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VERSUCHSTECHNISCHE BESTIMMUNG  
DES EINSPANNUNGSG RAD ES DER DRUCKDI AG O N  ALEN EINER EISEN BAHNBRUCKE.

Von Professor II. Kai/ser, Yorsłand des Ingenieurldboratóriums der Techn. Hochschule zu Darmstadt.

U b e r s ic h t .  Der Einspannungsgrad von Druckstaben in Fach- 
werkkonstruktionen ist theoretisch und versuchstechnisch noch wenig 
erforscht. Man beliilft sich m it Naherungsverfahren, dereń Berechti- 
gung aber m eist nicht erwiesen ist. Die nachstehend beschriebenen  
Versuche an einer im  Betrieb befindlichen Eisenbahnbrucke sollen 
einen Beitrag zur Losung der Einspannungsfrage liefern und die Grund- 
lage fiir eine kritische Beurteilung der ublichen empirischen Berech- 
nungsm ethoden bilden.

A . Z ie l  u n d  Z w e c k  d e r  V e r s u c b e .
D ie  s ta tisc h e  B erech n u n g  v o n  F a ch w erk sy stem en  se tz t  

voraus, daB a lle  S tab e  in  den K n o ten p u n k ten  m it reibungslosen  
G elenken verb u n d en  sind . D a  d ie  S ta b e  jedoch  in W irk lich k eit  
m itein an d er  versch rau bt, v e rn ie te t  oder (in n eu ester  Z eit) ver- 
sch w eiB t w erden , so  en tste lien  an den S ta b en d en  E inspann un -  
g en , w e lch e  d ie  freie D reh un g  verh in dern  und in fo lged essen  
B ieg u n gssp an n u n gen  hcrvorrufen, jedoch  bei D ru ck stab en  den  
K n ick w id erstan d  in v ie len  F allen  erh cb lich  erhohen  konnen .

D a  d ie  S tab e  aber n ic h t nur in  der T ragerebene, sondern  
a u ch  scn k rech t h ierzu durch d ie .K n o ten b lech c , Q uertrager- oder  
Q uerverbandsansfchliisse e in g esp a n n t sind , so  m uS das ganze  
P rob lem  raUm lich b e tra ch te t w erden . D ad urch  w ird d ie  B estim - 
m u n g  des E in sp an n u n gsgrad es rech t u m sta n d lich ; d ie E rgebnisse  
sin d  unsichcr. B eson d ere  S chw ierigk citcn  treten  bei oben  
offen en  B riicken  auf, d a  bei d iesen  durch die b iegu n gsfeste  E ck- 
verb in d u n g  des P fo sten s  m it dem  Q uertrager un ten  e in e hohere  
E in sp a n n u n g  erz ic lt w ird  ais oben.

In den Y orschriften  fiir E isenb auw erk e der D eu tsch en  
R eich sb a h n -G esellsch a ft (B .E . 1925) w ird un ter  dem  A b sch n itt I I I  
„ B erech n u n g  der D ruckstabe"  bei gedruckten  G urten ein e E in 
sp an n u n g  u n b eriick sich tig t gelassen ; das g le ich e  g ilt  fiir W and - 
g lied er  b ezg l. des K n ick en s a u s der T ragw erk eb en e heraus, 
w ah rend fiir d as K nick en  in  der T ragerebene die E inspann un g  
durch A b m in dcru ng der freien  K nick lan ge b er iick sich tig t w ird.

D a m it  s in d  die ■ a u ftreten d en  Fragen zw ar praktisch  en t- 
sch ied cn , ohn e daB jedoch  h in sich tlich  des E inspann un gsgrades, 
der K n ick sp an n u n gen  un d  d es S icherh citsgrades einw andrcie  
E rk en n tn isse  gew onn cn  w erden konnen .

B . T h e o r e t i s c h e  B e t r a c h t u n g e n .
B e la s te t  m an e in en  D ru ck stab , der an beiden  E nd cn  te il

w eise  e in g esp a n n t ist, in der M itte  m it  eincr L a st Q scnk recht 
zur S tab ach se , so  c n ts te h t  e in e M om en tenflache  gem aB A bb. 1.

E s  b ed eu ten :

Mq , d a s  M om ent d es gelenk ig  ge lagerten  S ta b es in der M itte,

M q  das lin k sse itig e  E in sp an n u n gsm om en t,

Mq d as rcch tsse itig c  E insp an n u n gsm om en t.

D iese  M om en ten flach e  k an n  bei u n b ek an n ten  E inspann un gs-  
graden  versu ch stech n isch  durch S p ann un gsm essu ngen  in zw ei 
P u n k ten  fe s tg e le g t w erden , d a  d ie  gerade L in ie, w elch e die  
E in sp a n n u n g sm o m en tc  v erb in d et, durch zw ei P u n k te  b estim m t  
is t  u n d  das M itten m o m en t M q  bei b ek an n ter  L a st Q  rech- 
n erisch  fe stlieg t. D ie  M om cnte w erden versu ćh stech n isch  nach  
der G leich ung:
(1) M ° =  W  a

b erechn et, w orin  W  das b ek a n n te  W id ersta n d sm o m en t des  
S ta b es und a d ie  gem essen c  Spann un g b e d e u te t. E s  is t  zw eck-

m aBig, bei den  Y ersuchen  zur K o n tro lle  n och  d ie  M essung an 
e in em  d r itten  P u n k te  d u rch zu fiih ren .

U m  aus der so  erm itte lten  M om en ten flach e  d iejcn ige  des  
lan gsb ela ste ten , an den  E nd en  te ilw e ise  c in g esp a n n ten  S ta b es  
h erzu leiten , kan n  m an die zw ar nur an g en a h ert r ich tig e , aber  
im  R ahm en d ieser U n tersu ch u n gen  p ra k tisch  zu liissige  A n nah m e  
m achcn , daB d ic  b e i e in er zu fa lligen  A u sb icgu n g  f0 (ygl. A b b . 2) 
durch dic L iin gsk raft erzeu gte  M om en ten lin ie  in S ta b m itte  un d  
an den beiden  E nd en  O rd inaten  au fw eist, d ie  denen  der .M om enten
lin ie  bei der Q ucrb elastu ng verh a ltn isg le ich  sind . H ierb ei is t  
d arauf h in zu w eisen , daB bei dem  lan gsb ela ste ten  ausgeb ogen en  
S ta b  die B ieg e lin ic  und d ie  M om en ten lin ie  ah n lich e  K u rven  
d arstellen .

D a  p rak tisch  n u r d iese  M om cnte v o n  w esen tlich er  B ed eu tu n g  
sind , so  is t  der gen au e V erlau f der D ruck b iege lin ie  zw ischen  
diesen  drei P u n k ten  v o n  keiner w esen tlich en  B ed eu tu n g ; jeden- 
fa lls s in d  die A b w eichu ngen  im  Y erh a ltn is  zu dem  E influB  der  
E in sp an n u n gsm om en te, d ie  g e su ch t w erden sollen , gering.

