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Abb. 2 . New-Cobble-Mountain-Dam.

k on n en . D ie s  bew eisen  ja  auch die zahlreichcn R u tschun gen  
und D am n ib riich e, w elch e der am crikan isch e D am m b au  in  den  
le tz ten  Jahren erleb t h a t. Je groBer d ie  zu bew egen den  E rd- 
un d  G esch iebem assen  sind  —  sie zah len  zuw eilen  n ach  v ie len  
M illionen von  cb m  — , um  so schw ieriger und  gcfahrvoller  wird  
die  H erste llu n g  e in es E rddam m es.

E s kan n  n atiir lich  n ich t der Z w eck der fo lgen den  B etrach -  
tu n gen  se in , im  ein ze lnen  a u f die versch ied en a rtig sten  B auw eisen  
e in zu geh en , w elch e  der m oderne am erikan isch e D am m b au  zeigt, 
zum al d ieses in e in geh en der und kritisch er W eise  von  Ziegler in  der 
le tz ten  A u fla g e  se in es T alsperrenbaues geschehen  is t . W ir w ollen  
v ie lm eh rv ersu ch en ,g ew isse  e in hcitlich eM erkm ale herauszustellen , 
so w eit  m an iib erh au p t bei B auw erken , dic śo  w eitgeh en d  durch

h in ausgehend en  A n sch luB teile  d ienten' der A b lagerung des Sp iil-  
m ateria ls. N aturgem aB  w erden d iese  D a m m te ile  n ic h t d ie  
W id ersta n d sfa h ig k e it au fw eiscn  w ie  d ie  g esp iilten  T eile , und es 
i s t  jed en fa lls  ein  B ęw e is  fiir d ie  Y orsich t, m it  der m an bei d iesem  
S tau d am m  zu W erke gegangen  is t , daB m an ihre T ra g fah igk eit  
nur in  geringem  MaBe in R ech n u n g  gezogen  h a t, W a sserse itig  
k ó n n te  der F an g cd a m m  g leich  a is U fer fiir  das E in sp iilen  b e n u tz t  
w erden , w ahrend lu ftse it ig  erst durch S te in sch iittu n g  ein  k iinst-  
lich es U fer  fiir den T eich  gesch affen  w erden  m uB te. D en  A bschluB  
der lu ftse itig en  S te in sch iittu n g  b ild et e in e  kraftige  B eton m au er .

1 Eng. News-Rec. Bd. 98, 2S. April 1927.
2 Eng. News-Rec. Bd. i o i ,  26. Juli 192S.

d ic  besonderen órtlich cn  Y erh a ltn isse  beein flu B t w erden, von  
e in h eitlich en  M erkm alen sprechen kann.

D er neuere am erikan isch e D am m b au  laB t zw eife llos e in e zu- 
nehm end e Y orliebe fiir d ie  A n w en d u n g  des Sp iilverfahrens er- 
kennen , in so w eit  w en ig sten s , a is d ie  órtlich cn  Y erh a ltn isse  d ie  
A n w endu ng d ieser H erste llu n g sm cth o d c  g e sta tten . A n erster  
S te lle  s te h t  hier der sem i-h yd rau lic-d am , dessen  N a m e bek an n t-  
lich daher herriihrt, daB das F iillm ateria l zu n a ch st trockcn an der  
L u ft- und W asserse ite  d es D am m k orp ers ab g e la g ert w ird, u m  es  
dann m it dem  S p iilstrah l e in zu sp iilen . F iir  d as h ierbei gew ohn -  
lich  zur A n w en d u n g  k om m end e A rbeitsverfahren  se i au f A bb. 1 
v erw iesen , w elch e  den  H erste llu n gsvorgan g  d es D eerfic ld -R iv er-  
D a m 1 im  Q u ersch n itt zeig t. D as S ch iittm a ter ia l w ird a u f H o ch -  
bahnen  herangebracht, die en tsp rech cn d  dem  A rb e itsfo rtsclir itt  
im  D am m  versch w inden  und  durch neue  e rse tz t  w erden . In  der  
M itte  zw ischen den se itlich en  A n sch u ttu n g en  b e fin d e t sich  cin  
W asserteich , der so g en a n n te  cen tra l-p oo l, in w elchen d as an- 
g e sc h iitte te  M ateriał m it H ilfe  des Sp iilstrah ls e in g esp iilt  w ird. 
H ierbei w erden die Sp iilm assen  an den  se itlich en  T eichu fern  zur  
A b lagerung kom m en , und zw ar in um  so  groberer K orngróBe, je  
riaher m an sich  den R a n d em  d es D a m m ą u ersch n itte s  b efin d et. 
D ie  a llerfe insten  T eile  schw eb en  zu n a ch st im  W asser  und setzen  
sich  erst ganz a llm ah lich  ab, o f t  erst nach Z ugabe von  F a llm itte ln  
(z. B . A laun). M an erh a lt a u f d iese  W eise  einen  S tau d am m ąu er-  
sch n itt, bei w e lch em  d ie  in  erster L in ie  stiłtzeriden  se itlich en  
T eile  a llm ah lich  iibcr g le ich ze itig  s tiitzen d e  und d ich ten d e  
Sch ich ten  in e in en  led ig lich  der D ich tu n g  d ienend en  K ern aus  
T on und fe in sten  S ch lam m teilch en  iibergehen .

A bb. 2 ze ig t den Q u crsch n itt des N ew -C obble-M ou nta in- 
D a m 2, der nach  seiner F er tig s te llu n g  ein er der h ó ch sten  E rd-  
dam m e sein w ird. D er  e ig en tlich e  D am m cjuerschnitt is t  durch die  
beiden auBeren str ich p u n k tierten  L in ien  begren zt. D ie  dariłber

E s g ib t  w oh l kaum  ein zw eites L and , in w elch em  der E rd- 
dam m  im  V ergle ich  zu anderen B au w eisen  e in e so lch e  V erbreitung  
g efu n d en  h a t w ie  in  den V erein igten  S ta a ten . H ieraus k ón n te  
gesc lilo ssen  w erden und h a t m an auch  gesch lossen , daB der  
A m erikaner o ffen bar e in e  gew isse  Y orliebe fiir d iese  T alsperrcn- 
b au w eise  b esitz t. D em gegen iib er  se i jedoch  b eto n t, daB m an im  
allgem ein en  in  den  Y erein igten  S ta a ten  nur d ort a u f E rddam m e  
stoB t, w o sich  ein e B eton m au er , se i es w egen  zu groBer T iefe  
des T a lfe lsen s oder w egen  zu sch lech ter  B esc lia ffen h e it des  
letz teren , v o n  se lb st v erb ie tet. In  erster L inie v erd ien t der E rd- 
dam ra dort an g ew en d et zu w erden, w o die Y erw itterungs- und

Abb. 1 . Deerfield-River-Dam

U b erlageru n gssch ich t v ie l  zu groB sind , a is daB sich  cin  H erunter- 
g eh en  auf den k lingend en  F elsen  m it der gan zen  T alsperre w irt-  
sch a ftlich  rech tfertigen  lieBe, und w o g le ich ze itig  g eeig n etes  
S tiitz - und D ich tu n g sm a ter ia l in reich licher M enge und n ic h t zu 
groBer E n tfern u n g  vorhand en  sind.

D ie  am erikan isclien  E rddam m e, d ic zu einem  groBen T eile  
dem  H o ch w a ssersch u tz  d ie iien , ricgcln v ie lfach  sehr b reite  T aler  
ab  und zeigen  te ilw e ise  betrach tlich e  Stau hóh en  (bis zu 75 m). 
D ie  groB te Sorgfa lt bei der B esc lia ffu n g  und E inb ringu ng  des 
F u llm a ter ia ls  is t  e in e  der w ich tig sten  G rundlagen, o h n e d ie  m an  
k au m  a u f e in  w asserd ich tes und sta n d feste sB a u w erk  w ird rechnen
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D em  U n ternehm er is t  vorgesch rieb en , d ie  H erste llu n g  so  zu be- 
treiben , daB ein  e in g esch lam m ter  T onk ern  e n tste h t, der an jeder  
S eite  inn erhalb  der b eiden  str ich p u n k tier ten  L in ien  b le ib t.

In  den B e isp ielen  der A bb. i  und 2 k o n n te  m an sich  m it  
einem  A u fsetzen  des E rd d am m s a u f den  d ich ten  B au gru n d  be- 
gniigen  und fiih rte  led ig lich  den  K e m  etw a s tiefer  in  den  le tz teren  
hin ein . B e i dem  in der g leichen  W eise  h erg este llten  T ieto n -D a m , 
A bb. 3 3, war e s  erforderlich , m it der D ich tu n g  e tw a  30 m  in den

v M S .
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Abb. 3 . Tieton-Dam.

B augrun d  h in ein  z ugehen. H ierfiir  w urde e in e K ernm auer aus  
E isen b eto n  gew ah lt, d ie m in d esten s 3 m  in  den  d ich ten  F elsen  
hin eingehen  so llte . In nerh a lb  des D am m k órp ers b e fin d e t sich  
w asserseitig  vor  dem  E isen b eton k ern  noch  ein  e in gesch lam m ter  
T onk ern .

D er  v o liś ta n d ig  e in g esp iilte  hyd rau h c-fill-d am  is t  in seiner  
w irtsch aftlich en  A n w en d b a rk eit insofern  beschrank t, ais ge- 
e ig n ete s Sp iilm ater ia l in  n ic h t zu groBer E n tfe m u n g  v o n  der 
B a u ste lle  zur Y erfiigu n g  s teh en  muB, da so n st der T ransp ort 
des fliiss ig  angelie ferten  M ateria ls zu teu er  w ird. E in  neueres, 
in  m ancher B ezieh u n g  in teressa n tes B e isp ie l e in es hyd rau lic -fill-  
d am  is t  der 3 % km  lange  
etwra  18 m  hoh e G arza-D am , 
v o n  dem  A bb. 4 4 zw ei Quer- 
sch n itte  zeigt.

H ier  g la u b te  m an w a s
serse itig  h in ter  dem  D am m -
g e la n d e  a u f b eiden  T alh an gen  g ee ig n e tes  M ateriał 
zur A n w endu ng des Sp iilverfahrens en tn eh m en  zu  
kon nen . D a s E n tn a h m eg ela n d e  w urde, so w eit  n o t
w end ig , e in g ed eich t und unter W asser  g ese tz t . D ie  
F órderung bew irkte  ein  P um penb agger  v o n  35 m  
L ange, der un ter  g iin stig en  V erh altn issen  im sta n d e  
war, ta g lich  ca  8000 m 3 zu  ford em  un d  a u f das  
D am m gelan d e zu drucken . D ie  m ittlere  M onats- 
le is tu n g  b etru g  jed o ch  nur 85 000 m 3, w ahrend im  
M axim um  1 3 0 0 0 0  m 3 erz ie lt w urden . D a  ca.
1,5 M illionen  m 3 F iillm a ter ia l g ep u m p t w erden m ufiten , war 
es n otw en d ig , auf w en ig sten s e in e H och w asserperiod e  R iick sich t  
zu n ehm en , w as dadurch geschah , daB am  N ord en d e des D am m es  
e in e  L iick e  v o n  500 m  g e lassen  w urde.

D en  norm alen  D a m m ą u ersch n itt z e ig t A b b . 4a, der sich  n ich t  
w esen tlich  v o n  denen  der vorher besp rochenen  sem i-h yd rau lic-  
dam s u n tersch e id et. D er  T o n k em , der —  w ie  in  A m erik a  m e is t  
lib lich  —  an  jeder S te lle  un gefah r genau  so  d ick  w ie  h och  is t ,  
sch n eid e t t ie f  in den  B augrun d  ein . In  der M itte  des E in sch n ittes  
is t  e in e S p u n d w an d  geram m t, u n d  zw ar 12 m  tie f. A is w asser- 
se itig e  D eck e  d ie n t e in e  n a ch g ieb ige  S tein ftillun g .

D ie  H erste llu n g  der siid lich en  D a m m h a lfte  g in g  v erh a ltn is-  
m aOig g la tt . D a s  E n tn a h m em a ter ia l lieB sich  le ic h t p u m pen  und  
die  o b en g en a n n te  m a x im a le  M o n a tsle is tu n g  w urde im  a llgem ein en  
erreicht. D en  T onk ern  k o n n te  m an verh altn ism aB ig  le ic h t kon- 
tro llieren , so lan ge  d ie  T eich flach e  n o ch  e in e  g ew isse  B reite  besaB . 
B e im  S p iilen  der oberen D a m m te ile  m u fiten  d ie  R oh róffn u n gen

3 Eng. News-Rec. Bd. 97, 30. Sept.1926; ferner U. S. Dep. of 
the Int. Dam s and Controll-works, von E. Mead, W ashington 1929.

* Eng. News-Rec. Bd. roo, 17. Mai 1928.

sehr prazise e in g es te llt  w erden , um  das A u ftre ten  v o n  F ein san d - 
adern im  T onk ern  zu verm eid en . D azu  kam , daB d ie  durch den  
A b zu g des zu laufenden  W assers im  T eich  en tsteh en d e  L angs- 
stró m u n g  sehr genau  regu liert w erden m uB te. Sob ald  d ie  Ge- 
sch w in d ig k e it in fo lge  zu geringen W asserstan d es iiber 30 cm /sec  
hin au sg in g , ze ig te  sich  g ew óh n lic li e ine fe in e  S a n d sch ich t a u f dem  
T onkern . D ah er  w ar es im  obersten  D a m m te ile  n otw en d ig , den  
T o n k em  ta g lich  a u f se ine Z u sam m en setzu n g  h in  zu u n tersu ch en .

Sob ald  sich  e in e  S a n d sch ich t z eig te , 
w urde d iese a b geb aggert und fe in eres  
M ateriał n a ch g efiillt . A is M aBstab  
hierfiir  g a lt  das 200-M a sch en -S ieb ; 
g ingen  durch d ieses w en iger ais  
35 % des K em m a ter ia ls  durch, so  
w urde ab gebaggert.

W e it  schw ieriger g e sta lte te  sich  
die  H erste llu n g  fiir d ie  nordlich e  
D a m m h a lfte . D a s E n tn a h m e 
m ater ia l b esta n d  hier in der H a u p t-  
sa ch e  au s T on , der te ilw e ise  ein  
san diger T on  w ar, der le ic h t in L ó 
su ng  g ing  u n d  te ilw e ise  in  K lu m p en  
zerfiel, d ie  beim  T ransp ort ltugelig  
w urden  und d ie  R oh re v ersto p ften .  

D ie  A uB enteile  d es D a m m ą u ersch n itte s  en th a lten  ungefahr 20 % 
K iessand  und 80%  T on k u geln . K ein  W u n d er ,w en n  ein  d erartiges  
M ateriał groBe Schw ier igk eiten  beim  Sp iilen  m a ch te  und die M onats
le istu n g  v o n  1 3 0 0 0 0  1113 a u f 8 5 0 0 0  m 3 h erunterg in g . B a ld  
m ufiten  d ie F ullrohre h o ch g e leg t w erden , d a m it die schw eren  T o n 
kugeln  auch  w irk licli in  der K erngegen d  a b g elagert w urden , bald  
m ufiten  sie  a u f T e ich sp iegelh óh e  h eru n terg eleg t w erden , w enn  
der T on im  K iessan d gem isch  fein v e r te ilt  w ar, um  F ein san d -  
ablagerungen  im  K em  zu verm eid en . G anz sch lim m  sta n d  es um  
das M ateria ł am  N o rd en d e d es D a m m es, w o p rak tisch  nur k le- 
briger T on en tn o m m en  w urde, der sich  in  F orm  v o n  T onk ugeln

urspriimj/ic/i nr/jese/iener Ouerschnitt
' fb/ffe fiuischi/ngen enis/am/ener ęt/erśc/mift

\^ m,\ Tonkern
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Abb. 4 .
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zw ischen  2 un d  15 cm  D u rchm esser en tleerte . E s  war un m óglich , 
diesen  T e il d es D a m m es in  der v orgeseh en en  W eise  abzub óschen , 
d a  d a u em d e  R u tsch u n g en  e in tra ten , b is es sch lieB lich  gelan g , 
e in en  G le ich g ew ich tszu sta n d  b e i m ehr a is d o p p elter  G rundflache  
und en tsp rech en d  ab g efla ch ten  B o sch u n g en  h erzu stellen , verg l. 
A b b . 4b.

W ie  d ie  Q uersch n ittsdu rchb ild ung , d ie  D ich tu n g  und die  
H erste llu n g  der siid lich en  D a m m h a lfte  des G arza-D am  erkennen  
lassen , h a t  es den E rbauern n ic h t an den n ó tig en  E rfahrungen  und  
der erforderlichen S o rg fa lt g e feh lt, u m  e in  so  em p fin d lich es B a u 
w erk , w ie  es ein  g esp iilter  E rddam m  n u n  e in m al ist, in  sachge-  
m aBer W eise  h erzu stellen . D ie  un erw arteten  U b errasch un gen  
an der N o rd h a lfte  sind  ein  leb en d iger B ew eis  dafiir, w ie  ern st m an  
es m it der V orun tersu ch ung d es in  A u ssich t g en om m en en  F iill-  
m ateria ls neh m en  so llte . E s  is t  m erkw iird ig , daB d iese  E rfahrung, 
die  so  a lt  is t  w ie  der W asserbau , im m er w ied er  in  V ergessen h eit  
gerat.

G rund versch ied en  von  den b eiden  b ish er  b esp rochenen  D am m -  
arten  is t  der g ew a lz te  E rd d am m  (ro lled -fill-dam ), der in A m erika  
h eu te  im  w esen tlich en  dann zur A u sfuh ru ng k om m t, w enn  ein
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gesp iilter  D a m m  a u f G rund der ortlich en  V erh a ltn isse  n ich t zu 
em p feh leh  is t .  D er  G rund d iirfte  in  der e in fach en  m ech anischen  
H an d h a b u n g  d es Sp u lverfahrens liegen . M an fiih re  sich  nur vor  
A ugen , daB beim  G arza-D am  zu m  S p iilen  der 1,5 M illionen m 3 
F u llm a ter ia l e in  e inziger P um pb agger ausreich te  m it e iner M onats- 
le istu n g  v o n  130 000  m 3 la n g s der su d lich en  D a m m h a lfte  und  
daB beim  sem i-hydrau lic-V erfahren  v ier  Sp iilstralilrohre fiir die  
groB ten D an in ie  gen iigen . D ie  charakteristischen  M erkm ale der  
neueren  am erikan isch en  g ew alzten  E rddam m e ze ig t der soeben  
fe r tig g este llte  E ch o -D a m , v o n  dem  A bb. 5 5 einen  L an g ssch n itt  
und zw ei Q u ersch n itte  w iedergib t.

B e i d iesem  B au w erk  g la u b te  m an aus zw ei G runden die ge- 
w a lzte  A u sfuh ru ng der g esp iilten  vorzieh en  zu sollen . E inm al 
w ar das zur V erfugung steh en d e F u llm ateria l r e la tiv  fein ; nur  
e in  geringer P ro zen tsa tz  w ar grobkon iger a is 2,5 cm  im  D u rch 
m esser. M an h a tte  B edenken , daB d ie  S ta b ilita t  m it  e inem  der- 
a rtig  fe in en  g esp iilten  M ateriał gew a h r le iste t sei. Ferner kon nte  
m an sich  bei den  vorliegen den  B augrundverh& ltnissen n ich t en t-  
schlieB en, den w asserseitigen , bis a u f den F elsen  heruntergefiihrten  
Sporn n a ch  der D a m m itte  zu verlegen , w ie  es durch d ie  L age des 
D ich tu n gsk ern es n o tw en d ig  gew orden w are. Im  letzteren  F alle  
ware der S ickerw eg fiir e v t l. un ter  der H erdm auer durchsickern-

abgesehen  —  noch  gerade ein ausreich en des MaB v o n  S ta n d 
sich erh eit un d  W a sserd ich tig k e it g ew a h r le isten . A bb. 6a  ze ig t  
16 S iebk urven  v o n  10 g ew alzten  E rddam m en, A bb. 6b d ie  S ieb- 
kurven  v o n  12 g esp iilten  D am m en  und A bb. 6c d ie  fiir  das K ern- 
m ateria l v o n  22 T onk ernen , d ie  sa m tlich  e in g esch la n im t w urden. 
A uBerdem  en th a lten  a lle  drei D iagran im e e in e  a u f G rund der  
bisherigen am erikan isch en  E rfahrungen  g esch a tz te  obere Grenze  
der K orngroBe fiir d ich te  Darninę.

A bb. 6a  laB t erkennen , daB die zur A usfuh ru ng gekom m en en  
g ew alzten  E rd d am m e groBe Schw an k u n gen  h in sich tlich  der  
K orngroBe des F iillm a teria ls au fw eisen . W enn m an die K urven  
b etrach tet, so  laB t sich  kaum  eine u n tere G renze fiir d ie  K orn
groBe fe s ts te lle n . In sb esondere der b ereits besprochene E ch o -D a m  
(7) zeig t, dafl tro tz  groBer M engen v o n  T on sta n d feste  un d  d ich te  
B auw erke geschaffen  w erden  k o n n en . A h n lich es s ie h t m an aus  
der K urve  fiir den H y ru m -D a m  (6). D ie  K orn zu sam m en setzu n g  
d es M ack ay-D am  (16) w ar o ffen bar zu grob. D ieser  E rddan im  
lieB so v ie l W asser durch, daB d ie  H erste llu n g  ein e Z eitlang  auf- 
gegeb en  w urde. N a ch  se in er  sp ateren  E rh oh u n g  und F er tig s te l
lung, offen bar m it dem selben  M ateriał, s te llte  m an ze itw e ilig  
einen  S ick erw a sserv er lu st durch den D am m  und un terh ą lb  des- 
selben von  28 000 l/sec  fest.

