaus norm al. D ie  M ontagekosten  
hab en  sich  um  e tw a  5%  erh óht, w as e in er V erteu eru n g  des  
G esam tkonstru ktionspreises um  e tw a  1 %  en tsp rach ; d ie  M ehr- 
k o sten  trug  die L ieferfirm a, da d ie V ergebu ng zu festen  P reisen  
erfo lgte.

Abb. 1 . Móbelfabrik Gottlob Hoffmann, Marbach a. N. 
Die nahezu fertige Stahlkonstruktion.
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Abb. 2. K esselhaus fiir d ie 
I. G. F a rb en industrie  A.-G. 

in  B itte rfe ld . 
B auzustand  am  i .  F eb ru a r 1929.

2. K e s s e l h a u s  f i ir  d ie  
J .G .F a r b e n i n d u s t r i e A .G . ,
A b t. E lek tro n -S iid  in  B itte r 
feld . (H ein , L ehm ann u. Co.,
A k t. G es. D u sseldorf.) D ie  
Arilage is t  fiir zehn K esse l  
e in g er ich tc t und h a t  einen  
G csam tb u n k erin h a lt v o n  rd.
9500  m 3; d ie  L an ge d es K es- 
selh au ses miOt 75 ,3  m , die  
B reite  72,2 m , D a s G ew icht  
der S ta h lk o n stru k tio n  b e 
tra g t 2300 t;  d ie  schw ersten  
zur V erlegung ge la n g ten  K on-  
s tr u k tio n ste ile  w ogen  17 t.
M it der M ontage w urde M itte  
Janu ar 1929 begonn en , der  
R ohbau war M itte  A pril 
a u fg este llt . W ahrend der  
ersten  zw ei M onate herrsclite
stren ge  K a lte  (n iedrigste  T em p eratu r  — 2 7 ,5°). D er sta n d ig  an- 
h a lten d e  F ro st w irk te  dadurch erschw erend, daB der W asser- 
d a m p f aus den  in  u n m itte lb arer  N a h e  der B a u ste lle  steh en d en  
K uh ltiirn ieji, zum al in fo lge  der vorherrschenden W ind rich tun g, 
sich  d irek t a u f d ie  S ta h lk o n stru k tio n  n iedersch lu g . T rotzd em  
w ar ein e E n te isu n g  n ich t erfo rd erlicb ; beim  M ontieren im  F reien  
m uB te in  F ilzsch u h en  g ea rb e ite t w erden , um  e in  A u sg le iten  zu  
v erh in d em . In  Z eiten  auB erordentlicher K a lte  w urden  nur e in - 
g ea rb eitete  S ta m m leu te  herangezogen . D ie  L oh n k om p on en te  
erh oh te  sich  gegen iiber norm aler M ontage um  e tw a  30% . W arm e- 
dehn fugen  w aren n ic h t vorgeseh en ; tro tzd em  hab en  sich  W ir- 
kungen  v o n  T em peratu rschw ank ungen  beim  fertigen  B auw erk  
in keiner W eise  bem erkbar g em ach t. A bb. 2 s te l lt  den  B a u 
zu stan d  am  1. F eb ru ar 1929, A bb. 3 das fertige  S ta h lsk e le tt  am  
iS . A pril 1929 dar.

3. S c h l a c h t h o f - H a l l e  B e r l i n .  (H ein , L ehm ann  u . Co., 
A kt. Ges. B erlin ). D reisch iffiger  B au  m it  N eb en h a lle  von  rd.
72,5 m  G esan itbreite  und  rd. 119 m  L ange. D ie  S e iten h a llen  
h ab en  ein e S p a n n w eite  v o n  rd. 12 m , d ie  m ittle re  H a lle  e in e  
so lche  v o n  rd. 35,5 m . D a s G esa m tg ew ich t b etra g t e tw a  700 t. 
D ie  H a u p tk o n stru k tio n  der H a lle  (A bb. 4) w urde in  den M o- 
n a ten  Januar— F eb ru ar des iiberaus stren gen  W in ters des 
Jahres 1929 in  nur sech s W och en  m o n tiert. D ie  F u n d am en te  
w aren zu B cg in n  der K a ltep eriod e  gerade fe r tig g este llt  w orden. 
W ahrend des Z usam m en bau es is t  se lb st  bei T em peraturen  von

a n n a h em d  — 3 0 ° und  S chn ee, w ie  d ieses aus der A b bildun g  
herv o rg eh t, g ea rb eitet w orden . D ie se  M ontage erregte  darum  
a llg em ein es A u fseh en . D ie  A u sm au eru n g  der F ach w erk w and e  
erfo lg te  so fo rt n a ch  A b k lin gen  der F roste .

4 . D i e  A u s s t e l l u n g s h a l l e  V I I  a u f  d e m  G e la n d e  d e r  
T e c h n i s c h e n  M e s s e  in  L e i p z i g ,  d ie durch ihre S p a n n w eite  
v o n  n a h ezu  100 m  a is gróflte  H a lle  m it  ebener D eck e  ohne  
Z w isch en stiitzen  und  w egen  ihrer orig inellen  K o n stru k tio n  in  
der F a ch w e lt  sch on  g en u g en d  b ek a n n t is t , b ild e t auch  e in  be- 
m erk en sw ertes B e isp ie l fiir d ie kurze B a u z e it  v o n  S tah lb au -  
w erken  in  W in term o n a ten . D ie  g e sa m te  S ta h lk on stru k tion  
dieser  H a lle  w ie g t  1800 t  o h n e d ie  Sprossen . D ie  H a u p ta u fg a b e  
w ar die A u fste llu n g  inn erhalb  sieb en  W ochen . M an entsch loB  
sich  zu e in em  Z usam m en bau der B in d er  am  B od en  und einer  
A u fste llu n g  durch ein en  versch ieb b aren  G eriistkran. D er  ganze  
G ang der A u fste llu n g  erfo lg te  in der Z eit v o m  3. Janu ar bis  
20. F eb ru ar 1928 (A bb. 5 und 6), a lso  inn erhalb  sieben  W in ter-  
w o ch en . A u f der B a u ste lle  arb e ite ten  an der S ta h lk o n stru k tio n  
bis zu 330 M ann, darun ter  60 M ann v o n  der sta n d ig en  B e leg -  
sc h a ft  der M. A . N . in zw ei S ch ich ten  T a g  un d  N a ch t. N a ch ts

w urden d ie  M aterialien  her- 
a n g esc lia fft un d  g en ie te t, 
ta g s d ie schw ierigen  A u fste ll-  
arbeiten  m it H ilfe  der H eb e-  
zeu ge vorgen om m en . A u ch  
hierau s is t  n eb en  der her- 
vorragen d en  M ontagele istu n g  
w iederum  d ie  hoh e A n p as-  
su n g sfa h ig k e it der S tah lb au -  
w eise  an d ie  besonderen  
Y erh a ltn isse  b estim m ter  B a u -  
vorh ab en  zu ersehen .

5. F l u g z e u g h a l l e  L o -  
w e n t a l  b e i  F r i e d r i c h s -  
h a f e n  a m  B o d e n s e e 2. 
(C. H . Jucho, D ortm u n d ). 
D iese lb e  w urde zum  groBten  
T eil aus der S tah lk o n stru k tio n  
der zum  A b bruch  g e la n g ten  
L u ftsch iffh a lle  in  L o w en ta l  
h erg este llt . D ie  Sp ann w eite  
der B in d er  m iB t 46 ,26  m , 
die  N u tz la n g e  der H a lle  
96 m . D ie  in  den G iebel-

Abb. 3. K esselhaus fiir die I . G. F a rb en in d u strie  A. G. in  B itterfeld . 
D as fertige S tah lskele tt.

Abb. 4. Schlachthofkalle  B erlin .

w anden angeordneten  T ore s in d  7,5 m  hoch  und 46  m  breit. 
V on den  254 t  G esam tgew ich t w aren 63 t  N eu b a u k o n stru k tio n ,

2 Siehe auch: Der Stahlbau. 1929, Heft 17.
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w ah rend der R e s t  v o n  191 t  a u s vorh an d en en  T eilen  en tn o m m en  
w erd en  k on n te . D er  U m b a u  s te llte  sich  um  150 000 M k. biltiger  
a is  d er  B a u  einer v o lls ta n d ig  n euen  H a lle ; auch  k o n n te  der 
u n b rauchb are T e il der n iedergeleg ten  a lten  S ta lilk o n stru k tio n  
zu e in em  erh eb lich en  S ch ro ttw ert v erk a u ft w erden . In  A b b . 7 
i s t  e in  Z w isch en b a u sta d iu m  d a rg este llt . M it der A u fste llu n g  
der H a lle  w urde im  A u g u st 1928 begonn en  und d iese  w ahrend  
d es fo lg en d en  stren g en  W in ters fo r tg e se tz t;  im  M ai 1929 w ar  
der B a u  b een d et.

6 . D a s  n e u e  G e s c h a f t s h a u s  d e r  „ D e b e w a "  in  M a n n 
h e im .  (M ićhaęl L a v is  Sóhne, O ffenbach a /M .)3. D a s ais S tah l-

Abb. 5 . Messeliallc V II, Leipzig. M ontagebild.

Abb. 7. F lugzeughalle L dw ental bei F riedrichshafen  am  Bodensęe. 
Z w ischenbaustad ium .

Abb. 8. D as neue G eschaftshaus de r „D ebew a" in  M annheim . 
D ie K o n stru k tio n  des Hoffliigels.

Abb. 9 . K essel-und M aschinenhaus E isen lohr-D ettingen . G esam tanlage.

ersehen , d ie  s ich  von  einer so lchen  in  g iin stig er  B a u z e it  in  
keiner W eise  u n tersch eid et.

7. K e s s e l -  u n d  M a s c h i n e n h a u s  E i s e n l o h r - D e t t i n g e n .  
(M asch inenfabrik  E B lingen). D ie  G esam tan lage (A bb. 9) b esteh t  
a u s e in em  B un kerh aus v o n  6 ,4 x 3 1  m  G rundflache und 21,5 m  
H o h e , dem  e ig en tlich en  K esselh aus v o n  1 2 ,1 x 3 1  m  G rund- 
flach e  und 16,8 m  H óh e und dem  M aschinenhaus v o n  1 4 ,5 x 3 1  m

Abb. 6. M essehalle V II, Leipzig. Innenansich t.

sk e le tt  aus S t  37  h erg este llte  B au w erk  b e ste h t aus zw ei F ron t-  
f liigeln  und e in em  H offliigel; jen e  sind  54 ,57  bzw . 42 ,07  m  lang; 
einsch lieB lich  K eller  b esitz t  das G ebaude a c h t S tockw erke und  
ein e H ó h e  v o n  31 ,8  m ; d ie  R ah m en  des e in geb au ten  K inoraum es  
hab en  b e i 14,1 m  H ó h e  e in e  S tiitzw eite  v o n  20 in  und w iegen  
je S tiick  27 t. D a s  G esam tgew ich t der S ta lilk on stru k tion  betragt 
1100 t .  D ie  M ontage w urde zum  groBen T eile  w ahrend der 
groBen K a lte  des Jahres 1929 (Janu ar— Februar) bei T em pe- 
raturen  v o n  — 20° b is — 2 5 0 durchgefuhrt. A u s A b b . 8, w elch e  
die  nah ezu  fertig  a u fg este llte  K on stru k tion  des H offliigels  
w iederg ib t, i s t  auch  die v erw en d ete  B a u stellen ein r ich tu n g  zu

3 Siehe auch: Der Stahlbau 1929, Heft 15.
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8. D o p p e l s c h i f f i g e  H a l l e  f i ir  d a s  S t a h lw e r k  in  
T e r n i t z  (O sterreich). (M ax W ahlberg, S ta h l- un d  B riickenbau , 
W ien ). D ie  d op p elsch iffige  H a lle  v o n  2 x 1 8  m  B reite  un d  rd. 
i d o m  L ange (A bb. 11) s te h t  a u f e in er  A n sch iittu n g  v o n  8 m  
Starkę; an  S te lle  v o n  in  F u n d a m en ten  e in g esp a n n ten  S ta n d e m  
kam en daher durchw egs P en d elstU tzen  zur A n w en d u n g . D ie  
g esa m te  M on tage  w urde im  W in ter  1913/14 b e i T em peraturen  
bis zu  — 17° in  sieben  W ochen  fertig g este llt . B esond ere Schu tz-  
m aB nahm en w urden hierbei n ic h t vorgeseh en .

9. K r a f t h a u s  P a r t h e n e n  z u m  V e r m u n t w e r k  d e r  
V o r a r l b e r g e r  I l l w e r k e  A . G. (W aagner-B iró  A . G., G raz). 
D a s K raftw erk  iib erd eck t e in en  GrundriB v o n  rd. 2 0 x 8 0  m  
u n d  erreich t im  F ir s t  e in e  H ó h e  v o n  15 m  iiber dem  B o d en , 
der rd. 1200 m  iiber dem  M eeressp iegel lieg t. M it der M ontierun g  
der H a lle , dereń G esa m tg ew ich t e tw a  300 t  b e tra g t, w urde im  
N o v em b er  1929, u n m itte lb a r  nach  F er tig s te llu n g  der F u n d a-  
m en te, begonn en , um  im  F riih jahr 1930 d ie  M ascliinen einbauen  
zu  kon nen . M itte  F eb ru ar 1930 w ar der Z usam m enbau b een d et, 
D ie  A u fste llu n g  der
e tw a  12 t  schw eren  
R ah m en b in d er  er
fo lg te  in e in faclister  
A rt m it H ilfe  zw cier  
stah lern en  M ontage- 
m aste , d ieV ern ietun g  
an O rt und S te lle  ge- 
schah  du rchw eg von  
H an d . D ie  A rbeiten  
litten  auO erordent- 
lich  un ter  den A n- 
fan g  D ezem b er ein- 
se tzen d en  Sclinee- 
fa llen , d ie  in einer  
N a c h t e ine H ó h e  von  
etwa- 70 cm  erreich- 
ten , un d  durch o ft  
p ló tz lich  e in se tzen d e  
Stiirm e, w elch e die  
m iih sam  freigelegten  

K o n stru k tio n ste ile  
und d ie  W ege v o ll-  
kom m en verw ehten .
T em peraturen  von  
— 28 bis — 3 0 ° C w a
ren keine S e lten h eit.
B esond ere S ch u tz- Ab>  12' Krafthaus Parthenen

.  , , zum Vermuntwerk der Vorarlberger
m alin ahm en  w urden Illwerke A.G.
n ich t vorgeseh en . Ausgeschaufelte Transportgasse'
D er  M ontagem an n- zum Krafthaus.
sc h a ft  sta n d en  g u t
heizbare B arack en  zur Y erfugung. A b b . 12 laB t d eu tlich  d ie  
iiberaus u n g iin stigen  k lim atisch en  V erh a ltn issc  a u f der B a u ste lle  
erkennen.

10. B a h n s t e i g h a l l e n  d e s  n e u e n  H a u p t b a h n h o f e s  in  
K ó n i g s b e r g .  (F lender A k t. G es., D iisse ld orf-B cn rath ). D ie  
Sp an n w eiten  der d reisch iffigen  H a lle  betragen  37 +  43,55 +  37111; 
sie  sin d  der L ange n a ch  in  13 F eld er  v o n  je  13,68 111 e in g ete ilt , 
w oraus sich  e in e  H a llen la n g e  v o n  177,84 m  erg ib t; d ie  zuge- 
h órenden  S ch e ite lg e len k e  liegen  14,3, 16,25 bzw . 14,3 111 iiber 
S ch ienenob erkan te . D a s  G ew ieht der gróflten  zur V erlegung  
g e la n g ten  S tiick e , nam lich  d as e in es ha lb en  M ittelb inders, 
betrug 1 0 1 . D ie  M ontage erfo lgte  w alirend  des sib ir isch en  W inters  
1928/29, v ie lfa ch  bei T em peratu ren  v o n  — 3 0 ° und m ehr; durch  
A n w en d u n g  geeig n eter  M aB nahm en w ar d ie  A rb e it ohn e jeden  
U n fa ll zu E n d e  ge fiih r t w orden. F iir  d ie  k ata stro p h a len  Schnee-  
verh a ltn isse , u n ter  denen  g ea rb eitet w erden m uB te, sp rich t  
d eu tlich  A bb. 13; d ie fertige  H a lle  i s t  in  A b b . 14 dargestellt.

11. K e s s e l h a u s  f i ir  d i e  R o d a u n e r  Z e m e n t f a b r i k  b e i  
W ie n .  (Ig . G ridl, B r iick en b a u a n sta lt W ien ). D ie  S ta h lk o n 
stru k tio n  fiir d ie  e in erse its an einer G iebelseite  a n g eb a u te  K esse l-  
h au sh alle  v o n  23,3 x  23,3 m  um b au ter  G rundflache und 24 ,6  m

G rundflache un d  14 m  H ó h e  einschlieB lich  K ranbahn. M it der 
M ontage des K esse lh au ses w urde am  2. Janu ar 1929 begonnen  
un d  dessen  B u n k erte il A n fan g  F eb ru ar b een d et. D ie se  A rbeiten  
sin d  w ahrend  der dam als herrschenden  groBen K a lte  —  v ielfa ch  
sa n k  das T herm om eter  a u f — 2 5 0. —  d u rchgefiih rt w orden.