Abb. 1 . M omentenflache infolge Querkraft Q.

N a tiir lich  is t  d ie  a u f d iese  W eise  m ógliche B erech nu ng  nur e in e  
a n g en a h er te ; m an muB aber bedenk en , daB e in e  so lehe bei der  
Schw ieriglceit des vorliegen dcn  P rob lem s doch  eine n ic h t zu  
u n tersch atzen d e p ra k tisch e  B ed eu tu n g  hab en  kann.

M acht m an die so  vere in fa ch te  A n nah m e b ez iig lich  der  
D ruckb iege lin ie , so  kann m an en tsp rech en d  den A b b . 1 und 2 
sc h r e ib en :

M y f . M q f(2) >■ =  und — „ =
M o V  M q f"

so  daB die W erte  f' und i ”  b erech n et w erden konnen , w en n  f b e 
k a n n t is t . D er W ert f d es m it der K ra ft P  la n g sb e la ste ten  
S ta b es ist, w enn  die ursprungliche A u sb iegu n g  d es S ta b es zu f„ 
a n genom m en wird, aus fo lgen der B ezieh u n g  b ek a n n t:

H ierin  b ed eu te t R  den B ieg u n gsw id erstan d  d es te ilw e ise  e in -  
g esp a n n ten  Stab es, d. h . d ie jen ige  L angskraft, w elch e ach srech t  
an  den  S tab en d en  an greifend  d ie  der A u sb iegu n g  en tsp rech en d e
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B iegu n gsarb eit le is t e t1. D ieser  W ert, w elch er bei gedrungenen  
Sta b en  e in  reiner R ech n u n g sw ert is t , kan n  —  w ie  in  m einer Ver- 
ó ffen tlich u n g  „ B ez ieh u n g  zw ischen  D ru ck - und B ieg u n g sfe stig 
k e it" , Z e itsch rift d es V D I  1917, S e ite  93 ff., n achgew iesen  i s t  —  
eb en fa lls  durch  d ie  Q uerb elastu ng Q gefund en  w erden . E s  w ird:

(4 ) R  =  P  +  0 ,2  Q
1

w orin b ed eu ten  (vg l. A b b . 3)
P  d ie  L a n g sb e la stu n g  des S tab es,
Q d ie  Q uerb elastu ng des S tab es,

1 d ie  S tab lan ge,
(5m d ie  g em essen e  D u rch b iegu n g  in fo lge  Q uerb elastu ng.

N a ch d em  d ie  A u sb iegu n g  des e in g esp a n n ten , la n g sb ela ste ten  
S ta b es m it ursp riing licher M itten v erb ieg u n g  f0 n a ch  Gl. (3) be-

'*>4 ' V- . . ,

Abb. 3 . Querbelastung des Stabes zur Erm ittlung  
des Biegungswiderstandes.

s t im m t ist, kann d ie  B erech n u n g  der Spann un gen  m it  H ilfe  der 
D ru ck b ieg eg le ich u n g  erfolgen  (vgl. o b en steh en d  g en a n n te  Ver- 
ó ffen tlic h u n g ). M it den B eze ich n u n g en  der A b b . 2 w ird

Abb. 4 . Schaubild der Versuchsbrucke.

B e i dem  B auw erk , dessen  Schau b ild  d ie A b b . 4 zeig t, h a n 
d e lt  es sich  um  eine oben  offen e  T rogbriicke, bei w elch er die  
P fo sten  u n d  Q uertrager ste ife  H alb rah m en  b ilden , so  daB a lso  
die  e in gan gs erw ah nten  besonderen  E in sp a n n u n g sv erh a ltn isse  
Yorhanden sind .

3 V 3  
-8 -& 5 0 -2 S m -

(5 )
p  . P f—  4_ ------
F  ‘ W

P  (f' +  f'

S e tz t  m an

(6)

W
K ern w eite , so  erh a lt m an die G leichung  

f

Abb. 5 . System skizze der Briicke.

In  der A bb. 5 is t  d as S y stem  der B riicke  m it den  H a u p t-  
abm essungen  w iedergegeben .

1 +
f' +  f " \  

2 k /

oder  m it B en u tzu n g  d es ob igen  W ertes fiir f  [gem aB  Gl. (3)] die  
fiir  d ie  p ra k tisch e  A n w en d u n g  g ee ig n ete  G leichung

(7 )
R

R -
r  +  f'

2 k -)•

In  v ie len  F a llen  w ird aufler der Sp an n u n g  in S ta b m itte  bei 
an gen om m en er E x z e n tr iz ita t  auch n och  d ie  S p an n u n g  a n  den  
S tab en d en , an den E in -  
sp a n n ste llen , y o n  In teresse  
se in . H ier  w ird

C. A u s fu h r u n g  d e r  Y e r s u c h e .

F iir  d ie D u rchfiihrung  der V ersuche  
w urden zu n a ch st Y orberechnu ngen  iiber  
die S p a n n u n g sv erh a ltn isse  aus E ig en 
g e w ich t und Q uerb elastu ng d es zu 
un tersu ch en d en  S ta b es a n g este llt .

A is V ersu ch sstab  w urde d ie D ia g o n a le  
D a_ i i i  g ew a h lt. D iese lb e  h a t  ein  gem aB  
A b b . 6 a u sg eb ild etes Q uersch n ittsprofil.

I — 37 •L—

_| r~T-
I" |  \ Me/e A76*

X

Abb. 6. Querschnitt 
des Yersuchsstabes.

(8)

(9 )

P rofil p  (cm2) j^ c m 4) j ^ c m 1)

I 0  200 • S 1 6 , 0
2 0

0 , 8 ---------- -
1 2

=  533 —

4 L  1 0 0  ■ 5 0  • 1 0 5 6 ,4 4  • ( 2 3 , 4  +  1 4 , 1  • 8 ,S2) =  4 4 4 ° 4 • ( 2 3 , 4  +  1 4 , 1  ' 4 . 2 2 ) =  1 0 8 8

2  0  2 1 0  • 1 0 4 2 , 0 ( I <°* ,2 • 21 ,0  • -  +  2,10  • l O . i j -
\  12

=  4624
20 3

2  • 1 , 0  • -  
1 2

=  1544

H 4 ,4 9 6 0 0 2632
A is K riter iu m  dafiir, daB  
der S ta b  den A n forderungen , 
die  h in sich tlich  der S icher
h e it  an  d a s B au w erk  g e ste llt  w erden , en tsp rich t, kann  der  
Sich erh eitsgrad  g ew a h lt w e rd en :

(10) V
zul

S p an n u n g  an  Streckgrenze  
zu la ssig e  S p an n u n g

T ragheitsrad iu s, Sch lan k h eitsgrad  und  o j - W ert errechnen sich  zu: 

960 0  _  n . 496 ,2

D ieser  S icherh eitsgrad  w ird im  a llgem ein en  2 b etragen .