Schnitt durch  D am m itte Lincoln Pa^ StraBe

undurchtaSSige S rh M i/n n rm .S /T n rtiin rfK tp *  | -----r^ rrrr//^

Sch n ittA -A

guerschnitt durch den Damm iiber dem F/uJSbett
Kies und Steine, in  Logen yon 20cm feuebf eingem izf

Sand'u. Kies, inLagen yon ZOanfeuc/iteinge/ya/zt 
Iruchstein, inLagen yJOcm feuchteingem izf

S/einschuttung 
eingeschitimmter Ton  --------

Beton,herdmauer̂  FeisooerKanfe Sana undK/es

Abb. 5 . Echo-Dam.

des W asser a u f d ie H a lfte  red uziert w orden. D ie  d u rch sch n itt-  
liche  M a ter ia lzu sam m en setzu n g  des E ch o -D a m  kann aus der fo l
genden  T ab ełle  en tn om m en  werden'.

K ies iiber 2 m m  ...................................................................... 13,0 %
F einer K ies 2 bis 1 m m ....................................................... 1,0 %
G rober San d  1 bis 0 ,5  m m .................................................. 1,6 %
M ittlerer Sand 0 ,5  b is 0 ,25  111111................................... 2 ,2 %
F einer Sand 0,25  b is 0,1 m m  ........................................ 15,5 %
Sehr fe in er Sand 0,1 bis 0 ,05  m m ................................... 32 ,0  %
Schlam m  0,05 b is 0 ,005  m m ............................................. 19,3 %
Ton k leiner ais 0 ,005  m m .................................................. 15,4 %

D ie  A b m essun gen  des D an im es zeig t die gen an n te  A bbildung. 
W asserse itig  is t  der bereits erw ahnte Sporn b is zum  F elsen  ein- 
g esch n itten ; in der M itte  d es Sporns is t  e ine B etonherdm auer  
e in ige  M eter in den F elsen  ein gelassen . Im  H in b lick  auf das sehr  
fe ine F iillm a tcria l des D am m es sin d  die lu ftse itig en  schw eren  
E in w alzu n gen  v o n  K ies und  S teinen  schon am  P la tze . D as E in - 
w alzen  erfo lgte  m it h inreichend feu ch tem  M ateriał, um  ein  M axi- 
m um  an W iderstan d sfah igk eit zu erzielen , bei m indestens drei 
W alzgan gen  iiber jed e  L age.

V on allgem ein erem  In teresse  d iirfte  eine Z usam m enstellung  
sein , w elch e v o m  B ureau  o f R eclam ation , D enver, C olo.6 h in 
sich tlich  der M ateria lzusam m ensetzun g der w ich tigsten  am erika
n ischen  gew alzten  und gesp iilten  D am m e einschlieB lich  des K ern- 
m ateria ls a u fg este llt  w urde, um  zu gew issen  oberen und unteren  
G renzen zu gelan gen , die —  von  a llen  son stigen  N ebenw irkungen

5 Dep. of the Int. Dams and Controli-works, v . E . Mead, 
W ashington 1929.

6 Materials in Existing Earth Dams. Von E, W. Lane. Eng. 
N ews-Rec. 18. Dez. 1930.

R ech t in teressante  E rfahrungen m achte m an  m it dem  L ahon- 
tan -D am , der in seinem  lu ftse itig en  T eile m it e in em  noch gróberen  
M ateriał (9) a is der M ack ay-D am  erb aut w urde. F iir  d ie w asser
seitigen  T eile  se tz te  m an 50 % d ieses M aterials m it 50 % Schlam m  
zusam m en, w o m it sich  d ie K urve (8} ergab. D u rch  au sged eh n te  
V ergleichsversuche bezuglich  der D u rch lassigk eit w urde f e s t 
g este llt, daB d a s im  V erh altn is 50 : 50 gem isch te  M ateriał nur  
V3000 des S ickerverlu stes aufw ies, der fur das grobe M ateriał 
gemaB (9) gem essen  w urde. D an ach  ersch ein t der gew altige  
Sickerverlu st durch den M ack ay-D am  n ich t w eiter  verw undcr- 
lich. A nderseits h a t  sich  der L a h on tan -D am  se it  14 Jahren aus- 
geze ich n et bew ah rt, so  daB m an jedenfa lls d ie  durch (8) darge- 
ste llte  M ateria lzusam m ensetzun g ais g ee ig n e t zur E rzielu ng  
w asserd ichter gew alzter  E rddam m e bezeichnen  kann.

A h nlich e D u rch lassigk eitsu ntersuchu ngen  w urden fiir das  
M ateriał des C old-Springs-D am  durchgefiihrt. K urve (15) ze ig t  
dessen  lu ftse itig e  K orn zu sam m ensetzu ng, die jedenfa lls fiir die  
W asserseite  noch  zu grob ist . V on dieser w urden 80 bzw . 75%  m it  
20 bzw . 25%  E rde v erm isch t und es ergab sich  e in  R u ck gan g  der  
D u rch lassigk eit a u f 1/ 22oo bzw . 1/5000' d iesen M ischungen en t-  
sprechen die K urven (14) und (13).

D ie  U n tersu ch ungen  an den genann ten  D am m en lassen  d e u t
lich  erkennen, daB es e in e gew isse  K orn zu sam m ensetzu ng g ibt, 
oberhalb  derselben d ie D u rch lassigk eit p lo tz lich  sehr stark  zu- 
nim m t. D ie  v o m  B ureau o f R eclam ation  e in str ich lierte  K urye  
diirfte  auf G rund der V ersuche noch  eine gew isse  S ich erh eit g e 
genuber jener kritischen  K orn zu sam m en setzu n g  d arste llen . 
Selb stverstan d lich  kann sich  eine so lche B egrenzun g der letzteren  
nur a u f die d ich ten  T eile  d es D am m es bez iehen; fur d ie  lu f t 
se itig en  T eile  w ird gróberes M ateriał im  a llgem ein en  nur er- 
w iin sch t sein.
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1  P oint o f R ocks
2 T ab le  R o ck
3 Schofield
4 R ed  B u ttle  Canyon
5 C le E lum

C H yrum
7 E ch o
8 Lahontan W asserseite
9 „  Lu ftse ite  

io  R o ck  Canyon

i i  Cold Sp rin gs W asserseite

13 9 I
14
*5 „
16  M acka y

Luftse ite

Abb. 6a. Materialzusammensetzung gewalzter Erddamme.

1  H enshaw
2 Sw inging B ridge
3 D wiim el
4 D ay is  Bridge

5 Som erset
6 Conconnully
7 P ad d y  Creek
8 L inviIle

9 Tieton 
io  Saluda 
n  M agie 
12  A lexan dcr

1  Saluda
2 B ee  Thee
3 B łu e  R idge
4 B ridgew ater
5  D w innel
6 Germ antown
7 Englewood
8 Lockington

9 T ay lo rsv iłle
10  H offm ann
1 1  D av is  B ridge
12  H enshaw
13  Tieton
14  Sw ingi ng Bridge
15  A louette
16  C alavaras

70 i

Abb. 6b. Materialzusammensetzung gospulter Erddamme.

^  IBO

I

£

1 7  S o ft  Mapie
18  Sherm an
19  Terrace
20 Som erset
2 1  W ichita F a lls
22 A lexander

Abb. 6c. Zusammensctzung von Kcrnmaterial.

A bb. 6b  zeig t, daB auch  d ie  K orn zu sam m en setzu n g  fiir ge- 
sp tilte  E rd d am m e inn erhalb  w e iter  G renzen sch w an k en  kan n . 
D ie  K urven  b ezieh en  sieb  te ilw e ise  a u f h y d rau lic -fill-d am s, te il
w eise  a u f sem i-h y d ra u lic-fill-d a m s. L an e b em erk t dazu, daB das 
g rób ste  Korn fiir d ie ersteren  im  a llgem ein en  durch d ie  P u m p - 
offnu ngen  b esch ran k t is t , w ahrend  beim  sem i-hydrau lic-P rozeB  
h au fig  grdbere Z u sch lagte ile  zur V erw en du ng kom m en . B ei den  
M iam i-D am s m uB ten b e isp ie lsw e ise  S te in e  uber 15 cm  D u rch- 
m esser vorher a u sg es ieb t w erden . W enn fern er M angel an F einem  
b esteh t, is t  der h yd ra u lic -fill-d a m  vorzu zieh en , d a  beim  E in fiillen  
des M ateria ls aus den G eflutern oder den P um prohren  in  den cen- 
tra l-p ool m ehr fe in e T eile  im  W asser  schw eb en  a is bei der sem i- 
hyd rau lic -M eth od e, w o durch den  Sp u lstrah l n ic h t  a lles F e in e  aus- 
gew aschen  w ird u n d  in L o su n g  g eh t. U m g ek eh rt kann m an bei 
der le tz teren  M eth ode m ehr F ein es gebrauchen .

D ie  A n schau ungen  iiber d ie  un tere G renze des F ein en  bei 
gesp tilten  D a m m en  gehen  in  A m erik a  n och  auseinan der. W enn  
auch  d ie  E rfahrungen  m it dem  sehr fe inkórnigen  S o m erset-D am  
(5) g eze ig t haben , daB es durchaus m oglich  ist, ein d erartiges M a
teria ł zu sp iilen .o h n e  daB n a ch te ilig e F o lg en  in  E rsch ein u n g  treten , 
so  m ahrien doch  die w en iger  g liick lich en  E rfahrungen  am  Saluda- 
D am  un d  A lex a n d er-D a m  zur V orsich t. A n d erseits w a rn t L ane  
auch  v o r  der m ehrfach  an gew en d eten  M eth ode, e in en  T eil des  
F ein en  durch  den cen tra l-p oo l abzusch w em m en , e in m al w eil d a 
durch d as K ern m ateria ł verg ró b ert w ird  u n d  zum  anderen , w eil 
d ieses n o tw en d ig  m it einer V erbreiterung des K ernes iiber das  
norm ale D reieck  h in au s verb u n d en  ist, w odurcli d ie  auBere D am m -  
sch a le  te ilw e ise  a u f u n g efestig tes  M ateria ł zu ruhen kom m t. D ies  
h a t o ft  zu D am m b riich en  w ahrend der H erste llu n g sze it gefiihrt.

D ie  in A bb. 6b  e in getragen e  oberc G renze b e s itz t  n ic h t  die  
S ich erh eit w ie  d ie  von  A b b . 6a; das B ureau  o f R ecla m a tio n  b e 
ze ich n et sie  aber doch  fiir gesp iiltc  D a m m c m it gebrauchlichen  
Q u ersch n ittabn iessu ngen  a is anw en db ar. D er  C on con nu lly-D am  
h a t jed en fa lls  n och  e in e  b etra ch tlich e  D u rchsickerung g eze ig t. In  
den  K urven  fiir  den  D w in n e l-D a m  un d  den D a v is-B r id g e -D a m  
is t  n ich t b er iick sich tig t, daB sehr groBe S te in e  in dem  D am m - 
korper en th a lten  sind . W iirde m an den  le tz teren  b eim  D w in n e l-  
D a m  R ech n u n g  tragen , so  ergabe sich  e tw a  ein e K u rve, w elche  
sich  m it der an genom m enen  oberen  G renzkurve so  z iem lich  
d ecken  w iirde. D ie  ursp riing lichen  V erm u tun gen  beim  B au  des 
D w in n e l-D a m , daB die F e in h e it  d es M ateria ls u n zu reich en d  sein  
w iirde, h a t  d ie  E rfahrung n ic h t b e sta t ig t . Im m erh in  sch e in t  
doch  b eziig lich  der e in getragen en  oberen G renze V o rsich t g eb oten .

A b b . 6c  z e ig t  e in e sehr m a n n ig fa ltig e  Z u sam m en sctzu n g  fiir  
d as K ernm ateria l. D ie  hier m itg ete ilte  obere G renze, d ie  noch  
ein  d ich tes K ernm ateria l erw arten laBt, is t  a is w esen tlich  zu- 
verlassiger zu betrach ten  a is im  F a lle  der A bb. 6b . D er  B rid ge-  
w a rte-D a m  (4), D w in n e l-D a m  (5), H en sch a w -D a m  (12) und  
S h erm an -D am  (iS ), d ie te ilw e ise  d ich t an  d ie  G renzkurve heran- 
kom m en, te ilw e ise  dariiber h in au sgeh en , b esitzen  ein  in  jeder  
W eise  befr ied igen d es K ern m ateria l. L ed ig lich  der Soft-M aple- 
D am , der w e it  h erau sfa llt, erw ies sich  ais durchlassig .

M it R e ch t w ird  v o m  B ureau  o f  R ecla m a tio n  d arauf h in 
gew iesen , daB d ie  K o m a b stu fu n g  des K ern m ateria ls, besonders  
n a ch  der R ich tu n g  des F ein en  h in , nur zu e in em  T e il das Y er
h a lten  des K ernes beein flu B t. D er  K ern des C alavaras-D am  (16) 
v e r fe s tig te  sich  sehr lan gsam , so  daB sch lieB lich  ein  B ruch  durch  
Z u sam m en sacken  e in tra t, w ah rend der eb en fa lls  sehr fe in e  
W ich ita -F a lls -D a m -K ern  (21} so  sch n ell fe s t  w urde, daB d ie  H er 
s te llu n g  m it einer u n gew óh n lich  kurzeń B a u z e it  erfolgen  k on n te . 
W enn d ah er sehr fe in es K ern m ateria l k e in esw egs im m er nach- 
te ilig e  F o lg en  zu hab en  b rau ch t, so  s te h t  d och  an d erse its fest, 
daB a lle  g esp iilten  D a m m e, dereń H erste llu n g  m it Schw ierig- 
keiten  oder R u tsch u n g en  v erb u n d en  is t ,  sehr fe in es K ernm ateria l 
besaB en. L an e m a h n t d ah er  zur V orsich t, so lan ge  d as sehr ver- 
rch iedenartige  V erh a lten  derartig  feiner K erne n o ch  n ic h t  h in- 
seich en d  g ek la rt ist.

U m  iiber d ieses A ufschluB  zu gew innen , h a t  m an in A m erika  
b ek an n tlich  beson dere K ernu n tersu ch u n gen  a n g e ste llt . D ie se  er- 
strecken  sich  e in erse its  a u f d ie  F es tste llu n g  der D ru ck verh a lt-
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n isse  inn erhalb  des K erns und and erse its a u f d ie  p h ysik a lisch e  
u n d  chem isch e  U n tersu ch u n g  des K ernm ateria ls.

D ie  D ru ck v erh a ltn isse  in teressieren  in crster  L in ie  in v crti- 
kaler un d  horizon ta ler  R ich tu n g . D ie  M essung des D ruckes ge- 
sch ieh t m it H ilfe  der G oldbeclc-D ru ck biich se7. D iese , v o n  kreis- 
zy lin d risch er  G e s ta lt , . w ird  m it der A chse in  R ich tu n g  des zu 
m essen d en  D ru ck es a n  geeign eter  S te lle  in  den  K ernkorper e in 
geb a u t. D ie  e in e  D eck fla ch e  der B iich sc  is t  fe st, w ahrend dic  
andere sich  um  1/d00 m m  heben  kann. W ird nun durch den  
auBeren D ru ck  der E rdm assen  d ie  b ew egliche D eck flach e  fe s t  auf 
die M antelflach e gepreB t, so  is t  ein ele litr isch er K o n ta k t ge- 
sch lossen , w a s m it H ilfe  e in er K u p ferd rah tle itu n g  an einer G liih- 
la m p e  im  M eB hauschen fe s tg e s te llt  w erden kann. G ib t m an nun  
in e in eD ru ck roh rleitu n g , w elch e an d ieD ru ck b iich se  angesch lossen  
ist, a llm ah lich  D ruck , so  w ird  in dem  A u gen b lick e, w o der D ruck  
in  der B iich se  dem  auBeren D rucke das G le ich gew icht ha lt, bei 
der geringsten  S te igeru n g  des D ruckes der D eck el sich  abheben , 
der K o n ta k t  un terbroclien  und die L am pe erlóschen.

D ie  durch d ie  M essungen a m  T a y lo rsv ille -D a m 8 fest-  
g e ste llte  A b n a h m e der horizon ta len  P ressungen  gegen iiber den  
lo trech ten  m it  dem  F ortsch reiten  der V erfestigun g  w urde durch  
die neueren  M essungen am  T ietoń* und G erm antow n -D am 10 
b e sta tig t . D a s V erh ą j|n is  der h orizon ta len  zu den lo trech ten  
P ressungen , das beim  T ay lo rsv ille -D a m  e tw a  0,5 betrug, ergab  
sich  b e im  G erm an tow n -D am  e tw a  zu 0 ,6  n a ch  E in tr itt  der  
V erfestigun g.

In  Z usam m en arb eit m it dem  M assachu setts In st itu te  of 
T ech n o lo g y  un ter  M itw irkung von  G ilboy  und T erzaghi h a t der  
M ia m i-C on scrvan cy-D istr ict’0 neuerdings ein geh en de p h y si
k a lisch e  und  ch em isch e  U n tersu ch ungen  des K ernm ateria ls an- 
g e stc llt , d ie  in  m ancher B ezieh u n g  sehr lehrreich sind . Z unachst 
so llte  fe s tg e s te llt  w erden , ob  e s ausreich te, die Probekorper au f 
d em  gew óh n lich en  W ege des B olirverfahrens zu gew innen  oder  
ob  es erforderlich  war, e in en  A rb e itssch a ch t abzusen ken , um  die  
P robekorper d irek t an  O rt und S te lle  in  der gew iin sch ten  R ich 
tu n g  en tn eh m en  zu kon nen . H ierbei ergab sich , daB das b illigere  
B ohrverfah ren  zu eb enso  gu ten  Priifkórpcrn fiihrte w ic  d ie d irek te  
E n tn a h m e  im  S ch ach t. Im  ersteren F a lle  w urde ein B ohrloch  von  
14 cm  lierun tergetr ieb en , aus dessen K ernm ateria l Priifkórper von
5 cm  D u rchm esser  en tn om m en  w urden. D a s E ntn eh m en  geschah  
so , daB inn erhalb  der B ohrhtilse a lles M ateriał b is zu der b etreffen 
den E n tn a h m este lle  sorgfiiltig  b e se itig t  w urde und dann die  
P ru fkorperh iilse , d ie  m it G ew inde an einer en tsp rech en den  
S ta n g e  b e fe stig t  war, heruntergelassen  w u rde. D ie  70 cm  langen  
P riifkórper w urden  d irek t in den H iilsen  v ersch ick t, nachdem  sie  
vorhcr noch  durch E ingieB cn  v o n  fliissigem  P araffin  h erm etisch

7 Eng. News-Rec. 1918, Seite 758; ferner Proc. Am. Soc. Civ.
Eng. 1922, Seite 460 f f .; ferner Ziegler, Der Talsperrenbau, Bd. 1,
3. Auflage, Seite 28, W. Ernst und Sohn.

8 Proc. Am. Soc. Civ. Eng. 1922. Core Studies in Hydraulic- 
fill-Dam s, von C. H . Paul.

8 Eng. News-Rec., 30. Sept. 1926, von J. E. Hauk.
10 Eng. News-Rec., 18. Dez. 1930, von C. H. Eiffert.
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abgesch lossen  w aren. G epriift w u rd en  die D u rch la ss ig k eit, Zu- 
sam m end riick barkeit, der R eib u n gsw in k el, der F eu ch tig k e its-  
g eh a lt  und das sp ez ifisch e  G ew icht. AuB erdem  w urde die Z u
sa m m en setzu n g  des M ateria ls e in geh en d  u n tersu ch t.

D ie  U n tersu ch u n gen  am  G erm antow n -D am  ergaben ein e  
m ittlere  sp ez ifisch e  D u rch la ss ig k eit v o n  1,7 • 10 0 m /sec , cin  aus- 
geze ich n etes R csu lta t, w enn m an sich  vor A u gen  h a lt, daB M erkle  
bei se inen  zahlreichen  D u rch la ssigk eitsversu ch en  an B eton p riif-  
kórpern e in e  sp ez ifisch e  D u rch la ss ig k eit im  M itte l von  
i , 6 - io  9 m /sec  gefu n d en  lia t. D ie  D ruck versu ch e zeig ten  ein  
h oh es MaB v o n  S ta b ilita t  un d  der R eib u n gsw in k el ergab sich  
im  D u rch sch n itt zu 2 7 0. D en  m ittleren  F eu ch tig k e itsg eh a lt fa n d  
m an zu 25 % , bczogen  a u f trock en es M ateriał.