A llerd ings kon n te  d ie  M ontage des zuriick liegenden  K essel- 
und M aschinenhau ses n ich t g le ich zeitig  un d  im  A nschluB  an  
jen e  des B u n k erte iles du rchgefiih rt w erden , da in fo lge  der  
un gew óhn lichen  F ró ste  d ie  F u n d a m en t- u n d  M aurerarbeiten

Abb. 10 . Kessel- und Maschinenhaus Eisenlohr-Dettingcn. 
Montagebild am 18. Januar 1929.

d ieser B a u te ile  v o lls ta n d ig  e in g este llt  w aren . T rotzd em  w a r  es 
d an k  der A n p assu n gsfah igk eit der S ta h lb a u  w eise  an d iesen  
noch  un fertigen  B a u zu sta n d  m oglich , d ie  M ontagearb eiten  ohne  
U n terbrechu ng fortzu fiihren . W ie aus dem  M ontagebild  (Abb. 10) 
d eu tlich  erkennbar, w urden d ie  D eck en trager  des ersten  Ge- 
sch osses sa m t U n terziigen  an  die schon  fertige  K onstru k tion  
angesch lossen  und der auskragen de T eil, der sich  a u f das k iin ftige  
M auerw erk des K esse lh au ses a b stiitzen  so llte , m itte ls  H o lz-  
p fosten  provisorisch  abgefangen . D ieses nattir liche, d a b ei b illige

Abb. 11 . Doppelschiffige H alle fiir das Stahlwerk inTernitz (Osterreich). 
Der fertige Zusammenbau.

u n d  zw eck fó rd em d e H ilfsm itte l h a tte  bei einer anderen B a u 
w eise  kaum  A n w en d u n g  finden  kon n en . N a ch  E in se tzen  giin - 
stigerer W itteru n g  k o n n ten  sod an n  d ie  F u n d a m en t- und M auer- 
w erksarbeiten  und im  A nschluB  daran jen e  der iibrigeń B a u te ile  
fo r tg efiih rt w erd en . D ie  M ontage der S ta h lk o n stru k tio n  w ar  
A n fan g  M ai 1929 b eendet, erfuhr aber im m erhin  durch die  
U n terb rech u n g  der F u n d a m en t- und  M aurerarbeiten e in e  zw ei- 
m o n a tig e  V erzógerung. D a ru m  w are es w oh l besser gew esen , 
d ie T ragkon stru k tion  n ic h t au f d as M auerw erk, sondern un- 
m itte lb a r  auf S tah lsau len  a b zu stiitzen .
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erst e in arb eiten  m uB ten . T rotzd em  w urde bei der schon  sehr fort-  
g esch ritten en  Jah reszeit d ie M ontage der beiden T urm e inner
ha lb  a ch t W ochen  a u sgefiih rt (M itte O ktober b is M itte  D ezem 
ber 1928). G erade der le tz te  T eil der A rbeiten , der bei ungiin - 
stiger  W itteru n g  du rchgefiih rt w erden m uB te, s te llte  un gew óhn- 
lich  hohe A nfor- 
derungen an den  
M ut, die G esch ick- 
lich k eit und  das 
P f lich tb e wu Btsein  
der in schw in -  
delnder H ó h e  ta -  
tig en  B e legsch aft.

T rotz  dieser  
schw ierigen A rbeit 
w ar kein U n fa ll 
zu verzeichnen .

b) B r i ic k e n -  
b a u . In  d erB riik -  
k en b au k u n st er- 
bringt der S ta h l
bau im m er w ieder  
neue B ew eise  se i
ner A n schm ieg- 
sa m k eit an órtlich  
sch w ier igste  y e r 
h a ltn isse  und  an  
die versch ieden-

ste n  KI im a te;  
darurn w ar und  is t  
d as Stah ltragw erk  
in den Tropen

gleicherm aB en Abb. 15. Kesselhaus fiir die Rodauner
w ie  im  un w irt- Zementfabrik bei Wien. Baustellenbild.
lichen N orden  un- 
erlafllich er W eg-
bereiter fur d ie rasche A k tiv ieru n g  neuer und d ie  A u sg esta ltu n g  
besteh en d er  V erkehrsw ege. Seine k o n stitu tio n e lle  V eran lagung  
laB t V erjtingungsm aB nahm en en tw ed er  durch Y erstarkungen  
oder  aber durch System an d eru n gen  ohn e Sch w ier igk eit zu, 
w ahrend w ieder se ine B ew eg lich k c it es fa s t  ausnah m slos gee ig n et

ist. D a s  G esam tgew ich t b e tra g t 102 t .  In fo lge  F und ierungs-  
sch w ierigk eiten  fiel die M ontage in d ie  W interm on ate  1929/30  
(M itte D ezem ber b is E n d e F ebruar); sie  l it t  anfangs unter den  
F olgen  an h a lten d er  R egen g iisse , die den L ehm bod en  der im  
ubrigen auB erordentlich been gten  B a u ste lle  au fw eich ten , wodurch  
der Z utransport des M ateria ls ungem ein  ersch w ert w urde; der  
dann p ló tz lich  e in setzen d e, v o n  starken  Schneefallen  b eg le ite te  
F ro st b ed eu te te  e ine w eitere  E rschw ern is fiir die Z usam m enbau- 
arbeit. T rotzd em  kon n te  d iese  ohne U n terbrechu ng fortgefiih rt 
und m it  den  iib lich en  M ontagebehelfen  b een d et w erden. A is  
so lche d ien ten  vor  a llem  stah lern e  G erustnadeln  fiir das H och -  
zie lien  der am  B od en  zu sa m m en gesetzten  D ach rah m en te ile  von  
rd. 10 t  G ew icht. B ei E in tr it t  der fiir d ic W ied eraufn ahm e der 
allgem ein en  B a u arb eiten  g iin stig en  W itteru n g  w ar d ie  M ontage  
been d et. A u s A bb. 15 is t  die B e en g th e it  der B a u ste lle  deutlich  
zu erkennen .

12. D ie  F u n k t u r m e  d e r  F u n k a n l a g e  in  E m m e r in g  
b e i  M iin c h e n  d e r  B a y e r i s c h e n  L a n d e s p o l i z e i .  (D ort- 
m under B riickenbau  C. H . Jucho, D o rtm u n d )4. D ie  beiden  
freisteh en d en  S ta h ltiirm e  (Abb. 16, in  der M itte  ein  35 m  hoher  
versp an n ter  H o lzm a st) sind  100 m  hoch  und w iegen  einschlieB lich  
G egen gew ich t je  S ttick  500 t. D ie  v ier  F uB p unk te liegen  au f  
e in em  Q uad rat von  15 m  Seiten lan ge. D ie  e in zelnen  S tiick e  
w urden in der W e rk sta tte  zu sam m en geb au t und r e m ie te t , so  
daB a u f der B a u ste lle  n u r v ersch rau b t w urde. D ie  M ontage- 
m a n n sch a ft b esta n d  aus e in em  erfahrenen R ich tm eister  und  
neun A rb e item , zum  T eile  gew óhnlichen  H ilfsarbeitern , d ie  sich

* Siehe auch: Der Stahlbau 1929, Heft 22.. ,

F irsth óh e b e ste h t aus zw ei M itte l- un d  e in em  E ndrahm en in  
V ollw and du rchb ildu ng. D ie  R ah m en stie le  sind  ungleich  lang, 
d a  der bergse itige  au f einer 5 m  hohen  S tu tzm a u er  au fg ese tzt

Abb. 13 . Bahnsteighallcn des neuen Hauptbahnhofcs in Kónigsberg. 
Zwischenbaustadiura.

Abb. 14. Bahnsteighallcn des neuen Hauptbahnhofcs in  Kónigsberg. 
Die fertigen Hallen.

Abb. 16 . D ie Funkturme der Funkanlage in Emmering bei Miinchen.

erscheinen laBt, ais G anzes versch oben , gehoben  oder gar aus-  
geschw om m en zu werden®, so  daB B riickenausw ech slun gen  inn er
ha lb  ku rzester Z eit durchfiihrbar sin d ; d iese  v er leg t m an m it Vor-

5 In jlingster Zeit wurden uber die Bergsche Maas bei Keizersveer 
(Holland) zwei StraBenbriicken von 89 m Stiitzw eite erbaut, deren  
je 9S0 t schwere, stahlerne Uberbauten n ic h t  a n  O rt u n d  S t e l le ,  
sondern vorerst auf geeigneten Barkcn nachst der rund 30 km weit 
cntfem ten BrOckenbauanstalt m ontiert wurden. D ie  Verfrachtung 
des Uberbaues war dann auf dem W asserwege leicht m óglich und 
vollzog sich ebenso w ie die endgliltige Lagerung der Tragwerke ohne 
Zwischenfall (Engineering News-Rccord, 26. III. 1931 u. Stahlbau- 
technik 1931, Nr. V.)
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Abb. 17 . Eisenbahnbrucke iiber den groBen Wehrgraben 
bei H allstadt (Oberósterreich).

Trapezfórmiger Zweigelenkrahmen m it Schlepptr&gem.
Im  Hintergrunde die Hilfsbriicke.

te il in  den W inter, e in erse its w egen  der b esteh en d en  geringeren  
V erk eh rsd ich te, d ie bei E isen b a h n en  d ie  E in sch a ltu n g  gróOerer 
Z ugpausen zuliiBt, ferner aber auch , w e il d ie  dann  geringeren  
W asserstan de v ie lfa ch  g iin stig e  V orbed ingu ngen  fiir d ie E in -  
g eriistu n g  sclia ffcn .

13. B r i i c k e n a u s w e c h s l u n g  in  z w e i g l e i s i g e r  S t r e c k e 6. 
Im  Z uge der ehem aligen  ósterreich ischen  N ord w estb ah n lin ie  
m uB ten d ie  aus Schw eiB eisen  b esteh en d en , im  lin k en  G leise  
gelegen en  T ragw erke der B riicken  in  k m  2 % un d  2 7/ a, P ara llel- 
fachw erktrager v o n  20 m  S tiitzw e ite  m it  un ten liegen d er  F ahrbahn  
au sg ew ech se lt w erden . A n dereń S te lle  ge la n g ten  S tah ltragw erk e  
gleich er  B a u a rt m it e in em  G ew icht v o n  28 t  zum  E in b a u .

Jedes derselben  w urde a u f e in em  eigenen  G eriiste, d as un- 
m itte lb a r  n eb en  dem  auszu w eclise ln den  T ragw erke an geord n et  
war, zu sa m m en g eb a u t un d  m it dem  n euen  O berbau au sger iis te t;  
sod ann  w urde m it  H ilfe  geeig n eter  P o rta lsta n d er  (aus H olz) 
das a lte  (linkę) T ragw erk  sen k rec lit aus dem  G leise gehoben  
un d  d as n eu e  v o n  der S e ite  aus e in g esch o b en ; nu nm ehr kon nte  
das a lte  T ragw erk  „h an gen d "  iiber das M ontierun gsgeriist nach  
lin k s versch oben  und a u f d ieses zw eck s D em on tieru n g  abgelassen  
w erd en ; d ie  .fiir d iese  A rbeiten  vorgeseh en e Z ugspause v o n  drei 
S tu n d en  reich te  vo llk o m m en  aus, tro tzd em  u n ter  den ungiin- 
stig sten  \V itteru n g sv erh a ltn issen  (W ind, R egen  un d  Schnee-  
gestóber) g ea rb e ite t w erden m uB te.

D a s a n gegeb en e V erfahren s ta m m t v o n  der W aagner-B iró
A. G., B r iick en b a u a n sta lt W ien , d ic  auch  die L ieferu ng besorgte.

14. A u s w e c h s l u n g  d r e i e r  U b e r b a u t e n  f i ir  d i e  H a m 
b u r g e r  H o c h b a h n  A . G. i ib e r  d i e  F u h l s b i i t t e l e r  S t r a B e .  
(Carl S p a eter  G. m . b. H ., H am burg). A n S te lle  a lter  B rucken  
g e la n g te  e in e n eu e  F ach w erk briick e v o n  rd. 35 m  m ittlerer  
S tiitzw eite , ferner zw ei B lechb riićk en  m it Z w isch en stiitzen  von
9 +  17,7 + 6 ,6  m, bzw . 6,2 + 16,7 -f 6,2 m  S tiitzw e ite , im  G esam t
g ew ich t v o n  rd. 3 o o t  zu m E in b a u . B ed in g u n g  war, m it derM ontage  
E n d e  D ezem b er  1928 zu begirinen. T rotzd em  bei T em peraturen  
bis — 2 0 ° und ohn e beson dere Schu tzm aB n ahm en  g ea rb eitet  
w urde, w ar es sogar m oglich , d ie  fe stg cse tz ten  T erm ine zu 
u n terschreiten . D ie  M ontage w ar E n d e  M arz b eendet.

15. A u s w e c h s l u n g  d e r  E i s e n b a h n b r u c k e  i ib e r  d e n  
g r o B e n  W e h r g r a b e n  b e i  H a l l s t a d t  in  O b e r - Ó s t e r r e ic h .  
(W aagner-B iró  A . G. W ien). D er  U m b au  der Y ollb ah n lin ie  
S ta in a ch — Ird n in g— A ttn a n g — P u ch h eim  v o n  D a m p fb etr ieb  auf 
e lek tr isch en  B etr ieb  b ed in g te  d ie  A u sw ech slu n g  der e tw a  120 t  
schw eren F achw erkbriicke v o n  48 ,4  m  S tiitzw e ite  iiber den  
W ehrgraben . Z um  E inb au  ge la n g te  ein nach  dcm  E n tw u rfe  
der G enerald irektion  der ósterre ich ischen  B u n d esb ah n en  aus-

6 H e r z k a :  , ,t)ber eine Briickenauswechslung in  zweigleisiger 
Strecke". Der Eisenbau 1915, H eft 6.

gefiihrter  trapezfórm iger, vo lh van d iger  Z w eigelenkrahm en m it  
38 m  K a m p feren tfern u n g  u n d  ein er P fe ilh ó h e  v o n  9  m  m it  an  
den  h o rizon ta len  R ieg el beid erseits ansch lieB en den , g leich fa lls  
v o llw an d igen  Schlepp tragern  von  je  14,97 m  S tiitzw eite  (A bb. 17). 
D ie  G esa m tstiitzw e ite  b e tra g t 45 ,94  m, das G esa m tg ew ich t  
rd. 142 t.

D a  w eder lin k s n och  rec lits  der B ah n  gen iigen d  R au m  fur  
e in e  A u ssch ieb u n g  der a lten  und d ie  M ontierun g der neuen  
K o n stru k tio n  v o rh an d en  w ar, un d  der V erkehr a u f der  
e in gleisigen  H a u p tstreck e  a u f langere Z eit n ic h t  st illg e leg t  
w erden du rfte , m uB te ein  ganz besonderer A u sw ech slu n gs-  
vorgang  p la tzgre ifen . V o rerst w urde die T rasse  n a c h s t  der 
B a u ste lle  provisorisch  nach  rech ts v er leg t und  in e in er A ch sen -  
en tfern u n g  v o n  5 m  eine H ilfsb riick e  S y stem  ,,R o th -W a a g n er“ 
m it e in er Stutzw re ite  v o n  46  m , F ahrbahn  oben , im  freien  V orbau  
m o n tiert un d  en tsp rech en d  g e lagert (A bb. 18). D er Z usam m enbau  
d es n eu en  B auw erkes geschah , d a  d ie  M oglichkeit zur A u fste llu n g  
e in es M ontierungsgerii.stes eb en fa lls  n ic h t b esta n d , un ter  zw eck - 
en tsp rech en d er  M itverw en du ng des a lten  T ragw erkes, d a s um  
e tw a  6 ,3  m  gehoben  und h ierau f provisorisch  g e lagert w urde  
(Abb. 17). A n d ieses w urde v o m  O bergurt aus e in  20 m  langes  
G erustp lateau  aufgehan gt, das nu nm ehr fiir d ie  M ontage des 
m ittleren , horizon ta l liegenden  R ah m en riegels d ien te . N ach  
erfo lgtem  E in b au  der R ah m en stie le , der Q uertrager und  des 
W ind verban des w urde der k o m p le tte  Z w eigelenkrahm en von  
der A ltbriicke  aus angehob en , auf d ie  K am pfer a u fg ese tz t und  
d e fin itiv  ge lagert. A nschlieB end fo lg te  der E inb au  der beiden  
Schlepptrager. D ie  M ontagearb eiten  w urden  E n d e  Septem ber 1928 
begonn en  un d  inn erhalb  drei M onaten b een d et. W ahrend d ieser

Abb. 18 . Auswechslung der Eisenbahnbrucke 
iiber den groBen Wehrgraben bei H allstadt (Oberósterreich). 

Voran das auszuwechselnde Tragwerk, ruckwiirts die Hilfsbriicke.

Z eit m uB te der Z usam m enbau , um  den B a u term in  e in h a lten  zu  
kónnen , b e i starken  Schn eefa llen  und  F rósten  (bis — 1 5 0) fo r t-  
g e se tz t  w erden . F iir  d ie  M o n tagem an n sch aft w aren  g eh e iz te  
B a u h iitten  b e r e itg e s te llt ; auB erdem  w urde bei stren ger  K a lte  
heiBer T ee verab reich t.