A u f d ieser th eo retisch en  G rundlage sind  an  e in em  fertigen  
B auw erk, un d  zw ar an e in er E isen b ah n fach w erk b riick e  in der 
N a h e  von  D a rm sta d t, M essungen  zu r  B estim m u n g  des E in sp an -  
nu ngsgrad es e in er D ruckd iagon a len  d u rch gefiih rt w orden.

< " >  f =  V - 7 7 ?  

('2)
632

4 .4

= 9 ,1 8 : =

: 4»8o ; ;.y =

9,18

400
4 ,8 0

54 ; co = 1 ,2 1 .

84; : 1 ,70 .

In dem  Y ersu ch sstab  h errsch t e in e  L a n gsk raft a u s E ig en g ew ich t  
v o n  —  11,58 t. O hne B eriick sich tigu n g  der K n ick v erh a ltn isse  
(ohne co-W ert) is t  d ie  B ean sp ru ch u n g  aus E ig en g ew ich t

1 Ygl. F o p p l ,  Technische Mechanik III. Festigkeitslehre 4. Auf
lage, Seite 236. (13)

1 1 , 5 8

H 4-4
=  0,10 t/cm2.
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Zur E rm ittlu n g  des B icg u n g sw id ersta n d cs R  der D iagonalen  
w ar es erforderlich , in der M itte  des S ta b es  d ie  Q uerb elastu ng Q 
aufzub ringen  un d  die en tsteh en d e  D u rch b iegu n g  (Sm zu m essen . 
D ie  gróBte h ierbei au ftretcn d c  S p ann un g in der D ia g o n a le  ergibt 
sich  aus E ig en g ew ich t (ohne co-Wert) und der B ieg u n g  
aus' der vorgeseh en en  groB ten Q uerb elastu ng von  
7,0 t  zu 0 ,10  +  0 ,9 9  =  1 ,09 t /c m 2 (m it N ie ta b zu g , aber  
ohne E in sp a n n u n g  gercch n et). D em n a ch  b le ib t die  
Spann un g bei Q uerb elastu ng bis zu 7 t  erheb lich  un ter  
der zu lassigen  B ean sp ru ch un g d es B a u sto ffes  S t. 37.

D ie  M essung der D u rchb iegun gen  w urde m it K ien zlesch en  
M eBuhren d u rchgefiih rt. Zur M essung der D eh n u n gen , w elch e  
die  G rundlage fiir d ie  S p ann un gsbcrechnu ngen  b ild eten , w urden  
T en som eter  v o n  H u g g e n b e r g e r  v erw a n d t. D ie  g u te  E ig n u n g

HilfsstabTensom.- Me&stellen -Hilfsstab

Me&balkenBnjckenstob-Bruckensfob

MeBbalkenA n s ic h t a
Tens-M eB sfellen

Schniif b-b Hilfsstab

Kugelgelenk Pre&toff

Schnitt a - a
Abb. 7 . Anordnung der Hilfskonstruktionen,

V ersu ch stech n isch  w urde d ie  Q uerb elastu ng  so  du rchgefiih rt, 
daB ein  H ilfss ta b  paralle l zum  V ersu ch ssta b  durch eine gceig n ete  
K o n stru k tio n  an geb rach t u n d  in seiner M itte  durch e in e  h y-  
drau lische P resse  d ie erforderliche Q uerb elastu ng a u f den H a u p t-  
s ta b  ub ertragen  w urde. A uB erdem  w ar zur M essung der D u rch 
b iegun gen  des H a u p tsta b c s  n och  e in  durch die Q uerb elastu ng  
n ic h t beeinfluB barer M eBbalken aus H o lz  erforderlich . A bb. 7 
g ib t  d ie  A n ord n u n g  der H ilfsk o n stru k tio n en  m it den M eB stellen  
w ieder.

D er  H ilfssta b , ein I  N P  24, w urde paralle l zum  H a u p ts ta b  
in 32 cm  A b sta n d  so  angebracht, daB die D rucku b ertragu n g  an  
den E nd en  genau  in  den th eo retisch en  K n o ten p u n k ten  erfo lg te. 
In  der M itte  des B ru ck en sta b es un d  des H ilfss ta b c s  w urde ein  
Q uerrahm en an geb rach t (vgl. S c h n itt  1)— b und A n sich t a  in 
A b b. 7), der d ie  v o m  P reB topf au sg eiib te  K raftw irk u n g  a u f den  
H a u p ts ta b  zu ubertragen  h a tte . U m  den  th eo retisch en  V oraus- 
setzu n g en  zu  entsp rech en , w urde d ie  K ra ft m ó g lich st zen trisch  
auf den  H a u p ts ta b  au sg eiib t. Zu d iesem  Z w eck w urde zw ischen  
P reB topf und Q uerrahm en ein  K u gelge len k  sow ie  zw ischen  
Q uerrahm en und H a u p ts ta b  e in e W alze  e in gesch oben .

D ic  n a ch ste lien d e  A b b . 8 s te l lt  die' A nordnung des PreB-

d ieser M eB apparate w ar durch die b efried igen den  E rgeb n isse , 
die m an bei anderen V ersuchen  m it ihncn erz ie lt h a tte , erw iesen .

D ie  D u rch b iegu n g  <5m w urde m it H ilfe  v o n  drei K ien zle-  
schcn  M eBuhren b estim m t. E in e  von  d iesen  w urde in der M itte

Kugtlgelettk

to p fe s dar.
F iir  die M essung der D u rchb iegun gen  des H a u p tsta b es  

d ien te  ein  H o lzb a lk en , der durch die Q uerb elastu ng gegen  den  
H a u p t- un d  H ilfss ta b  n ic h t  versch oben  w erden und w ahrend der  
M essung keine  B ieg u n g sm o m en te  erh a lten  d u rfte . U m  d ies zu 
erreichen , w urde der B a lk en  m it F la ch ę isen  an den beiden  
K n o ten p u n k ten  derart an gesch lossen , daB B ew egu n gen  der  
B alk en en d en  w e itestg eh en d  e in gesch ran k t w urden (vgl. A bb. 7).

Abb. 8. Anordnung des PreBtopfes m it Kugelgelenk.

des H o lzb a lk en s (vgl. A b b . 9), dic b eiden  anderen  in  der N a h e  
des unteren u n d  oberen K n o ten p u n k tes der B riicke  an g eb ra ch t  
(vgl. auch  A b b . 7).