U ber g ee ig n ete  M ethoden  zur P riifung  des K ernm ateria ls  
w ahrend der H erste llu n g  b er ich te t Charles E . W a d d el11 in  E ng. 
N ew s-R ec . D ic  E n tn a h m e aus dcm  cen tra l-pool erfo lg t durch  
einen  e igens dafiir  k on stru icrten  A p parat, der u n ten  an einer  
S tan ge  b e fe stig t ist. D a s  P ru fm ater ia l se lb st  w ird  zu n a ch st  
griind lich du rch m isch t und  ein e w o h lb estim m te  P rob e e n t
nom m en , um  sie  in  e in em  elek tr isch en  O fen bei 8 5 ° zu darren. 
D er D arrkuchen wird dann v o rsich tig  zerk leinert, durch ein  
io-M aschen-S ieb  g es ieb t und  n o ch  e in m al in  den O fen gebrach t, um  
e v tl. an gezogen e F eu ch tig k e it  w ieder zu b ese itigen . E s w erden  nun
10 g  genau  ausgew ogen . in G lasflaschen  getan , 1 cm 3 starkę  
A m m on iu m lósun g draufgegossen  und chem isch  reines W asser  
n ach gefu llt. A ch t derartige F lasclien  w erden g le ich zeitig  in e in em  
sogenan nten  D efloccu la tor  in D reh un g g ese tz t , d a m it sich  auch  
die k le in sten  T eilchen  von ein an d er  tren nen . D a n n  laB t m an das  
M ateriał sich  setzen  u n d  b eo b a ch te t un ter  dem  M ikroskop, w ann  
alle  T eilchen , die gróBer ais 0 ,5  m m  sind , sich  g e se tz t  hab en . D a s  
W asser m it den noch  sch w eb en den  F ein te ilch en  w ird dann sorg- 
fa ltig  abgegossen  und m it d iesen  der ProzeB w ied erh o lt un d  so 
fort, b is das W asser schlieB lich ganz klar ist. D a s ab g ese tzte  
M ateriał w ird  dann g etrock n et, g e s ieb t und  die S ieb k u rve  
aufgetragen .

D ie  vorsteh en d en  B etra ch tu n g en  lassen  erkennen , w ie sorg- 
filltig  m an h eu te  in  A m erika die Z usam m en setzu ng und P riifung  
des F iillm a teria ls fiir  E rddam m e, in sbesondere fiir g e sp iilte  
D an in ie  b etreib t. D azu  durften  d ic B a u u n fa lle  der le tz ten  Jahre  
und die m ann igfachen  S chw ierigk eiten , d ic sich  bei der H erste llu ng  
g eze ig t haben , in  hervorragendem  MaBe beigetragen  haben . 
W enn auch, verglichen  m it der B eton n iau er , d ie v ie l engerc V er- 
b u n d en h eit des E rddam m es m it den órtlich en  V erh altn issen  
den Z ufa lligk eiten  s te ts  einen  b reiten  R au m  lassen  w ird, so  laB t 
der neuere am erikan ischc D am m b au  doch  erkennen , daB es durch  
sy stem a tisch e  U n tersu ch u n gen  und w eith erz ige  B ek a n n tm a ch u n g  
gew onn en er E rfahrungen m óglich  ist, gew isse  e in h e itlich e  M erk- 
m ale fe stzu ste llen , obere und un tere G renzbereiche beziig lich  der  
M ateria lzusam m ensetzun g zu schaffen  und so  pe in lichen  O ber- 
raschungen beim  B au  und B etr ieb  von  T alsperren  en tg eg en -  
zuw irken.

11 18. Dez. 1930.
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GESCHWEISSTE STAHLKONSTRUKTIONEN AUF DER DEUTSCHEN BAUAUSSTELLUNG  
BERLIN 1931.

Yon Dipl.-Ing. TT. Boos, Berlin-Charlottenburg.

U b e r s ic h t :  An Hand von Abbildungen und unter Angabc 
von Berechnungsgrundlagen werden verschiedene geschweifite Stahl- 
konstruktionen beschrieben, die auf der Deutschen Bauausstellung 
gezeigt wurden.

In  der unter R egie  des D eu tsch en  Stah lb auverb and es  
steh en d en  G ruppe „ S ta h l"  auf der D eu tsch en  B auau sstellung  
(H alle  V III)  is t  d ie  Schw eiB technik  in  e in em  U m fan ge vertreten , 
der d ie  B ed eu tu n g  d ieses jiin g sten  G eb ietes des S tah lb aues ver- 
an sch a u lich t. AuBer der gesam ten  zum  Schw eiB en erforder- 
lich en  A p paratur  w erden hier versch iedene geschw eiB te S tah l- 
k o n stru k tion en  geze ig t. A u ffa llend  stark  is t  besonders d ie  im

Stah lb au  bisher noch  w en ig  a n g ew an d te  G a s s c h m e l z s c h  w e i -  
B u n g  v ertreten , d ie  in der M itte  der H a lle  V III  a u f dem  Stan d e  
der C arbidverein igung zusam m engefaB t ist. N eb en  zahlreichen  
B eisp ielen  aus dem  B ehaiter-, R oh rle itu n gs- und M aschincnbau , 
die im  allgem ein en  n ich ts w esen tlich  N eu es b ie ten , i s t  v o r  a llem  
ein  durch originelle  F orm  auffa llen der gasgeschw eiB ter Sprung- 
tu rm  fiir Schw im m sp ort beach ten sw ert.

A bb. 1 ze ig t d ie G esam tan sich t d es ganz aus R ohren her
g este llten  9 ,75 m  hoh en  T urm es, der drei S p ru ngb retter  in  2,6,
6  und 9 m  H ó h e  b esitz t. A n der E in sp a n n ste lle  h a t  d ie  K on 
stru k tio n  e ine G rundflache v o n  0 ,8  x  1,5 m .
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A u sste ifu n gsb lech e  in  die E ck en  ein gesch w eiB t. D ic  A u sb ild u n g  
des FuB es ze ig t A bb. 2.

D ie  Y erbande zwischen. den  beiden  H au p ttra g w a n d en  sind  
rahm enartig  ausgeb ild et. In  den  E b en en  der Schm alse iten  w ird  
die R ah m en  w irkung  
durch  d ie  in  der  
R ech n u n g  n ic h t be- 
rU cksichtigten  Leiter- 
sp rossen  aus 1 y2"  
starken  R oh ren  noch  
b etra ch tłich  erh oht.
D ie  durch se itlich es  
A bspringen  v o n  den  
P la ttfo rm en  hervor- 
gerufenen  T orsions- 
m o m en te  nehm en  die  
ais starr anzuseh en - 
den P la ttfo rm en  und  
die Scliragrahm en  
auf.

Zur E r le ich te 
rung d es T ransportes  
v o n  der W e rk sta tt  
zum  A u fste llu n g so rt  
m uB te der T urm  in 
drei T eilen  h erge
s te llt  w erden . D er  
un tere T eil reich te  
bis zu den K noten  
des ersten  K nick s. Abb. 5 . AnschweiBen einer Traufpfette. 
Im  oberen Z -fórm i-
gen  T e il w urden sa m tlich e  S ta b e  unter dem  obersten  K n ick  
du rch gesch n itten  un d  erst a u f der B a u ste lle  durch Schw eiB ung  
verb u n d en . D a s  g an ze  Z -S ttic k  w urde darauf m it H ilfe  e ines

250/ZS0
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Abb. 2 . FuB des Sprungturms 
m it Yerankerung.

Abb. 3 . Knoten 13 des Sprung
turms. B  = BaustellenschweiBung.

Abb. 4 . Sechsstabiger Rohrknoten  
m it Yersteifungsblech.

kom p liz ierte  und hoch  bean- 
sp ru ch te  V erb indu ngen  wird  
m an ohn e K n o ten b lech e  n ich t  
auskom m en konnen . W enn  
auch  d ie  A n sch luB n ahte rech- 
nungsm aB ig ausreichen , so  is t  
doch zu  b eriicksich tigen , daB 
der S c h n ittp u n k t der S tab-  
achsen  in  einer m aterialfreien  
Zone lieg t; es treten  also  
M om en te auf, d ie n ic h t m ehr  
v ern a ch la ssig t w erden durfen. 
D er E n tw u rf sah  h ier  auch  
K n o ten b lech e  vor, an d ie die  
g esch litz ten  R ohre ange- 
sch lossen  w erden so llten , doch  
m uB te die A u sfuhrung w egen  
der K urze der zur Ver- 
fiigu n g  steh en d en  Z eit un ter- 
b leiben . E s  w urden daher  
led ig lich  a is te ilw eiser  E rsa tz

D ie  B erech nu ng der R ohrprofile  un d  der S chw eiB verb indungen  
erfo lgte  un ter  der A n nah m e, daB jed e  P la ttfo rm  m it 4 0 0 k g /m 2 und  
auB erdem , z u rB er iick sich tig u n g d erS to B w irk u n g  beim A bspringen , 
m it einer lo tre ch ten E in ze lla s t  v o n  4 0 0 k g  sow ie  e in er w aagerechten

Abb. 1 . Netzbild des Sprungturms.

E in z e lla st  v o n  100 k g  am  
auB ersten  P u n k t b e la ste t  w ird . 
S a m tlich e  K rafte  sin d  ais  
gle ich zeitig  w irkend  a n gen om 
m en. W in d k rafte  w urden  
n ich t b er iick sich tig t, d a  der  
T urm  fiir e in e Schw im m h alle  
g ed a ch t is t .

D ie  v ier  S tie le  b is zum  
ersten  K n ick p u n k t der K o n 
stru k tio n  b esteh en  a u s du rch- 
lau fenden  R ohren  v o n  4 "  A u - 
B endurchm esser un d  3 ,75 m m  
W an d stark e . Im  oberen T eil 
sind  d ie  P rofile  en tsp rech en d  
kleiner. D ie  FullstS.be von  
21/H"  D u rchm esser sind  ohne  
K n o ten b lech e  angesch lossen , 
w as m it R iick sich t a u f d ie  ver- 
haltn ism aB ig  geringen K rafte  
bei den  e in fach en  K noten  
w oh l u n bed en k lich  is t .  A nders 
liegen  d ie  V erh a ltn isse  jedoch  
an  den K n ick p u n k ten , w  o 
zum  T eil sech s S ta b e  v o n  
versch iedener  S tarkę  zu- 
sam m enstoB en . F iir  derartige

Abb. 6. Innenansicht des Stahlgerustes einer Aus- 
stellungshalle. Die Yerspannungen wurden spater 

wieder entfernt.

B ock es h ochgezogen  und an den  b ereits au fg er ich te ten  u n teren  
T eil angeschw eiO t (vgl. A bb. 3). M it A u sn ahm e d ieser S tellen  
w urden alle  anderen Schw eiB ungen  in  der W e rk sta tt  ausgefu hrt.
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D er T urm  m ufite  inn erhalb  v o n  fiin f T agen  einschliefllicb  
F u n d ieru n g  un d  M ontage h erg este llt  w erden, w odurch  sich  m anche  
V erein fachu ngen  erk laren . K on stru k tio n  u n d  sta tisch e  B erech
n u ngen  sta m m en  v o n  D ip l.-In g . B o n d y  un ter  M itarbeit y o n  
D ip l.-In g . R o s e n t h a l ; d ie  A usfuh ru ng h a tte  d ie  S c h w e i B 
t e c h n i k  S c h n e i d e r  G .m . b . H . ,  B e r l i n .

A u f dem  F reige land e der B a u a u sste llu n g  b efin d et sich  
auB erdem  —  allerd ings n ic h t ais A u sste llu n g so b jek t, sondern den
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A bb. 5 ze ig t e in e fertige  R ah m en eck e und das A nschw eiB en  
einer T ra u fp fette . D a s S tu m pfschw eiB en  d es rech ts  d a v o n  sich t-  
b aren  StoB es m uB te besonders vorsich tig  vorgen om m en w erden , 
da der e in se itig  s itzen d e  S teg  des U -E isen s beim  Schw eiB en  
le ich t zur V erzieh un g n e ig t. D u rch  A n w endu ng besonderer H ilfs-  
m aB nahm en w urde das V erzieh en  verm ied en . D ie  Y erb indung  
der P fe tte n  m it den  R ah m en  laB t A b b . 6 erkennen . A u ch  hier 
m uB te, eb enso  w ie b e i der S tu m p fverb in d u n g  der zw ischen  den
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Z w ecken der A u sste llu n g  d ienend  —  ein e gasgeschw eiflte  H alle, 
in der d as PreuB. M inisterium  fur L and w irtsch aft, D om an en  und  
F orsten  e in e S ied lun gsschau  v era n sta lte t . D ie  H a lle  y erd ien t  
in so fem  besondere B each tu n g , a is ein  B auw erk  v o n  so lchen  A b 
m essu ngen  b ish er in  D eu tsch la n d  w oh l noch  n ic h t durch Gas- 
schw eiB ung h er g este llt  w orden is t . D er  B au  is t  68 m  lang  und
4 ,9  m  h o ch ; d ie  V orhalle  is t  22 m  la n g  und 6,5 m  hoch'. D as  
G esa m tg ew ich t des v o n  der F irm a B r e e s t  & C o. ge lie ferten  
S ta h lg er iiste s  b e tra g t 50  t.

A u ssch la g g eb en d  fiir d ie  A n w endu ng  der Schw eiB ung w ar  
die v o m  A rch itek ten  g e ste llte  B ed ingu ng, N ie ten  und Schrauben  
am  ga n zen  B au w erk  vo llk o m m en  zu verm eid en . D a  nun die  
V erlegun g der Strom zu fiih ru ngsk abel au f der B a u ste lle  grofle  
K o sten  v eru rsa ch t h a tte , en tsch ied  m an sich  dafiir, nur in der  
W e rk sta tt  m it  dem  L ich tb ogen  zu schw eiB en, dagegen  a lle  au f 
der B a u ste lle  auszu fiih rend en  V erb indungen  m it H ilfe  der Gas- 
sclim elzschw eiB u ng herzu stellen . D ic  A u sfuh ru ng der autogenen  
Schw eiB arbeiten  iibernahm  der W erbeausschuB  fiir C arbidver- 
w ertu ng  bzw . die C a r b i d v e r e i n i g u n g .  D ie  Schw eiflgen tte  
w urden von  der F irm a G r i e s o g e n  G. m. b. H . zur Y crfiigung  
g e ste llt . G eschw eiB t w urde mitr F lasch en gas (A zety len -D issous) 
und S au ersto ff.

Z u n a ch st w urden  d ie  Schw eiB ungen der R ah m en ecken  
vorg en o m m en . D ie  S to B p la tten  w aren in  der W erk sta tt bereits  
e lek tr isch  an d ie  S tie le  angeschw eiB t w orden. D ie  V erbindung  
m it den  R ieg eln  erfo lg te  a u f der B au ste lle , w ob ei g le ich zeitig  von  
oben u n d  u n ten  geschw eiB t w urde, um  V erziehungen  zu ver- 
m eiden  und d ie  K o sten  fiir  das U m w en den  der W erk stiicke zu 
sp aren . D ie  A uB enseiten  der E ck en  w urden durch L asclien  ge- 
s ich ert; au f den  In n en se iten  w urden d ie  vorsteh en d en  StoB 
p la tte n  zur V erstark u n g  v o ll versch w eiB t.

N a ch  F er tig s te llu n g  der R ah m en eck en  w urden die ganzen  
R ah m en  m it H ilfe  e in es zw ischen den S tie len d en  ein gespann ten  
F ed erd y n a m o m eters durch die S ta d tisch e  B au p o lizei gepriift. 
B ean sta n d u n g en  ergaben sich  dabei n ich t.

Abb. 7 . Elektrisch geschweiBte 
Rahmenecke m it StoBplatte.

Abb. 8. Bleche m it 
Walzfehlern.

Abb. 9 . Elektrisch geschweiBter
— Rohrknoten.

P fetten fe ld ern  liegenden  W echsel, sehr vorsich tig  vorgegangen  
w erden . D u rch  g le ich ze itig es Schw eiB en v o n  v ier  S e iten  kon nten  
auch  hier V erziehungen  a u sg esch a lte t  w erden .

M it A u sn ahm e der O berkopfschw eiB ungen  an den  R a h m en 
ecken  lagen  alle  anderen Schw eiB stellen  fiir d ie Schw eifler g iin stig .

Abb. 10 . Binder- und Kranbahnstiitze fiir eine W erkstatthalle.

A is Z usatzd rah t w urde ste irischer H olzk oh len d rah t v o m  S ta h l
w erk B oh ler  verw end et.

D ie  E l e k t r o s c h w e i f i u n g  is t  durch m ehrere F irm en  ver- 
treten . K j e l l b e r g  s te l lt  yersch icdene Schw eiB -A ggregate  und  
ein e V orrich tu ng  fiir B iegepriifu ngen  v o n  Schw eiB nah ten  auf. —  
D ie  F im a  A r c o s  fiih r t a u f der bek an n ten  Schw eiB tafel die  
Schw eiB ung von  D a ch b in d em  und T ra g em  prak tisch  vor. A u f
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dem  g leich en  S ta n d e  is t  auch  d a s  S ch m u ck lcrsche P riifin stru m en t  
fiir  d ie U n tersu ch u n g  v o n  Schw eiB nahten  zu sehen . In teressa n t  
i s t  ferner ein  K n o ten p u n k t v o n  der B riicke b e i Ł ow icz, der ersten  
vor  zw ei Jahren erb au ten  geschw eiB ten  StraBen briicke in E uropa.

D ie  F irm a  A g i l  z e ig t a u f ihrem  S ta n d e  ein en  io  m w e it  
g esp an n ten  Z w eigelenkrahm en, an  den, nur fiir d ie  Z w ecke der 
A u sste lln n g , beid erseits 4 m  b reite  R oh rk onsolen  angesch lossen  
sin d . D er  R ah m en  soli in einer F abrik ha lle  der F irm a V erw en du ng  
finden , d ie  n ach  e in em  E n tw u rf v o n  D ip l.-In g . B o n d y  ais 
schw eiB tech n ische S tu d ie  a u sgefiih rt w ird. D ie  H a lle  h a t  eine  
G rundflaclie  von  20 x  10 m  und erh a lt e in e  4 m  w eite  A us- 
kragung iiber dem  W asser. F iir  d ie  v ier  Z w eigelenkrahm en  
wurden versch iedenc  Q uersch n itte  g ew ah lt, um  ihre schw eiB 
tech n isch e  E ig n u n g  festzu ste llen .

D er  Q uersch n itt des au sg este llten  R a h m en s w ird aus zw ei 
U -E isen  18 g eb ild et. A b b . 7 z e ig t d ic R ah m en eck e m it dcm  
an den S tie l angeschw eiB ten  StoB blech . D ie se  h eu te  fa st  a llge-  
m ein iib fiche E ck v erb in d u n g  is t  ke incsw cgs ganz  u n b edenk lich . 
In  einem  Y brtragc w ieś H err B o n d y  kiirzlich  auf d ie  b ek a n n te  
T a tsa ch e  hin , daB in B lech en  ge leg en tlich  W alzfeh ler  vorhand en  
sind , w ie  sie  A bb. 8 v eran sch au lich t. L ieg t ein  so lcher F eh ler  
in der Z ugzone, so  is t  n a tiir lich  ein  A ufreiB en des B lec lies unver- 
m eid lich . E s is t  daher w oh l ratsam , a u f der Z ugseite  eine L asche  
an z u bringen.

A b b . 9 ze ig t e in en  R o h rk n oten  der K on so len , dessen  drei 
S ta b e  sa m tlic li au f D ru ck  b ean sp ru ch t sind . D ie  V erb indu ng  
m it e in er runden  A b sch luB p la ttc  des starkeren  R oh res un d  einem  
sen k rech t d arau f b efestig ten  S te g  is t  auB erst k lar un d  ein fach . —  
S a m tlich e  Schw eiB ungen an d iesem  R ah m en  w u rd en  m it W ech sel-  
strom  un d  u m h iillten  E lek tro d en  ausgefiih rt.

V ersch ied en e S ta h lb au firm en  zeigen  in  B ild ern  oder M odellen  
e in ige der v o n  ihn en  b ish er ausgefu hrten  geschw eiB ten  B auw erke. 
B e u c h e l t & C o .  fiihren  d as M odeli einer W erk sta tth a lle  von  
80 m  L an ge  un d  40  m  B reite  vor, dereń sa m tlich e  V erb indungen , 
w ie  S tiitze n  (A bb. 10), D achb in der, K ran bah ntrager, Sch iirze  usw ., 
m itte ls  L ich tbogenschw ciB u ng h erg este llt  w urden . D ie  B in d er  
haben  e in e  S tiitzw e ite  v o n  21,76111 und ein en  A b sta n d  v o n  15,8 m . 
B ei der P ro b eb ela stu n g  zw eier  B in d er  m it 124 t ,  en tsp rech en d  
den errechneten  L asten  einsch lieB lich  W ind  und Schn ee, erw iesen  
sich  d ie  Schw eiB nah te a is e in w and frei. D ie  D u rchb iegun gen  
b lieb en  h in ter den  rechnerischen  zuriick . D ie  Y orziige  gegen iiber  
der N ie tu n g  kom m en auch  in  der G ew ichtsersp arn is zum  A u s
druck, d ie nach  A n gab en  der F irm a e tw a  24  % betragt.