16. S t r a B e n b r i i c k e  m i t  K la p p b r i i c k e  in  B j ó r n e b o r g ,  
F in n l a n d .  (F lend er-A k t. G es., D iisse ld orf-B en rath ). D ie  B rucke
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(A bb. 19) iib ersp an n t den  K um o-FluO  m it e inem  G erbertrager  
v o n  40 +  60 +  40  m  nnd einer K lappbriicke v o n  15,5 m  S tu tz 
w eite . D ie  G elenke sind  in  der M itte ló ffn u n g  angeordnet. D ie  
B riickenbreite  b e tra g t 7 ,5  m +  1  x  1,8 m  =  11,1 m , das 
G esam tgew ich t e tw a  450  t .  M it der A u fste llu n g  w urde im  D e 
zem b er 1925 b egonn en ; d ieser Z eitp u n k t w urde absich tlich , 
also  p l a n  m a  B ig ,  gew ah lt, w eil es dadurch m oglich  w urde, d ie  fiir 
die B riick en m on tage  erforderliche R iistu n g  a u f das E is des 
F lu sses a u fz u s te lle n ; da derselbe verh altn ism aB ig  t ie f  war, ware

Abb. 19 . StraBenbriicke m it Klappbriicke 
in Bjórneborg, Finnland. Ansieht.

d a s  H in un terfiihren  der R iistu n g  bis in den F luB grund ziem lich  
teuer, zeitrau b en d  und um stan d lich  gew orden . D ie  R iistu n g  
besta n d  aus H o lz  und  h a tte  u n ten , iiber das E is  lau fend , m ehrere  
schw ere K an th ó lzer , auf denen  d ie  P fo sten  in  gen iigend  engen  
A b sta n d en  e in g eza p ft u n d  m it K reuzen a u sg este ift w aren. 
U b er d ie  R iistu n g  w ar der ganzen  L ange n ach  ein  B oh lenb elag  
angeordnet, iiber dem  in norm aler W eise  m o n tiert w erden kon nte. 
D ie  durch d ie  M i t b e n i i t z u n g  d e s  E i s e s  erzie lte  E rsparnis 
an  R iistu n g sk o sten  w ar e tw a s groBer ais d ie M ehrkosten  der  
W in tera rb e it; sie  b etru g  e tw a  22% . W ahrend der B auarbeiten  
h errsch te  eine K a lte  v o n  — 28° C, d ic v ie lfach  b is — 37° an stieg; 
ersch w erend  k o m m t h in zu , daB es in F in n lan d  an k a lten  W inter- 
ta gen  auch  n och  sehr w in d ig  is t;  das B au stellen p erson a l w ar  
m it w arm en K leidern  ausger iistet, d ie  es allerdings einigerm aB en  
in  der B ew eg u n g  beh in derten . E in g esch a ltete  A rbeitspausen  
d ien ten  den B a u a rb e item  zur E rw arm ung in geheizten  R au m en .

D ie  gesch ild erte  A u sfuh ru ng w ar w oh l nur bei e inem  T rag- 
w erk  a u s S ta h l m og lich ; d ie  T ragfah igkeit des E ises is t  hier  
w esen tlich  eher gegeb en , w eil das G ew icht der Stah lbriicke  
b ed eu ten d  geringer is t  ais z. B . das einer E isen b eton k on stu k tion  
m it ihren  schw eren  G eriistungen und Schalungen.

17. R h e i n b r i i c k e  D i i s s e l d o r f - N e u B .  (V ereinigte S tah l- 
w erk e A k tien g ese llsch a ft, D ortm un der U n ion , D ortm un d). D as  
H a u p ttra g ersy stem  der Strom briicke, dereń M itte ló ffn u n g  im  
W in ter  m o n tiert w urde, is t  ein  Fachw erkgerbertrager m it  
103 +  2 0 6 + 1 0 3  m  S tiitzw cite . D ie  G elenke liegen in der M itte l
ó ffn u n g . D ie  B reite  der F ahrbahn zw ischen den G elandem  
b etra g t 30 ,27  m  (auf d ie  StraB enfahrbahn en tfa llen  19 m , au f die  
R ad fahrw ege je  1,5 m, au f d ie  F uB w ege je  3,2 m, der R est der  
F a h rb ah n b reite  e n tfa llt  au f d ie  K o n stru k tion  der H aupttrager, 
die d ie  F ahrb ah n  durchdringen). D ie  S tah lk on stru k tion  w ieg t je 
la u fen d en  M eter B riicke  rd. 22 t.

B e i B r iick en b au ten  iiber groBe F liisse  w ird  in M itteleuropa  
von  der S tro m verw altu n g  m e is t gefordert, daB m it dem  A uf- 
s te llen  v o n  G eriisten  im  S tro m b ett un d  fa llw eise  auch  in  den 
F lu tó ffn u n g en  n ic h t  vor  M itte  M arz b egonn en  w erden diirfe, 
und daB d ie  G eriiste b is M itte  N o vem b er w ieder aus dem  Strom  
en tfern t sein  m ussen . D ie  B a u stellen  w urden zum  E rliegen  
kom m en, bzw . der B au  n ic h t term ingem aB  b een d et w erden, 
w enn n ic h t auch  im  W in ter  m o n tiert w erden k on nte.

B e i M ontagen  im  W in ter  s te llt  m an d as A rbeitsprogram m  
w enn tu n lich  so  auf, daB fur die W in term o n a te  ein  freier V orbau  
vorgeseh en  w ird, u n d  m an au f d iese  W eise  v o n  H och w asser  und  
E isgefahr u n abh angig  w ird. Im  vorliegen d en  F a lle  iib ersp an n t  
die M itte lóffn un g fa st  d ie  ganze freie Sch iffahrtsrinne des R h eins  
(A bb. 20). D a  d ie  S trom b au verw altu n g  in d ieser d ie F rcih a ltung  
zw eier Sch iffah rtsó ffn u u gen  v o n  je  65 m  L ich tw eite  forderte, 
daher e in e  v o lls ta n d ig e  A u sgeriistun g  schon  v o n  vornherein  
aussch ied , ferner fiir d ie  S trom óffnu ng nur eine sehr knappe  
B a u ze it  zur V erfiigung sta n d , die auBerdem  in den W in ter  fiel, 
verb lieb  ais e in zige  L ósu ng der te ilw e ise  freie Y orbau in  der 
M itte ló ffn u n g . D ieser  w urde w ahrend  des stren gen  W inters  
192S/29 d u rchgefiih rt; nur v ier  m ittlere  F elder w urden, um  eine  
V crstark un g der Q uersch n itte  der H au p ttrager  zu verm eiden , auf 
einer festen  R iistu n g , d ie im  F riih jahr 1929 gesch lagcn  w urde, 
m o n tiert. A bb. 20 ze ig t den  B a u zu sta n d  zu B egin n  des freien  Vor- 
baues. G earb eitet w urde bei T em peraturen  b is e tw a  —  20° C.

18. D e r  N e u b a u  d e r  W i r t s c h a f t s b r i i c l c e  i ib e r  d ic  
W e s t o d e r  b e i  G a r t z .  (J . G ollnow  u. Sohn, S te ttin .)  An  
S te lle  der am  19. S eptem ber 1926 e in g estiirzten  E isen b eto n - 
briicke von  37,7 +  58,2 +  37,7 m  Sp an n w eite  g e lan gte  eine 
neue B riicke von  30 ,54  +  74 ,9  +  30 ,54  m  S p an n w eite  
(G erbertrager m it je  e in em  G elenke in den Seiten feldern ) zur 
A usfuhrung. tJber d ie G riinde, d ie fiir e in e A u sfuh ru ng in 
S ta h l bestim m en d  w aren, sa g t D ip l . - I n g .  M ii l le r 7: ,,Im
In teresse  der S ta d t G artz m uB te a u f sch n ellste  F ertig stcllu n g  
d es B auw erkes durch E in b ezieh u n g  der W in term on ate  in d ic  
B a u ze it h ingew irkt w erden . B e i d ieser Sachlage sc liied  der B au  
einer zw eiten  E isenb etonb riick e  w egen  der bei der B eto n ieru n g  
zu erw artenden  F rostgefahr aus, und a is B a u sto ff  fiir d ie t łb er-  
b au ten  w urde S ta h l gew ah lt, dessen  v o n  W itteru n g se in fliissen  
unabhangiger E inb au  die fristgem a.Be D u rchfiihrung des fest-  
g e leg ten  B auprogram m es ohn e zeitrau bend e und  k ostsp ie lige  
U nterbrechungen  gew ah rleistete ."  D ie  M ontage w urde w ahrend  
des iiberaus stren gen  W in ters 1928/1929 (Januar— Marz) bei 
T em peraturen bis —  25° ausgefu h rt. A u f der W estod er  h a tte  
sich  eine 60 bis 80 cm  stark ę  E isd eck e  g eb ild et, auf der die  
S ta lilte ile  v o m  G artzer B ah n h ofe  her angefahren und b eąucm  
greifbar gelagert w erden kon nten .

D ie  den besprochenen  B e isp ielen  b c igefiig ten  A b bildungen , 
vornehm lich  M ontagen w ah rend d es k a ta strop h a len  W in ters  
1928/29 en tn om m en , lassen  sin n fa llig  d ie  T a tsa ch e  erkennen , 
daB se lb st un gew óhn liche W etterv erh a ltn isse  das iib liche  B ild  
einer norm alen  S ta h lb a u ste lle  in  keiner W eise  vcrandern , w eil

Abb. 20. Rheinbriicke Diisseldorf-NeuB  
Zustand vor Beginn des freien Yorbaues.

der p lan m aB ige Z usam m enbau v o n  Stah lb auw erken  sich  ohne  
W itteru n g ssch u tz  in  ein w and freier  W eise  vo llz ieh en  laB t und  
aus d iesem  G runde besondere bau liche Schutzvorkehrun gen  
fa st  ausnah m slos ausscheid en , g le ich g iiltig , in  w elch e  Jahreszeit 
der B a u  fa llt . Jede andere B au w eise  b ed in g t h in gegen  e in e  nach  
Z w eck un d  U m fan g  des B auw erkes versch iedene auBere und  
inriere A u sg esta ltu n g  der W in terb au ste lle , d ie  denn auch  ais  
so lche  le ich t erkennbar is t . F iir  in K alteperiod en  fa llen d e  A u s
fiihrungen  in  B e to n  óder E isen b eto n  sind  w arm eh altend e R au m -  
absch lieB ungen  oberstes G ebot; sie  erst schaffen  d ie  M oglichkeit 
fiir d ie E rfiillu n g  der unerlaB lichen V orbed ingu ngen  zur Ge-

7 Siehe: Die Bautechnik 1930, H. 53/54 und 55.
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w innung e in es ąua lita tsm aB igen  E n d p ro d u k tes8. Z w eifelłos  
bedeu ten  so lch e  p ro p h y lak tisch c  V orkehrungen  e in e  ncuerliche  
E rschw ern is fiir eine e in w and freie, b is in s k le in ste  kontrollierbare  
B audurchfiihrung. W in terarb eiten  fiir B au w eisen , deren k lag lose  
A usfuh ru ng an  die E rfiillu n g  so lcher V orau ssetzu n gen  gebun den  
is t , m iifiten  auch  au f d as vo lk sw ir tsch a ftlich  n och  vertretb are  
MaJ3, bzw . au f so lch e  L ander eingeschraftk t b le ib en , d ie  v o r  
a llem  un ter  der U b erfiille  hochw ertiger, so n st aber brachliegender  
B a u sto ffe , w ie  z. B . H o lz 9, leiden . D ie  ern ste  W a m u n g  Dr. 
P e t r y s ,  d ie  B ed eu tu n g  der W in tera rb e it im  B e to n - un d  E ise n 
b eton b au  n ich t zu iib erschatzcn , is t  darum  sehr begreiflich  (siehe  
A u fsa tz  A n m . 8 a).

D ie  S ta h lm o n ta g e  kan n  jed erzeit un d  im  A nsch lufi an die  
n o tw en d igen  B a u arb eiten  —  d ie  vor  E in tr itt  der F rostperiode  
fertig  sein  so llten  —  und ohn e V orkehrung irgendw elcher bau- 
sto ffsch iitzen d en  H iille  begonn en  w erden . Im  iibrigen b ie te t  die  
auch  b a u lich  h o ch e lastisch e  S tah lb au w eise  (siehe 7. B eisp iel) 
gcw isse  m ateria lgerechte M óglic likeiten , um  iiber U n zu lan g lich -  
k eiten , die sich  z. B . a u s n ich t bereitsteh en d en  F und ierun gen  
le ic h t ergeben konnen, h in w egzuk om m en . E in en  dah ingehenden , 
in teressa n ten  B e itrag  lie fer t z. B . der B a u  des B iih nenh auses des 
H am burger S ta d tth ea ters. Z ufolge S chw ierigk eiten  bei der F u n - 
dierung fiir  das 41 m  hoh e B iih n en h au s (B ekam pfu ng des G rund- 
w assers, sch lech te  W itteru n g  im  H erb st u n d  W inter) stan den  d ie  
F u n d a m en te  fiir d ie M ontage n ich t rech tze itig  zur V erfu gun g; da  
aber inzw ischen  die A u sarbeitu ng  der S ta lilk on stru k tion  in  der 
W erk sta tt (F lender A . G. D iisseldorf-B en rath ) ihren u n gestorten  
F ortg a n g  nahni, se tz te  u n m itte lb a r  n ach  B een d igu n g  der F u n 
d a m en te  die M ontage k ra ftig st ein . D u rch  die nu nm ehr gegebene  
M óglichkeit der schnellen  A n lieferun g groBer M engen K011- 
stru k tio n sm a teria ls au f den  B a u p la tz , E in ste llu n g  m ehrerer  
A rbeitsko lonn en  und  E in r ich tu n g  d op pelter  M ontagesch ich ten  
g elan g  es, d ie A u fste llu n g  der S tah lk on stru k tion  derart zu be- 
sch leun igen , daB die an fan gs verloren  gegangene Z eit reich lich  
c in g eh o lt w urde, tro tzd em  die M ontage w ahrend  des rauhen  
H am burger W in terw etters vor  sich  ging.

D ie  K o n tin u ita t e ines B aub etr ieb es, d ie o f t  nur un ter  E in- 
bezieliu ng  des W in ters in  die B ausa ison  zu erreichen is t , g e s ta tte t  
e in esteils  d ie  erg ieb ig steA u ssch ó p fu n g b a u -u n d b etr ieb sw irtsch a ft-  
licher R ationalisierun gsm aB n ahm en  un d  d a m it e in e  n am h afte  
S enk un g der K osten su m m e, fern er aber e in e w esen tlich e  K iirzu ng  
der G esam tb au zeit, w od urch  ein e schn ellere  Y erzinsung des B au-  
k a p ita ls  e in tr itt. D u rch  S ta h lb au ten  im  W in ter  w ird auBerdem  
n o ch  die w irtsch a ftlich  b ed eu tsam e V erkniip fung v o n  W erk sta tt  
und B a u ste lle  h ergeste llt; der ste tig e  F abrik sb etr ieb , dic aus-  
reich en de B esch a ftig u n g  zu m in d est des S tam m p erson als , fiihren  
ein en  A u sg leich  in der E rzeugu ng und ein e V erb illigung  der  
K o sten  des E n d p rod u k tes nach  sich ; das B au en  ais G anzes 
w ird  billiger. D ie  jed es só z ia le  E m p fin d en  bedriickende E r- 
sch e in u n g  v o n  A rbeiteren tlassu n gen  w ird gedrosselt. V om  
a rb e itstech n isch en  S ta n d p u n k te  is t  jed e  iiber m ehrere M onate  
hin au sgeh en d e A rbeitspau se  zu veru rte ilen , denn ąu a lifiz ierte  
L eistu n g en  bed in gen  s te te  t lb u n g  v o n  G eist und M uskeln; 
and erenfa lls se n k t sich  der A rbeitserfo lg . D ie  N eu e in ste llu n g  
geschw achter, abgeharm ter M enschen in  den Betrieb,* d ie  sich  
nur schw er w ieder an  e in e anstrengend e und  sy stem a tisch e  
B esch a ftig u n g  gew óhn en , w irft d ie  b esten  K o sten k a lk u la tio n en  
iiber den H au fen .

Jede  S ta h lk on stru k tion  k o m m t n a c k t  zum  E in b a u ; der 
vcrlorene  B au au fw an d  fiir sch iitzen d e M aBnahm en is t  v ie lfach

8 Siehe a); Dr.-Ing. W, P e t r y ,  „W interarbeit im Beton- und 
Eisenbetonbau". Der Bauingenieur. 1930, H eft 11 /1 2 .—  b ): Dr.-Ing. 
Luz D a v id ,  „Em pfindlichkeit von Baustoffen beim Erhitzen im  
W interbau". Zement 1931, H eft 10. Unter b) wird auf Grund 
amerikanischer Versuche m itgeteilt, daB die Giiteeigenschaften des 
Betons sich m it zunehmendem H itzegrade des Anmachwassers und der 
Zuschlagstoffe wesentlich andern; z. B. betragt der Festigkeitsabfall 
nach 28 Tagen bei 6i° C (gegeniiber 21° C) 20 bis 30% . Auch sollten  
die Zemente auf ihre besondere Eignung fur W interarbeiten gepriift 
werden.

“ D ie Holzeinfuhr Deutschlands ste llt sich um 700 Mili. Reichs- 
mark hoher ais die Ausfuhr.

nu li, jed en fa lls  aber versch w indend  k lein . In  B e tra eh t kom tnen  
nur so lche zu m  S ch u tze  der A rbeiter  und  der m asch inellen  
E inrich tu n gen . M ehraufw endungen fiir  le tz tere  la ssen  sich  jed och  
bei so n st gu ter  B a u stellen au sriistu n g  fa st  g an zlich  verm eid en .