A u f d iese  W eise  w urden d ie  B ew egu n gen  d es H a u p ts ta b c s  
an den  drei w ich tig sten  P u n k ten  gem essen . D ie  M eBergebnisse
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Diose Form el vereinfacht sich im vorliegenden Fali, da das 
P

Glied sowie die anfanglich vorhandene Durchbiegung f fort- 
F

fallen. B ei dem Versuch ist der W ert P  (die im Stabe herrschende 
Langskraft, aus der Eigengewichtsbelastung des Tragers her- 
ruhrend) konstant; die hierbei rorhandene Durchbiegung f  wird 
unter der Querbelastung nur um <5m vergróBert. Die Form el 
fiir die Spannungsberechnung nim m t dam it folgende Fassung a n :

M_ R   P
a -  ±  w  ±  R  _  p  w

wobei P  =  Langskraft aus Eigengewicht = —  n ,5 S  t, und 
hieraus entsprechend den drei Querbelastungsfallen

Zur Bestim m ung der wegen der Einspannungsverhaltnisse un- 
bekannten Momentenflache ist auBer dem bekannten M itten- 
moment noch das Moment in irgend einem Punkt zu bestimmen. 
Dies ist durch Spannungsmessungen in dem betr. Punkt zu er
reichen. Die wirkliche M omentenflache liegt also durch rech- 
nerische Bestim m ung der M°-Momente des statisch bestim m t ge- 
lagerten Stabes und durch versuchstechnische Bestim m ung der 
Momente in der M itte und in einem anderen Punkt des Stabes 
fest. Zur Kontrolle wird auBerdem noch das Moment in einem 
dritten P un kt bestimmt. Aus der so erm ittelten Momentenflache 
wird die Einspannung des Stabes, wrie der Yersuch und die Durch- 
fiihrung der Rechnung zeigen werden, gefunden.

Dic Durchfiihrung der Messung gestaltete sich einfach. Mit 
H ilfe der Druckwasserpresse wurden die Querbelastungen in 
entsprechenden Intervallen aufgebracht und zwischen jeder 
Belastung die erforderlichen Ablesungen (Durchbiegung an der 
Kienzle-Uhr und Dehnung am Huggenberger-Spannungsmesser) 
vorgenommen. F iir  die Abwicklung der Messungen w ar die 
starkę Betriebsbcnutzung der MeBbriicke sehr stórend, da die 
M eBapparate zum Schutze vor den dynamischen Erschiitterungen 
bei der tjberfah rt eines Zuges jeweilig abgenommen werden 
muBten.

D. A u s w e r t u n g  d e r  M e B e r g e b n is s e .

Die ausgewerteteri MeBergebnisse wurden in der Tafel I  in 
sechs Versuchsgruppen zur Erm ittiung von Q, dm und crm (Span- 
nung in der M itte des H auptstabes) zusammengestellt. Spalte 3 
enthalt die in jeder Gruppe aufgebrachten Q-Werte, Spalte 4 die 
unter Beriicksichtigung der Endverschiebungen (vgl. Abb. 10) 
gemessenen Durchbiegungen (5m in Stabm itte. Aus den Q - und 
c5ra-Werten ist der Biegungswiderstand nach der Gl. (4) zu be- 
rechnen. In der Spalte 5 sind die aus Q uerkraft und Durch
biegung berechneten R-W erte zusammengestellt. Die Spalte 6 
enthalt die gemittelten W erte fiir die Spannungen a m des H aupt
stabes in Stabm itte. E in  Vergleich zwischen den W erten fiir die 
Druck- und Zugspannungen weist mehr oder weniger groBe Unter- 
schiede auf, dic aber in zulassigen Grenzen liegen.

Dos M ittel aus den 18  R-W erten ergibt einen Biegungs
widerstand der Diagonalen von R  =  1  95 1 7 18  kg. Die Mittel- 
werte fiir Q, <5m und crm aus den sechs Versuchsgruppen sind 
ebenfalls in der untersten Qucrspalte der T afel I  zur weiteren 
Yerwertung zusammengestellt. Aus der allgemeinen Spannungs- 
gleichung (17) errechnet sich das M ittenmom ent zu:

R
R —  P

Abb. 11- Spannungsmesser in der Mitte des Hauptstabes.

gemessen, dereń Anordnung -— genau in der M itte des Stabes — 
die Abb. 1 1  zeigt.

Die so gemessenen Spannungen dienen zur Bestim m ung 
des Mittenmomentes aus der Druckbiegegleichung

P M  R v p
(U>! °  F ' ±  W ±  R  — P   ̂ ‘ mK v  ’

Mnu =  +  r ,6 io  t m ,
M n, =  +  2 ,820  „ ,

Mm, =  +  3.900 ■

Zur Bestim m ung der Einspannungsm om ente ist nunmehr nur noch 
die Kenntnis des Momentes in einem wreiteren Punkt des Stabes 
erforderlich. Die Verbindungslmie der von der M °-Linie ab- 
getragenen Momente schneidet iiber den Endpunkten des Stabes 
die Einspannungsm om ente ab. Zur Kontrolle ist noch das Mo

Abb. 10. Durchbiegung der Diagonalen.

Enden infolge des Fehlens des oberen Qfuerverbandes ist. Die 
wirkliche Verbiegung der Stabachse <5m in der M itte des Stabes 
wurde dann erm ittelt zu

(14) <Sm =  <5 —  d  5 , 

wobei

(15) A  <5 =  —"-Z 7 ,5«. 

ist.
Die Spannungen des H auptstabes unter den verschiedenen 

Qucrbelastungen wurden durch vier Tensometer Huggenberger

Abb. 9. Kienzle-Uhr in der Mitte des Yersuchsstabes.

zeigten ungefa.hr folgende Yerbiegung der Diagonalen z. B . fiir 
Q - 2,24 t.

Die Verbiegung und Yerdrehung des H auptstabes unter der 
Querlast h at verschiedene, teilweise schon aufgefiihrte Ursachen, 
dereń wichtigste die ungleichmaBige Einspannung der beiden
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m en t in e in em  d ritten  P u n k t m eB techn isch  b estim m t w o r d e n ; 
alle  drei P u n k te  m ussen dann a u f der vorerw ahn ten  V erb indungs- 
lin ie  liegen . A is w eitere  M eB punkte w urden  die V ierte lp u n k te  des 
S ta b es g ew a h lt. A us den hier gem essen en  Spann un gen  wurden  
die M om en te  Mi/+ errechnet.

T a f e l  I.

B e s t i m m u n g  d e s  B i e g u n g s w i d e r s t a n d e s  R  
u n d  E r m i t t l u n g  d e r  g e m e s s e n e n  S p a n n u n g e n  

in  d e r  M i t t e  d e s  B r i i c k e n s t a b e s .