SchlieB lich verd ienen  n o ch  e lek tr isch  geschw eiB te B lec h 
trager von  125 cm  H o h e  E rw ahn un g , d ie  zusam m en m it den  
n eu esten  W alzp rofilen  P  80 und  P  100 a is  Saulen den Stand  
des StahlbauY-erbandes e in fassen .

BEITRAG ZUM PROBLEM DER ARBEITSFUGEN IM BETON.
Yon Dr.-Ing. II. Brandt, Mannheim.

U b c r s ic h t :  Es werden zunachst die Griinde besprochen, die 
die Anordnung von Arbeitsfugcn in Betonbauwerken notwendig 
machen. Sodann werden dereń H auptm angel und Schwachen auf- 
gczahlt. Es wird an einer Reihe von Beispielen aus der Praxis gezeigt, 
daB schleeht durchgebildete Arbeitsfugen oft der m ittelbare Grund

Abb. 1 .

fiir die Zerstórung ganzer Bauwerke gewesen sind. D ie Ursachen und 
Hauptfehler, auf die das nachteilige Verlialten der Arbeitsfugen zuriick- 
geht, werden angefuhrt und MaBnahmen angegeben, die hier Abhilfe 
schaffen konnen. Hieran anschlieBend wird von englisehen Ver- 
suchen berichtet, dic zur Klarung des Problems wesentlieh bei- 
getragen haben; zum Schlusse werden die Gesiehtspunkte angegeben, 
dic fiir die Anordnung und Lage von Arbeitsfugen in B eton- und 
Eisenbetonbauwerken maCgebend sind, und daraus die giinstigste und 
zweckm&Bigste Lage derselben abgeleitet.

GroBere B eto n b a u w erk e  w erden  im  a llgem ein en  aus B au-  
blócken geb ild et, die untereinander durch F u g en  g etren n t sind. 
D iese  F u g en  w erden b ek an n tlich  angeordnet, um  d ie  S p an 
nungen , die durch die Schw in du ng des B e to n s  und seine Volum .cn-

veran dcru ngen  zufo lge des k lim a tisch en  W ech sels hervorgerufen  
w erden , auf ein  M indestm aB  zuriickzufiih ren . D ic  Gro Ce der  
ein ze lnen  m o n o lith isch en  B a u te ile  h a n g t ab  v o n  der B estim m u n g  
un d  L age des gesa m ten  B auw erkes sow ie  v o n  a llen  den  F aktoren , 

die d ie v ersch icd en en  V olum enveranderun-  
gen  des B e to n s  zu b ee in flu ssen  verm ógen .

In  den m eisten  aller F a lle  i s t  e s  ge- 
w ó h n lic h . un m óglich , d ie  e in ze ln en  B eto n -  
blócke zw ischen  den F ugen  in e in em  unun- 
terbrochcnen  A rb eitsvorgan g  fertigzu ste llen . 
D ic  U rsachen  der A rb eitsun terbrechu ngen  
kón nen  dabei en tw ed er  in  einer zu geringen  
L cistu n g sfa h ig k c it der B eto n fa b r ik  oder in  
dem  M angel an  R o h sto ffen  oder den  U n -  
b ild en  der W itteru n g  liegen . In m an clien  
F a llen  k ón nen  sie  auch  durch  zw angslau fige  
P a u sen  beim  S ch ic litw ech se l hervorgerufen  
sein . SchlieB lich  bed in gen  o ft  auch scha- 
lu n gstech n isch e  G riinde A rb eitsfu gen . In  
allen  d iesen  F a llen  en tsteh en  inn erhalb  der  
e in ze ln en  gesch lo ssen en B a u w erk ste ile  F ugen , 
dereń m a n gelh aftc  B ea ch tu n g  u n d  D u rch 
b ildu ng sehr o ft  sch on  zu dauernden  Schaden  
g e fu h r t haben .

D ie  P ra x is  des B e to n b a u es h a t  uns 
gclchrt, daB derartige A rb eitsfu gen  ihrer  
N a tu r  n a ch  sch w ach e P u n k te  e in er B a u -  
k o n stru k tion  b ilden , ja , daB sogar  v ie lfa cli 
die Z erstórung ganzer B auw erke a u f ihre  

M angel zuruckgefiihrt w erden m uB. B e i un geeign eter  A n ordnung  
und A u sfuh ru ng w eisen  A rb eitsfu gen  fo lgen de S ch w ach en  auf:

M angelh afte  F es tig k e it  un d  sch lec liter  V erb and  an der F uge. 
(V gl. A b b . 1.)

A u sb liih u n gen  an  den A rbeitsfugen , d ie die S ich tfla ch en  des 
B eto n s veru n sta lten . (V gl. A b b . 2 a  un d  b.)

U n d ich tig k eiten , d ie  zur F olgę  hab en : beim  E in d rin gen  von  
W asser im  W in ter  F ro stsch ad en , bei W 'asserbehaltern und  T al- 
sperren groBere W asserver lu ste , beim  E in d rin gen  v o n  aggressiven  
F liiss ig k e iten  Z erstórung des B eto n s.

M angelh afte  W id ersta n d sk ra ft gegen  d ie  W irk un g der H itz e  
bei B randen .
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M an gelh afte  S ta n d festig k c it  bei E rdbebeu , E x p lo s io n en  oder  
B eschieB ungen .

E s k o n n ten  aus der P ra x is  des B e to n b a u es  v ie le  F a lle  ange-  
fiih rt w erden , bei denen  sc lilech t du rch geb ild ete  A rbeitsfugcn  
B auw erlien  zum  V erh angn is gew orden  sind . E s  so llen  hier jedoch  
aus M angel an  R a u m  n u r c in ige  B e isp ie le  g en a n n t w erden , die die

o b en  a u fgezah lten  
Schad en  sch lech - 
ter  A rbeitsfugen  
beson ders charak- 
terisieren .

G. G i l i  b e 
r ich te t in  E ng. 
N ew s-R ecord1 v o n  
e in em  v iersto ck i-  
gen  G aragenge- 
bau de in  E ise n 
beton , das um  
14 S tockw erke er
h o h t w erden  so ll
te . B e i einer vor- 
ub ergehendcn  B e -  
sich tig u n g  zeigten  
sich  e in e  ganze  
A n zah l k on struk - 
t iv er  Schad en  an  
dem  B au w erk  und  
ein e eingehendere  
U n tersu ch u n g  er- 
gab  dann, daB die  
A rbeitsfugen  m it  
w enig  A u sn ahm en  
in  den H a u p t-u n d  
N eb en u n terz iig en  

der D eck en  an  P u n k ten  hoher Sclierspannungen  in der N ah e  
der A u flager angeord n et w orden  w aren. E in ig e  d ieser F ugen  
h a tte n  sich so  w e it  geó ffn et, daB m an beąu em  ein e M esser- 
k linge h in ein steck en  k on n te . W en n  e in  W agen  iiber die D eck e  
ro llte , k o n n te  m an m it der H a n d  an der F u g ę  deu tlich  die B e 
w egu n g  spuren .

In  den  P roceed ings o f th e  A m erican  C oncrete In s t itu te  wird  
v o n  B au w erk en  (S tau d iun m en , W asserbehaltern , S tiitzm au ern , 
G ew olben), die e in er d iesbez iig lichen  P riifung  unterw orfen  
w urden, b er ich tet, daB gerade an  den A rb eitsfu gen  die A u s-  
b liih un gen  v o n  K a lk h yd raten  usw . am  zah lreich sten  und  
sta rk sten  w aren , un d  daB an  d iesen  S te llen  v ie lfa ch  F rostzer- 
stó ru n g en  a u ftr a ten 2 3.

t)b er  Z erstórungen  an  E isen b eto n b a u ten  in  Seelia fen  auf 
J a v a  zu fo lge  u n g eeign eter  A n ord nu ng u n d  sch lech ter  D u rch 
b ild u n g  der A rb eitsfu gen  b er ich te t W . L o o s 4 in „ B e to n  und  
E isen "  1927.

N a ch  der E x p lo s io n  v o n  O ppau fand  G o e b e l 5, ,,daB die  
sch w ach en  S te llen  der E isen b eto n k o n stru k tio n en  die A rb eits
fugen  w aren , w o  n en n en sw erte  Schu b- oder Z ugkrafte v o m  B eto n  
n ich t au fgenom m en  w erden kon n en " . „ D ie  Z erstórung der P feiler  
auf der D ru ck seite  i s t  im  G eb iete  des G uB betons ausgesprochen  
starker  ais im  gew óhn lichen  B eto n . H ier  erw iesen  sich  auch  die  
G ieB fugen a is sch w ach e S te llen ."  B e i einer B esch ieB ung von  
F estu n g sb a u ten  aus S ta m p fb eto n  zerfielen  die B eto n b a u te ile  
in  d iinn e  P la tte n , dereń S tarkę den e in ze ln en  Stam p fsch ich ten

1 G. G il i ,  Repairing construction defects in a building. Eng. 
News-Record 192S, xoo (19), 742.

- A m e r ic a n  C o n c r e te  I n s t i t u t e .  Report of Committee E 6 
on ,,D estructive Agents and Protective Treatments". Proc. Americ. 
Concrete Inst. 1925.

3 P r o b s t ,  T o lk e ,  Entwurf und W irtschaftlichkeit von  
Staumauern aus B eton und Eisenbeton, Z. d. V. D. I. Bd. 74, Nr. 13 
und 14, Abb. 49.

4 L o o s ,  Einige Beispiele von Zerstorungserscheinungen an 
Eisenbetonhochbauten in Seehafen auf Java. B eton und Eisen 1927.

5 G o e b e l ,  D as Verhalten von B eton und Eisenbeton bei der
Oppauer Katastrophe. Vortrag gehalten auf der X X V . Haupt-
versammlung des Deutschen Betonvereins 1922.

e n tsp ra ch 6. E b en so  w urde an  den  durch das E rd b eb en  von  
S t. F ran zisk o  zerstó r ten  E isen b eto n b a u ten  fe stg este llt , daB 
A rb eitsfu gen  v ie lfa ch  die U rsache  ihres E in stu rzes w aren,

B e i e in em  GroBfeuer, das im  Jahre 1920 in G a l v e s t o n e  
U . S. A . ein W aren haus z e r s to r te 7, w urde fe stg este llt , daB 
A rbeitsfugen , die n ich t besonders durch A ufrauhen  oder so n stige  
M itte l b eh a n d e lt w orden  w aren , kein erle i V erb u n d festig k e it a u f-  
w iesen ; sie  ó ffn e ten  sich , w ob ei sich  g la tte  S tirn flach en  des 
B eto n s zeig ten . W ahrend  e in es Schad en feu ers im  W aren h au s der 
S ter lin g  P ro d u cts  C om p any o f E v a n sv ille , In d iana , b ild eten  
sich  langs der A rb eitsfu gen  in  den  E isen b eto n d eck en  groBe R isse; 
sam tlich e  G eschoB decken w urden  hierdurch zersto r t8.

D er m a n g e lh a fte  V erb and der A rb e itsfu gen  k an n  sich  b e 
sonders n a ch te ilig  b e i G uB b eton bauten  bem erkbar m achen . D ie  
schon  fiir p la stisch e  B e to n m isch im g en  ch arak teristisch e  E r- 
sch ein u n g  des A b sin k en s der G robzuschlage un d  des A u fste ig en s  
v o n  feinerem  u n d  fe in stem  M órtelm ateria l sow ie  d ie B ild u n g  v o n  
Z em en tsch lam m  is t  hier noch  v ie l  starker  ausgep ragt. W ird  
diese o b erste  Sch ich t, b esteh en d  aus Z em en tsch lam m  und  
porósem  B eto n , n ich t sorgfa ltig  v o r  F o rtsetzu n g  der B eton ieru n gs- 
a rb eit en tfern t u n d  der B e to n  g u t  au fgerauht u n d  angenaB t, 
so  is t  e ine nen n en sw erte  D ic h tig k e it  u n d  V erbundw irkung  
zw ischen  dem  a lten  un d  neuen  B e to n  n ich t zu erw arten . D a  
h eu te  bei groBen Schleusen  u n d  T alsperren  fa s t  du rchw eg G11B- 
b eto n  ver\ven d et w ird  un d  bei d iesen  B a u te n  der F rage der 
D ich tig k e it  des M auerw erks e in e erh ó lite  B ed eu tu n g  zukom m t, 
kan n  die D u rchb ild ung der A rbeitsfugen  hier n ic h t sorgfa ltig  
g en u g  erfolgen . E s s in d  daher in so lchen  F a llen  auch  m e is t  
besondere V orkehrungsm aB nahm en getro ffen  w orden, d ie h a u p t
sach lich  der E rzie lu n g  einer g u ten  D ic h tig k e it  in  der A rb eitsfu ge  
g a lten . E s se ien  hier nur erw ah nt, V erd u b elu n gen  m it  R u n d 
e isen  u n d  K linkern, w ie  sie  bei dem  N eu b au  der N ordk aje  des  
H a fen s I I  in  B rem en an gew a n d t w u rd en 9, dreieck fórm ige V er- 
zahnu ngen , die im  B e to n  ausgesp art w urden, K anthólzer , die  
m an in den fr ischen  B e to n  h in ein d ru ck te, E in d riick e  m it S tam p f-  
geraten , schlieB lich  das E in b rin gen  groBer sau ber gerein igter

Abb. 2b.

S te in b lóck e  in  den G uBbeton, das h au p tsa ch lich  bei T alsperren  
bisher iib lich  war.

A ndere U m sta n d e , die e in en  sch lech ten  Y erband der  
A rbeitsfugen  veru rsach en , sind  die Y erw en du ng zu trock en er

6 S h i t k e w it s c h ,  M onolithat der Betonbauten. Forschungs- 
arbeiten auf dcm Gebiete des Eisenbetons H eft 7. Berlin, 
W . E rnst & Sohn. 1906.

7 A n o n , The fire resistance of concrete. Concrete Constr. Eng. 
1921, 16 (10), 631.

8 A n o n , Concrete builds up slab and columns spalled by fire, 
Eng. News-Record 1925, 94 (7). 28S.

* A g a t z ,  Der Neubau der Nordkaje des H afens II in Bremen. 
Vortrag gehalten auf der X X IX . H auptversam m lung des Deutschen  
Betonvereins 1926.

Abb. 2a.
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oder  zu  san darm er M ischungen beim  A nschluB  an  den  a lten  
B e to n . B e i G uB beton is t  d iese  G efahr b eson ders groB, da die  
a u sg etro ck n eten  G uBrinnen n a ch  A rb eitsp au sen  dem  B eto n  
beim  D urchflieB en  zu v ie l fe in en  M órtel un d  F eu ch tig k e it  e n t-  
z iehen . D ie  K o n sisten z  der B e to n m isch u n g en  b edarf daher  
gerade n a ch  ein cr A rbcitsun terbrechu ng im  B eto n iervorgan g  
besonderer B ća ch tu n g . D ie  ersten  M ischungen nach  F o rtsetzu n g  
der A rb eit m iissen  besonders m órtelreich  un d  g en iig en d  w eich  
sein , d a m it ihn en  n ich t durch die vorg esch ild ertcn  U m sta n d e  
u n d  die B eriihrung m it dem  a lten , b ereits a bgebu nd cn en  B eto n  
zu v iel W asser  en tzo g en  w ird  un d  sie  sich  den  U n cb en h e iten  der 
A rb eitsfu gen  iiberall s a t t  ansch lieB en kon nen . W eiter  w erden  
jeg lich e  A rten  v o n  V erunrein igungen , S tau b , S ch m u tz  oder  
leh m ige  B esta n d te ile , die v o n  u n sau beren  Z usch lagstoffen  lier- 
riihren, bzw . Sch lam m  u n d  erd ige B esta n d te ile  v o n  der Sohle  
des A u sh ubs, b evor der B e to n  e in geb rach t wird, ferner Sage- 
sp an e und H o lz sp litter  votn  E in b au  der S ch a lu n gen  dic V erbund-  
fe stig k c it der A rb eitsfu gen  n a c h te ilig  b eein flu ssen . V iclfach  
w erden in  der P ra x is  derartige  Y eru nrein igu ngen  durch A b blasen  
des B e to n s m it D ru ck lu ft b ese itig t. D a b ei is t  es un verm eid lich , 
daB die fe in en  Ó lteilchen , d ie s te ts  in  k om p rim ierter L u ft vor- 
han den  sind , den B eto n  der A rbeitsfuge  m it einer zw ar nur sehr  
d iinn en , aber d cnn och  sehr n a ch te ilig  w irkenden  Ó lhaut iiber- 
z ichen . D a sse lb e  g ilt  fiir das in  der P ra x is  iib lich e  A u ftauen  
v o n  Schnee durch A b blasen  m it  lieiB em  D a m p f; auch  hier b ild et  
sich  ein  O liiberzug iiber dem  a lten  B e to n . O l- oder F ettv cru n -  
rein igungen  kon nen  natiir lich  auch  v o n  den M ischm aschinen oder  
den  V erarbeitun gsw erk zeugen , v o n  S chalu ngen  usw . herriihren. 
In  a llen F a llen  bee in flu ssen  sie  u n g iin stig  d ie V erb u n d festig k e it  
der A rb e itsfu g e  und sin d  am  b esten  v o r  F o rtsetzu n g  der A rbeit 
durch A b fegen  des B e to n s m it scharfen  D rahtb esen  zu entfernen .

B esond ere V orsich tsm aB n ahm en  sin d  erfordcrlich  h in sich t
lich der A rb eitsfu gen  bei U n terw asserb eton icru n gen . H ier  is t  
die G efahr e in es sch lech teren  A n sch lusscs d es n eu en  B e to n s  an  
den  a lten  n atiir lich  n och  u n gleich  v ie l groBer. E s  so llten , w enn  
irgend m óglich , hier A rb eitsun terbrechu ngen  v o lls ta n d ig  unter- 
bleiben , d a  se lb st  bei sehr gew issen h a ftem  E inb ringen  des B eto n s  
nur schw er e in e E n tm isch u n g  durch A b sink en  der G robzuschlage  
und W asserw irbel verh in d ert w erden  kann, so  daB die Gefahr  
besteh t, daB der neu  cin geb rachte  zu w en ig  sch m iegsam e, grobe  
B eto n  an  den  a lteren  B au w erk ste ilen  n ic h t gen iigend  d ich t  
ansch lieB t.

H ier  m ógen  die in  F rage kom m en d en  R ich tlin ien  des  
A m erican  C oncrete In s t itu te  fiir E isen b eto n b a u ten  erw ah n t  
w erd en10. E s  heiB t d ort: § 401: , ,B eim  B eto n ieren  u n ter  W asser  
darf der B e to n  n ich t frei durch d as W asser  fa llen  u n d  dadurch  
e in e E n tm isch u n g  desselben  und des schon  e in geb rach ten  B e to n s  
hervorgerufen w erden; v ie lm eh r so li der neu ein zu brin gen de  
B eto n  so  d ich t w ie  m óglich  a u f den a lten  B e to n  la n g sa m  und  
s te t ig  m it FórdcrgefaB en herabgelassen  un d  d iese Gefa.Be erst  
u n m itte lb a r  nach  dem  A u fse tzen  g eó ffn et w erden ."  D ie  D ich tig -  
k e it v o n  B eto n fan ged am m en , die m eisten s zum  gróB ten T eil 
unter W asser b e to n ier t w erden  m iissen , h a n g t v o n  der Sorgfa lt 
ab, m it der d iese  R egeln  b e a c h tc t u n d  m it der d ie  w en igen  unvcr- 
m eid lichen  A rbeitsfugen  h erg este llt  w erden .

In  d iesem  Z usam m en han g m ógen  ein e R e ih e  v o n  V ersuchen  
des D ep a r tm en t o f S c ien tific  and  In d u str ia l R esearch , B u ild in g  
R esearch , in teressieren , die in  dem  S p ezia lb er ich t N r. 16 un ter dcm  
T ite l „C on struction  J o in ts  in  C oncrete, B o n d in g  new  C oncrete  
to  o ld ” vor  kurzem  v eró ffen tlich t w orden  sin d 11. Z iel der U n ter
su ch u n gen  w ar, d ie fo lgen den  4 F ragen  zu k laren:

1. In  w elclier  W eise  is t  die O bcrflachę des a lten  B e to n s vorzu - 
b ereiten , u m  ein en  m ó g lich st g u ten  V crb and  m it dem  neu  
aufzub ringend en  B e to n  zu erzielen  ?

2. In w elchcr W eise  g esch ieh t am  b esten  das A u fbrin gen  des  
neuen  B e to n s a u f den gem aB 1. v o rb ere ite ten  a lten  B e to n  ?

3. W elche F a k to ren  h ab en  E influB  auf d ie  D au erh a ftig k e it  
und F es tig k e it  der A rbeitsfugen  ?

10 P r o c e e d in g s  of the American Concrete Institute 1928, Vol.2.(, 
p. 798. Reinforced concrete building regulations and specifications.

11 Erschienen in London, H. Jl. Stationery office 1930.
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4. I s t  es m óglich , B eto n so rten , die m it v ersch icd cn en  A rten  
v o n  Z em en t h erg este llt  sind , m it E rfo lg  m itein an d er  zu ver- 
bin den  un d  w elch e  K om b in a tio n en  ergeben  dab ei die  
h óch ste  V erb u n d festig k e it ?