F iir  W in term on tagen  em p fieh lt sich  d ie V erw en du ng  ein - 
gearb eiteter  S ta m m leu te, d ie  gen iigend  a b g eh a rte t sein  m ussen . 
W erk sta tten leu te  n e igen  le ich t zu E rk a ltu n gen . D ie  M ontage-  
belegsch aft is t  m it w arm er K le id u n g  (O hrenschutz, H a n d sch u h e, 
G um m im antel u sw .), bzw . m it F ilzsch u h en  gegen  A b gle iten  
auszu riisten . Z um  U m k leid en , T rock nen  der K le idun g , E in -  
nehm en des E ssen s s in d  g eh e iz te  B a u h iitten  b ereitzu ste llen  und  
fiir  w arm e G etranke (K affee , T ee), n ic h t aber fiir A lkoh ol, vor-  
zusorgen. D ie  A rbeitsgeriistc  un d  L au fsteg e  sind  n a ch  B edarf  
durch Sand-, K oh lcn lósch e- oder A sch en streu u n g  zu sichern ; 
sie  m ussen  bequcm  un d  le ich t zugan g lich  sein , um  den  L euten  
eine ausreichende F re ih e it zu b ieten , sich  durch kraftige  K orper- 
bew egun g gegen  K a i te  zu w ehren . E rfahrungsgem aB  w erden  
K altegrad e b is zu e tw a  — 15 0 leich ter  vertragen  a is z. B . Schnee  
und R egen  bei e tw a  o °  bei g le ich zeitigem  W in d ; bei e tw a  -—8°  
bis ■— 10° kan n  o h n e besondere Schu tzm aB n ahm en g ea rb eitet  
w erden . K om pressor- und  U m form eran lagen  so llen  sich  in  
gesch lossenen  und g eh eizten  R au m en  b efin d en , um  sie  gegen  
E infrieren  zu sch iitzen . D ie  hierfiir  n o tw en d ig en  U n terk iin fte  
ste llen  jed och  keinen  M ehraufw and dar, d a  m an so lch e  auch  
so n st zum  S ch u tze  der M aschinen gegen  R egen , S ta u b  usw . 
a u fste llt . D a s K iih lw asser is t  jeden  A b en d  abzu lassen , W asser- 
und L u ftzu fu h r frostfrei zu h a lten ; d ie  rech tzeitig e  E n tleeru n g  
der W asserleitun g  is t  vorzu sehen . D ie  L agerung des M aterials am  
B a u p la tze  muB in iib ersichtlicher W eise  erfolgen  un d  dariiber  
ein  en tsp rech en der L agerungsp lan  a n geleg t w erden , um  sich  
bei e in treten d em  S chn eefa ll iiber die L age der versch iedenen  
K o n stru k tio n ste ile  rasch  orientieren  zu kon nen  un d  um  dariiber  
h in aus u n n ótige  S chn eesau beru ngen  zu ersparen; v ie lfa ch  lassen  
sich  letz tere  auch  dadurch w esen tlich  e inschranken , daB die  
M aterialanfuhr en tsp rech en d  der L e is tu n g  der B a u ste lle  vor- 
genom m en wird. D ie  E n te isu n g  w ird sich  in  der M ehrzahl der  
F a lle  nur a u f jen e  F lach en  der S ta h lte ile  beschranken , d ic  
dauernd m iteinan der verb und en  w erden .

V on  der A n ordnung besonderer W arm ed eh nfugen , die led ig 
lich  d em  Z usam m enbau in  k a lter  Jahreszeit R ech nu ng  tragen , 
darf erfahrungsgem aB  abgesehen  w erden; bei der S tah lk on -  
struktiori fiir  den S ch lach th of B erlin  (siehe 3. B eisp iel) h a t  m an  
zw eck s A u ssch a ltu n g  v o n  T em peratu rsp ann un gen  G leitfugen  
vorgeseh en ; im  iibrigen is t  d ie  V erw en du ng w arm espan nun gslos  
w irkender S y stem e  geringer sta tisch er  U n b e stim m th e it  zu em p 
feh len .

D a s A rb eitstem p o  w ird durch un g iin stige  W itteru n g sv erh a lt-  
n isse  ein igerm aB en geh em m t. E s  is t  b e i m aB igen K altegrad en  
kaum  geringer a is im  H och som m er, w enn  H itzeg ra d e  v o n  m ehr  
ais + 3 0 °  herrschen, v ie lfa ch  sogar g iin stiger . B e i V erw en du ng  
einer e in g earb eiteten  u n d  sorgfa ltig  a u sgew ah lten  B e leg sch a ft  
darf m it e in em  ziem lich  norm alen  F o rtg a n g  der A rb eiten  g e 
rech n et w erden .

P ló tz lich e  K alteein briich e  haben , z. B . durch A u ssch eid en  
p liy sisch  m inderw ertiger K rafte , A rbeitsand erun gen  zur F olgc  
u n d  d a m it V erzógerungen  im  B a u fo rtsch r itt; d iese w erden aber  
bei E in gew óh n u n g  u n d  E in a rb e itu n g  der B e leg sch a ft zum  T eil 
w ieder e in geb rach t un d  e in  e tw a  en tsta n d en er  E n tfa ll v o n  
A rb eitsstu n d en  v o n  d ieser bei g iin stig er  W itteru n g  m e is t ohne  
A u fsch lagszah lu n g  nach geh o lt. U b er die GroBe des E in flu sses der 
W in terarb eit a u f die E rhóhu ng der M ontagek osten  lassen  sich  
e in d eu tige  u n d  zutreffende A n gaben  n ic h t  m achen , d a  das 
W ech se lsp ie l der h ierbei in  B e tra eh t kom m en d en  F ak to ren  bei 
jed em  B au w erk  ein  anderes is t;  a is so lch e  kom m en  in  B e tra eh t —  
neb en  der K urze der A rb eitsd au er  je  T a g  un d  der M in derle istung  
der B e leg sch a ft, d ie  fiir norm ale K altep eriod en  m it e tw a  5 b is 10%  
a n g ese tz t  w erden darf, w elch e U m sta n d c  u n m itte lb ar  zur Ste i-  
gerung der L ohn k om p on en te  b e itragen  —  das zur A u sfuh ru ng  
g ew ah lte  K o n stru k tio n ssy stem , der G rad der V orbereitun g  in  der  
W erk sta tt, d ie  B a u stellen ein r ich tu n g  und das d ieser angepaB te
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A rbeitsprogram m  usw . A m  im g iin stig sten  w irk t sich  die L ohn -  
k o m p o n en te  aus, d ie  —  im  Y ergleich  m it jener b e i norm aler  
M ontage u n d  b e i n ic h t a llzu strengen W in te m  —  ein e E rhohu ng  
u m  e tw a  i  b is  5%  erfahrt, w as au f den  G esam tkostenp reis des 
B auw erkes u m gerechn ct kaum  in d ie W aagschale  fa llt . DaC bei 
iiberaus stren gen  und schn eereich en  W in te m , w ie  jener des 
Jahres 1928/29 , der M ehrk osten aufw and w eiter  a n ste ig t, is t  
se lb stv e r sta n d lic h ; d och  is t  d ies kein  ausreichender G rund gegen  
d ie D u rchfiihrung so lcher S tah lm on tagen , schon  in A nsehung des 
erw a h n ten  U m sta n d es, daB bei A u sn iitzu n g  einer so n st to ten  
B au sa ison  e in e  K iirzu ng  der B a u ze it  erreicht w ird  und die M ehr- 
auslagen  durch d ie  raschere V erzinsung des A n lagek ap ita ls sich  
reich lich  b e z a h lt  m achen.

B e i der B riicke  in  B jó m eb o rg  (16. B eisp iel) hab en  sich  bei- 
sp ie lsw eiso  die reinen  A u fste llu n g sk o sten  um  e tw a  22%  erh oht; 
in  d iesem  P ro zen tsa tze  is t  aber der n ich t unerhebliche A u fw and  
fiir  S ch n eeb ese itigu n g  m iten th a lten . B eim  S ch lach th au s B erlin
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stic g  d ic  L oh n k o m p o n en te  um  e tw a  15% , b e i dem  B au  der K essel-  
h au san lage  der I. G. F arben  um  e tw a  30% , w ob ei n ic h t iibersehen  
w erden darf, daB auch  d iese  B a u ten  w ahrend des k atastrop halen  
W in ters 1928/29 ausgefiihrt w urden. F iir  vorgeseh en e W intcr- 
m on tagen  haben  d ie  S tah lb aufirm en  d ie  M ehrkostcn  zu  kalk u-  
lieren  und zu tragen ; andernfalls s te h t  es d em  B este ller  frei, 
zu en tsch eid en , ob  er die D u rchfiihrung un ter  A n erkenn un g der  
M ehrlasten  w iin sch t oder n ich t.

S ta h lm o n ta g en  ste llen  u n b estr itten  k lassisch e V orbilder eincr  
bis ins K le in sted u rch d a ch ten  un d d u rch fu h rb aren B ctrieb sfiih ru n g  
dar, w elch  letz tere  se lb st u n ter  un erw artet c in getreten cn  un- 
g iin stig en  W itteru n gsverh a ltn issen  z iem lich  un veran d ert bei- 
behalten  w erden kann; darum  b le ib t auch  der B etr ieb  a u f einer  
G roBbaustelle, der sich  im  W esen  a u f e in e  N ebeneinand erschaltun g  
v o n  K le in m on tagen  au fb au t, ungezw ungen , e in fach  und durch- 
s ich tig  —  se lb st im  W inter, so  daB auch  d a  keinerle i R isik o  be- 
ziig lich  der G iite und der S ch n ellig k eit der H erste llu n g  b esteh t.

KONRAD, KOHLENBUNKER FffR 1500  t DER S T  A A TSMIJNEN IN  LIMBURG.

KOHLEŃBUNKER FUR 1500 t DER STAATSMIJNEN IN LIMBURG.
Von Dipl.-Ing. A. Konrad, Direktor der Hochtief Aktiengcsellscliaft fiir Iloch- und Ticfbauten,

vorm. Gebr. Helfmann, Essen.

D ie  N iederland isch en  S ta atsm ijn en  in L im burg hab en  in 
den Jahren 1926 b is 1930 ihre B etrieb e  au sg eb a u t un d  sah en  sich  
zu d iesem  Z w ecke g en ó tig t, d ie b esteh en d en  A n lagen  w esentlieh  
zu vergroBcrn. U . a. w urde zu der schon  vorhand en en  W asche

Abb. 1 . Kohlenbunker Maurits, Ansicht.

Langsschmff a,-b 

Abb. 2 . Schnitt durch den Bunker und den Anbau.

auf Z eche M aurits e in e  n eue W asch e  errich tet, d ie  inzw ischen  
bereits fer tig g este llt  is t  un d  v o ra u ssich tlich  im  F riih jahr 1931 in 
B etr ieb  genom m en  w ird. U m  den  B e tr ieb  der n euen  W iischc  
u n abh angig  v o n  zu fa lligen  B etrieb ssto ck u n g en  zu hal ten , e n t-  
sch lossen  sich  die S ta a tsm ijn en , d ie  K oh le  n ic h t d irek t der neuen  
W asche zuzufiihren , sondern  erst in einen  Z w ischenbunker zu 
le iten , der a is V orratsbu nker b e n u tz t  w erden kann fiir  den F ali, 
daB in dem  W aschereibctriob  u n vorh ergesehene S tórun gen  ein- 
treten  so llten .

D er  E n tw u rf d ieses B un kcrs w urde v o n  der B a u a b te ilu n g  der  
S ta atsm ijn en  in  H eerlen  in  G em ein sch aft m it der belg ischen  
K okereifirm a C oppee a u fg este llt , d ie  A u sfuh ru ng w urde der  
H o ch tie f  A .-G . fiir H o ch - un d  T iefb a u ten , vorm . G ebr. H elfm ann , 
E ssen -D u isb u rg , ubertragen . D ie  A rbeiten  w urden im  A u g u st 1929  
begonnen , das B au w erk  im  A p ril 1930 sch liisse lfertig  iibergeben.

D a s ganze G ebaude is t  in  E isen b eto n  a u sgefiih rt u n d  b e
s te h t  aus 2 T cilen , dcm  e ig en tlich en  R a u m  fiir  den B u n k er  
von  ca. 38 m  L an ge  un d  dem  A n bau  v o n  8 m L an ge fiir d ie A n-  
tr iebsm asch inen  der F órderbander und d ie  T rep pen . D a s Gc- 
sa m tfassu n gsverm ogen  des B un kers b etra g t 1500 t .  D er  B un ker-  
raum  is t  in  8 H a u p tta sch en  u n d  e in e  N eb en ta sch e  g e te ilt . D ie  
K oh le  w ird au f der B iih n e  -j- 15 ,60  dem  B u n k er  zu gefiih rt, die  
A b ziehb iihn e lie g t  a u f K o te  +  5 ,25 , zw ischen  d iesen  beiden  
B iih n en  is t  der B u n k er  in  9  m  B reite  e in g eb a u t. —  D a  der b e
steh en  de G leisstrang  un ter  dem  B u n k er  erh alten  b leib en  so llte , 
w urde d ic  A b stiitzu n g  des B u n k ers durch 12 H aup trah m en

du rchgefiih rt, d ie  dem  
|  L ich trau m profil ange-

paB t w urden .
D ie  B esch ick u n g  des  

B u n k ers erfo lg t m itte ls  
e in es S chragban des, d as  
die K oh le  v o n  o— 80 m m  
in  den  D ach rau m  iiber  
d em  B u n k er  h e b t . D a s  
Sch ragb an d  g ib t  d ie  
K oh le  durch e in  H o se n -  
rohr a u f zw ei h orizon - 
ta le  K ra tzb a n d er  o h n e  
B o d en versch lu B  ab, d ie  
iiber dem  B u n k e r la u fe n .

U m  den  fre ien  F a li  
a u f ein M indestm aB  zu  
b esch ran k en  u n d  d en  
K o h len d ru ck  a b zu m in -  
dern , s in d  d ie  T ren n -  
w an de n ic h t  sen k rech t,
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Grundrift I - I
auB erhalb des B auw erkes im  
F reien . Im  D achraum  w urde eine  
M ontageóffnung ausgespart, d ie  
durch ein e T ur versch lieB bar is t .  
D ariiber is t  an der D ach k on -  

b i  s tru k tio n  ein eiserner T rager m it  
K ragarm  au fgeh an gt, an  dem  
die A u fzu gsvorrich tu n g  fiir die  

,1 M asch inenteile  b e fe stig t ist.

G ru n driB  I - I

Abb. 3 . Grundrisse.

so n d em  schrag  angeordnet, a is N eig u n g sw in k el derselben  
w urden  5 0 ° g ew a h lt, um  ein  g u te s  R u tsch en  der K oh le  zu 
gew ah rleisten . D ie  e in ze lnen  T asch en  sin d  tr ich terfórm ig  zu- 
sam m engezogen . D ie  A u slaufóffnu ngen  sind  kreisrund m it einem  
D u rchm esser v o n  60 cm , d ie  durch T ellerversch liisse  abgesch lossen  
w erden , v o n  denen  d ie  K oh le  m itte ls  A b streifer  den  beiden  
darunter lau fen d en  T ransp ortb and ern  zu g efu h rt w ird. D ie se  
B and er  fo rd em  die K oh le  nach  der n euen  W asch e . In  dem  D a c h 
raum  iiber d em  B u n k er  s in d  a u f der B iih n e  +  15,00 bzw . au f  
ein er Z w ischenb iih ne +  18 ,60  noch  die A n trieb sm asch in en  fiir  
die T ransp ortb and er un tergeb rach t. U m  die R au m e, in denen  
gea rb e ite t w ird, sta u b fre i zu h a lten , sin d  sam tlich e  T ran sp ort
bander inn erhalb  des G ebaudes und die ansch liefiend en  Schrag- 
bander n och  m ehrere M eter inn erhalb  der T ransp ortb ru ck en  in  
sta u b d ich te  B lec lim a n te l e in g ek a p se lt.

D a s B au w erk  w urde d irek t neben  d ie  a lte  W asch e g e ste llt .  
H ierdurch  ergaben  sich  S ch w ier igk eiten  in  der F und ierun g , 
so  daB d ie  F u n d a m en te  u n ter  der der a lten  W a sch e  benachb arten  
S tiitzen rcih c  a is  S tre ifen fu n d am en te  a u sg eb ild et w erden m uB ten, 
um  d ie  zu lassigen  B odenp ressun gen  n ic h t  zu ub erschreiten . D ie  
Stiitzen  der gegen iiber liegend en  R eih e  s in d  a u f E in zelfu n d a m en te  
g e ste llt , w elch e zur S icheru ng g egen  B ergsch adep  in der L an gs-  
und Q uerrich tu ng durch Z errungsbalken m itein a n d er  verb und en  
w urden . D ie  B a lk en  der Q uerrich tu ng  w urden  ais u n tere R iegel 
des R a h m en sy stem s v erw en d et, um  ein e u n tere  E in sp a n n u n g  der  
T ra g stiitzen  h erzu stellen . A u s d iesem  G runde w urden  sie  b e 
son ders sta rk  a u sg eb ild et un d  an dem  A nschluB  an  d ie  S tiitzen  
m it kraftigen  Y ou ten  verseh en . D ie se  K on stru k tio n  w urde er
forderlich, d a  d ie  H ó h e  d es oberen  in der D eck e  +  5 ,25  liegenden  
R ieg els besch ran k t is t . D ieses MaB w ar b estim m t durch d ie  v o n  
yornherein  gegeb en e L age der T ransp ortb and er und die H ó h e  
d es L ich trau m profils  v o n  4 ,85  m  iiber S.O .