M
W

Q J
4 W

w o b ei W =  3 5 4 cm 3 und

vDOvII cm .

Q =
4 <y ■ 354

496
• 2 ,8 5 ,  R  = P  +  0,2 Q 1 

<5,,, '

I 2 3 4 5 6

Ver-
suchs-
reihe

S p a n 
nu n g  a 

im  
H ilfs-

Q
in  kg

<5,n
in 111111

R  

in kg

Sp an n u n g  a 
im  B ru ck en stab  

in  k g /c m 2

sta b  in  
k g /cm 2 ^ D ru c k ° Z u g

X
787 

1421 
1946

2245
4060
5 5 5 0

0 ,9 7 4
1,872
2,672

2 296 440  
2 256 440  
2 0 7 1 4 4 0

—  136
—  239
—  34 8

+  218  
+  3 8 4  
+  532

172
311
440

2
675

1059
143 4

1925
2900
4080

0 ,9 5 8
1,782
2 ,5 5 5

2 006 440  
1 6 2 6  440
1 5 9 3  4 4 °

—  157
—  2S1
—  400

+  200
+ 3 5 7
+ 4 8 8

178
319
444

3

817
14 3 0
2026

2330
4070
5 7 7 0

1,232
2,092
2,931

1 8 7 4  440  
1 9 4 1 4 4 0  
1 9 6 2  440

—  168
—  283
—  3 9 9

+  206
+  34 9  
+  489

187
316
444

4

803
1433
2039

2290
4080
5810

1,190
2,114
2 ,9 5 5

1 9 2 1 4 4 0  
1 9 2 3  440  
1 9 6 6  440

—  163
—  291
—  406

+  208
+  367
+  4 9 4

185
329
4 5 °

5
831

143 9
2035

2370
4IOO
5800

1,182  
2,090  
2,911

1 9 9 6  440
1 9 5 5  440
1 9 8 6  440

—  166
—  279
—  391

+  211
+  364
+  496

188 
321 
44 4  ’

6
803

1439
1900

2290
4100
5420

1,190
2,066
2,924

1 9 2 1 4 4 0  
1 9 7 1 4 4 0  
1 8 4 9  440

—  165
—  289
—  3 7 9

+  212 
+  3 f’ i
+  501

188
325
440

M itte lb il-  
du ng aus den  
6 V ersuchs- 

grupp en

2242
3885
5 4 ° 5

i , 121 
2,003  
2,825

1 951 718
1S3
320
4 4 4

Q uer- 
k ra ft Q 

t

m ° = q 1
4

tm

m

tm

MV4

tm

2,242 +  2,785 +  0 ,040 +  0 ,319
3 ,8 8 5 +  4 ,8 3 ° +  0 ,067 +  0 ,609

5 ,4 0 5 +  6 ,720 +  0 ,085 +  0 ,884

E in  Y ergleicli des K o n tro llm o m en tes im  un teren  V ierte l-  
p u n k t m it dem  a u f der M °-L in io a b g csc lin itten en  W ert ergab  nur  
e in e  geringe, p rak tisch  n ic h t b ed eu tsa m e A b w eich u n g; d iese  is t  
darauf zuriickzufiihren , daB in dem  M eflpunkt bei I/4 zu fa llig  der  
N u llp u n k t der M -L in ie lieg t.

E s  is t  noch  zu bem erk en , daB der zw eite  T eil der M om en ten-

g leichun g, n a m lich  der A u sd ru ck  ^ (5,„ P  im  Y ergleich  zu
R  — P

dem  W ert a W  ein en  seh r  geringen  B e itra g  liefert. D ie  E rk laru ng  
hierzu lie g t  dariu, daB P  nur die geringe L an g sb e la stu n g  aus 
E ig en g ew ich t is t  un d  daB der S ta b  e in e  verha.ltn ism 3.Big k lein e  
D u rchb iegun g u n ter  der Q uerb elastu n g  a u fw eist  (gedrungener  
Stab ).

D ie  B estim m u n g  des E in sp a n n u n g sg ra d es g esc liieh t w ie  
fo lg t: D a s Y erh a ltn is des K n ick w id ersta n d es e in es e in gesp an n ten

Untełgurf
u

Obergurt
|

i — w — »iw--------- ---i------ vse [<— 1,2V—->£

Abb. 12 . Erm ittlung der Einspannungsm om ente 
unter Querbelastung.

In  T afel II  s in d  die gefu n d en en  u n d  a u f d ie  Q -W erte der 
T afe l I  b ezogen en  Mi/+-M om ente und die M °-M om ente in B a lk en -  
m itte  zu sa m m en g este llt .

T a f e l  IT.

T a f e l  f i ir  d i e  M °- u n d  Mj/4-W e r te .

S tab es zum  K n ick w id erstan d  e in es gelenkig  
i s t  der E in sp a n n u n g sg ra d :

R„

gelagerten  S tab es

( 19 ) R„

w ob ei R e den K n ick w id erstan d  des e in g esp a n n ten  und R g den  
E ulerw ert des g e len k ig  ge lagerten  S tab es b ed eu ten . F ur  vo lle  
E in sp an n u n g  is t  z. B . /i =  4.

D er  m ittlere  E inspann un gsgrad  der D ia gon a len  errechn et  
sich  son ach  zu

R 1 951 718
R E u le r 805 OOO

2 ,4 2 ,

H ierb ei b ed eu ten  M|/+ das M om en t im  unteren  und My+ das  
M om ent im  oberen  V ierte lp u n k t des S tab es. A b b . 12 g ib t dic  
Mo m en ten  flach ę en tsp rech en d  den W erten  der T afe l I I  w ieder.

en tsp rich t a lso  e tw a  halb er E inspann un g.
D ie  oberen bzw . u n teren  E in sp a n n u n g sm o m en te  w urden  

graphisch  e rm ittc lt  (vg l. A bb. 12) und  in der T afe l I I I  m it  den  
dazu gehórigen  y -  und ^/-W erten zu sa m m en g este llt , w ob ei der 
y -W ert d ie  E in sp a n n u n g  und der yu-Wert der E in spann un gsgrad  
is t . D ie  E in sp an n u n g  is t  p roportional dem  E in sp an n u n gsm om en t, 
n ic h t aber der E in spann un gsgrad . D ie  g eg en se itig en  B ezieh un gen
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von  E insparm ungsgrad und E in sp a n n u n g  geh en  aus der graplii- 
schcn  D arste llu n g  der A bb. 13 hervor.

F iir  den  m ittleren  E in spann un gsgrad  fi =  2 ,42  erg ib t sieli 
die E in sp a n n u n g  y  =  0 ,467 .