D ie  B ea n tw o rtu n g  dieser F ragen  s t i i tz t  sich  a u f die E rgeb 
n isse  einer groBen A n zah l v o n  B ieg u n g szu g festig k e itsp r iifu n g en  
an  B a lk en  m it A b m essu n gen  v o n  10 • 20 • 50 cm ; sie  b esta n d en  
aus zw ei gleichgroB en H a lften , v o n  d enen  die e in e  n a ch  E rharten  
der anderen  a n b eto n ier t w orden  w ar. D ie  dadurch en tsta n d en e  
A rb eitsfu ge  w urde a u f ihre V erb u n d festig k e it g ep r iift12. D ie  
E rgeb n isse  der U n tersu ch u n g en  sind  w ie  fo lg t:

A is d ie  b este  M eth ode der B eh a n d lu n g  d es b ereits erh arteten  
B eto n s ergab  sich  in den U n tersu ch u n gen  das A u frau hen  der 
O berflache m it P ick h am m ern  u n d  A b b iirsten  m it S tah ld rah t- 
besen. E s  zeig te  sich  jedoch , daB n och  n ic h t v o lls ta n d ig  erh arteter  
B e to n  d iese B eh an d lu n g  n ich t v ertru g . A n sch ein cn d  is t  d ies  
darauf zuriickzufukreh , daB in  der N a ch b a rsch a ft der F u g en  die  
Z usch lagsto ffe  dadurch  ge lo ck ert w erden . F a s t  in  a llen  F a llen  
tr a t bei derartigen  A rb e itsfu gen  der B iegu n gsb ru cli 1— 2 cm  
n eb en  der F u g ę  ein . L ed ig lich  bei der V erw en du ng v o n  T on- 
crd czem ent, der b ereits n ach  24 S tu n d en  groBe F estig k eiten  
aufw ies, w ar d ies n ic h t der F a li.

D ie  V erb u n d festig k e it der A rb eitsfu gen  w ird geringer, w enn  
der zuerst c in geb rachte  B e to n  a lter  ais 1 M onat is t , b evor  er m it  
dcm  zw eiten  v erb u n d en  w ird. D ies m ag  e in erse its  in  dem  gróBeren  
Schw indm aB  der beiden  B e to n so r ten  b egriin d et se in , anderer- 
se its  aber auch  darin, daB das A u frau hen  der O berflache um  so  
schw ieriger w ird, je  a lter  der B e to n  is t .  D ie  V erw en du ng b e 
sonderer C hem ikalien  zur B eh a n d lu n g  der A rbeitsfu gen flach en  
erw ies sich  ais v o r te ilh a ft. A m  b esten  sin d  derartige M itte l in  
L ósu ngen  en tw ed er  a u f d ie S ch a lu n g  aufzustre ich en  oder iiber  
den  fr ischen  B e to n  zu sp ritzen . N a ch  der E rh artu n g  laB t sich  
dann die obere M órte lsch ich t m it S ta h lb esen  oder P reB lu ft e n t
fern en  (C on tex-V erfahren ).

W erden Sau relósun gen  zu d iesem  Z w eck ver\vand t, so  h a t  
m an sich  d avon  zu iiberzeugen , daB d iese lb en  restlos en tfern t  
sind , b evor der n eue B e to n  a u fg eb rach t w ird.

D ie  V erw en du ng v o n  v erd iin n ter  Sa lzsaure erw ies sich  bei 
hoch w ertigem  P o rtla n d zem en t un d  T on erd ezem cn t v o rteilh a fter  
ais bei gew óh n lich em  P o rtla n d zem en t.

In  gew issen  F a llen , z. B . beim  V orhan densein  einer d ich ten  
N etzb ew eh ru n g , w o es sehr v ie l Schw ier igk eiten  b ereiten  w iirde  
den  B e to n  g u t  aufzurauhen , h a t  die V erw en du ng d es Sand- 
stra h lg eb la ses sehr g iin stig e  E rfo lge g eze itig t.

D ie  V erd ub elun g der beiden  B e to n fla ch en  durch  en t-  
sp rechende A u ssp aru ngen  im  a lten  B e to n  oder die A b trepp un g  
der A rb e itsfu gen  usw . erw ies sich  nur a is ein geringer Y orteil, 
eb en so  w u rd en  kaum  g iin stigere  E rgeb n isse  erzie lt, w en n  die  
A rb eitsfu ge  durch  R u n d eisen ein lagen  sen k rech t zur O berflache  
des a lten  B e to n s  g esich ert war.

D ie  U n tersu ch ungen  zeig ten  ferner, w ie  w ich tig  es ist, 
daB d ie  ersten  M ischungen  d es neuen  B e to n s  g u t  p la stisch  und  
w eich  gen u g  sind , um  a lleH o h lra u m e in der O berflache der A rb eits
fuge auszu fiillen . Zu trock en e M ischungen  ergeben e in en  sch lech - 
ten  V erband. A n dererseits so llten  zu nasse  M ischungen  verm ied en  
w erden , d a  der U n tersch ied  in  den  Schw indm aB en der beiden  
b enachb arten  B eto n so rten  dadurch nur noch  vergróB ert wird. 
W enn die A rb eitsu n terb rech u n g  nur w en ige S tu n d en  dau ertc , 
so  fuh rte  d ie  V erw en du ng e in es M órtelbreies v o n  ah n lichcr  
B esch a ffen h e it w ie  d ie  des n eu en  B e to n s  zu g u ten  E rfo lgen , fa lls  
der a lte  B e to n  vorher g u t angcnaB t w ar. B e i langerer A rbeits-  
un terbrech ung muB der a lte  B e to n  zu erst au fgerauht, g ere in ig t  
un d  angenaB t w erden , so d a n n  em p fieh lt  sich  e in  A n str ich  m it  
Z em en tm ilch  un d  darauf ers t e in  du nn er M órtelbrci.

12 Ahnliche Untersuchungen wurden durchgefiihrt von K ie h n c ,  
Uber die Behandlung und Anordnung der Arbeitsfugen im  Beton, 
Zement 1929, H eft 16, 17, 18, 20, worin hauptsiichlich die Frage 
untersucht wird, w iew eit sich durch die Anwendung des C o n te x -  
Verfahrens bei Arbeitsfugen die Verbundfestigkeit steigern laBt. 
Ferner M in er , Strength of Concrete Joints. Proc. Eng. Soc. W estern 
Penn. 1908, 24, 471. P e r r y ,  Tests on bonding new concrete to old, 
Engineering News 1908, 60, 167 u. a. m.
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Sehr g u te  E rgeb n isse  w urden  erz ie lt durch die V erw endung  
e in es reinen Z em en tm ilch anstrich es, dem  ein  fe tte r  M ortel, 2 T eile  
Z em ent, i  T e il Sand, u n d  d a m a ch  ein  m agerer M ortel, b estehend  
aus i  T e il Z em en t u n d  2 T eilen  Sand, fo lg te . D ie  E rgebnisse , 
die m it  d iesen  V erb in d u n gsm itte ln  erreicht w urden, lagen te ilw eise  
iiber der B iegu n gszu gf e stig k e it  des B eto n b a lk en s. B e i lieinem  
dieser K órper tr a t der B iegu n gsb ru cli ali der A rbeitsfuge ein .

B e i norm alem  P o rtla n d zem en tb eto n  n ah m  d ie  F es t ig k e it  an  
den  A rb eitsfu gen  m it zu nekm end em  A lter  zu . B e i hochw ertigem  
P o rtla n d zem en tb eto n  z e ig te  sich  d iese lb e  E rschein un g, w ahrend  
b ei T on erd ezem en tb eto n  p rak tisch  kein  F estig k eitsu n tersch ied  
festzu ste llen  w ar in  e in em  versch ied en en  P riifungsa lter  der 
P rob en  v o n  i ,  3 oder 7 T agen . A llgem ein  k o n n te  ein  A nw achsen  
der V erb u n d festig k e it m it der Z eit fe s tg es te llt  w erden . W eiter  
w urde b eo b a ch te t, daB die B ieg u n g sfestig k e it in der A rbeitsfuge  
um  so  groBer war, je  langsam er der Z em en t erh artete . D ies kann  
v ie lle ich t erk larbar se in  durch die starkeren  Schw indspannungen , 
die bei h o ch w ertigem  Z em en t w ah rend  der E rh a rtu n g sze it auf- 
treten . A u s dem selb en  G runde erw ies sich  auch der norm ale P o r t
la n d zem en tb eto n  im  a llgem ein en  besser ais der T on erd ezem en t
b eton  beziig lich  se in er  B ieg u n g sfe stig k e it in der A rbeitsfuge.

W urde fiir den a lten  B e to n  ein  r e la tiv  fe tte s  M ischungsver- 
h altn is verw a n d t, so  verh in derte  d ie  Z em en th au t, dic sich  auf 
dem  a lten  B e to n  b ild ete , e in en  g u ten  V erb and m it dem  nach trag-  
lich  e in geb rach ten  M ateriał. W urde dagegen  fiir den a lten  B eto n  
eine m agere M ischung un d  fiir den  nachtrag lich  ein geb rachten  eine  
fe tte  angew an dt, so  ergab sich  ein e hohere B iegu n gsfestigk e it.

D ie  U n tersu ch u n gen  ergaben ferner, daB es u n b ed in g t vorzu -  
zieh en  is t , d ie  A b n u tzu n g ssch ich t e in es B etonfuB b odens un
m itte lb a r  nach  dem  E inb ringen  des U n terb eto n s aufzubeton ieren , 
da M ortel frisch  auf den B e to n  au fgeb rach t e in en  g iin stig en  Yer- 
band ergab.

SchlieB lich  w urden ein e ganze A n zah l v o n  auf versch iedene  
W eise  u n terein ander verb u n d en en  B eto n b a lk en  h in sich tlich  der 
W a sserd ich tig k e it in der A rbeitsfuge  gepriift. L eid er is t  d ie P rii- 
fu n gsm eth od e n ich t im  e in ze lnen  beschrieben , so  daB n ic h t fe s t
g e ste llt  w erden  kann, w iew eit  bei den  e in ze lnen  V ersuchen  gleiche  
Y b rau ssetzungen  vorlagen . E s  ergab sich , daB sa.m tliche unter- 
su ch ten  A rb eitsfu gen  fiir e in en  D ru ck  v o n  7 a t prak tisch  w asser- 
d ich t w aren . D ieses E rgeb n is ersch ein t reich lich  g iin stig , d a  z. T . 
die V ersuchskórper so  h erg este llt  w aren, daB an  ein en  g la tten  
gegen  S chalu ng b eton ierten  a lten  B e to n  der neue B e to n  ohne  
jeg lich e  B eh a n d lu n g  a n g e fiig t w orden  war. D er V ergleich  der 
D ic h tig k e it  un terein ander ergab, daB b is zu e inem  gew issen  
G rade der S a tz  zu treffend  is t , daB d ie  D ich tig k e it  der A rbeits- 
fuge um  so  hóh er is t , je  besser ihre V erb u n d festigk eit is t .

D ie  z u r K la r u n g  d ieser F rage 4 an g este llten  U n tersu ch ungen  
ergaben , daB n ich ts  dagegen  ein zu w enden  ist, w enn m an an einen  
erh arte ten  B e to n  ein en  n euen , m it einer anderen Z em en tart her- 
g este llten  anftig t. E s  ergab sich  sogar, daB T onerdezem en tbeton  
a u f norm alen  P o rtla n d zem en tb e to n  aufgebracht, e in e 35%  hohere  
V erb u n d festig k e it aufw ies ais T on erd ezem en tb eton  a u f T onerde
zem en tb eto n . O bw ohl T onerd ezem en tb eton  sehr g u t a n  h o ch 
w ertigem  P o rtla n d zem en tb eto n  h afte te , m in d esten s jedenfa lls  
eb en so g u t w ie  T on erd ezem en tb eton  an  T onerdezem en tbeton , 
so  g e h t  denn och  aus den V ersuchen  hervor, daB dessen  V erbund- 
fe stig k e iten  n ich t so groB sind  w ie  d ie v o n  hochw ertigem  P o r t
la n d zem en tb eto n  a u f P o rtlan d zem en tb eton .

D a s A n h a ften  v o n  norm alem  P o rtla n d zem en tb eto n  auf 
a ltem  T o n erd ezem en tb eton  b etrug  nur e tw a  80%  der V erbund- 
fe stig k e it  zw isch en  zw eierlei versch iedenen  norm alen  P ortlan d - 
zem en tb e to n so rten .

D er V erb and v o n  norm alem  P ortla n d zem en tb eto n  m it h o ch 
w ertigem  P o rtla n d zem en tb eto n  w ar fa st  genau  so  groB w ie der 
zw ischen  norm alem  P o rtla n d zem en tb eto n  versch iedenen  A lters. 
H in g eg en  sch ien  das A ufbringen  v o n  hochw ertigem  P o rtla n d 
zem en tb eto n  auf a lten  norm alen P o rtla n d zem en tb eto n  bessere  
F estig k e iten  zu ergeben, ais hochw ertiger  P ortla n d zem en tb eto n  
v ersch iedenen  A lters in  V erb indu ng u n terein ander aufw ies. D er  
A nschluB  v o n  h o ch w ertigem  P o rtla n d zem en tb eto n  an T onerde
z em en tb eton  w ar n ich t so  fest w ie  d ie Y erb u n d festig k e it v o n

n orm alem  P o rtla n d zem en tb e to n  an a lteren  T on erd ezem en tb eto n  
u n d  b etru g  n u r ann ahern d  60%  der V erb u n d festig k e it v o n  ver- 
sch ieden  a ltem  h och w ertigen  P o rtla n d zem en tb eto n .

D ie  V ersuche ergaben  fa st  ausnah m slos, daB die B ieg u n g s
fe stig k e it  in  der A rb eitsfu ge  geringer is t  ais im  m on olith isch en  
B eto n . Sie b e sta t ig ten  a lso  in  v o llem  U m fan g  die E rfahrungs- 
ta tsa ch e , daB A rb eitsfu gen  die sch w a ch sten  P u n k te  im  B eto n g e-  
fiige  sind , besonders w en n  m an  b e i der B cu rtcilu n g  der E rg eb 
n isse beriick sich tig t, daB bei der laboratorium sm aB igen  H erste l
lun g  der V erb indu ngen  zw ischen  neuem  und a ltem  B e to n  sicher  
m it der groB ten Sorgfa lt u n d  G ew issen h a ftig k e it vorgegan gen  
w urde, w as m an a u f B a u ste llen  n ic h t im m er erw arten  k an n  und  
w as sich  d ort auch  n ic h t im m er durchfiihren  laBt.

A ber n och  in  anderer B ezieh u n g  m ussen  d ie  englisch en  Yer- 
su ch e a is sehr w ertv o ller  B e itra g  zur K larun g des P rob lem s der  
A rbeitsfuge angesehen  w erden . G eben sie  doch  vor  a llen  D in gen  
q u a n tita t iv  e in en  rech t g u ten  W ertm esser fiir d ic b e i d en v e r sc h ie -  
denen A n ord nu ngen  v o n  A rb e itsfu gen  zu erw artenden  V erbund- 
fe stig k e iten . E s  w are sicherlich  m anches U n h eil b e i B e to n b a u ten  
v erm ied en  w orden, w en n  sich  der b au ausfiihrendc In gen icu r  ein  
klares B ild  dariiber h a tte  m achen  kon nen , w iev ie l er einer so lch en  
A rbeitsfuge zu m u ten  kann. N a ch d em  d iese  F rage nunm ehr auf 
G rund der v ersch ied en en  Y ersuche b ea n tw o rte t w erden kann, 
i s t  auch  k lar ersich tlich , an  w eich en  S te llen  des B au w erk es m an  
d erartige A rbeitsfugen  o h n e B ed en k en  anordnen  darf und w oh in  
sie  ke inesfa lls v e r leg t w erd en  diirfen , w en n  n ic h t ganz  besondere  
V orsichtsm aB nahm en getro ffen  w erden.

D a  A rbeitsfugen  d ie  sch w aclien  P u n k te  e in es B auw erkes  
sind , so  so llte  m an sie  m o g lich st an die an i w en ig sten  bean- 
sp ru ch ten  S te llen  verlegen . W ie aus den englisch en  V ersuchen  
h ervorgeht, kon nen  A rb eitsfu gen  insb esond ere nur sehr geringe  
oder gar keine S cherkrafte  aufn eh m en , w en n  sie  n ic h t durch  
V erzahnungen , V erd iib elun gen  oder so n stig e  V orkehrungen dazu  
nachd riick lich st in sta n d  g ese tz t  w e rd en ; daher sind  so lche F u g en  
da zu verm eid en , w o  groBere Scherbeanspruchungen  a u ftreten . 
H in gegen  konnen  sie  ihrer N a tu r  n ach  sehr w o h l D ruckk rafte , 
aber w esen tlich  w eniger g u t bzw . bei sch lech ter  A u sfuhrung  
iib erhau pt n ic h t Z ugkrafte iibertragen.

F u n d a m en te  so llten  s te ts  auf ihre v o lle  T iefe  in  e in em  GuB 
b eto n iert w erden . L aB t sich  e in e  A rbeitsu n terb recliu n g  hier  
jedoch  n ic h t verm eid en , so  so li d ie A rb eitsfu ge  norm al zur R ich 
tu n g  der D ruckk rafte  veriau fen . B ei S tiitzen  u n d  P feilern  m ussen  
ev . A rbeitsfugen  an  die U n terk an te  der v o n  ihn en  getragenen  
U b erb au ten  v e r leg t w erden . V o u ten  an  S tiitzen  und Sau len - 
kópfen  gehóren  in  d iesem  S inne zu den  U b erbau ten , eb enso  
K am pferan satze  usw ., und sind  gem ein sam  m it d iesen  zu be- 
ton ieren . N ach  dem  B eton ieren  der Sau len  bzw . P fe ilersch a fte  
i s t  e in e P a u se  im  A rb e itsfo rtsch ritt e in zu legen , d a m it sich  der  
ein geb rachte  B e to n  se tzen  kann. N ach  den am erikan isch en  V or- 
sch riften  soli d iese P a u se  m in d esten s zw ei S tu n d en  betragen . 
B ei B a lk en  und U n tcrziigen  so llen  die F u gen  in  einer E b en e  sen k 
rech t zur B a lk en lan gsach se  angeordnet w erden und m o g lich st im  
m ittleren  D r itte l  der S p ann w eite . K einesfa lls so llen  sie  dorth in  
v er leg t w erden , w o sp a ter  groBere Scherspannungen  zu erw arten  
sind , w ie  z. B . an den  A uflagern , auf S tiitzen  oder W and en  oder an  
den  K reuzungen  m it anderen Tragern bzw . unterschw eren  kon- 
zen tr ier ten  L a sten . I-Iorizontale oder schrage A rbeitsfugen  so llten  
bei E isen b eto n p la tten  u n tersa g t sein , v ie lm eh r so llten  sie  sen k 
rech t zur P la tten eb en e  un d  im  m ittleren  D r itte l der S tiitzw eite  
an geord n et w erden. H ierbei is t  n och  zu beach ten , daB d ie  m e is ten  
U n terziig e  im  E isen b eton b au  a is P la tten b a lk en  a u sg eb ild et  
w erd en  un d  daB dann die A rbeitsfugen  in  der P la tte  u n ter  
B eriick sich tigu n g  der D ru ck b reite  des B a lk en s festzu leg en  sind .

W ie die am erikan isch en  un d  auch en g lisch en  V orsch riften  fiir  
die  A u sfiih ru ng v o n  B auw erken  in B e to n  un d  E isen b eto n  sehr  
e in geh en d e R ich tlin ien  h in sich tlich  der A n ord nu ng v o n  A rb eits
fugen  vorseh en , erh a lt nu nm ehr in dem  n eu en  E n tw u rf der B e 
stim m u n g en  fiir  A u sfuh ru ng v o n  B auw erken  aus E isen b eto n  
dieses w ich tig eP ro b lem  eine e in geh en de W iird igun g und ein e R eih e  
v o n  R ich tlin ien , bei dereń B ea ch tu n g  in  H in k u n ft ern stliche  
Schad en  verm ied en  w erden  konnen.
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KURZE TECHNISCHE BERICHTE.
Verwendung von Silizium -Stahl fiir eine Brucke 

bei Montreal.
Bei der kiirzlich fertiggestellten neuen StraCenbrucke iiber den 

St. Lorenzstrom bei Montreal wurde fiir alle Haupttragerglieder und 
fiir groBe Teile der Fahrbahn und der Fu Bwege Silizium stahl ver- 
wendet. D ie M ittelóffnung dieser Brucke (Gerbertrager iiber drei 
Offnungen m it eingehangtem  Koppeltrager in der Mitte) betragt
334,6 m, die Gesamtlange einschlieBlich der Flutóffnungcn 2690 m.

Der vervvendete Silizium stahl muflte nach Vorschrift 56,2 kg/m m 2 
bis 63,3 kg/m m 2 Bruchfestigkeit haben und auBerdem eine Mindest- 
streckgrenze von 29,6 kg/m m 2 aufweisen. AuBerdem war bei 200 mm  
MeBlange eine Bruchdehnung von 1054 .geteilt durch die im  Zug- 
vcrsuch erm ittelte Bruchfestigkeit und eine Einschniirung von 35% 
Yorgeschrieben.