B e i e in er G esam tlan ge d es B au w erk es v o n  m ehr a is  4 6  m  
w ar d ie  A u sb ild u n g  e in er durchgehend en  D eh n u n g sfu g e  n ó tig ,  
die  zw ischen  dem  e ig en tlich en  B un kerraum  und dem  A n bau  
an g eord n et w urde. D iese  A n ord nu ng der T ren nun gsfu ge is t  aus  
sta tisch en , k o n stru k tiv en  und w ir tsch a ftlich en  G riinden am  
zw eckm aB igsten . B ei der dauernd w ech se ln d en  B e la stu n g  des  
B un kers b esteh t d ie G efalw, daB sich  an  d ieser S te lle  im  L aufe  
der Z eit v o n  se lb st e ine F u g ę  b ild et. B ei der A u sb ild u n g  einer  
F u gę im  B un ker  se lb st  w urden sich  d ie  K o sten  w esen tlich  hoh er  
ste llen , d a  bei der g ew a h lten  K o n stru k tio n  des B un kerrum p fes  
auB erordentliche Y erstark un gen  erforderlich  w aren . D ie  D e h 
nu ngsfuge is t  in  e in fach er  W eise  durch U b erb la ttu n g  h erg este llt  
un d  durch ein en  W alzb le istreifen  g ed ich te t. In  dem  durch d ie  
D eh n u n gsfu ge  g e tren n ten  A n bau  is t  auBer der A n trieb svorrich -  
tu n g  fiir  das Schragban d, d as d ie  K o h le  a u f d ie B iih n e  +  15,60  
h eb t, n o ch  dic T rep pe v o n  der A b zieh b u h n e  +  5,25 zum  D a c h 
raum  un tergebrach t. D er  Z ugang zur u n tersten  B iih n e  lieg t

D er  sta tisch en  B erech n u n g  
sind  die nach steh en d en  B e-  
lastu n gsan n ah m en  zugrunde ge 
leg t:  zu lassige  B odenp ressun g
3 k g /cm 2, W ind druck  150 k g /m 2, 
N u tz la st  fiir das D a ch  ein sch l. 
Schn ee 300 k g /m 2, N u tz la st  fur  
D eck en , T reppen un d  P o d estę
500 k g /m 2, G ew ich t der B un ker- 
fiillu n g  1,1 t /m 3. D ie  schragen  
B un kertrennw and e sin d  a u f den  
beiden  L angsw an den  sow ie

au f den Q uerriegeln g e la g ert und ais viers'eitig au fgelagerte  
P la tte n  berechn et. B e i B erech nu ng d ieser P la tte n  m uB te der  
L a sten a n g riff v o n  oben  sow ie  v o n  u n ten  b er iick sich tig t w erden.
D ie  oberen Q uerriegel w urden  zum  Sch u tz  gegen  die au ftretend en
Y erd rehu ngsm om en te unter sich  durch Y ersteifun gstrager  ver-

W aschel. 
U 

l—

Waschel.

Abb. 4 . Querschnitte.

Abb. 5 . Innenansicht der Abziehbiihnc.
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bu nd en , d ie  in  der B iilin e  - f  15,60 liegen  und  in  der L an gsrich tu n g  
des B u n k ers lau fen . D ie se  T rager w urden zur besseren  A u fnah m e  
der H o rizo n ta lk ra ftc  und der Y erd rehu ngsm om en te aus den  
Q uerriegeln an den A n griffste llen  m it kraftigen  V o u ten  versehen .

D ie  B eto n a rb e iten  w urden im  A u g u st 1929 begonn en  und bis  
M itte  Janu ar 1930 fertig g este llt . V erarb eitet w urden  fiir das 
g an ze  B au w erk  e tw a  1200 m 3 B eton  u n d  150 t  E isen . In  der Z eit 
v o n  M itte  Janu ar b is E n d e  A p ril w urden die reinen A usbau- 
arbeiten  fe r tig g es te llt . D a s D a ch  w urde m it zw ei L agen  teerfreier

tr iebstóru ngen  e in e  sichere und b illige  A b fan gu n g  des G leises  
in k iirzester  Z e it h erzu stellen .

In  u n m itte lb a rer  N ah e der B a u ste lle  k o n n te  n u r d i e , B e- 
ton ieru ngsan lage m it d em  G ieStu rm  a u fg este llt  w erden . W eiterer  
P la tz  w ar n ic h t vorh an d en , d esh a lb  m uB te der W erk - und  
S tap clp la tz  fiir  H o lz  un d  E isen  a u f e in en  freien  P la tz  n eben  den  
b esteh en d en  F ord ertiirm en  v er leg t w erden , der v o m  B auw erk  
durch 6 G leise m it stark em  Y erk eh r g e tren n t war. D er T ransp ort 
d es E isen s un d  der S chalu ng zur A rb e itsste lle  erfo lgte  a u f einer  
T ransportbriicke, d ie  zu d iesem  Z w ecke iiber d ie G leise g eb a u t  
w erden m uB te. U m  ein  g u tes  A u sseh en  zu erh a lten , w urde zur  
E in sch a lu n g  aller B eto n sich tfla ch en  g e lio b e lte  S ch a lu n g  ver- 
w en d et. N ach  dem  A u ssch a len  w urden  die S ic litflach en  zw eim al 
gesch lam m t.

D a  d ie  H au p tb eto n ieru n g sa rb eiten  in  den  M onaten O ktober  
bis D ezem ber  s ta ttfa n d en , w urde m it  R iick sich t a u f un vorher- 
g esehene W itteru n g se in flu sse  das g a n ze  B au w erk  in hoch-  
w ertigem  Z em en t h erg este llt , der fo lg en d e  M in d estfestigk eiten  
aufw eisen  m u fite :

Abb. 6. Innenansicht des Dachraumes.

P a p p e  e in g ed eck t und  liierau f eine 3 cm  starkę K iesfe in sch ich t  
aufgebracht. V or den A bfallrohren sind  besondere K iesfanger  
e in geb au t.

A uB erordentlich  ersch w ert w urde d ie  A usfuh ru ng der B a u 
arbeiten  dadurch , daB d ie  neben  dem  B un ker liegenden  G leise  
n ich t auBer B etr ieb  g e se tz t  w erden  du rften . A u s diesem  G runde  
m uB te zur H erste llu n g  der E iń zelfu n d am en tc  e in  G leis au f die  
g anze L an ge  d es B au w erk es a b sch n ittsw e ise  un terfangen  w erden . 
D ie s  g esch ah  in  e in fa ch ster  W eise  dadurch , daB neben  jede  
Sch iene a u f b e id en  S e iten  auf d ie  Schw eilen  ein Schienenb iindel 
g e le g t w urde, w o b ei d ie  Sch ienen  abw echselnd  m it dem  FuB  
und m it d em  K o p f n ach  u n ten  v e r leg t w urden . Zur H erste llu n g  
der L a stiib ertra g u n g  w urden d ie  Schw eilen  an jedem  K reuzungs- 
p u n k t m itte ls  F lach eisen sch ellen  an  die Sch ien en b iin d el ange- 
h an gt. H ierdurch  w ar es m oglich , a u f kurze S treck en  ohne B e-

Z u g festig k e it D ru ck festig k e it  
n a ch  3 T agen . . .  23 k g /cm 2 250 k g /c m 2
n ach  7 T agen . . .  26 k g /cm 2 350 k g /cm 2
n ach  28 T agen  . . 32 k g /cm 2 425 k g /c m 2

F iir  d ie  e in ze lnen  B a u te ile  w urden  fo lgen d e M isch ungs- 
v erh a ltn isse  v erw en d et:
F u n d a m e n t e ,  S a u l e n  1 Z em en t : 2 M aassand : 3 M aaskies. 
B u n k e r w a n d e  r Z em en t : 1 y2 F lu B san d : 14 8 e_

grabenen  w eiB en B ergsand  : 1 F e in 
k ies 4— 10 m m  : 2 M aaskies.

F iir  die B u n kerw and e und T rich terb oden  w urde e in e  b e
sonders sorgfa ltige  Z usam m en setzu ng der Z usch lagsto ffe  g e 
w ah lt, d a  der B e to n  des B u n k ers u n b ed in g t w asserd ich t sein  
m uB te. D er B eto n  w urde in einer 500 1-M aschinc gem isch t, m itte ls  
G ieBturm s geford ert und v o r  der V erarbeitung in M ortelpfannen  
aufgefangen  und noch m als v o n  H a n d  d u rchgem ischt. H ierdurch  
so llte  v o n  vornlierein  jeg lich e  B ild u n g  von  K iesn estern  verm ied en  
w erden , auB erdem  w urde d ie  S chalu ng w ah rend des B eton ieren s  
so rg fa ltig  ab gek lop ft.

D ie  H erste llu n g  d es P u tzes  und d es E str ich s erfo lg te  in  der 
W eise, daB a u f e in em  Z em en tu n terp u tz  ein  4 m m  starker Spezial- 
p u tz  aus S ilb id  a u fg eb rach t w urde. S ilb id  is t  ein  S ilic ium karbid , 
das n ach  der M ohsschen H a rte sk a la  e in e H a rtę  v o n  9 ,5  h a t, d. li. 
fa s t  d ie g le ich e  H a rtę  w ie  D ia m a n t {H artę 10). H ierdurch  w ird  
e in e sehr geringe A b n u tzu n g  der B un kerrutsch flachen  und der 
FuB bóden gew ah rleistet.

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.
Uber den Stand der Entw icklung des amerikanischen 

Hochhausbaues.
In  der Zeitschrift „Engineering News-Record" vom  19. Fe

bruar 1931 kommen in einer Reihe von Aufsatzen fiihrende Per- 
sonlichkeiten zu W ort, dereń T atigkeit m it der Entwicklung des Hoch- 
hausbaues in  den letzten  Jahren eng verkniipft ist. In den Aufsatzen 
wird zu allen Fragen Stellung genommen, die in den letzten Jahren 
beim Hochhausbau aufgetaucht sind, ais man zu immer gróBeren 
Hohen, zu Gebauden m it 60 Stockwerken und dariiber, iiberging. 
E s werden behandelt: die Zukunft des Hoclihauses durch H arvey 
W iley Corbett, die allgemeine Arbeitsorganisation durch Aufsatze 
von Raym ond M. Hood und W. A. Starrett, die Durchfiihrung des 
Entwurfes und der Bauausfiihrung durch Andrć Fouilhoux, die Durch
bildung von W anden und Decken von H. R. Dową.well, die mechanische 
und elektrische Ausriistung durch J. A. Sutherland und F. A. Byrne 
und M essungen iiber das Verhalten der Hochhauser durch David  
Cushman Coyle.

Nachstehend sollen die wesentlichsten Gesichtspunkte, die fiir 
die Entw icklung des Hoclihauses bemerkenswert erscheinen, kurz 
behandelt werden, ohne auf die Einzelabhandlungcn gesondert ein- 
zugehen.

D ie E n t w ic k lu n g  des Hochhausbaues in den letzten  fiinf Jahren 
laBt die Frage nach der tęchnisch erreichbaren Hohe kaum aufkommen
—  das Em pire State Buiiding hat m it 85 Stockwerken bereits die

Hdhe von 3S0 m iiberschritten — , sondern nur die Frage nach der 
wirtschaftlichen Grenze, die unter den heutigen Verhaitnissen bei 
rd. 80 Stockwerken liegen durfte. D ie Hocbhausfrage ist im wesent- 
lichen ein V e r k e h r s p r o b I e m , allerdings nicht nur nach der 
Richtung hin, daB die Leistungsfahigkeit der Aufziige die Hohe be- 
schrankt, sondern die Hoherfiihrung der Gebaude m it dem  starken  
vertikalen Verkehr verlangt auch einen entsprechenden Ausbau der 
horizontalen Verkehrsnetze. D ie Entw icklung des Aufzugsbaues hat 
bis je tzt m it der Hóherentwicklung der Gebaude Schritt gehalten, 
so daB man durch die Leistungsfahigkeit der Aufziige weniger eine 
Beschrankung zu erwarten braucht, diese wird vielm ehr in der Ausbau- 
m oglichkeit der horizontalen Zubringerwege zu suchen sein. Das 
jetzige Verhaltnis von StraBenflache zu Bebauungsflache von 1 : z 
kann ais ausreichend erachtet werden ftir einen durchschnittlich  
zostockigen Ausbau der Gebaude, wahrend 40— 60 Stockwerke auch  
zwei- bis dreistockige StraBen verlangen.

In den Aufzugen der Hochhauser von N ew  York City werden 
heute taglich zweimal so v ie l Personen befórdert ais in  allen hori- 
zontalen Verkehrsmitteln der Stadt zusammen. D ie Frage der zweck- 
m&Bigsten Ausgestaltung der Aufziige fiir grofie Gebaudehohen ist 
noch nicht endgiiltig geklart. Die Verwendung von doppelbodigen  
Aufzugen zur gleichzeitigen Yersorgung von je zwei Stockwerken 
bringt noch mindestens ebenso v iele Nachteile w ie Vorteile m it sich; 
besser scheint die Anordnung von zwei Aufzugen iibereinander zu 
sein, von denen der obere auf die halbe GebaudehShe ohne Aufenthalt
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durchfahrt und nur die oberen Stockwerke versieht, wahrend der untere 
die darunterliegenden Stockwerke bedient.

Der m oglichen H o h e r e n t w ic k lu n g  der Gebaude wird weiter 
durch die bestehenden Bcbauungsvorschriften eine Grenze gesetzt; 
so laBt z. B. das Bebauungsgesetz von N ew  York City nur eine normale 
BaublockgroBe von 200 ft. =  61 m von StraBe zu StraBe zu und fiir 
den eigentlichen Turmbau nur ein Viertel der Grundfl&che des Blockes. 
Einen Faktor von wesentlichcr Bedeutung fiir die Hoherentwicklung 
der Gebaude bildet dereń Steifigkeit, die so bemessen sein muB, daB 
Schwingungen, die von den Menschen ais unangenehm empfunden 
werden, verm ieden werden. D ie Steifigkeit ist auf das engste ver- 
kniipft m it der konstruktiven Durchbildung der Gebaude und m it 
der Frage des Materials, das fiir die W andę und Decken Verwendung 
findet. Lange Zeit w'ar Mauerwerk fiir die Wandę vorgeschrieben und 
durch die erforderlichen Mauerstarken war die Grenze fiir eine wirt- 
schaftliche Ausbaum óglichkeit bald erreicht. D ie Fórderung nach 
weitestgehender Raum ausnutzung fiihrte dann in dem Bestreben, 
die Mauerstarken zu vermindern, teilw eise zur yerw endung von 
Konstruktionsmaterialien, die den Anforderungen hinsichtlich W etter- 
bestind igkeit und W asserdichtigkeit nicht immer gewachsen waren, 
und die angestrebten Verbesserungen zur Abdichtung der W andę 
fiihrten n icht immer zu dem gewiinschten Erfolg. Erst neuerdings 
is t  die M oglichkeit zur Ver\vendung anderer Materialien fiir die AuBen- 
mauern und W andę gegeben. E ine kiirzlich zur Verwendung ge- 
kommene W andkonstruktion aus Chromstahl und Aluminiumblech  
m it Ziegelsteinhintermauerung bedeutet einen Schritt vonvarts, be
tragt doch bei dieser Lósung der Aufwand an Mauerwerk im Ver- 
haitnis zum um bauten Raum nur noch 1 : 200 gegeniibcr einem  
bisherigen Yerhaltnis von 1 : 50. D ie Lósung der Gewichtsfrage 
wird eine der Hauptaufgaben fiir die Zukunft des Hochhaus- 
baues sein.

Bei der K o n s t r u k t io n  der D e c k e n  sp ielt die Gewichtsersparnis 
zwar eine groBe Rolle, doch ist die Verwendung von Leichtbeton fiir 
hohe Gebaude noch nicht geniigend erprobt. Bevorzugt werden 
Decken ohne Unterbrechung durch Unterzuge, z. B . Eiscnbeton- 
Kassettendecken zwischen T-Tragern unter Verwendung von Schlacken
beton bzw. H ohlziegelsteinen zur Fujlung der Zwischenraume.

Mit dem Hóherwerden der Gebaude kom m t der W irkung des 
W in d d r u c k c s ,  die sich in Schwingungen auBert, erhóhte Bedeutung  
zu. N icht nur theoretische Erórterungen iiber den Widerstand der 
Turmhauser gegen Schwingungen wurden angestellt, sondern man ist 
auch dazu ubergegangen, die Schwingungen in den verschiedensten 
Gebauden zu messen, um durch Vergleich zu einer Beurteilung iiber 
das Verhalten der einzelnen Konstruktionen zu gelangen. D ie bisher 
angestellten Beobachtungen m it H ilfe eines von D. C. Coyle gebauten  
Horizontal-Pendelinstrum entes stecken noch im A nfangsstadium ; 
das Instrum ent gestattet nur Messungen kleinpr Freąuenzen von etwa 
S— 40/m in.; die beobachteten Am plituden (halbe Schwingungsweite) 
bewegęn sich etwa zwischen 3/„" bei einer Freąuenz von 14/min. und 
nahezu o bei einer Freąuenz von 40/m in. D ie Beobachtungen zeigten  
bis jetzt, daB nur die Anderungen des Winddruckcs, die WindstóBe, 
die Ursache der Schwingungen sind. D ie beobachteten Freąuenzen 
waren fiir ein und dasselbe Gebaude nahezu konstant und kónnen 
ais ein MaB fiir die Steifigkeit desselben angesehen werden. GroBe 
Schwingungen der Gebaude wurden m it diesem Instrum ent nicht 
beobachtet; dic in einzelnen Gebauden festgestellten groBeren Schwin
gungen an Gegenstanden (Lampen, Badewannen) sind auf Resonanz 
zuriickzufiihren und sind nicht Eigenschwingungen des Gebaudes. 
W eitere umfassende Schwingungsbeobachtungen vcrbunden m it 
Messungen des W inddruckcs und der Ausbiegung werden ais dringend 
notwendig angesehen, um zu einer klaren Beurteilung iiber das Ver- 
halten der verschiedenen Konstruktionen zu gelangen und um Grenzen 
fiir das zulassige MaB der Schwingungen festzulegen. H ierm it sollen 
auch die von H. V. Spurr angestellten Erórterungen iiber die Steifig
keit von Gebauden eine bessere expcrim entelle Grundlage bekommen. 
Nach den Untersuchungen von Spurr soli die Schwingungen erzeugende 
Anderung des W inddruckcs nicht mehr ais 5% des m axim alen W ind- 
druckes ausmachen und die halbe Schwingungsam plitude nur 5% 
der m axim alen Ausbiegung unter vollem  Winddruck, wobei ais zu
lassige statische Ausbiegung eines Turmes unter vollcm  Winddruck 
ein MaB von 2 ft. : 1000 ft. angesehen wird; hierm it wiirde fiir ein 
Gebaude von 300 m Hóhe die zulassige halbe Schwingungsam plitude
3 cm betragen. D cm  Yerhalten gegen Schwingungen kom m t eine um so 
gróBere Bedeutung zu, je mehr man dazu ubergeht,' durch das W eg- 
fallenlassen von aussteifenden W anden die Steifigkeit allein  durch 
die Rahmenwirkung der Stiitzen und Decken zu bewirken. D ie vor- 
geschiagenen weiteren Untersuchungen sollen auch dariiber Klarheit 
schaffen, welche M ethode fiir die Berechnung der Hochhauser letzten  
Endes zugrunde gelegt werden soli, die sogenannte Kragarm- oder 
die Rahm enm ethode.