D ie  E in sp an n u n gsw erte  am  oberen bzw . unteren  E n d e  des  
S ta b es errechnen sich  (z. 13. fiir das obere E nd e) aus

(20)
m ;

0 .5  K  +  m 'q )

D ie  B erech n u n g  der S p an n u n g  crm se tz t  w eiterh in  d ie  K en n tn is  
der E in sp an n u n gsw erte  f '  un d  f "  in fo lg e  L an g sb e la stu n g  voraus. 
U n ter  der friiher g em a ch ten  V o rau ssetzu n g  [vgl. G l. (2)] ergeben  
sich  d iese  W erte  an den  S ta b en d en  a u s den B czieh u n gen

f'
M' M -

f - - V -  u n d  f"  =  f ;
Mq q

die der b erechn eten  A u sb iegu n g  f  =  2 ,58  cm  en tsp rech en den  
W erte  sind  in  der naclifo lgenden  T a fe l IV  zu sam m en g este llt .

in )
,  ° .9 4 5=  0 ,4 6 7  =  0 ,360  .

1,222

D er h ierzu gehorige E inspann un gsgrad  erg ib t sich  a u s A b b . 13 
zu f i "  =  2 ,08 . W eitere  W erte  fiir v ersch ied en e L a sts tu fen  sind

__ 111 der n a clifo l-
gen d en  T a fe l I I I  

yjO zu sam m en g este llt . 
ty? D a s E rgeb n is  

der B erech n u n g  
b ew e ist  d ie  ein - 
g a n gs des B erich - 
te s  a u fg e ste llte  B e 
h a u p tu n g , daB der  
S ta b  am  U n ter-  
g u rt e in en  hoh e- 
ren E in sp an n u n gs
grad  a is  am  Ober-

g u r t a u fw eist, und dafi der M itte lw ert des E in sp an n u n gśgrad es m it  
2 ,4  genau  u b ere in stim m t m it dem  a u s Gl. (4) gefund en en  W ert.

T a f e l  I I I .

Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  y -  u n d  /< -W e r tc .

0,967 
Cnsponn/ngy— >-

Abb. 13 . Graphisclic Darstellung 
der Abhangigkeit von fi und y.

Q

t

n
tm

M q

tm

E in sp a n n u n g E in sp a n n u n g s
grad

y ' y "
/ n

v>

2,242 1,500 0 .9 4 5 0,573 0 ,360 2,720 2 ,080
3.885 2 ,300 1.509 0,565 0 ,370 2 .695 2,110
5.405 3.250 2,150 0.563 0 ,372 2 ,690 2,110'

im M itte l: 0 ,567 0 ,367 2,702 2 ,100

E . S c h l u f i f o l g e r u n g e n .

D a s E rgeb n is der U n tersu ch u n gen  iiber d ie  E insp an n u n g  
und die E in spann un gsgrade fiih r t zu e in em  V ergleich  zw ischen  
den rechnerischen  S ta b sp an n u n gen  un ter  M a x im a lla st n ach  dem  
a>-Venahren und den w irk lichen  S tab sp an n u n gen  bei B eriick - 
sich tig u n g  der E in sp a n n u n g  an den  E nd en .

P
N ach  der R e ich sb a h n v o rsch r ift is t :  a — - w ob ei m — 

(ox — x ,2 i is t  (senk reclit zur T ragereb en e). ^

M it

w ird

?9>P +  P g =  1,48 ■ 4 5 .5  -I- n .5 8  =  7 9 .o t

0 ,8 3 6  t /c m 2 .

N ach  der D ru ck b iegeg le ich u n g  is t  Gl. (6) fiir d ie Spannungs- 
b erechn ung in S ta b m itte  a n zu setzen , w ob ei

k  =
W
F

9600
----- =  7 ,63 cm  .

11 • 114,4

1
B ei der A n nah m e e in er an fan g lich en  D u rch b iegu n g  von  f#= -  
w ird nach  Gl. (3) 200

f  =
1 951 700 _ £96

1 9 5 1 700 —  79 ,0  200
=  2 ,58  cm  .

T a f e l  IV .

f ' -  u n d  f " - W e r t e  d e s  t e i l w e i s e  e i n g e s p a n n t e n ,  

l a n g s b e l a s t e t e n  S t a b e s:S  = 7 9  *t;

M q

tm
M q

tm
M q

tm
f

cm
~ i '  

cm
f "
cm

+  2,785 —  1,500 —  0,945 2,58 —  L 393 —  0,875
+  4 ,8 3 ° —  2 ,300 —  1,509 2,58 —  1,230 —  0,805
+  6,720 —  3.250 —  2,150 2,58 —  L 37 3 —  0,825

im  M itte l: —  L 332 —  0,835

D ie  Sp ann un g in Stabm it.te  w ird  nu nm ehr n ach  Gl. (6) gefunden  
zu

2 ,58  1,332 +  0 ,8 3 5 ’7 9 ,o (
om =  1 +114,4  ' 7 .6 3 2 • 7 .6 3 - )  =  ° ’

825 t /c m 2

D ie  zum  V ergleich  errechn eten  Sp an n u n gsw erte  fiir v ersch ieaen e  
a n fan g lich e  D u rch b iegu n gen  f0 s in d  in  der T afel V  zu san un en -  
g este llt .

T a f e l  V .

B e a n s p r u c h u n g  d e s  B r u c k e n s t a b e s  in  S t a b m i t t e

fo
cm cm

i!
cm

f "  
cm

f ' : f " am
t /c m 2

1 : 200 2 ,58 L 3 93 0 ,875 i ,5 9 2 0,825
1 : 400 1,29 0,645 0 ,418 1.540 0 ,758
1 : 600 0 ,86 0 ,4 2 9 0 ,279 1.540 o ,7 3 5

Im  V ergleich  zu d iesen  W erten  n a ch  der D ru ck b iegeg le ich u n g  
errech n et sich  crm nach  d em  co-Verfahren der R e ich sb ah n  zu 
<rm =  0 ,8 3 6  t /c m 2 (vgl. vo rsteh en d ). D ie  W erte, errech n et aus  
der D ru ck b iegeg le ich u n g  u n ter  B eriick sich tig u n g  der E in sp a n -  
nu ng, liegen  dem nach  sa m tlich  un ter  dem  R eich sb ah n w ert.

In  b estim m ten  F a lle n  is t  e s  iib lich , fiir d ie B erech nu ng te il
w eise  e in g esp a n n ter  D ru ck sta b e  e in e  red uzierte  L a n g e  zur B e-  
r iick sich tigu n g  d ieser  E in sp a n n u n g  ein zu fiiliren . W ahrend  die  
d eu tsch en  B e stim m u n g en  (B . E . 1925) e in e verk iirzte  K n ick lan ge  
n u r beim  K n ick en  v o n  W and gliedern  in  der T ragerebene zulassen , 
besagen  andere V orsch lage2 :

„ B e i A u sfa ch u n g ssta b en  i s t - zu  se tze n
fiir das K nick en  in  der T ragw and cb en e  d ie  K n ick la n g e  

lk =  0 ,8  10, w ob ei 10 =  S ta b n etzla n g e , 
fiir d as K n ick en  sen k rech t zur T ragw and eb en e  lk g le ich  der  

zw isch en  den  M itten  der N ie ta n sch liis se  a n  d ie  G urtungen  
g em essen en  S ta b la n g e ."