Die Eigenschaften dieses Staliles wichen erheblich von denen 
des fiir die ubrigen Teile der Brucke verwendeten Sonder-Kohlenstoff- 
stahles ab, und dic W alzwerke muBten besondere Sorgfalt aufwenden.

um Scigerungen zu verhiiten. Von beiden Blockenden muBten groBe 
unbrauchbare Teile abgeschnitten werden. Bei der Bearbeitung des 
Silizium stahles wurden harte Stellen und Gaseinschlusse gefunden. 
Die Bearbeitung war allgem ein bedeutend schwieriger ais bei Kolilen- 
stoffstahl. Beim  Schneiden m it der Schere oder beim Loclien gab er 
m it scharfem K nall nach, und die Bruchflachen waren kristallinischer 
ais bei anderen Stahlen. D iese Besonderheiten verursachten eine Er- 
hóhung der Bearbeitungskosten um 25— 35% verglichen m it Kohlen- 
stoffstahl.

D ie zulassige Beanspruchung des Silizium stahles wurde fiir Zug-

gliederzu 1650 kg/cm 2 und fiir Druckglieder zu | i j 5 0 —  4 , 9 5 kg/cm 2,

jedoch hóchstens zu 1330 kg/cm 2 festgesetzt. Wahrend des Baues 
durften diese Beanspruchungen um 25% iiberschritten werden. Von 
dieser M oglichkeit muBte bei den Ankern und den Auslegerarmen 
Gebrauch gem acht werden, da dic M ittelóffnung im  Freivorbau er- 
richtet wurde. (The Iron Age. Bd. 127(1931), S. 1153.)

PERSONALNACH RICH TEN.

Bergrat Zorner zum 70. Geburtstag.
Seincn 70. Geburtstag beging am 27. August d. J. der lang- 

jahrige Generaldirektor der M aschinenbauanstalt Humboldt, Koln 
(jetzt: H um boldt-Deutzm otoren A.-G.), Ilerr Bergrat Dr.-Ing.
e. h. Richard Z ó r n e r  in Bensberg bei K oln a. Rhein.

Zorner ist eine in der gesam ten Industrie, namentlich Rheinland- 
W cstfalens, bekannte Personliclikeit. Er stam m t aus einer alten  
Bergm annsfam ilie der fruheren Grafschaft Mansfeld und ergriff den 
Bergmannsberuf. 1S85 Bergreferendar geworden, w idm ete er sich 
dem Staatsdienst und wurde 1901 ais Bergwerksdirektor und M itglied 
der D irektion fiir Handel und Verkehr zum Bergrat ernannt. 1903 
iibernahm er den Posten eines Generaldirektors des Humboldt.

In seiner Stellung hatte Zorner reichc Gelegenheit, seine viel- 
seitigen K enntnisse fruchtbringend fiir das seiner Fiihrung anvertraute  
W erk zu verwerten, das einen kraftigen Aufschwung nahm und -auch 
durch die Kriegs- und Nachkriegsjahre gliicklich hindurchgesteuert 
wurde.

1921 trat Zorner in  den Ruhcstand. D ie  Technische Hochschule 
Berlin-Charlottenburg ehrtc ihn durch die Verleihung des Dr.-Ing. e. h. 
Seitdem  widm ete sich Zórner einer vielseitigen wirtschaftlichen  
Tatigkeit, nam entlich durch weitere M itarbeit in fiihrendcn Verbanden 
der eisenverarbeitenden Industrie. Zorner ist Ehrenvorsitzender des 
Verbandes Deutscher Dam pfkessel- und Apparatebau-Anstalten  
Dusseldorf und Ehrenm itglied des Deutschen Stahlbau-Verbandes 
Berlin. Er gehórt weiterhin ais Ehrenm itglied der Brennkraft-

technischen Gesellschaft und ais auBerordentlichcs Vorstandsmitglied 
dem Yerein Deutscher M aschinenbau-Anstalten an.

emerit.
G. F . S W A  IN  t ,

Professor der Universitat H arvard.
Am 1. Juli ds. Js. verschied im Alter von 74 Jahren der emerit. 

Professor des Bauingenieurwesens an der U niversitat Harvard.
Prof. Swain ist in San Francisco geboren, promovierte am 

M assachusetts Institu te of Technology im  Jahre 1S77 und studierte 
dann 3 Jahre an der Hochschule in Berlin. Nach seiner Riickkehr in 
die H eim at dozierte er am In stitu t und wurde 1887 Professor fiir B au
ingenieurwesen. Im Jahre 1909 folgte er einem Ruf nach Harvard.
1929 zog er sich von seiner Lelirtatigkeit zuriick.

Zu seinen ausgezeichnetenVerdiensten alsHochscliullehrcr gesellen 
sich noch diejenigen, die er sich in liervorragenden Stellungen erworben 
hat. Er war beratender Ingenieur bei einer Anzahl groBer Bauausfiih- 
rungen und galt ais ein eifriger Fórderer des Baues von Untergrund- 
bahnen. Seine Fachkollegen wilrdigten seine beruflichen Qualitaten  
durch seine W ahl zum Prasidenten der American Society of Civil Engi- 
neers und andererbekannterwissensehaftlicherIngenieur-Vereinigungen.

Swains literarische Tatigkeit fand ihren Niederschlag in  einer 
Reihe von Biichern, von denen ,,Conservation of W ater by Storage", 
„Strength of Materials" und „Fundam ental Properties of Materials" 
auch jenseits der Grenzen seines H eim atlandes Anerkennung gefunden  
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 der Bauwirtschaft. 49 Y e r b a n d e  d er  d e u ts c h e n  

B a u w ir t s c h a f t ,  die Fachgruppen Bauindustrie, Baustoffindustrie, 
liolzverarbeitende Industrie, Sageindustrie und Holzhandel des Reichs- 
verbandcs der Deutschen Industrie, das Bauhandwerk, yertreten durch 
den Reichsverband des deutschen Handwerks, Baustoffhandel und 
Baustofferzeuger, die Baumaschinenindustrie, Architekten und In- 
genieure, haben eine g e m e in s a m e  E in g a b e  a n  d e n  R e ic h s -  
k a n z le r  gerichtet, um in ernstester Stunde ausdriicklich auf dic Ge
fahren der gegenwartigen am tlichen Baupolitik und auf die Schaden 
hinzuweisen, die hieraus der deutschen W irtschaft erwachsen miissen. 
E s wird u. a. folgendes ausgefuhrt:

Die Opfer der Bauwirtschaft haben langst ein w eit hóheres 
AusmaB erreicht ais bei den ubrigen W irtschaftszweigen. Gleichwohl 
setzt sich in diesen Tagen der ProzeB tódlicher Erstarrung in beschleu- 
nigtem  Tempo fort. D ie óffentlichen Kórperschaften sind im Begriff, 
MaBnahmen durchzuffihren, die den letzten R est von Leben in der Bau
wirtschaft ersticken miissen.

Der W ert der baugewerblichen Produktion, an der die iibrige 
Industrie und der Handel m ittelbar stark beteiligt sind, betrug in nor- 
maler Zeit iiber ein Yiertel der gesamten industriellen Produktion oder 
ein Achtel des Volkseinkommens. D ie normale volkswirtschaftliche Lei
stung der Bauwirtschaft m it jahrlich 8,5 Milliarden RM steh t un- 
m ittelbar hinter der Textilindustrie, die jahrlich etw a 10 Milliarden RM 
W erte produziert. Sie erhebt sich w eit iiber die Gesamtleistung des 
Kohlenbergbaues, der Eisenindustrie und der M aschinenindustrie. 
Jede Baumarktkrise pflanzt sich im  gesam ten W irtschaftskórper fort. 
Ein Teil der Produktionsschrumpfung anderer fndustriezweige, ein 
Teil der Arbeitslosigkeit dieser Industrien ist von der Baumarktkrise 
m itverursacht.

D ie Bauwirtschaft in dem genannten Umfange umfaBt etwa  
360000 Betriebe, 2,5 Millionen Arbeiter und iiber 220 000 Angestellte. 
Sie ernahrt etwa ein Neuntel des deutschen Volkes. D ie I,ohne der 
Arbeiter allein machen rund 70— So% des W ertcs der errichteten Bau-

werke aus, d. h. sie belaufen sich bei normaler Beschaftigung auf rund
6,5 Milliarden Reichsmark. J e d e  M ill ia r d e  P r o d u k t io n s a u s f a l l  
d er  B a u w ir t s c h a f t  m a c h t  ru n d  350 000 A r b e ite r  a r b e i t s lo s .

Die Arbeitslosigkeit in dem bedrohlichen Umfange, die se it iiber 
einem Jahre die Entfaltung yon Staat und W irtschaft hem m t, erhalt 
den weitaus starksten ZufluB aus der W irtschaft. F ast ein Viertel 
aller Arbeitslosen (im Jahrcsduichschnitt) entfallt auf die Bauw irt
schaft. Seit dem Jahre 1929, in welchem  bereits durchschnittlich  
373 000 Baufach- und Bauhilfsarbeiter arbeitslos waren, hat sie an 
Beschaftigungs- und Produktionsvolum en weitere 55— 60% CingebuBt. 
Der Riickgang in der gleichen Zeit bei den anderen Produktionsgiiter- 
industrien betragt etwa 26,3% , bei Verbrauchsguterindustrien etwa  
13.8% . D ie Bauwirtschaft m it einer mehrfachen EinbuBe ste llt daher 
nach Schwere und Ausdehnung den eigentlichen Herd der Krise dar.

Schlagwortartige Obertreibungen in der óffentlichen Meinung, 
die in den Jahren 1927 und 1928 von einer ungesunden Aufblahung 
der Bauwirtschaft sprachen, wirken sich heute noch aus, obwohl bereits 
seit M itte 1929 scharfe Drosselungen eingesetzt haben. D ie Haushalts- 
plane der óffentlichen H and wurden seither mehrfach durchgekammt; 
was heute an Bauvorhaben iibrig geblieben ist, ste llt ein Minimum 
dar, das ohne weiteres ais wirtschaftlich, ais notwendiger, echter und 
dringlicher Bedarf unterstellt werden kann. In der W ohnungswirtschaft 
hat sich die System anderung des Jahres 1930, verbunden m it der 
Entziehung eines Teils der óffentlichen Mittel, derart ausgewirkt, daB 
das bereits stark eingeschrankte am tliche Bauprogramtp kaum zur 
H alfte durchgefuhrt werden wird. Trotzdem will man den ZufluB 
auch der letzten  óffentlichen M ittel abschneiden.

Selbstverstandlich wenden wir uns nicht gegen die Herabsetzung 
der Ausgaben und gegen SparmaBnahmen der óffentlichen Hand. 
Aber wir bezweifeln, daB das Unterlassen w irtschaftlich notwendiger 
Bauten vom  weitblickenden wrirtschaftspolitischen Standpunkt aus 
ein „Sparen" genannt werden kann. Denn dam it wurden nicht nur 
die Ausgaben gemindert, sondern eine Produktion unterbunden und
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eine Quel]e neuer Krafte in Staat und W irtschaft zum Versiegen 
gebracht.

Wer den Einwand erhebt, daB fiir Bauten kein Geld vorhanden 
sei, iibcrsielit den Nutzen, den jede Schaffung produktiver Werte 
abwirft und der sieli bei den B auten in dauernden Ąnlagen m it jiilir- 
lichen Ertragen und neuer Kreditfahigkeit der deutschen W irtschaft 
auBert. Er vergi!3t die befruchtende Wirkung jeder Bautatigkeit auf 
den Kreislauf der gesam ten W irtschaft und auf die offentlichen Fi- 
nanzen, und er vergiBt vor allem, daB keine Gesundung eintreten 
kann, solange ein so w eites Gebiet der W irtschaft wie das Bauen 
brachliegt. Auch in Deutschland sollte man, selbst wenn man sich 
zu einem bestim m ten Arbeitsbeschaffungsprogramm nicht ent- 
schlieBen will, die konjunkturpolitischen Gesichtspunkte zum min- 
desten so w eit anerkennen, daB eine n o r m a le  Bautatigkeit der óffent- 
lichen Hand im Ralimen des Notwendigen, Natiirlichen und Ver- 
niinftigen aufrecht erhalten wird.

Ober eine Million Arbeitslose in der Bauwirtschaft bedeuten  
beinahe eine Milliarde jahrliclier Unterstlitzungsbetrage. Sie bedingen 
einen gewaltigen Steuerausfall und bedrohen den Bestand der Sozial- 
versicherung. In der Bauwirtschaft selbst, die besonders zahlreiche 
selbstandige, m ittlcre und kleinere Betriebe aufweist, bedeutet es das 
Erliegen von Tausenden von Existenzen des selbstandigen Mittel- 
standes und uniibcrsehbares Elend in den Kreisen der Arbcitnehmer 
und wiederum weitere uniibersehbare Ausfalle an Steuern.

E in e  g r u n d s i l t z l ic h c  W e n d u n g  d e r  a m t l ic h e n  B a u -  
p o li t i lc  ist daher unbedingt erforderlich. Wir wissen, daB zahlreiche 
wirklich notwendige und produktive Bauten ihrer Durchfiihrung hałren. 
Hierzu rechnet vor allem die Verbesserung des StraBennetzes. Die 
weitere Anpassung des deutschen StraBennetzes an die gesteigerte 
Beanspruchung durch den Kraftwagenverkehr gehórt zu den dring- 
lichsten Aufgaben. Es muB in  erstcr Dinie darum gebeten werden, die 
Kraftfahrzeugsteuer, die Betricbsstoffsteuern und -zoile kiinftig in 
vollem Umfange dem StraBenbau vorzubehalten. Bei der fast auf 
ein N ichts zusammengeschrumpften Tatigkeit der Bauuntem ehm er 
lassen sich immer noch auftretende Versuche der Durchfiihrung von  
R e g ie a r b e it e n  nicht langer rechtfertigen. Wir erbitten ein klares 
Verbot der Durclifiilirung von Regiearbeiten dort, wo Unternehmer- 
arbeit irgend moglich ist.

Die Reichsregierung hat die Absicht zu erkennen gegeben, den 
W o h n u n g sb a u  von der offentlichen Unterstiitzung wieder zu rein 
privaten Formen iiberzuleiten. D ie Voraussetzungen fiir vcrantwort- 
liche Betatigung des privaten Kapitals, besonders im  Hinblick auf 
das notwendige Eigenkapital und auf die Beschaffung nachstelliger 
H ypotheken, sind aber heute noch in keiner W eise geschaffen. Das 
private K apitał braucht Sicherheit und Klarheit iiber die kiinftige Ge- 
staltung der Rechtsverhaltnisse und der wirtschaftlichen Verhaltnisse. 
D ie Freiheit des Privateigentum s, ein freier Grundstiicks- und Woh- 
nungsmarkt, m ithin die Aufhebung der Zwangswirtschaft und Klarheit 
hinsichtlich einer ktinftigen, in ertniglichen Grenzen zu haltenden  
offentlichen Belastung der Grundstiicke sind unerlaBliche Voraus- 
setzungen der freien privaten Neubautatigkeit.

Fiir alle gróBeren W ohnungen (vier und mehr Zimmer) ist heute  
die v ó l l i g e  A u fh e b u n g  d e r  Z w a n g s w ir t s c h a f t  móglich und 
geboten.

Aber auch fiir die Kleinwohnungen sind die Fristen der Not- 
verordnung vom  i. Dezember 1930 fiir den Abbau der Wohnungs- 
zwangswirtschaft erheblich zu verkiirzen.

Das AuBerkrafttreten des Reichsmietegigesetzes und des Mieter- 
schutzgesetzes muB auf einen bestim m ten Termin unverbrtichlich 
und bedingungslos festgesetzt werden. D ie Bedingung der Notverord- 
nung vom  1. Dezember 1930, daB vorher ein Gesetz in Kraft treten  
muB, durch das die Vorschriften des BG B. uber die Miete unter sozialen 
Gesichtspunkten ausgestaltet werden, stellt die wirkliche Aufhebung 
der Zwangswirtschaft wieder vollst&ndig in Frage. Aber selbst nach 
vólliger Aufhebung der Zwangswirtschaft wird es dem privaten Kapitał 
noch nicht sofort móglich sein, den Wohnungsneubau in ausreichendem  
Umfange seinerseits aufzunehmen. D ie Baukosten haben sich zwar dem  
allgemeinen Stand des Index fiir Fertigwaren bereits angeglichen. 
Ein zur Zeit uniibersteigbares Hindernis liegt aber noch in dem hohen 
ZinsfuB. Solange dieser nicht gesunken ist und solange nicht die vor- 
stehenden Bedingungen erfiillt sind, solange ist auch eine offentliclie 
Unterstiitzung des Neubaues von W ohnungen zum mindesten fiir den 
Kleinstwohnungsbau erforderlich. Wir halten es fiir ganzlich unmóglich, 
die dem W’ohnungsbau jetzt noch zuflieBenden M ittel fiir die Jahre 1931 
und 1932 noch weiter zu verkiirzen. D ie staatliche Unterstiitzung 
kann aber durchaus in  einfachster Form geschehen, so daB die private 
Tatigkeit unter E insatz eigenen Vermógens, eigener Tatkraft und 
eigener Verantwortung des Unternehmers nicht behindert wird.

Der Abbau der Hauszinssteuer is t  erforderlich. Er ist einzu- 
ordnen in den Gesamtplan zur Aufhebung der Zwangswirtschaft und 
wiirde den SchluBstein bilden fiir eine planmaBige Oberleitung der 
W ohnungswirtschaft und des W ohnungsbaues in  neue, freiere Vcr- 
haltnisse.

D ie SofortmaBnahme, die die heutige Lage erfordert, wird sich 
darauf beschranken mussen, den Abbau der Hauszinssteuer in be- 
stim m ter W eise festzulegen und die Ablósung der dann nach Hóhe 
und Dauer errechenbaren Last zuzulassen.

Besonders schwer leidet die Bautatigkeit durch die Verhaltnis.se 
auf dem K r e d it m a r k t ,  nąmentlich durch die Kreditnot der G e
meinden. D ie Zusagen der Lander, Gemeinden, Sparkassen und H ypo- 
thekenbanken fur H ypotheken und Zwischenkredite sind fast iiberall 
zuriickgezogen; Bilrgschaftsubernahmen und Zinszuschussc werden 
zuriickgestellt, ja, sogar fallige Zahlungen werden von Gemeinden und 
offentlichen Kórperschaften zuriickgehalten. Allein hierdurćh wurden 
Zahlungseinstellungen vieler Bauuntem ehm er in  letzter Zeit ver- 
ursacht.

Es wird b e a n tr a g t :
1. Alles daran setzen zu wollen, daB die ó f f e n t l i c h e  B a u t a t i g k e i t  

in dcm in den Voranschlagen des Friilijahrs bestim m ten Ausmafl 
aufrechterhalten wird.

2. Alle Bestrebungen óffentlichcr Stellen, unter Ausschaltung der 
Unternehmer und der Angehórigen freier Berufe in eigener Regie 
Bauten auszufiihren, zu unterbinden.

3. Die Bauauftrage der offentlichen Hand so w eit aufzufiillen, daB 
annahernd die durchschnittliche Bautatigkeit dieser Stellen  
wieder erreicht wird, selbstverstandlich unter Beschrankung auf 
produktive, unbedingt erforderliche Bauten.

4. Z um  W o h n u n g s b a u :  Die Durchfiihrung des am tlichen Woh- 
nungsbauprogramms im  Jahre 1931 in seinem v o l le n  Umfange 
zu erm óglichen;

die Zwangswirtschaft im  W olinungswesen unter Abktirzung 
der Fristen der Notverordnung vom  1. Dezember 1930 beschleunigt 
aufzuheben;

fiir die Hauszinssteuer einen Endtermin und die Stufen 
des Abbaues zu bestimmen, jedoch unter unveranderter Beibelial- 
tung der heutigen geldlichen Zuschusse fiir den K leinstwohnungs
bau mindestens fiir die Jahre 1931 und 1932.

Rechtsprechung.

Werden im Lichthof eines W arenhauses hoch oben Arbeiten aus- 
gefiihrt, welche die im W arenhaus verkehrenden Personen gefahrden 
konnen, so geniigt es nicht, wenn ein zuverlassiger Fachmann mit der 
Ausfuhrung der Arbeit betraut ist. Vielmehr muB sich ein yerfassungs- 
maBiger Vertreter der W arenhausgesellschaft nach Errichtung des 
Geriistes davon iiberzeugen, daB alles Erforderliche zum Schutze der 
Personen yeranlaBt ist. (Urteil des Reichsgerichts, IX . Civilsenat, 
vom  18. April 1931 —  IX  563/30.)