Fur die Berechnung des W in d d r u c k e s  der Hochhauser liegen  
heute noch keine einheitlichen Normen vor; wahrend m an in New  
York normalerweise m it einem W inddruck von rd. 100 kg/m 2 rechnet, 
schreiben andere Stadte W inddriicke von 75— 150 kg/m 2 vor, wobei 
die Beanspruchungen fiir reinen W inddruck 1120— 1260 kg/cm 2 be
tragen diirfen und fiir die Beanspruchung aus W ind +  Last bis zu 
1680 kg/cm 3. B ei den bisher hóchsten Gebauden, dem  Manhattan 
and Empire State-Gebaude, is t  fiir normale Beanspruchung m it

einem  W inddruck von 100 kg/m 2 gerechnet, im  oberen Teil des Turmes 
ist die Beanspruchung vcrringert entsprechend 150 kg/m 2, fur Einzel- 
teile  ist ein W inddruck von 200 kg/m 2 zugrunde gelegt.

Auf Grund jahrzehntelanger Erfahrungen im  Hochhausbau und 
einer vortrefflichen Arbeitsorganisation is t  es in  den letzten  Jahren 
m oglich geworden, Leistungen in einem friiher ganz ungewohnten  
MaBe zu erzielen. Einen MaBstab fiir die A r b e i t s g e s c h w in d ig -  
k e it  g ib t die H erstellung des 85 stóckigen Empire State-Gebaudes 
in N ew  York, bei dem die erste Stiitze des Stahlgerippes am 7. April
1930 aufgerichtet wurde, wahrend bereits am 1. Dezember 1930 das 
gesam te Stahlgerust m it einer H ohe von 381 m m it insgesam t 58 000 t  
fertiggestellt war. Das 
Gebaude hat bei einer 
Grundflache von rd.
7900 m 2 1 000 000 m 3 
um bauten Raum  und 
186000 m 2 nutzbare 
Flachę. DerVerbrauch 
von loM illionenD ollar  
innerhalb von vier  
Monaten w:ahrend der 
llau ptb auzeit gib t ein 
Bild von der GroBcn- 
ordnung des Bauob- 
jektes.

Die Bewaltigung 
einer groBen Bauauf- 
gabe, wie es die Her
stellung eines moder- 
nen Hochhauses dar
stellt, ist nur durch 
engste Zusammenar- 
beit zwischen Eigcn- 
tiimer, Architekt und 
Ingenieur moglich. Der 
Architekt eines. mo- 
dernen Hochhauses ist 
nicht mehr der Kiinst- 
ler, der seine E nt- 
wiirfc nach freiem Er- 
messen gestalten kann, 
er ist mehr oder weni
ger der Former des 
umbauten Raumes, 
dessen auBere Gestalt 
m eist durch strenge 
Bebauungsvorschriften  
beschrankt ist; er 
muB sich vor allem  
von einer Oberflachen- 
ornamentik freima- 
chen, dic keine innere 
Bereclitigung hat, und
in der auBeren G estalt dem inneren Konstruktionsgrundsatz 
einen klaren und einfachen Ausdruck verleihen. Der Hochhausbau 
ist immer mehr T atigkeitsgebiet des Ingenieurs geworden, dessen 
Forderungen nach konstruktivcr Durchbildung und Sicherheit und 
fiir die maschinelle und elektrisclie Ausriistung des Gebaudes den 
Plan des Architekten oft grundlegend um gestalten kónnen. Planung 
und Durchfiihrung der Arbeit crfordern ein hohes MaB gegenseitigen  
Verstandniśses aller beim Bau B etciligten zur Uberwindung aller 
Schwierigkeiten sowohl bei der Aufstellung des Entwurfes ais auch bei 
derDurchfiihrung des Bauprogrammes. D ie Notw endigkeit, die Gebaude 
zur m óglichst friihzeitigcn nutzbringenden Inbetriebnahm e schnell 
herzustcllen, verlangt von vornherein einen klaren, bis ins einzelne 
durchgearbeiteten Entwurf, der bei der F iille der Arbeit nur in gc- 
meinsamer Beratung entstehen kann. W . L.

Uber die Ursache des ,,E isenzerfalls“  der 
Hochofenschlacke.

Von Prof. Dr. phil. Guttmann und Dr. phil. Gillc, „Stalli & Eisen" ■ 
H eft 14,' 1931.

Da die beim  HochofenprozeB entstehenden Hochofenschlacken  
ais Zuschlagsmaterial bzw, ais Schotterm aterial in  der Praxis Eingang 
gefunden haben, so richten sich die Untersuchungen der genannten  
Verfasser auf die Klarung der noch wenig erforschten Zerfallserschei- 
nungen dieser Schlacken. Nach den Verfassern h at man zwischen dem  
„K alkzerfall" und dem „Eisenzerfall" zu unterscheiden. A is Ursache 
des „Kalkzerfalls" wurde in  fruheren Arbeiten die m etastabile Form  
des D icalcium silikats festgestellt. Der „Eisenzerfall" der H ochofen
schlacken is t  nun dahin zu deuten, daB sich unter bestim m ten, noch 
nicht ganz geklarten Betriebsverhaltnissen der Sulfidschwefel der 
Schlacke an das E isen bindet. D iese in der Schlacke feinverteilten  
Eisensulfide hydratisieren sich unter Volumenzunahme und bewirken 
eine Sprengung der Schlackenblócke. D ie Schlacke zerfallt schlieBlich 
in Graupeln und groben Sand. Fiir den „Eisenzerfall “ist also erforder-
1 ich, daB der Schwefel in  der H auptsache an das Eisen bzw. an Eisen und

Das Manhattan Company-Gebaude 
in  New York (282 m  hoch).
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Mangan gebunden ist. Dieser Zerfall kann technisch dadurch verhindert 
werden, daB man die Schlacken entweder Iiber iooo° C erhitzt, oder 
daB man den fliissigen Schlacken Sand zusetzt.

Eisenzerfallschlacken entstehen beim Rohgang, im Mischer und 
beim Abstich. D ie Rohgangschlacke ist von der Verwendung ais 
Schotter auszuschlieBen. D ie M ischerschlacke kommt, da sie wieder ver- 
hiittot wird, fiir die Schotterherstellung nicht in Frage. B ei der soge- 
nannten Abstichschlacke is t  eine fortlaufende Werkpriifung geboten. 
W enn eine Schlacke mehr ais 1,5 % FeO und mehr ais 0,5 % S 
enthalt, so muB bei der Fabrikation dafiir Sorge getragen werden, 
daB der Schlackenbetrieb basischer durchgefiihrt wird oder daB zur 
fliissigen Schlacke Sand zugesetzt wird. D ie Untersuchungen zeigen 
erneut, daB bei Verwendung von Hochofenschlacken fiir Zwecke des 
Beton- und StraBenbaues Vorsicht geboten ist.

Priv.-Doz. Dr. K. E. D o r sc h .

W ie erzielt man heute in RuBland Leistungen 
der Bauarbeiterschaft ?

E s ist hóchst lehrreich, kennen zu lernen, w ie in RuBland unter 
den derzeitigen Verhaltnissen Arbeitsleistungen herbeigefiihrt werden, 
auf weichen Gebieten dabei die Antriebe zu Hóchstleistungen liegen  
und m it weichen M itteln sie zur W irkung gebracht werden.

W as der Amerikaner (m it seinem  athletic contest) von der 
sportlichen Seite anpackt, das m acht man heute in RuBland m it dem  
Enthusiasm us. Der Appell an das staatsbiirgerliche Gewissen, an die 
technische Ehre der Fachleute und an den Berufsstolz der Arbeiter, 
das MitreiBen im allgem einen Vorwartsstreben mussen in  jeder mog- 
lichen W eise dazu dienen, Aktivitflt zu erzeugen, die die Tragheit 
und den IConservativismus iiberwindet. D ie Grundwahrheiten der 
M assenpsychologie (Mayer, Betriebswissenschaft, Seite 48 usw.) werden 
dabei bewuBt und geschickt verwertet. So bem iiht man sich, die ge
sam te Menschenmasse, die auf der Baustelle zusammenarbeiten muB, 
zu einem  festen, zweckhaft einm iitigen ,,Massiv" zu verschweiBen. 
Da die Fesselung an eine gemeinsame Aufgabe und dereń gefiihls- 
maBige Auswertung das beste M ittel dafiir ist, so arbeitet man weit- 
gehend m it „Aufgabenstellung". Schon der allgem eine Fiinf-Jahres- 
Plan und die anschlieBenden Schlagworte (z. B. „Fiinf-Jahres-Plan  
in vier Jahren!") sind eine psychologisch hochst geschickte Verkor- 
perung des Aufbauzieles in allgemein verstandlicher, einpragsamcr 
Art. Ebenso benutzt man auf den Baustellen die Aufgabe und das Ziel 
des Betriebes, in  weiteren oder engeren Zusammenhangen gesehen, ais 
Treibm ittel und Energieąuelle fiir alle Beteiligten. Man strebt es an, 
daB jeder einzelne Arbeiter genau wissen soli, welches Ziel und welcher 
Termin erreicht werden muB, was er selbst und was die andern zu tun 
haben und wie w eit man an jedem Tag kommen muB. Das laBt sich  
natiirlich nur auf Grund einer genauen, detaillierten Vorausplanung 
des Baubetriebes dfcrchfiihren, die hier oft schon sehr w eit getrieben 
wird.

D ie organisatorischen Zusammenhange, in weichen die so er- 
zeugte In itiative einzelner Arbeitergruppen zur Geltung kommt, sind 
nicht immer dieselben; es geniigt, wenn eine der berufenen Stellen  
den Faden aufgreift, und darin liegt eine gewisse Sicherung des Er- 
folges. Dabei hat sich eine ausgesprochene Technik der Leistungs- 
steigerung m it einer Reihe von besonderen, im Ausland zunachst nicht 
leicht verstandlichen Einrichtungen entwickelt. Der „sozialistische 
W ettbewerb" zwischen verschiedenen Betriebsteilen und zwischen 
ganzen Betrieben beginnt m it der offentlichen Herausforderung seitens 
des einen Teiles, der jeweilige vergleichswei.sc Stand der Betriebe wird 
offentlich festgestellt und m it dem aufgeregten Eifer eines W ćtt- 
rennens verfolgt, und nicht minder lebhaft wird der Sieg gefeiert. D ie 
„StoBbrigaden" bestehen aus Mitgliedern, die sich freiwillig zu muster- 
hafter hochster Leistung verpflichten und nach riicksiclitsloser W eg- 
raumung aller W iderstande oft Staunenswertes erzielen. ,,Ins Schlepp- 
tau zu nehmen" pflegt man riickstandige Betriebe seitens benachbarter 
oder fachverwandter Mannschaften; es ist schon vorgekommen, daB 
Musterbrigaden, in einen fremden Betrieb eindringend, m it denselben 
Einrichtungen ohne weiteres die doppelte Leistung vorgemacht haben. 
„Sturmbrigaden" zur Durchliiftung stockender Betriebe beseitigen

W iderstande und Schwierigkeiten. D ie so organisierte In itiative der 
Arbeiterschaft wird auch zu Zwecken verwendet, die uns iiberraschen; 
wartet z. B. ein Betrieb vergeblich auf Lieferung aus einer Fabrik, so 
kom m t es vor, daB eine Arbeiterbrigade des geschadigten Betriebes 
sich an die Arbeiterschaft der im  Riickstand befindlichen Fabrik 
wendet und dam it eine Besserung erreicht.

Viele dieser Vorgange spielen sich natiirlich in Versammlungen 
ab, und die ansteckende, mitreiBende Wirkung eines energisch vor- 
wartsstrebenden W illens, einer begeisternden Rede, einer Massen- 
stim m ung sucht man auszuniitzen. In Betriebsversammlungen werden 
die bevorstehenden Arbeiten ausfiihrlich im  einzelnen besprochen, in  
Allen verstandlicher W eise erklart, auch diskutiert. D ie „Baustellen- 
Zeitung" unterrichtet die Arbeiterschaft iiber alle bevorstehenden 
Arbeiten im  GroBen und Kleinen, erklart Betriebsum stellungen, be
richtet iiber geschickte MaBnahmen einzelner und iiber Ersparnis an 
Aufwand und Zeit, erlautert z. B . den Ersatz ausgebliebener Baustoffe  
durch andere erreichbare und die entsprechenden Umkonstruktiorien, 
nim m t einzelne Gruppen aufs Korn usw. Beim  Bau der Autofabrik bei 
Nischni-Nowgorod erscheint die Baustellen-Zeitung taglich in vier- 
tausend Exemplaren; der Arbeiter zahlt ungefahr einen Pfennig dafiir. 
In kleineren Betrieben leistet die. „W andzeitung" ahnliches. Eine  
beliebte sym bolische Darstellung sind dabei unter der Ubersclirift 
„W er arbeitet wie?" die drei Spalten „Krebs, Kuh und Flugzeug", 
und je nach den Leistungen einer Gruppe wird im  Bild ihr Fiihrer auf 
eines dieser drei Fórdermittel gesetzt. Bei offentlicher Belobung und 
Pramiierung werden die Leistungen ziffernmaflig angegeben, z. B. 
wieviel Kranspiele am Tage erreicht sind, \vieviel Prozent mehr ge- 
le istet sind ais geplant war usw.

Plakate an den Anschlagtafeln der Baustelle beschreiben en t
weder die Tagesaufgaben der einzelnen Teilbetriebc, oder sie stellen  
den Grad der Erfiillung fiir den vorhergehenden Tag fest, oder sie be- 
leucliten taglich den Stand der W ettbewerbe. Zur Propaganda der 
technischen Leistung benutzt man gern auch die I.ebensm ittelpackun- 
gen; es gab z. B. Zigarettendosen m it einer plakatmaBigen Kartę des 
W olga-Don-Kanals.

W as die Verwertung der Arbeiterbegeistcrung betrifft, so spricht 
man offen davon, daB das Eisen geschmiedet werden muB, solange es 
heiB ist, und daB man es rechtzeitig wieder erhitzen muB.

An Arbeitswilligkeit wird m it solchen M itteln viel erreicht. DaB 
auch nach zehn Stunden Arbeit im  Notfall, auf ziindende Aufforderung 
hin, noch nachts ankommende Transporte ausgeladen werden, unter 
B eteiligung aller Biiroangestellten, ist keine Seltenheit und wird leicht 
ais Volksvergniigen aufgefaBt. Um  Yerstopfungen von Transportwegen 
zu beheben, sind solche freiwillige M assenaufgebote sehr zweckmaBig. 
Zur Erreichung eines bestim m ten Arbeitszieles verzichtet man auch 
auf den freien Tag und Urlaub, arbeitet schlim m stenfalls zwei Schichten  
nacheinander, achtet nicht auf Zeit und Hunger; auf den groBen Bau
stellen ste llt man sogar die Yorbereitungen fiir ausreichende W ohn- 
baracken zuriick, um wichtige einleitende Arbeiten, Fundierungen usw. 
nicht dariiber zu verzogern. Der Kenner der Massenpsychologie weiB, 
wie viele Zwischenstufen zwischen Freiwilligkeit, Druck der Um gebung 
und Zwang es bei solchen Verhaltnissen g ibt und w ie schwer sie zu 
unterscheiden sind.

W as die auBerlichen Erfolge der Belebungsm ittel betrifft, so 
wurde z. B. von einer Baustelle berichtet, daB in kurzer Zeit die Ilebung  
der Maurer-Tagesleistung von 360 bis 400 auf 850 Steine gelungen ist. 
Eine andere Auswirkung besteht in den hier oft unglaublich zahlreichen 
(nach Tausenden und Zehntausenden gezahlten) Verbesserungsvor- 
schlagen und Erfindungen der Arbeiter und des technischen Personals, 
von Einzelnen oder von Gruppen. Seit kurzem ist v iel vom  „Gegen- 
plan" der Arbeiter die Rede, das ist das freiwillige Versprechen der 
Betriebsgem einschaft, hohere Leistungen oder kiirzere Fristen zu er
zielen, ais die Leitung oder die offizielle Planung zu fordem  wagte; 
verstandlich ist der Triumph der Arbeiterschaft, die noch mehr ais 
versprochen erreicht hat.

Diese notwendigerweise sehr beschrankten Andeutungen mógen  
immerhin schon einen Beitrag zu der Frage liefern, wo die Wurzeln 
des Leistungserfolges zn suchen sind. DaB dabei vom  Geldlohn iiber- 
haupt noch nicht die Rede war, ist kein Zufall.

Prof. Dr.-Ing. Max M a y er  (z. Zt. in Moskau).

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

K rise und Bauwirtschaft.
Aus einer am 30. Juli d. J. an den H erm  Reichsfinanzminister 

gerichteten Eingabe der F a c h g r u p p e  B a u in d u s t r ie  des Reichs- 
verbandes der Deutschen Industrie ist folgendes zu entnehmen:

Immer haufiger eingehende Meldungen bestatigen, daB unter 
dem Druck der gegenwartigen Lage private und offentliche Bau- 
auftraggeber die E in s t e l lu n g  la u f e n d e r  B a u t e n  und die Z u r iic k -  
s t e l lu n g  n e n e r  B a u v o r h a b e n  anordnen, sodaB eine allgemeine 
Stockung der ohnehin geringen Bautatigkeit befiirchtet werden muB. 
Durch langere Dauer solcher Anordnungen ware die Bauwirtschaft, 
die schon seit 1 ]Ą Jahren von der Krise am starksten betroffen ist,

ais ein groBer, lebenswichtiger Teil der Gesam twirtschaft von dem  
volligen Zusammenbruch bedroht.