D ie se  R ed u k tio n sw er te  w erd en  b e i 0 ,7  u n d  0 ,8  liegen . 
W enn m an sie  au s den  Y ersuchen  b estim m en  w ill, so  w are

2 Vgl. M e la n , Der Briickenbau III. Bd., 1. Ilalfte, Hiserne 
Briicken, I. Teil, 3. Auflage 1927, S. 10G und 411.
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die E n tfern u n g  der M o m en tcn -N u llp u n k te  m aB gebend. D er
2,90

fragliclie  W ert b e tra g t fiir den  u n tersu ch ten  S ta b  — =  0 ,5 8 5 .

M an erk en n t, daB d ie  v ie lfa ch  angen om m en en  R ed u k tio n sw erte  
v o n  0 ,7  b is 0 ,8  im  V erglcich  m it d iesem  V crsuchsergebnis einen  
ausreich en den  G rad v o n  S ich erh eit einschlieB en.

D ie  v or liegen d e U n tersu ch u n g  des B r iick en sta b es geschah  
fiir d ie  K n ick u n g  aus der T ragerebene heraus. D a s Z iel w eiterer  
Y ersuche is t  e in m a l die U n tersu ch u n g  der K n ick v erh a ltn isse  in

der T ragerebene un d  ferner d ie  N ach p riifu n g  der a u f s ta tisch cm  
W ege g efu n d en en  W erte  durch S ch w in gun gsm essu ngen .

B e i der Y orb ereitu n g  und D u rch fiih ru n g  der V ersuche  habe  
ich  d ie  w e itg eh en d ste  U n ter stiitz u n g  der R e ich sb a h n d irek tio n  
M ainz g efu n d en ; in sb esond ere  b in  ich  H errn  R eich sbah nob crrat  
O berborsch fiir se in  In teresse  dankbar. —  D ie  D u rchfiihrung  
im  e in ze lnen  so w ie  d ie  A u sw ertu n g  der Y ersuche erfo lgte  
u n ter  M itw irku ng m cin er A ssiste n te n  D r .-In g . C. J . H o p p e  und  
D ip l.-In g . A . H erzog .

EISENBETONBRIICKE UBER DIE LAHN ZW ISCHEN NIEYERN UND FA C H BA C H .
Yon Oberingenieur Dipl.-Ing. Klose, Dusseldorf.

O b e r s i c h t : Anforderung an ein Bruckenbauwerk, Bauaufgabe, 
Konstruktion, statische Berechnung und Bauausfiihrung.

E in e  H a u p tford eru n g  der A sth e tik  an ein  fertiges B ruckcn- 
b auw erk , sich  a is  G ebilde v o n  M enschenhand harm oniscli in  
d ic groB artigen und k ra ftv o llen  L in ien  der N a tu r  cinzugliedern , 
w ird am  eh esten  durch lo g isch e  E n tw ick lu n g  der K on stru k tion

bei der w eiteren  F in an z ieru n g  ergaben dann die M oglichkeit, 
den B rucken  bau  du rchzufu hren . A lle  in  F rage kom m enden  
B ehorden  zeig ten  v o lle s  V erstan d n is fiir d iese  leb en sw ichtige  
A u fgabe der be iden  G em ein den .

N ach d em  in  O berlahn stein  e in e L ahn briicke m it aufge- 
h a n g tcr  F ahrbahn fer tig g este llt  w ar, h a tte n  d ie  beiden G e
m einden zu erst d ie A b sich t, d ie  g le ich e  B riickcnforn i in  A u ssich t  
zu  n eh m en . S ie en tsch lo ssen  sich  dann aber u n ter  B era tu n g  
der zustan d igen  B eliorde, der R egierun g in W iesb ad en , zur 
D u rchfiihrung der je tz t  an gefiih rten  B rucke (A bb. 2).

V on den bei e in em  engeren W ettb ew erb  ein gegan gcn eil 
E n tw iir fen  w urde n a ch steh en d er  (Abb. 3) zur A u sfuhrung  
b estim m t, der g le ich zeitig  sich  a is der w ir tsch a ftlich ste  erw ies.

D ie  g esam te  T ragkonstru lction  unter der F ahrbahn  an g e
ordnet, g ib t d iese L osu ng  cin n ach  jeder R ich tu n g  un beh in d ertes  
B lick fe ld . M it einer S p a n n w eite  v o n  58 ,4  m und e in em  P fe il 
v o n  5,73 m  iib erbriick t e in  D reige lenk bogen  aus E isen b eto n , 
geform t nach  der S tiitz lin ie  fiir E ig en g ew ich t, den e igen tlich en  
FluB lauf, w ah rend  zu beiden  S eiten  an die au fgestan d erte  
F ahrbahn B a lkcnb riicken  a is F lu tb riick en  sich  ansch lieB en . D ic  
G esam tlan ge der B rucke b e tra g t 101,48 m .

D ie  S tarkę des durchgehendes G ew olbgs m it einer B reite  
von  5 m w a ch st gleichm aB ig v o n  1 m  im  S ch e ite l b is 1,35 m  an  
den K am pfern . D er H o rizon ta lsch u b  w ird im  S ch e ite l durch  
ein  S ta h lw a lzg e len k  iibertragen  und durch sta rk  b ew eh rten  und  
u m sch n iirten  E isen b cto n -Q u crsch n itt in  d as e igen tlich e  G ew ólbe  
g e le ite t  (Abb. 4). D ie  A u sb ildu ng  der E isen b eto n -K a m p fcr-  
gelen k e is t  aus A b b . 5 zu ersehen.

U m  den D urchfluB  des H och w assers den A nforderungen  
d es W asserb au am tes D iez  en tsp rech en d  u n g eh in d ert zu  ge-

Abb. 2 . Eisenbeton-Dreigelcnkbogen.
Brucke zwischen Nievern und Fachbach.

w ah rleisten , s in d  dic b eiden  W iderlager des B ogen s in  einer  
B reite  v o n  6  m b is  un ter  T errain  des H och w asserp rofiles herab- 
g c fiih r t un d  au f K iesb od en  gegriindet, der m it R iick sich t auf 
d ie E m p fin d lich k eit der B riick en k on stru k tion  n och  durch P fa h le  
b efe stig t is t . D ie  P fah le  m it e in em  D u rchm esser  v o n  20 cm , in  
ein er N e ig u n g  1 : 3 geram int, greifen  b e i einer G esam tlan ge von
5 m  e tw a  1 m  in das W iderlager ein .