D ie L. G. m. b. H. lieB im Februar 1927 durch die Firm a B . 
im Lichthof ihres W arenhauses die Glasbedachung des Liclithofes 
anstreichen. Hierzu errichtete die Firma B. in dem  Lichthofe aus 
Leitern und Bohlen cin Standgeriist, das in 20 m  Hóhe einen Arbeits- 
boden aus nebeneinandergelegten Brettern und einige Meter tiefer 
einen aus Latten und Packpapier bestehenden Schutzboden trug. 
Unm ittelbar neben den m it senkrechten Fenstern abschlieBenden 
Schmalseiten des Liclithofes befanden sich ais Trager des gewólbten  
Glasdaches eiserne Unterzuge, die m it Zierstiickcn aus Blech ver- 
kleidet waren. Diese Zierstiicke wurden von den Anstreichern vor 
dem Anstrich fortgenommen. Wahrend der ohne Unterbrechung des 
W arenliausbetriebcs ausgefiihrten Arbeit entglitt am 7. Februar 1927 
ein solches, etwa 840 g schweres und etwa 25 cm und 60 cm langes 
Blechdreieck den Handen des hierm it beschaftigten Arbeiters und 
stiirzte durch Liicken des Arbeitsbodens hindurch in den dritten  
Stock des Warenhauses, der w ie die anderen nach dem Lichthofe 
hin offen ist. Der gerade anwesende Vertretcr einer GroBfirma, der 
in Verliandlungen m it Angestellten der L. G. m. b. H . an einem Tisch  
unmittelbar neben dem Gelander nach dem Lichthof hin auf dem  
dritten Stockwerk sich aufhielt, wurde von dem Blechstiick am Kopf 
getroffen.

Das Reichsgericht hat die Schadensersatzklage des Verletzten  
gegen die L. G. m. b. H. fiir begriindet erklart. Der Bohlenbelag des 
Standbodens sowohl dort, wo er an die W andę anstieB, ais auch 
zwischen den einzelnen Brettern, insbesondere wo die tragenden 
Leitern hindurchfiihrten, wies vermeidbare Liicken auf, durch welche 
leicht Gegenstande hindurchfallen konnten. Bei der durch die er
hebliche Fallhóhe crlangten groBen W'ucht und der Móglichkeit 
seitlicher Ablenkung durch Aufprallen auf die Geriistverstrebungen 
konnten selbst die auf den oberen Stockwerken verkehrenden Personen 
gefalirdet werden, ohne daB dagegen der zu schwache 3,50 m 
unter dem Standboden angebrachte Schutzboden Scliutz hatte bieten  
konnen. Diese Um stande ermóglichten es, daB das einem  Anstreiclier 
entfallende Zierstiick durch den Standboden hindurch auf das dritte  
Stockwerk gelangen und eine dort befindliche Person treffen konnte.

Um  diesen die Sicherheit der in dem Warenhaus verkehrenden  
Personen bedrohenden Gefahren zu begegnen, geniigte es nicht, daB 
m it den Arbeiten die dafur besonders geeignete Firma B. beauftragt 
war, auch nicht, daB die L. G. m. b. II. zwei ihrer Angestellten m it 
den Oberwachungsarbeiten betraut hatte. Angesichts der auBer- 
gewóhnlichen und gefahrlichen Arbeiten in  solcher H óhe wahrend des 
uneingeschrankten W arenhausbetriebes muBte ein Vorstandsm itglied  
der I.. G. m. b. H. nach Fertigstellung des Geriistes vor Beginn der 
Arbeiten dieses besichtigen und fiir die Beseitigung der Liicken Sorge 
tragen. E ine blofie Oberwachung ohne Beseitigung der Liicken hatte  
das Durchfallen von Gegenstanden doch nicht verliindern konnen und 
daher nicht geniigt.
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B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g e n .
Bekanntgem acht im Patentblatt Nr. 29 vom  23. Juli 1931.

KI. 5b, Gr. 39. K 97 356. Dr.-Ing. Otto Kammerer, Berlin-Char
lottcnburg, Lyckallee 12, und W ilhelm  Ulrich Arbenz, 
Berlin-Zehlendorf-Mitte, Sophie-Charlottenstr. 11. Bagger- 
maschine m it an der Bóschung entlang arbeitender Schneid- 
walze. 6. I. 26.

KI. 5 c, Gr. 9. K 154. 30. Heinr. Korfmann jr., Maschinenfabrik, 
W itten a. d. Ruhr. Nachgiebigc Laschenverbindung fur 
eisernen aus Profileisen bestehenden Grubenausbau.
18. X I. 30.

KI. 5 c, Gr. 9. T  83.30. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden
burger Str. 13. Kappschuh. 2. V II. 30.

KI. 5 d, Gr. 10. K 102.30. Heinr. Korfmann jr., Maschinenfabrik, 
und H enry Neuenburg, Siidstr. 5, W itten a. d. Ruhr. Vor- 
holeinrichtung fiir den Fórderwagen-Leerzug unter dem  
Abbaufórdermittel. 13. V III. 30.

KI. 19 a, Gr. 3. D 59 550. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Reiclis- 
bahn-Zentralamt, Berlin SW 11, Hallesches Ufer 35/36.
Eisenschwelle m it den FuB fiihrenden Querrippen. 30. X . 29.

KI. 19 a, Gr. 3. D 316.30. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Reichs- 
bahn-Zentralamt, Berlin SW 11, H allesches Ufer 35/36.
Eisenschwelle m it den SchienenfuB fiihrenden Querrippen.
3. X I. 30.

KI. 19 a, Gr. 3. D 331.30. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Reichs- 
bahn-Zentralamt, Berlin SW u ,  Hallesches Ufer 35/36.
Eisenschwelle m it den SchienenfuB beiderseits fiihrenden, 
iiber die ganze Schwellendecke reichenden Hohlrippen.
22. X I. 30.

KI. 19 a, Gr. 10. P  60421 . Franz Paulus, Aachen, LiebigstraBe.
Schienenstiitzung unter Verwendung von Stutzkórpern, 
die sich ohne Inanspruchnahme der Schienenbefestigungs- 
m ittel gegen die Schienenunterlage abstiitzen. 30. V. 29.

KI. 19 a, Gr. n .  G 16S.30. M ichael Gammersbach, Dusseldorf, 
W etterstr. 2. Schraubenlose, von oben unlósbare Befestigung  
von Schienen auf eisernen Querschwellen. 20. VI. 30.

KI. 19 a, Gr. 26. G 77 711. Gesellschaft fiir wirtschaftlichen Bahn- 
oberbau m. b. H., Freiburg i. Br., Scheffelstr. 32. Schienen- 
verbin<lung m it seitlich an die Schienenenden angeschweiB- 
ten  Laschcn. 17. X . 29.

KI. 19 a, Gr. 28. Sch 198.30 Schwabisclie Hiittenwerke G. m. b. H., 
Werk W asseralfingen. Schiencnbicgegerat. 16. V II. 30.

KI. 19 c, Gr. 3. B 140 i i i .  H einrich Roth, Kónigstr. 11, Josef 
W’eiden, Acherstr. 13 b, Ludwig Schaper, Hohenzollern-
straBe 14 und W ilhelm  Frenzel, Jagdweg 7, Bonn. StraBen- 
befestigung. i .  X I . 28.

KI. 20 g, Gr. 8. L 13.30. Berthold Lotze, Osnabriick, Bismarckstr. 50. 
Verschiebbarer Prellbock. 2. V I. 30.

KI. 20 g, Gr. 8. L 15.30. Berthold Lotze, Osnabriick, Bismarckstr. 50. 
Auf Schienen aufgesetzter Prellbock. 6. VI. 30.

KI. 20 i, Gr. 11. V 149.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke
G. m. b. H ., Berlin-Siem ensstadt. 
und Signalantriebe. 28. III. 30.

KI. 20 i, Gr. 11. V  316.30. Vereinigte
G. m. b. H ., Berlin-Siem ensstadt.
antriebe; Zus. z. Pat. 487 185. 5. IX . 30.

Schaltung fiir W eichen-

Eisenbahn- Signal werke 
Schaltung fiir W eichen-

Kl. 20 i, Gr. 31. V 345.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke 
G. m. b. H., Berlin-Siem ensstadt. Schienendurchbiegungs- 
kontakt. 30. IX . 30.

KI. 20 i, Gr. 33. H 87.30. W ilhelm Ilotz, Basel, Schweiz; V ertr.: 
Dr.-Ing. e. h. Ii. Cramer, Dr. II. Hirsch und Dr. R. Hempel, 
Pat.-Anwalte, Berlin NW  21. Zugsicherungseinrichtung.
27. II. 30.

KI. 20 i, Gr. 44. W 25.30. Hans W ilkens, K iel, Pagenkamp 7. Eisen- 
bahnschrankensicherung. 16. I. 30.

KI. 20 k, Gr. 9. A 44.30. Allgem eine Elektrizitats-G csellschaft,
Berlin NW  40, Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Doppelklemme.
3. X I. 30.

KI. 20 k, Gr. 14. A 59 532. Allgem eine Elektrizitats-G esellschaft,
Berlin NW  40. Friedrich-Karl-Ufer 2— 4. Befestigungs-
vorrichtungen fiir Stromschienen elektrischer Bahnen.
2. X I. 29.

KI. 37 a, Gr. 4. S 9 4726 . Henri Sauvage, Paris; V ertr.: Dipl.-Ing.
G. Bertram und Dipl.-Ing. K. Lengner, Pat.-Anwalte, 
Berlin SW  68. RaumabschlieBender Bauteil aus neben- 
einandergestellten Roliren. 4. X I. 29. Frankreich 13. IX . 29.

KI. 37 d, Gr. 36. F  63196 . Felten & Guilleaume Carlswerk Act-Ges., 
Kóln-Miilheim. Abstandhalter oder Querverbinder fiir 
Zaundrahte aus zwei miteinander verdrillten Drahten.
8. III. 27.

KI. 37 f, Gr. 5. H 109.30. Franz Hof, Schornstein- und Feuerungs- 
bau, und Franz Hof, Frankfurt, a. M., Gutleutstr. 204. 
Raucligasscliutz fiir Schornsteinarbeiten; Zus. z. Pat. 508 993
19. VI. 30.

KI. 37 f, Gr. 7. B  146 492. Peter Birkenholz, Munchen, Kunigunden- 
straBe 6oa. Kraftwagengarage m it Drehscheibe. 31. X . 29.

KI. 42 c, Gr. 9. Z 18 294. Fa. Carl ZeiB, Jena. AusmeBgerat fiir MeB- 
bildpaare. 10. IV. 29.

KI. 42 c, Gr. 10. K 114 712. Carl Kohl, Duisburg, M iilheimer Str. 44. 
Vermarkungsstein fiir Vermessungspunkte. 11. V. 29.

KI. 45 a, Gr. 20. R  75 139. Karl Ritscher, Moorburg. Grabenreini- 
gungs- und -ziehmaschine. 13. V II. 28.

KI. 68 e, Gr. 3. T  37 809. Hans Taegen, Berlin-Grunewald, Friedrichs- 
ruher Str. 35, und Minimax A. G., Berlin N W  6, Schiff- 
bauerdamm 20. Armiertes Mauerwerk aus Klinkern o. dgl., 
insbes. fiir Tresore. 4. X I. 29.

KI. 80 a, Gr. 56. 7 4 7 9 9 . Marco Righetto, Mailand; V ertr.: D ipl.- 
Ing. A. Bursch und Dipl.-Ing. H. Caminer, Pat.-Anwalte. 
Berlin W  8, Schleudermaschinc zur Herstellung von Beton- 
schwellen. 22. X I. 27.

KI. 80 c, Gr. 7. P  102.30. G. Polysius Akt.-G es., Dessau. Verfahren 
zur Herstellung von tonerdereichem Zement. 19. II. 30.

KI. 84 c, Gr. 1. P 56927 . Jean Palm, Rheinhausen-Friemersheim.
Zug- und druckfest m iteinander verbundene zweischalige 
Auskleidung fiir Baugruben, Graben u. dgl. aus Spund- 
brettern, die von Profileisen gehalten sind. 18. I. 28.

KI. 85 b, Gr. 1. S 94 641. H ans Knobloch, Dresden-A., Mosenstr. 13.
Verfahren zum Entharten und gleichzeitigen Klaren von  
W asser unter Verwendung von Alkalisilikat. 30. X . 29.

BOCHERBESPRECHUNGEN.
50 J a h r e  , ,S t a h l  u n d  E is e n " .

Zur Wiederkehr des Tages, an dem  vor fiinfzig Jahren das erste 
H eft der eisenhilttenm annischen Fachzeitschrift „Stahl und Eisen" 
erschien, ist e;ne Sondernummer dieser Zeitschrift veróffentlicht 
worden, die an Hand des Inhalts der vorliegenden 50 Jahrgange 
den W erdegang dieser w eit iiber Deutschlands Grenzen hinaus be
kannten und geachteten Zeitschrift schildert, indem es versucht, 
einen Uberblick iiber das in den vcrflossenen 50 Jahren bearbeitete 
Feld zu geben. Eroffnet wird das H eft durch ein Geleitwort des Vor- 
sitzenden des Vcreins deutscher E isenhiittenleute, Generaldirektor 
Dr, A. V ó g le r , Dortmund. Aus dem reichen Inhalt des H eftes ent- 
nehmen wir folgende allgemein interessierende Angaben.

Es war sicherlich kein Zufall, daB die Griindung von „Stahl 
und Eisen" in die Anfangszeit des Thomasverfahrens fiel. 1879 wurde 
die erste Thomasschmelze erblasen und dam it die deutsche Eisen- 
industrie auf den W eg der Massenerzeugung gebracht. Es ist ein 
Verdienst der Manner im Vorstande des Vereins deutscher Eisen- 
hiittenleute, die Notw endigkeit einer entsprechenden Zeitschrift 
schon damals erkannt und in die T at um gesetzt zu haben.

Der Inhalt der Zeitschrift paBte sich den jeweiligen Verhalt- 
nissen an, unter denen Eisen und Stahl erzeugt wurden. Im  Anfang 
der Erórterung standen die Klassifikations- und Lieferungsbedin- 
gungen; sie wurden in langer, zŁher Arbeit vom  Verein deutscher

E isenhiittenleute durchberaten und in eine neuzeitliche Form gebracht. 
Dann folgte dic Ausbildung zuverlassiger cliemischer Untersuchungs- 
verfahren von Eisen und Stahl. Bald traten auch die Anfange der 
M etallographie, der Kleingefiige-Untersuchung auf den Plan, die 
nam hafte Forscher in Deutschland schon friihzcitig pflegten, und der 
neuerdings in der Róntgenographie eine willkom m ene Erganzung 
entstand. Parallel dam it ging die Entwicklung der mechanischen 
und physikalischen W erkstoffpriifverfahren, iiber die fortlaufend in 
„Stahl und Eisen" berichtet wfurde. In den ersten Jalirgangen nahm  
der Vergleich zwischen SchweiB- und FluBstahl einen groBen Raum  
ein, bis gegen 1890 zugunsten des FluBstahls entschieden wurde. 
W eiter verbreitete sich der Kam pf der Meinungen auf den W ettbewerb  
zwischen saurem und basischem Stahl. N icht vergessen werden darf 
die Thomasschlacke, in der die Stahlwerke der Landwirtschaft ein 
hervorragendes Dungem ittel zur Verfiigung stellten. Friih schenktc 
man auch der warmewirtscliaftlichen Ausnutzung der Brennstoffe 
Beachtung. Hand in Hand m it der Verwendung der Gichtgase in 
GroBmaschinen ging die Reinigung dieser Gase auf trockenem, nassem  
und in neuester Zeit auf elektrischeni W ege. Dann folgte der ttber- 
gang vom  Dam pf- zum Elektroantrieb, vor allem  der Walzwerke, 
wie uberhaupt schon friihzeitig Berichte iiber Kraftversuche an W alz- 
werken einsetzten. Die Einfiihrung der E lektrizitat hatte wiederum  
eine bessere Ausgestaltung der mechanischen H ilfs- und Fórder-
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einrichtungen zur Folgę. Daneben wurde auch iiber das Eindringen 
der Elektrizitat in die Metallurgie des Eisens und Stahls bericlitet. 
W ichtig schien den H uttenleuten stets die Ausbildung des technischen  
Nachwuchses.

Aber „Stah l und Eisen" ist nicht nur ein Archiv der neueren 
Eisentechnik sondern auch der Eisenwirtschaft. Friihzeitig schon 
begannen die Auseinandersetzungen m it der fur die deutsche W irt
schaft so bedeutsamen sozialen Gesetzgebung. Ihnen folgten ins
besondere Auslassungen zum Unfallversicherungsgesetz und iiber die 
Arbeiterschutzgesetzgebung. Ausfuhrlich befaCte sich „Stahl und 
Eisen" m it der Vcrkehrspolitik. Auch die organisatorische E n t
wicklung der Eisenindustrie, der Kartelle, Syndikate, Konzerne, 
Trusts und sonstigen Formen des Zusammenschlusses behandelte man 
zu allen Zeiten griindlich.

Ais Schmuck sind dem Jubilaumshefte, dessen erste Umschlag- 
seite in kiinstlorischer Forni das friihcre und jetzige T itelblatt der 
Zeitschrift vereint zeigt, die Bildnisse der alten Schriftleiter sowie 
einer Reihe bewahrter Mitarbeiter beigegeben, die durch kurze Lebens- 
beschreibungen eriautert werden. Auch sonst sind in den T e st  noch 
Proben alterer Abbildungen eingestreut, die einen Begriff von der 
bildlichen Ausgestaltung der Zeitschrift in ihren Anfangen geben. 
Der Anzeigenteil des H eftes bringt ruclcblickende Aufsatze iiber die 
Entwicklung der Anzeige ais W erbem ittel in Industrie und Handel.

So gibt der Inhalt dieses H eftes in groBen Ziigen das wieder, 
was an bedeutenden Gescliehnissen in den fiinfzig Jahrgangen von  
„Stahl und Eisen" einen Niederschlag gefunden hat: D a s  W erd en  
d e r  E is e n in d u s t r ie  im  In -  u n d  A u s la n d e , in  t e c h n is c h e r  
u n d  w ir t s c h a f t l i c h e r  B e z ie h u n g . E. P.

i o o  J a h r e  „ A n n a le s  d e s  P o n t s  e t  C h a u s sć e s" .
D ie bekannte am tliche franzosische Zeitschrift, die alle zwe 

Monate erscheint, feiert m it dem diesjahrigen M arz-April-Heft das 
ioojahrige Bestehen. E ine Sondernummer gibt in zusammenfassenden 
Aufsatzen Bericht iiber die Fortschritte, die se it io o  Jahren auf dem  
Gebiete des Bauwesens erzielt wurden.

In einem  einleitenden Bericht wird das Entstehen und die E nt
wicklung der Zeitschrift durch den Inspecteur gćnćral des Ponts et 
Chaussćes S u ą u e t  geschildert. E in besonderer A bschnitt is t  der 
Geschichte der auch auBerlialb Frankreichs bekannten „Ecole Nationale  
des Ponts et Chaussćes" gewidmet, unter W iirdigung der bedeutenden  
Lehrer, die dort gewirkt haben.

Von den 15 zusammenfassenden Berichten sei auf folgende 
verw iesen:

„La Rćsistance des m atćriaux et l ’E lasticitć au cours du dem ier  
sićcle." G. P ig e a u d .

„Aperęu de quelques progrts de l ’Hydraulique gćnćrale." 
G. B o u r e t .

„Liants hydrauliques, mortiers et betons." R. F e r e t .
„Les R outes depuis un sićcle." P. Le G a v r ie n .
„Les Voies ferrćes." C. C o lso n .
„La N avigation  intćrieure." W it t e r .
,,L ’Eclairage e t  le Balisage des cótes." A. de R o u v i l le .
,,L ’Equipem ent ,ćlectrique de la France." D . E y d o u x .
„Comment aujourd’hui on projette et on construit des grandes 

vofltes en maęonnerie." P. S ć jo u r n ć .
„Les Ponts m ćtalliques au cours du dernier sićcle." G. P ig e a u d .
„Le Bćton arme e t  ses applications." A. C a ą u o t.
„Les Grands Barrages." G. M erc ier .
W ir ersehen aus den Berichten, daB es sich um neuzeitliche 

Probleme handelt, die von bekannten Fachleuten je nach ihrer Ein- 
stellung dargestellt sind.

D ie Schriftleitung begliickwiinscht das am tliche Organ der 
franzosischen Bauingenieure zu der wohlgelungenen Jubilaumsnummer 
und begluckwiinscht sie auch zu der m ustergiiltigen Fiihrung der 
fiir W issenschaft und Praxis gleich bedeutungsvollen Zeitschrift.

F iih r u n g  z u r  B a u k u n s t ,  zur Hundertjahrfeier der Technischen 
H ochschule H annover 1831/1931. Kurt R . V in z e n z ,  Yerlags- 
anstalt, H annover.

Den Freunden der F akultat fiir Bauwesen ist diese Jubilaums- 
schrift gewidm et, die auf Antrag der Architekturabteilung in der 
F akultat fiir Bauwesen beschlossen wurde. AnlaBIich der Hundert- 
jahrfeier der Technischen Hochschule H annover sollten, dem Antrag 
entsprechend, die M itglieder der Fakultat ein Bekenntnis ihrer Ein- 
stellung in  Lelire und Leistung in allen Fragen der Heranbildung der 
studierenden Jugend geben.

Im  einzelnen enthalt das Werk folgende Themen von den derzeit 
an der F akultat fiir Bauwesen wirkenden Lehrern:
„Architekt und Bauingenieur." Zur Einfiihrung. Yon Robert O tze n .  
„W ege zur B aukunst unserer Zeit. Formwille, Technik und W irtschaft- 

lichkeit." Von W alter W ic k o p .
„G estaltende Arbeit. Geistige Krafte und Zeitforderungen." Von 

Paul K a n o ld .
„Idealism us, geistige Typen und fachliche Schulung." Von Friedrich 

F is c h e r .
„Baukonstruktion, Statik, Raum akustik. Erkenntnisse und Ziele." 