Nach Feststeliungen des Prasidenten des Statistischen Reiclis- 
am tes war der Um fang der B autatigkeit im  Verhaltnis zum  U m fang  
der Gesamtwirtschaft nicht oder nur unwesentlich verschieden von  
dem normalen Verhaltnis in anderen Landem . E s betrug 1928/29  
die baugewerbliche Produktion in Prozenten des Volkseinkom m ens:

in D e u ts c h la n d ................. ....  11,7%
in F ra n k reich ................................... 10— 12%
in G roB britannien..........................  7,5— 10%
in den Vereinigten Staaten von

A m e r i k a .........................................I I . I %
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W eiterhin ist es wichtig, festzustellen, daC sich sowohl die ge
sam te Bautatigkeit ais insbesondere auch die o f f e n t l i c h e  B a u 
t a t i g k e i t  schon seit 2— 3 Jahren u n t e r  V o r k r ie g s u m fa n g  halt.

Nachdem  im  Frilhjahr dieses Jahres in  allen óffentlichen Haus- 
halten die Baubewilligungen wiederutn auf das Aufierste beschrankt 
worden sind, stellen die bisherigen Bauvergebungen bereits einen  
N otbestand an Auf tragen dar, was sich nach den Statistikcn unserer 
Verbande u. a. darin ausdrilckt, daB die heutige Beschaftigung nur 
noch etwa 28% d e r  H ó c h s t b e s c h a f t ig u n g  d e s  J a h r e s  1929 
betragt.

Wird nun bei dem  weitgehenden Ruckgang der privaten Bau
tatigkeit dem  Baugewerbe der sehr oft einzig verbliebene Riickhalt

der óffentlichen Bauauftrage auch noch entzogen, so ware der vóllige  
Zusammenbruch der Bauwirtschaft obendrein der AnstoB zu w eit- 
reichenden Erschutterungen auch anderer Gewerbezweige. Dies ware 
gleichbedeutend m it einer Verscharfung der Krise, und die allgemein 
anerkannte Riclitschnur dieser N otzeit: daB alle NotmaBnahmen der 
R ettung vor ganzlicher Erstarrung, also dem L e b e n  d e r  W ir t 
s c h a f t  und dam it auch des Staates gelten, muBte sich ins Gegenteil 
verkehren.

In der Eingabe wird zum SchluB die B itte ausgesprochen, die 
augenblicklichen NotmaBnahmen nur auf kurze Dauer zu befristen 
und dic Vergebung von Bauauftragen der óffentlichen Hand bald- 
m óglichst wenigstens wieder auf den ohnehin schon stark ein- 
geschrankten Um fang dieses Friihjahrs zu bringen. Rgw.

MITTEILUNGEN AUS DER INDUSTRIE.
(OHNE YERANTW O RTUNG  D E R  SCHRIFTLEITUNG ).

Hoesch-Spundwand beim W ehrbau in der Glatzer NeiBe 
bei W inzenberg O.-S.

Ais Ersatz fiir ein im  Jahre 1924 durch Hochwasser zerstórtes 
altes W ehr wurde 1929 in  der Glatzer NeiBe bei Winzenberg ein neues, 
festes W ehr von 40 m Lange errichtct. Bei dem Bau kamen eiserne 
Spundwande System  Hoesch I und II zur Verwendung. Insgesam t 
wurden mehr ais 200 Ifdm. W and in Langen von 8 bis 11,7 m gerammt. 
Die Spundwande dienten gleichzeitig zweierlei Zwecken: einm al zur
UmschlieBung der einzelnen Baugruben, zum anderen zur dauernden 
Sicherung des Bauwerks gegen Unterspiilung. Durch diese MaGnahme 
wurde ein eigener Fangedamm fiir die UmschlieBung der Baugruben  
hinfallig. D ies setzt voraus, daB die Spundwande wasserdicht schlieBen, 
um dagegen betonieren zu kónnen. Im vorliegenden Fali is t  dieses 
x\nbetonieren sehr gut gelungen.

Die Ram m ung der Spundwande, die m it einer Universalramme 
von 2,4 t Bargewicht und m it einer normalen Dampframme von 1,4 t  
'Bargewicht erfolgte, ging g latt vonstatten. Der Untergrund bestand 
aus diclitgelagertem  Sand, aus Kies und teilw eise aus Lettenschichten  
und war stark durchsetzt m it Baum stam m en und sonstigen Hinder- 
nissen. Trotzdem konnten die Spundwande in  jeder R ichtung senk- 
recht geram m t werden. Hierbei wurde einm al eine 50 cm starkę 
W assereiche ohne Beschadigung der Spundbohle g la tt durchge- 
rammt. Es kam auch nie vor, daB eine Bohle aus dem SchloB ge- 
sprungen ware.

E s kann daher gesagt werden, daB sich die Spundwande Hoesch  
beim Bau des W inzenberger W ehres sehr gut bewahrt haben. Rgw.

«

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .

Zur Lage am Baumarkt berichtet das Institu t fiir Konjunktur- 
forschungen in seinen letzten  W ochenberichten das folgende:

Bereits zu Beginn des Jahres war fiir die Bausaison 1931 m it einer 
Yerminderung der verfiigbaren langfristigen Kredite um  mindestens
i Mrd. RM zu rechnen. Nach den Vorgangen der letzten  W ochen muB 
nunmehr die damalige Schatzung ais viel zu optim istisch betrachtet 
werden. Im  einzelnen laBt sich zwar im Augenblick noch nicht fest- 
stellen, wie stark die Leistungsfahigkeit der verschiedenen Quellen des 
Baukredits beeintrachtigt ist; immerhin wird man im ganzen eine Yer
minderung des Bauvolum ens gegeniiber dem Vorjahr um mehr ais ein 
Drittel erwarten miissen, da schon im  ersten Halbjahr 1931 nur knapp 
zwei Drittel des vorjahrigen Bauvolum ens erreicht worden sind. Der 
W ert der baugewerblichen Produktion ist infolgedessen fiir das Jahr 
1931 nach Meinung des Instituts m it allerhóchstens 5 Mrd. RM anzu- 
setzen gegenuber 7,1 Mrd. im Vorjahr und 8,9 Mrd. im Jahre 1929.

Ende Juni, also noch vor Ausbruch der akuten Krcditkrise, waren 
nur 43,3 % der gewerkschaftlich organisierten Bauarbeiter beschaftigt 
(gegenuber 61,3%  zur gleichen Zeit des Vorjahres). B is Ende Juli hat 
sich sogar entgegen der saisoniiblichen Entwicklung die Beschaftigung  
bereits wieder etwas verschlechtert.

Vollbeschaftigte im Baugewerbe 
in % der Gewerkschaftsmitglieder.

1925 1926 1927 1928 1929 193° 1931
Januar . . . • • 77 ,S 48,7 57,5 62,4 36.6 41,9 25,1
Februar . . . • • 78.5 58,4 59,2 66,5 28,1 37,2 22,6
Marz . . . . • • 87,1 <>5.5 77,1 7 j ,8 53.5 46,8 26,0
April . . . . • . 94.6 73,2 86,9 85.8 79,2 54,5 33,7
M a i................... ■ • 96.9 77,7 9 3 , i 90,5 87,6 59,5 42,1
Ju n i.................. • • 97.1 7S,S 94,7 92,0 89,6 61,3 43,3
J u l i ................... 80,7 95,9 93,4 90,3 61,5
August . . . ■ • 95,3 82,1 96,1 93-2 88,9 60,4
September . . • • 95-2 83,2 96,0 92,7 86,7 59 , i
Oktober . . . S2,6 94,5 S9.S 82,3 55,9
November . . • • 73,2 yS,2 77,6 81,0 70,8 48,1
Dezem ber. . . • • 54.2 61,7 51,0 49,3 4&,9 34,4

Baustoffabsatz in iooo  t
erstesH albjahr ' Zem ent Branntkalk Eisentrager

192S 3692,0 926,0 53 i,7
1929 3 i79 ,o  800,5 3 9 i. 1
1930 2928,7 606,4 325.°
1931 1991,3 366,0 120,8
Der Baustoffabsatz war im ersten Halbjahr 1931 um 33% ge- 

ringer ais in der gleichen Vorjahrszeit. D ie  bekannt gewordenen Bau- 
planungen hielten sich um 32% unter Vorjahrshóhe; dabei ist anzuneh
men, daB die Finanzierungsschwierigkeiten einen erheblich gróBeren 
Teil der Bauplanungen ais in den letzten Jahren nicht zur Ausfuhrung 
kommen lassen. Das g ilt sowohl fiir die private und gewerbliche ais 
auch vor allem fiir die offentliche Bautiitigkeit. Die private B autatig
keit wird durch die Stockung im Pfandbrief und Sparkassengeschaft, die 
gewerbliche durch die Schwierigkeiten bei den Kreditbanken und auf 
den Em issionsm arkten, die offentliche B autatigkeit zudem durch die 
Anspannung der Finanzlage ernsthaft bedroht.

Bauerlaubnisse in 96 GroB- und Mittelstadten.
Zahl der Gewerbliche

erstesH albjahr W ohnungen Gebaude
1000 m 3

1928 51 892 6592,7
1929 72 824 6914,3
1930  49  904 5791.5
1931 36 770 3191,3

Fiir den W ohnungsbau kom m t noch die immer druckender wer- 
dende Spanne zwischen Bau- und Finanzierungskosten einerseits und 
dem Mietserlós andererseits liinzu.

Baukostenindex 1913 =  100. 
erstes Halbjahr 

192S 172,9
1929 173 .&
1930  175,7
19 3 1 147,5
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Die Indexziffer der Baukostenpreise ist zwar seit 1929 um 15% 
zuriickgegangen. Die wachsende Arbeitslosigkeit sowie die Senkung der 
Lohne und Geh&lter haben aber das Einkommen der Mieter so stark 
vermindert, daB die aus Baukosten und Verzinsung errechneten Mieten 
immer schwerer aufgebracht werden konnen.

D ie zukiinftige Gestaltung des Baumarktes wird einmal von dem 
Tempo abhangen, in dcm die Kreditschwierigkeiten uberwunden werden 
konnen. Aber selbst wenn das Kreditvolumen in seiner Gesamtheit 
wieder gesichert erscheint, durften wohl von der M ietenseite her noch 
betrachtliche Hemmungen wirksam bleiben.

Der E in la g e n b e s t a n d  b e i  d e n  d e u t s c h e n  S p a r k a ss e n  ist 
im Juni zum erstenmal seit der Stabilisierung absolut z u r u c k g e -  
g a n g e n . Die Sparkasseneinlagen sanken um 152,2 Mili. RM auf
11 073,6 Mili. RM. Im  Mai hatte sich eine gewisse Zuriickhaltung bei 
den Neueinzahlungen gezeigt, die Auszahlungen waren noch durchaus 
normal.' Im  Juni dagegen sanken die Einzahlungen zwar wie alljahrlich, 
sie waren beinahe wieder so hoch w ie im Juni 1930, wahrend die Aus
zahlungen auBergewóhnlich stark zunahmen. D ie Einleger hoben um
228,6 Mili. RM oder etw a die H alfte mehr ais im Juni 1930 bei den Spar
kassen ab.

Dagegen konnte der Um lauf an P fa n d b r ie fe n  nach den bisher 
vorliegenden Meldungen im Monat Juli trotz der Stórungen auf den 
Kreditmarkten sogar etwas steigen, wahrend er im Juni betrftchtlich 
abgenommen hatte. Vor Ausbruch der Kreditschwierigkeiten hat der 
Um lauf an Pfandbriefen und Kommunalobligationen von Monat zu 
Monat zugenommen, wenngleich in den ersten fiinf Monaten des lau- 
fenden Jahres m it einem Nettozugang von rd. 416 Mili. RM nur knapp 
die H alfte der Umlaufvermehrung in den gleichen Vorjahrsmonaten 
erreicht worden ist. Seit langerer Zeit standen die Emissionsinstitute  
bereits vor der Notwendigkeit, Stiitzungskaufe an den Bórsen vorzu- 
nehmen. Indes war der Absatz neuer Pfandbriefe immer noch gróBer 
ais der Urófang der Stiitzungskaufe. Im  Juni jedoch wuchsen die 
Ruckfliisse so stark an, daB sich der Umlauf an Pfandbriefen und 
Kommunalobligationen um 53 Mili. RM verminderte. Zwar konnten  
immer noch fur 116 Mili. RM neue Pfandbriefe und Kommunalobli
gationen abgesctzt werden: die Stiitzungskaufe und die regelmaBigen 
Tilgungen erreicliten aber fast das Andertlialbfache (169 Mili. RM) 
des Absatzes an neuen Papieren.

Im Juli muBten die Emissionsinstitute ihre Stiitzungskaufe bis 
zur SchlieBung der Bórsen fortsetzen. Jedoch scheinen —  nach den 
bisher vorliegenden Berichten —  die Riłckkaufe im ganzen nur die Halfte 
dessen ausgem acht haben, was im Vormonat zuriickgekauft werden 
muBte. (Freilich waren die Bórsen mehr ais die H alfte des Monats 
hindurch geschlossen.) Der Bruttoabsatz an neuen Pfandbriefen und 
Kommunalobligationen hat sich dagegen ungefahr auf dem im  Juni 
erreichten Stand behaupten konnen.

Nun darf man sich freilich nicht dariiber tauschen, daB dieses 
verhaltnismaBig giinstige Ergebnis zum gróBten Teil auf die SchlieBung 
der Bórsen zuriickzufuhren ist. Bei Wiedereróffnung der Effekten- 
markte is t  am  Pfandbriefmarkt m it einem steigenden Angebot zu rech
nen. Es ist móglich, daB die Banken und insbesondere die Sparkassen 
auf ihre Pfandbriefbestande zuriickgreifen mussen, um die wahrend der 
Kreditkrisis geschwachte Liquiditat wieder zu verbessern. Vielleicht 
wird auch das Angebot aus Kreisen des inlandischen und vor allem des 
ausiandischen Publikums zunachst verhaltnismaBig groB sein, zumal 
mehrere W ochen lang W ertpapiere aus Privatbesitz kaum verkauft 
werden konnten.

D ie Frage ist nun, w ie sich demgegeniiber die Nachfrage verhalten 
wird. Es ist móglich, daB sich aus dem inlandischen Publikum heraus 
eine gewisse Nachfrage nach Pfandbriefen bemerkbar macht. Der ver- 
haltnismaBig giinstige Bruttoabsatz im Juli laBt jedenfalls erkennen, 
daB das Vertrauen zum Goldpfandbrief ais Kapitalanlage durch die 
Kreditkrisis kaum erschtittert, durch die Zahlungsstockung bei den 
Depositeninstituten vielleicht sogar eher gesteigert worden ist. Es ist 
infolgesessen zu hoffen, daB es durch Kurspflege in der ersten Zeit 
nach Wiedereróffnung der Bórsen und durch geeignete Propaganda 
gelingen sollte, den Markt fiir die Emissionen der Boden- und Kommu- 
nalkreditinstitute verhaltnismaBig rasch wieder in Gang zu bringen.

Leerstehende groBere Wohnungen. Der Reichsarbeitsminister 
hat an die Wohnungsressorts der Lander folgenden ErlaB betr. leer
stehende groBere W ohnungen gerichtet:

„In einer Reihe von Gemeinden, vor allem in gróGeren Stadten, 
steht bereits eine erhebliche Anzahl gróBerer Wohnungen leer. Ihre

Zahl nim m t standig zu. Der Grund hierfur liegt einmal darin, daB in
folge der W irtschaftskrise die Nachfrage nach teuren W ohnungen ganz 
allgemein nachgelassen hat, zum Teil auch darin, daB sich Wohnform 
und W ohnsitte geandert haben und die Wohnungen ais veraltet ange
sehen und nicht mehr begehrt werden. Ein langeres Leerstehen der 
Wohnungen wird schlieBlich in zahlreichen Fallen zu Schwierigkeiten 
und zu Zusammenbriichen des Hausbesitzes fiihren. Diese mussen aus 
allgemeinen volkswirtschaftlichen Griinden soweit ais irgend móglich 
vermieden werden. Es ist daher die Frage von Bedeutung, in welclier 
W eise eine Yermietung der Wohnungen erreicht werden kann. —  Die 
Vermietung wird bei einer Reihe von Wohnungen dann móglich sein, 
wenn sie zu einer geringeren ais der gesetzlichen Miete erfolgt. In ver- 
schiedenen Landem  ist fiir diesen Fali bereits eine entsprechende Er- 
maBigung der Hauszinssteuer yorgesehen. Ich lialte dies MaBnahme fiir 
durchaus geeignet, die Vermietung zu fórdern, und gestatte mir die An- 
regung, daB in den Landern, in denen eine derartige Bestim m ung noch 
nicht erlassen ist, die Frage ihrer Notwendigkeit und ZweckmaBigkeit 
gepriift wird. —  Neben einer ErmaBigung der Miete kom m t vor allem 
auch eine Teilung der Wohnung in Betraeht. Diese is t  auch bereits 
aus allgemeinen wohnungspolitischen Gesichtspunkten zu fórdern, da 
durch sie kleinere Wohnungen gewonnen werden, an denen noch immer 
eine erhebliche Knappheit besteht. Besprechungen in meinem M iniste
rium m it den in Frage kommenden Verbanden haben ergeben, daB, 
lediglich vom  technischen Standpunkt aus betrachtet, eine nicht un- 
erhebliche Zahl von W ohnungen geteilt werden konnte. Schwierig
keiten bestehen in finanzieller H insicht. Der Grund liegt vor allem  
darin, daB vielfach fiir die durch Teilung entstehenden W ohnungen 
nur eine verhaltnismaBig geringe Miete zu erzielen sein wird. Dies 
wird insbesondere dann gelten, wenn die eine Teilwohnung lediglich 
Raume nach dem H of hat und nur durch einen Zugang vom  H of aus 
zu erreichen ist. In vielen Fallen wird daher die fiirdie neuenTeilwohnun- 
gen zu erzielende Gesamtmiete geringer bleiben ais die gesetzliche Miete 
der friiheren Wohnung. Zu berucksichtigen ist hierbei, daB in der Regel 
zu den bisherigen Lasten der Wohnung die Verzinsung und Tilgung 
des zum Umbau erforderlichen Kapitals hinzukommt und durch die 
Mieten aufgebracht werden muB. Um daher die Teilung der gróBeren 
W ohnungen zu fórdern, halte ich auch hier eine ErmaBigung der H aus
zinssteuer fiir erwunscht. Bei der Yerschiedenheit der Verhaltnisse 
sehe ich davon ab, fiir den Umfang der ErmaBigung einen bestim m ten  
Satz vorzuschlagen. Von Bedeutung wird vor allem sein, welche Miete 
fiir die Teilwohnung zu erzielen ist. Ich ware dankbar, wenn die 
Frage der ErmaBigung der Hauszinssteuer von Ihnen gepriift und im  
Sinne meiner Anregung entschieden wiirde. —  Falls es móglich sein 
sollte, besondere M ittel, insbesondere aus der Hauszinssteuer, fiir die 
Teilung von Wohnungen zur Verfiigung zu stellen, wiirde ich dies be- 
griiBen. NaturgemaB kamen solche M ittel nur fiir die Kosten der eigent- 
lichen Teilung, nicht fiir dic Kosten einer etwaigen Modernisierung 
der W ohnung in Frage. D ie Frage der M ittelbeschaffung beabsichtige 
ich auch m it den in Betraeht kommenden K reditinstituten zu erórtern, 
sobald die Verhaltnisse des Kapitalmarktes dies zweckrnaBig erscheinen 
lassen. Ich behalte mir insoweit weitere Nacliricht vor.