Yon Eugen M ic h e l.

„Stadtebau der Zukunft und Lehren der Vergangenheit." Yon Ernst
V e t t e r le in .

„Verkehr und Stadtebau." Von O tto B lu m .
„Grundlagen der stadtischen W ohnungsplanung." Von Karl E lk a r t .  
„DreiBig Jahre Raum kunst —  1900— 1930." Von G ustav H a lm -  

h u b e r .
„Sachlichkeit und raumlicher Gedanke." Von O tto F ie d e r l in g .  
„Bauforscliung und Ausgrabung." Von U vo  I ló ls c h e r .
„Der Palazzo Ducale in Urbino.” Yon Paul S c h u b r in g .  
„K unstgeschichte und Architektur. Formenwandlung und Sinngebung."

Von Victor Curt H a b ic l i t .
„K unstgeschichte und lebendige Baukunst." Von Alexandcr D o r n e r .

DerG eist, indem  dic Schrift verfaBt wurde, ist durch dieErklarung 
gekennzeichnet, die fiir B aukunst gegeben wird:

Bauwerke sollen neue technische Notw endigkeiten fur eine 
lebensfahige und verfeinerte W irtschaft verkorpcrn, um dem  Zeitgeist 
und der dunklen Sehnsucht nach Form nicht einfach giiltige Symbole, 
sondern hochwertige Funktionsstatten zu schaffen.

Auf eine vertiefte Erkenntnis der Zweckbedingungen des Bauens 
neben W ahrhaftigkeit der Anlagen bei der Planung und auf die Ver- 
m eidung jeder dekorativen Scheinform wird besonderer W ert gelegt.

Die F akultat fiir Bauwescn an der Technischen Hochschule 
H annover ist zu beglUckwiinschen, daB sie in  einer so vielseitigen und 
inhaltsreichen Arbeit ihre Stellung in  Lehre und Forschung zum  
Ausdruck gebracht hat.

Das W erk verdient groBte B eaclitung der Fachwelt. E. P.

M it t e i lu n g e n  d e s  H y d r a u l is c h e n  I n s t i t u t s  d e r  T e c h n is c h e n  
H o c h s c h u le  M u n c h e n . Herausgegeben vom  Institutsvorstand  
D. T h o m a , Dr.-Ing. o. Prof., H eft 4 m it 12S Abbildungen. Verlag  
von R. Oldenbourg, Miinchen und Berlin 1931. Preis brosch. 
RM 7,20.

Das neueste H eft der M itteilungen des Miinchener Hydraulischen  
Institutes bringt wieder reicljes Versuchsmaterial, das in der gewohnten  
ansgezeichneten W eise und trotz aller Fiille klar und iibcrsichtlich  
dargestellt ist. W enn die Auswahl der Versuche auch zunachst durch 
die Bediirfnisse des Maschinen-Ingenieurs veranlaBt erscheint, so  
sind doch die Grenzgebiete zwischen Maschinenbau- und Bauingenieur, 
insbesondere dem W asserbauer so stark beriihrt, daB man auch dem  
Bauingenieur das Studium  des H eftes angelegentlich empfehlen 
kann. Ganz auf der Hand lieg t dies bei dem 4. Aufsatz des H eftes: 
„Bcitrage zur K enntnis der hydraulischen Yerluste in Abzweig- 
stiicken" und dem 6.: „H ydrom etrische F liigel bei schrager An- 
stromung", aber auch der 3.: „D ie Energieum setzung in saugrohr- 
ahnlich erweiterten Diisen" ist von wesentlicher Bedeutung fiir eine  
den Maschinen- und Bauingenieur in gleicher W eise interessierende 
Frage, namlich die Bem essung und Formgebung der Saugrohre von  
Turbinen, insbesondere von groBen Niederdruckanlagen. Desgleichen  
ist auch der vom  Institutsvorstand selbst geschriebene Aufsatz 
Nr. 7: „Vorgange beim  Ausfallen des Antriebes von Kreiselpumpen", 
in dem von auftretenden Druckanderungen (StoBen) die Rede ist 
und die fiir diese Erscheinungen grundlegenden Eigenscliaften von  
Zentrifugalpumpen behandelt werden, ftir den projektierenden B au
ingenieur von W ichtigkeit; auf die Fortsetzung dieser zunachst nur 
vorlaufigen M itteilung in spateren H eften darf man gespannt sein. 
Das in dem 2. Aufsatz: „E in neues Instrum ent fiir Geschwindigkeits- 
messungen in turbulentem  Wasser" beschriebene H itzdraht-Instrum ent 
m it Glasumschmelzung des Drahtes wird in erster Linie fiir theoretische 
Untersuchungen gute D ienste leisten. Der I. Aufsatz: „Untersuchung 
der Stromung in einer Zentrifugalpumpe" und der 5.: „Der verbesserte 
Apparat zur Beurteilung der Schmierfahigkeit von Olen" wenden sich 
in erster Linie an den Maschineningenieur. Der erste besclireibt die 
Verwendung eines Rotoskops zur Sichtbarmachung der R elativ- 
stromungen in einem Laufrad; der andere bringt die W eiterentwicklung 
eines in dem Miinchener In stitu t erstm alig konstruierten und ange- 
wendeten Apparates.

Das Werk bringt wertvolIes Materiał in ausgezeichneter wissen- 
schaftlicher Darstellung. S p a n n h a k e .

L e h r b u c h  d e r  H y d r o d y n a m ik . Von L a m b /H e l ly .  Teubners 
m athem atische Lehrbiicher, 2. Auflage. Preis gebd. RM 48,— .

D ie Neuauflage des bekannten Lambschen Lehrbuches in neuer 
deutscher Ubersetzung und m it Zusatzen eines deutschen Autors 
versehen, muB m it lebhafter Genugtuung begriiBt werden. Schon 
die friiheren Auflagen waren das Standard-W erk der Hydrodynamik, 
aus dem eine ganze Generation von Physikern und Ingenieurcn reichen 
N utzen gezogen hat. Von jeher war die Lambsche Darstellung  
ausgezeichnet durch ihre physikalische Vertiefung und daraus ent- 
springende Anschaulichkeit, sowie ihre saubere m athem atische Form, 
wobei diese zwar von allenH ilfsm itteln moderner M athematik Gebrauch 
m achte, jedoch niemals —  trotz Verwendung der Koordinaten- 
darstellung —  die klare E ntwicklung des Gedankengangs iiberwucherte. 
D ie Neuauflage ist in dieser Beziehung auf der alten  H ohe und durch 
manche Bemerkungen sogar verfeinert. AuBerdem aber ist das Buch  
durch die Aufnahme der neueren Arbeiten, insbesondere deutscher 
(m it Ausnahme der letzten  iiber die Turbulenz und einiger anderer), 
auf einen durchweg modernen Stand gebracht. D ie Stellungnahm e 
Lambs zu diesen Arbeiten ist immer interessant und seine Darstellung
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beleuchtet den Gegenstand immer in besonderer und niitzlicher W eise. 
D ie von  H erm  v. M ises am Schlusse zugesteuerten Beitrage aus seinen  
eigenen Arbeiten bilden eine wertvolle Erganzung, wobei man nur 
bedauert, daB nicht auch d ie ' Prandtlsche Grenzschichtentheorie in 
einor kurzeń Originaldarstellung zu W orte kommt. D ie  deutsche  
tjbersetzung ist klar und lie st sich ausgezeichnet.

Das Buch ist sowohl fiir den Theoretiker ais auch fiir den an  
den Anwendungen interessierten Physiker oder Ingenieur eine Fundr 
grube von groBter Ergiebigkeit. S p a n n h a k e .

D e r  S t a h ls k e l e t t b a u  m it  B e r i i c k s ic h t ig u n g  d e r  H o c h - u n d  
T u r m h a u se r . Vom konstruktiven Standpunkte behandelt fiir 
Ingenieure und Architekten. Von Prof. Dr.-Ing. Alfred H a w r a n e k .  
Verlag Julius Springer, Berlin und W ien 1931. V III - f  286 Seiten, 
m it 45S Textabbildungen. Preis gebunden RM 38,— .

Die bedeutende Entwicklung, die dem Stahlskelettbau in  dem  
Jahrzehnt nach dem Kriege in Europa, vornehm lich aber in  D eutsch
land, beschieden war, laBt es verstandlich erscheinen, daB sich in 
weiten Kreisen von Ingenieuren und Architekten das Bediirfnis nach 
einer zusammenfassenden Darstellung dieser im modernen Stadtebau 
stark in den Vordergrund tretenden neuen Bauweise geltend macht. 
DaB nur ein Fachmann des Stahlbaues in der Lage ist, dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, an der sich im iibrigen bereits Architekten versucht 
haben, liegt auf der Hand,

Das Buch ist in fiinf H auptabschnitte gegliedert.. Im  ersten 
Abschnitt, zwei D rittel des W erkes umfassend, bcspricht der Ver- 
fasser den E n t w u r f  d e r  S t a h ls k e l e t t b a u t e n .  Nach einer Ein- 
leitung iiber dic Bedeutung und die Yorteile des Stahlgerippebaues 
werden die Belastungsannahm en, die Gesamtordnung des Stahl- 
geriistes in H insicht auf die Stutzenstellung sowie auf die GeschoB- 
austeilung erortert. D ie folgenden Absatze des ersten H auptabschnittes 
sind von besonderer Bedeutung fiir den Stahlbauer, da hier die Gesichts- 
punkte fur die Planung der Deckentrager, Unterziige und Stiitzen  
sowie die bauliche Durchbildung dieser Bauglieder behandelt werden. 
Zahlreiche gut gewahlte Abbildungen tragen zum  Verstandnis des 
Vorgetragenen bei. Ein eigener Absatz ist der naherungsweisen Be
rechnung der Stockwerkrahmen gewidm et. D ie vielfach iibliche 
Voraussetzung dieser Berechnung, Annahme der Proportionalitat 
zwischen Stielkraft und Abstand des Stieles von der M itte des Rahmens, 
kann aber nicht ais einwandfrei betrachtet werden. Ausfiihrlich ist 
auch die konstruktive G estaltung der Rahmen an der Hand zahl- 
reicher Beispiele behandelt. D ie folgenden Absatze beschaftigen sich 
in  eingehender W eise m it den Fullbaustoffen fiir Dacher, Decken  
und Wandę, m it der Um m antelung der Saulen, den Schutzm itteln  
gegen Feuer- und Rostangriff und gegen Schalliibertragung. Aus- 
fiihrlich ist auch die Ausbilduug von Fenstern, Tiiren und Schau- 
fenstern dargelegt. E in eigener Absatz ist der Erórterung der soge- 
nannten Stahlhautbauten, die im Kleinwohnhausbau Bedeutung 
haben, gewidmet.

A bschnitt II befaBt sich m it der Erórterung der B a u s t e l l e n -  
c in r ic h t u n g  und m it der M o n ta g e  d e s  S t a h lg e r ip p e s  sowie 
m it dem  Arbeitsgang bei der H erstellung von Decken, W anden und 
Stutzenverkleidungen. E in kurzer, allzu knapp gehaltener Abschnitt 
iiber SchweiBen im  Stahlskelettbau bietet dem Stahlbaufachmann  
m. M. nach zu wenig. Im  folgenden kurzeń H auptabschnitt III  wird 
die W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d er  S t a h ls k e l e t t b a u t e n ,  in Abschnitt IV  
die G r iin d u n g  besprochen, wahrend der V. A bschnitt den H o c h 
h a u s e r  n gewidm et ist. H ier werden an der Hand von in  Lichtbildern  
gebrachten Beispielen allgem eine Fragen der eigentlichen Turm- 
bauten oder W olkeukratzer erortert. A lles in allem  bietet das in vor- 
nehmer A usstattung gehaltene Buch eine lebendige und ausfiihrliche 
Darstellung aller m it dem Stahlskelettbau im  Zusam m enhangstehenden  
Fragen. B le ic h ,

D ie  E n t w a s s e r u n g  d e r  S t a d t  H a lle .  Herausgegeben vom  
Magistrat der Stadt Halle, Lindner-Verlag, Fritz Lindner, Dussel
dorf 1930. Preis broschiert RM 6.— , gebunden RM 8.— .

D as Werk schildert den W erdegang der Halleschen Stadt- 
entwasserung, ihren gegenwartigen Zustand und ihre zukiinftige E nt
wicklung. E in Anhang enthalt die sehr aufschluBreichen Verordnungen 
vom  Jahre 1905 bis zur Gegenwart.

D ie Stadt H alle hat Gliick in der W ahl ihrer Stadtbaurate  
gcliabt. G e n z m e r , L a m m e r s  und H e i lm a n n  sind nicht nur den  
Forderungen der Zeit gerecht geworden, sondern haben stets auch in  
enger Fuhlung m it der W issenschaft fiir kunftige Bediirfnisse vor- 
gesorgt. Das Bauwesen der Stadt H alle konnte sich daher stetig  ohne 
Riickschlage weiter entwickeln.

So bildet die Entwasserung der Stadt Halle, welche in der vor- 
liegenden Schrift geschildert wird, ein interessantes Beispiel fiir die 
E ntwicklung der K analisation und der Abwasserreinigung in  den 
letzten vier Jahrzehnten.

Lehrreich sind besonders die wirtschaftlichen Oberlegungen iiber 
die W ahl der System e und die technischen Gesichtspunkte fiir den 
Ausbau der einzelnen Einzugsgebiete. Leider ist das Studium dieses 
Abschnitts durch den kleinen MaBstab des Lageplanes sehr erschwert.

Der EinfluB des Entwasserungsgesetzes auf den Bebauungsplan  
tr itt an zahlreichen Stellen, besonders in  der Schilderung des Baus 
der StraBe „G ibichensteiner Ufer" hervor. Fiir den EinfluB des E nt-

wasserungsnetzes auf die Stadterweiterung ais Ganzes ist besonders 
der A bschnitt iiber die zukiinftige Entwicklung der Halleschen Stadt- 
entwasserung aufschluBreich.

In der Abwasserreinigung is t  die Stadt sehr vorsichtig auf Grund 
sorgfaltiger Versuche vorgegangen. So konnte sie Ausgaben fiir groBere 
chemische Abwasserreinigungsanlagen vermeiden, die nur fiir kurze 
Zeit geniigt hatten. E rst ais die Frage der Absitzbecken vollig  geklart 
war, ist man an den Ausbau einer groBen Emscherbrunnenanlage 
herangetreten, welche zurzeit die Abwasser reinigt. Bereits denkt aber 
die Tiefbauverwaltung an die M oglichkeit einer kiinftigen Erganzung 
der Absitzbecken durch biologische Reinigung. E ine Versuchsan!age 
fiir Schlammbelebung ist errichtet worden, um Erfahrungen zu 
sammeln fiir den Fali, daB kiinftig weitergehende Anforderungen an 
die Abwasserreinigung gestellt werden. Mit dieser M oglichkeit muB 
gerechnet werden, w eil im  m itteldeutschen Industriegebiet. die E nt- 
wasserungsverhaitnisse bereits auf ahnlicho Schwierigkeiten stoBen 
wie im Rulirbezirk vor Griindung der Em schergenossenschaft und des 
Ruhrverbandes.

D ie Probleme, welche fiir die Stadt H alle ais Glied des m ittel- 
deutschen Industriegebietes entstehen konnen, werden bereits heute 
von der Stadtvenvaltung eingehend untersucht.

Das W erk verdient w eiteste Verbreitung. H e i l ig e n t h a l .

U n te r w a s s e r g u B b e to n  nach dem Contractor-Verfahren und seine 
Anwendung beim  Bau der Mole an der Miindung des Abstiegkanals 
bei M agdeburg-Rothensee in die Elbe. V o n F . T r ie r ,  Oberregierungs-
11 nd-B aurat, Magdeburg und E. T o d e , Regierungsbaurat, Glinden- 
berg. M it 29 Textabbildungen. Verlag W ilhelm Ernst & Sohn, Berlin
1931. Preis geheftet RM. 2,80.

Einem  sehr wichtigen Problem des Betonbaues ist die Veroffent- 
lichung gewidm et. Da es sich um einen erweiterten Sonderabdruck aus 
der „Bautechnik" handelt, geniige es, auf die lesenswerte Veroffent- 
lichung hinzuweisen.

I ly d r o l i t h  G. m. b. I I .-B r o s c h iir e .
D ie H ydrolith-G .m .b.H ., Berlin W 35, befaBt sich m it der Be- 

gutachtung und Ausfuhrung von Ingenieurbauten aus den Gebieten 
der W asseryersorgung, des Stollenbaues, der chem ischen Verśteinungen 
und der W asserbehandlung. D ie von ihr herausgegebene und reich m it 
Abbildungen versehene Broschiire, welche erkennen laBt, daB sich die 
Firma die modernen Bauweisen auf allen diesen Gebieten des Ingenieur- 
baues zu eigen gem acht hat, steh t Interessenten bei der Gesellschaft 
jederzeit kostenlos zur Verfugung. D ipl.-Ing. R in g w a ld .

N e u e r s c h e i n u n g e n .
B o g e n b r i ic k e n .  Von Professor Dr. I. M e la n , Prag, und Dr.-Ing. 

Th. G e s t e s c h i ,  Beratender Ingenieur, Berlin. H andbuch fur 
Eisenbetonbau. Herausgegeben von Dr. Dr. techn. h. c. F. E m 
perger, OberbaUrat, W ien. Vierte neubearbeitete Auflage. Elfter 
Band. Verlag von W ilhelm Ernst und Sohn, Berlin 1931. Lieferung 1 
bis 4 (Bogen 1 bis 24) Preis geheftet RM 6.60 je  Lieferung.

Besprechung erfolgt nach AbschluB der Lieferungen.
S t a t i k  f iir  B a u g c w e r k s c h u le n  u n d  B a u g e w e r k s m e is te r .  Von 

K a rl Z i l l ic h ,  Reg.- und Baurat i. R. Erster Teil —  Graphische 
Statik. M it 160 Abbildungen im  Text. N eunte neubearbeitete Auf
lage. Verlag von W ilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1931. Preis geh. 
RM 2,— ; kart. RM 2,40.

D as Biichlein, das in  ncunter Auflage erscheint, ist fiir Bau- 
gewerkschulen und fiir Anfanger zum  Selbstunterricht zu empfehlen.
R i c h t l in ie n  f iir  d ie  A u s fu h r u n g  v o n  B a u w e r k e n  a u s  B e to n  

im  M o o r, in  M o o r w a s se r n  u n d  a h n l ic h  z u sa m m e n -  
g e s e t z t e n  W a ss e r n . A ufgestellt vom  Deutschen AusschuB fiir 
Eisenbeton. ArbeitsauschuBII (MoorausschuB). Neunte Bearbeitung 
vom  Novem ber 1930. Verlag von W ilhelm Ernst und Sohn, Berlin
1931. Preis geh. RM 0,40, Partiepreise: 25 Stiick RM 9,— ,
50 Stiick RM 17,— , 100 Stiick RM 32,—  und Postgeld.

R ic h t l in ie n  iib e r  d ie  A u s fu h r u n g  v o n  B e t o n b a u t e n  im  M eer- 
w a s se r . A ufgestellt vom  Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton. 
ArbeitsausschuB II (MoorausschuB), April 1930. Verlag vonW ilhelm  
Ernst und Sohn, Berlin 1931. Einzelpreis RM 0,20, Partiepreise: 
25 Stiick RM 4,50, 50 Stiick RM 8,50, 100 Stiick RM 16,00 und 
Postgeld.

E is e n b e t o n .  Technische Selbstunterrichtsbriefe, System  Karnack- 
Hachfeld. Yon D ipl.-Ing. S c h o e n r o c k ,  Berlin. Herausgeber: 
D ipl.-Ing. E. V o l lh a r d t ,  Studienrat, Berlin. 9 Briefe zum Selbst
unterricht fiir M indervorgebildete. Verlag von BonneB und Hach- 
feld, Potsdam  und Leipzig. Preis RM 9.—  (je Brief RM 1.— ).

L a n d  d e r  A r b e i t ,  Acker und W erkstatt in M itteldeutschland. 
Von Dr. G er h a r d  R ó ll ig .  104 Seiten m it 62 Lichtbildern und 
32 Karten und Bilddiagrammen. Verlag von H einrich Sauermann, 
Kótzschenbroda und Leipzig. 1931. H erausgegeben von Dr. Arthur 
Liebmann. Kart. RM 3.75.

E in  lesenswertes allgem einbildendes Buch iiber den W irtschafts- 
raum M itteldeutschlands, in erster Linie Sachsens und Thiiringens, 
erganzt durch hiibsche Abbildungen.

F u r  d ie  S ch riftle itu n g  y e ra n tw o rtlic h : P ro f. D r.-Ing. E . P ro b st, K arlsru h e  i .B .  — V e r !a g  von Ju liu s  S p rin g er in B er lin  W. 
Druclc von  H . S .  H erm ann G . in. b. H ., B erlin  SW  19. B eu th strafle  8.