Fiir eine M itteilung der MaBnahmen, die von Ihnen getroffen 
werden, ware ich dankbar."

Rechtsprechung.
Zur Bewertung nachstelliger Hypotheken bei der Vermogens- 

steuererklarung. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom  2. Oktober 1930 —
II A 1S0/30.)

Die durch nachstellige H ypotheken gesicherten Forderungen 
sind bei der Vermógenssteuererk!arung ais Darlehensforderungen 
grundsatzlich m it dem gemeinen W ert, d. h. m it dem Yerkaufswert 
vom  31. Dezember 1930, einzusetzen. Ausnahmsweise kann durch 
besondere Um stande eine anderweitige Bewertung gerechtfertigt sein.

Nach Ansicht des Reichsfinanzhofs ist bei Hypothckenforderun- 
gen unter Um standen eine Bewertung unter dem  Nennwert zulassig, 
wenn schon am Stichtag m it der W ahrscheinlichkeit der Unzulanglich- 
keit des Pfandgrundstiicks zur Deckung von Kapitał und Zinsen 
gerechnet werden kann. Eine solche W ahrscheinlichkeit liegt nicht vor 
bei Nichtzahlung der Zinsen, sondern z. B. auch wenn das Grundstuck 
nicht zu ausreichendem Preise verm ietet ist, also Ausfalle zu besorgen 
sind.

PATENTBERICHT.
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der naehstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. iS.

B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g e n .  
Bekanntgem acht im Patenblatt Nr. 28 vom  16. Juli 1931.

KI. 5 c, Gr. 9. V 58 .30 . Vereinigte Stahlwerke A.-G., Diisseldorf.
Turstockverbindung fiir eisernen Grubenausbau. 5. V. 30. 

KI. 19 a, Gr. 1. S 94128 . Desider Sinkovich, Budapest; V ertr.: 
Dipl.-Ing. Ph. Friedrich, Pat-Anw., Berlin W 9. Bahn- 
kórper, bestehend aus mehreren, auf einem Sand- oder 
Schlackenbett aufgebauten Steinschlagschichten. 28. IX . 29.

KI. 19 a, Gr. 7. D 124. 30. Deutsche Reichsbahn-Ges., Reichsbahn- 
Zentralamt, Berlin SW  11, Hallesches Ufer 35/36. Ober- 
bau m it Leitschienen. 5. V. 30.

KI. 19 a, Gr. 11. E  38492 . Friedrich Engel, Darm stadt, Nieder- 
Ram stadter Str. 243. Schienenbefestigung auf Querschwellen 
und Unterlegplatten m ittels den ScliienenfuB und Schienen- 
steg  zwischen sich einschlieBenden laschenfórmiger Haken- 
klemmen. 24. X II. 28.
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Gr. 11. H  123610. H ugo Ham pel, Beuthen i. O .-S., Park- KI. 37 b, 
straBe 19. Selbstspannende Schienenbefestigung m ittels 
zweiteiliger Unterlegplatten. 8. X . 29.
Gr. 11. P  133. 30. Stanley Somerset Wreford Paddon,
Dorking, Surrey, Sir Robert Richard Gales u. Harold KI. 37 c,
Chisman Muggeridge, London, England; V ertr.: E. Meffert 
u. Dr. L. Sell, Pat.-Auwttlte, Berlin SW  68. Schienen- 
befestigung m ittels Klauen. 14. V. 30. England 28. IV. 30.
Gr. 11. R  262. 30. Max Rilping, Munchen, Ismaninger Str.
172. Schienenbefestigung auf eisernen Unterlagen, bei der 
das den SchienenfuB niederhaltende Druckstuck unter eine 
Absttitzung geschoben ist. 15. IX . 30.
Gr. 11. V 21 991. Vereinigte Stahlwerke Akt.-G es., Dussel
dorf. Eisenbahnoberbau m it quer zur Falirtrichtung ober- 
lialb der Schienenunterlage einschiebbaren Hakenschrauben 
und K lem m platten. 30. X II. 26.
Gr. 14. P  114. 30. Franz Paulus, Aachen, LiebigstraBe.
Keilklem m e zur Verhiitung des Schienenwanderns m it einem  
den SchienenfuB beiderseits durch Klauen Uberfassenden 
Stem m stiick. 24. IV. 30.
Gr. 15. Sch 230. 30. Kurt Schroder, Coswig, Bez. Dresden,
Dresdner Str. 15. SchienenstoBverbindung m ittels Flach- 
laschen unter Verwendung von zwei m it rechtwinklig ab- 
gebogenen Enden ais Uberwurflaschen wirkenden Biigeln.
18. V III. 30.
Gr. 20. K 74. 30. Erich Kunkel, Berlin N  31, Schonhauser 
Allee 101. Befestigung von Rillenkeilen an der Fahrschiene 
durch Unterschneidung der Fahrschiene. 12. II I . 30.
Gr. 26. A  259. 30. Allgemeine Eiektricit&ts-Gesellschaft,
Berlin NW  40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Einrichtung zum 
VerschweiBen kreuzartig aneinanderstoBender Teile nach 
dem elektrischen W iderstandabbrennschweiByerfahren, ins
bes. zum VerschweiBen von SchienenstoBen. 15. V III. 30.
Gr. 28. G 75635 . Gewerkschaft E isenliutte W estfalia, j -j gQ ^
Lunen a. d. Lippe. Fahrbare Vorrichtung zum Befordern 
von  auf seitlicher Hilfsfahrschiene spurenden einscliienigen 
Bahnschotterwagen nach auf einem Schotterwagenzug an- 
geordneten Schienen. 16. II. 29.
Gr. 28. K 4. 30. Dr.-Ing. e .h . Otto Kammerer, Berlin-Cliar- 
lottenburg, Lyckallee 12, und W ilhelm Ulrich Arbenz, 
Berlin-Zehlendorf-Mitte, Sophie-Charlotten-Str. 11. Zwang- 
rolleneinstellvorrichtung an Gleisruckmaschinen ftir abge- 
nutzte Schienen; Zus. z. P at. 453 241. 9. I. 30.
Gr. 28. M 176, 30. M itteldeutsche Stahlwerke Akt.-G es.,
Berlin W 8, W ilhelmstr. 71. Schienenkopf- und spurelasti- 
scher Rollenkopf fiir GleisrUckmaschinen. 30. VI. 30.
Gr. 28. E 269. 30. Ernst Romanowski, W asserlauken, Post 
AuiówSnen i. Ostpr. Schienenkopfzwinge m it durch eine 
Druckschraube einstellbarer W inkelklemmbacke fiir trag- 
bare Schienenbohrratschen. 20. IX . 30.
Gr. 28. S 193. 30. Socićtć Industrielle R .E . P „ Paris; V ertr.;
Dr. R. von Rothenburg, Pat.-Anw., W iesbaden. Tragbare 
Schienensiige. 12. V II. 30. Frankreich 13. V II. 29.
Gr. 31. S 205. 30. Sachsenwerk Licht- und K raft-Akt.- 
Ges., Niedersedlitz i. Sa. Selbsttatiges Ventil fur die Beriese- 
lung des in einem Schienenschleifwagen angeordneten 
Sclileifklotzes und der zu bearbeitenden Schiene. 31. I. 30.
Gr. 8. B  77 .30 . Bayerische Berg-, H iitten- und Salzwerke 
A kt.-G es., Munchen, Ludwigstr. 16. Kraftsteuervorrichtung 
fiir StraBenwalzen. z8. III. 30.
Gr. 11. W 85. 30. Fa. GebrOder Wagner, Stuttgart-Cannstatt. 
Splittstreuer m it K am m envalze. 5. IV. 30.
Gr. 3. A 60 646. Aktien-G esellschaft fur Eisenindustrie 
und Briickenbau vormals Joliann Caspar Harkort, Duisburg. 
Bogenbrticke m it uber den einzelnen Bogen liegendem Zug
band. 9. II . 31.
Gr. 3. M 112 209. Fa. Heinrich Korfmann jr., W itten a. d.
Ruhr. Transportable Schiebebiihne. 14. X . 29.
Gr. 35. L  71467 . C. Lorenz A.-G., Berlin-Tempelhof,
Lorenzweg 1, und Dr.-Ing. W olfgang Baseler, Munchen,
W alhallastr. 21. Zugbeeinflussungseinrichtung. 29. III. 28.
Gr. 9. II i i i  304. Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren G. m. 
b. H ., Hermsdorf i. Thtir. Stabisolator zur Aufhangung und 
seitlichen Festlegung von Fahrleitungen elektrisclier BahnT 
anlagen. 30. IV. 27.
Gr. 7. A 60 572. Allgemeine Elektricitats-G esellschaft,
Berlin N W  40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Raupenantrieb 
fiir Kabelkrane u. dgl. 2. II . 31.
Gr. 4. S 95 523. H enry R . Shanks, Dallas, Texas, V. St.
A .; V ertr.; Dr.-Ing. R. Meldąu, Pat.-Anw., Berlin-Wilmers-
dorf. M it einer P utzschicht versehene Grundwand aus KI. 85 d,
Pfosten und hierauf befestigten P latten . 11. X II . 29.
Gr. 2. J 39243 . Dr.-Ing. e, h . H ugo Junkers, Dessau,
Anhalt, K aiserplatz 21. Ais Hohlkorper ausgestalteter 
Blechbauteil. 7. IX . 29.
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Gr. 6. R  74 501. Rheinhold & Co., Vereinigte Kieselgur- 
und Korksteingesellschaft, Berlin S W 61, Belle-Alliance- 
P latz 13. Biegsam e Schutzhulle; Zus. z. P at. 491 395. 
4. V. 28.
Gr. 8. H 124 072. N . V. W indeknecht & Co., Industrieele  
Bouw Mij., s'Gravenhage, H olland; V ertr.: Dr. S. Hauser, 
Pat.-Anw., Berlin SW  68. K ittlose Glasdachdeckung.
8. X I. 29.
Gr. 36. W  232. 30. Heinrich W ieland, Durrnienz-Muhlacker 
i. W iirttbg. Abstandhalter fiir Lattenzaune. 30. V. 30.
Gr. 9. St 109. 30. Ernst Staub, Zurich, Schweiz; V ertr.: 
Dipl.-Ing. G. Benjamin, Pat.-Anw., Berlin-Charlottenburg 2. 
Mehrteilige Spannvorrichtung fiir Verschalungen von Beton- 
mauerwerk. 2. IV. 30. Schweiz 7. X I. 29.
Gr. 13. S 58. 30. Siemens-Bauunion G. m. b. H ., Komm.- 
Ges., Berlin-Siem ensstadt. Handgerkt zum Reinigen von 
Schalbrettern. 28. IV. 30.
Gr. 4. K 107 077. Theodor Sclilagintweit, Solin b. Munchen. 
Plattenformiger Bauteil fiir zerlegbare Betonbauten. 8. 
X II. 27.
Gr. 5. M 109 063. Clemens Musch, Frankfurt a. M.-Eschers- 
heim, Landgraf-Philipp-Str. 11. Verbundkamin. 7. III. 29. 
Gr. 1. B  232. 30. Erich Budie, Potsdam , Kastanienaliec 12. 
Verfahren zur Herstellung von Beton. 17. VI. 30.
Gr. 1. S 90 159. Silica Products Co., Kansas City, Missouri, 
V. St. A .; V ertr.: D ipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw., 
Berlin SW  n .  Betonm asse m it Zusatz von Bentonit. 
25. II. 29.
Gr. 5. B 372. 30. Buderus’sclie Eisenwerke, W etzlar. Hydrau- 
lisches B indem ittel aus Hochofenschlacke. 26. IX . 30.
Gr. 18. K 117 541. Karl Kopp, Montabaur, Westerwald, 
Klosterstr. 5 a. Verfahren zur Herstellung von leichten, 
porosen M auersteinen und Platten. 18. X I. 29.
Gr. 25. A 58 455. Dr. Carl A. Agthe, Zurich; V ertr.: Dipl.- 
Ing. Ph. Friedrich, Pat.-Anw., Berlin W g . Verfahren zur 
H erstellung von StraBenbaustoffen fiir Asphaltbelftge m it 
rauher Oberflache. 13. V II. 29.
Gr. 25. M 112 234. Hermann Milkę u. Dr. Josef Oberbach. 
Soest i. W'. Verfahren zur Herstellung von Asphaltbeton- 
und Sandasphaltmassen. 14. X . 29.
Gr. 25. M 113 057. Hermann Milkę u. Dr. Josef Oberbach, 
Soest i. W. Verfahren zur Herstellung von Teerasphalt- 
beton und Teerasphaltmischungen; Zus. z. Anm. M 112 234.
9. X II. 29.
Gr. 3. B 141 S41. Dr. Ludwig Bosch, Dortmund, W ittels- 
bacher Str. 6. Gelenkfugendichtung fur Stauklappen. 
7. II. 29.
Gr. 3. B 142 411. Dr.-Ing. Ludwig Bosch, Dortmund, 
W ittelsbacher Str. 6. Gelenkdichtung fur Aufsatzklappen 
von festen oder beweglichen Wehren. 6. III. 29.
Gr. 3. H  117 388. Hisakichi Tahara, Tokyo, Japan; V ertr.: 
A. Elliot, Pat.-Anw., Berlin W 30. Seilantrieb fiir ein 
Walzenwehr. 14. V II. 28.
Gr. 3. M 19. 30. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg A.-G., 
Nurnberg 24. Regelyorrichtung zur E inhaltung einer gleich- 
maBigen DurchfluBgeschwindigkeit bei Schleusenuml&ufen. 
1. III. 30.
Gr. 2. A 80. 30. Allgemeine Baugesellschaft Lorenz & Co. 
G. m. b. H ., Berlin-W ilmersdorf. Verfahren zum Anort- 
bringen von Mantelrohren bei der Grundung m it Beton- 
pfahlen. 5. IX . 30.
Gr. 2. S t 45 669. Max Stefani, NeuB, Kanalstr. 48. Ver- 
fahren zur Herstellung von unter der Erdoberflache liegen- 
den Betonsockeln. 8. IV. 29.
Gr. 4. D 50. 30. Dem ag Akt.-G es., Duisburg, W erthauser 
Str. 64. Schlagkolben fiir Schnellschlag-Pfahlrammen oder 
Rammhammer. 10. V I. 30
Gr. 1. K 30. 30. Jorgen' Krliger, Kopenhagen; Vertr.: 
Dr. P . W angemann u. Dipl.-Ing. B. Geisler, Pat.-Anwalte, 
Berlin W' 57. Verfahren zum Betrieb von  W asserenthar- 
tungsanlagen. 11. II. 30. Danemark 14. IX . 29.
Gr. 1. B  7. 30. Bohr-, Brunnenbau- u. Wasserversorgungs- 
Akt.-Ges., Griinberg i. Schles. Filterkórper aus einzelnen, 
miteinander verbundenen kieselfórmigen Teilen, insbeSt 
fur Rohrbrunnen. 11. II. 30.
Gr. 1. L 72 220. Heinrich Lange, A ltona-Eidelstedt b. 
Hamburg, Kampstr. 3. Brunnenfilter. 26. V I. 28.
Gr. 1. Q 44. 30. Otto Quaeck, Konigsbrtick i. Pr., Sackheimer 
Hinterstr. 29. Filterrohr fiir Rohrbrunnen aus M etali oder 
Steingut. 16. X . 30.
Gr* 12. G 25. 30. Friedrich Gampper, Zollamtsstr. 42, 
u. Ludwig Eicher, Luitpoldstr. 42, K aiserslautem . E in
richtung an Unterflur-W asserpfosten zur zwangslaufigen 
Bedienung des VerschluBdeckels fiir den AusfluBstutzen. 
24. V. 30.
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