Abb. 1 . B lick in das Lahntal bei Kievern— Fachbach.

und eine aus sto fflich  r ichtiger M ateria lvcrarbeitu ng  organisch  
b ed in gten  F orm gebu ng  erreicht.

E in e  L osu ng  d ieser A u fgabe ze ig t cin  B ruckenbau w erk  in 
dem  la n d sch a ftlich  so  iiberaus reizvo llen  L ah n ta le  (Abb. 1). 
D ic  B au au fgab e  b esta n d  darin, an e in em  der sch ón stcn  P u n k te  
des T ales, un terh a lb  B a d  E m s, dic a u f dem  rechten  L ahnufer  
n ach  N ied erla h n ste in  fiihrende P rovinzia lstraB e und vor  a llen  
D in g en  den O rt F ach b ach  se lb st m it N ievern  und dessen  B ahn- 
s ta tio n  durch eine zw eispurige StraB enbriicke zu verb in den .

E s  ersch cin t in d iesem  F a lle  angebracht, der groBen Schw ie- 
r igk eiten  zu gedcnkpn, d ie d ic  beiden leistu n gssch w ach en  G e
m ein den  N iev ern  un d  F ach b ach  zu iiberw inden h a tten , um  die  
se it  m ehr a is fu n fzig  Jahren an g cstreb te  un d  n ich t zu e n t-  
behrende fe ste  Y erb indu ng iiber den L ahnfluB  zu erh alten . 
A b geseh en  v o n  dem  w eiteren  D urchgan gsverk elir  w ar d ie  n ich t  
allein  la n d w irtsch a ftlich  ta tig e , sondern auch zum  'Teil gew erbc- 
fleiB ige B evó lk eru n g  der beiden  G em einden in w irtsch aftlich er  
B ezieh u n g  so  lan ge  auB erordentlich b eh in dert, a is sie  led ig lich  
m itte ls  e in es K a h n es au f d ie andere F lu B seite  gelan gen  k on n te . 
S elb st fiir  den so n n tag lich en  K irchgang m uB ten die B ew ohner  
der G cm einde F a ch b ach  m itte ls  K ah n s den L ahnfluB  iiberqueren. 
D a s b crec litig te  Streben  der beiden  G em einden, zu einer festen  
Y erb indu ng zu kom m en , w urde ers t v o n  E rfo lg  gekrónt durch  
die  M oglichkeit, m itte ls  der prod u k tiven  E rw erbslosenfiirsorge  
einen  G ru nd stock  fiir die K o sten  des B riickenbau es zu be- 
kon im en .

• In  zaher A rb e it k o n n ten  die beiden G em einden schlieB lich  
die w eiteren  Schw ier igk eiten  der F in an zieru n g  iiberw inden , 
w ob ei besonders des A ltb iirgerm eisters B ern d t in N iev ern  und  
des H errn  L enz in  F ach b ach  zu gedenken  is t . D a s fin an zielle  
E n tgcg en k o m m en  der bauausfiihrenden  F irm a  und ihre M ith ilfe
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B e id erse itig  der F ahrbahn kragen  in  eincr B reite  v o n  jc  i m  die  
G ehw ege aus, w elch e  in  e in em  v o n  oben zu gangliclien  iiber- 
dcck ten  K a n a ł die iibcrzufiihrenden  R ohre und K a b elle itu n gen  
au fzun eh m en  haben . D ic  F ahrbahn  der ansch lieB enden B a lk en -  
briicken is t  k o n stru k tiv  in g leicher W eise  ausgeb ild et.

F in  sch lich tes B eton gclan d er  nach  e in em  E n tw u rf von  
H crrn P rofessor  W a c h ,  D usseldorf, das in  B r iick en m itte  
nur durch eine K anzel unterbrochen  is t , sch liefit die G eh
w ege nach auBen ab . I

V on der B riicke h erunter fiih ren  auf jeder S e ite  b 
m it e in em  G cfalle i : 40  150 m  langc  g csc ln itte te  ;
R am p en , deren FuB durch S tu tzm au ern  g csich ert is t . '

ubcrdcckt w urde. D ic' O berlióhun g  des L ehrgeriistes w ar m it  
0 ,18  m  angenom m en, u m  den  E in fliissen  aus e lastisch cr  F orm - 
and erun g des B ogen s, aus Schw in den  un d  T em peratu rab fa ll, 
aus e lastisch cr  D u rchb iegun g  des F ach w erk stragers un d  aus  
N ach geb en  der U n terstiitzu n g  R ech n u n g  zu tragen.

Betonicrungs-
vorgang.

----]Jó-------
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Abb. 4 . Scheitelgelenk. Abb. 5 . Kampfergelenk,
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F iir  den B au  w ar cin  L ehrgeriist vorgeseh en , das aus e in em  
Z en tra lstreb en system  in fiin f E benen  b esta n d  (Abb. 6). D ie  
B ind eren tfcrn u n g  b etru g  1,15 m  bei e in em  P fo sten a b sta n d  von  
4 ,5  m. D a s O bcrgerust iibertrug durch 60 Sp indeln  d ie 's e n k 
rechten  L asten  auf das aus geram m ten  Jochpfah len  besteh en d e

D ie  B e la stu n g  fur d as B au w erk  w urden n ach  D I N  1 0 7 2 -fiir 
Straflenbriicken  an genom m en u n d  die B erech nu ng  in der un- 
g iin stig sten  L a stste llu n g . durchgefiihrt. D ie  E rm ittlu n g  der  
S tu tzen m o m en te  der F a h rb a h n p la tte  erfo lg te  n ach  der C lapey- 
ronschen G leichung, w ahrend die s ta tisch en  Gróflen des Fahr-

KLOSE, EISENBETONBRtfCKE UBER DIE LAHN ZWISCHEN NIEYERN UND FACHBACH.

F a h rb ah n k on stru k tion  der zw eispurigen  B riicke ste h t  
1 G ew ólbe. In  einer Starkę v o n  0 ,17  m  w ird die E isen -  

/a h r b a h n p la tte  v o n  v ier  durch lau fend en  E isenbeton-L arigs- 
n getragen , d ie  ihre L a st durch 0 ,35  m  sta rk ę  E . B .-Q u er-  

.e in  einer E n tfern u n g  von  3 m  au f das G ew ólbe iibertragen.

D E R  B A U IN G E N IE U R  
1931 H E F T  37.

U n tergcriist. D ie  L a stv er te ilu n g  iiber un d  un ter  den  Spindeln  
w ar durch auf- bzw . u n terg e leg tc  U -E isen  gcsich ert.

F iir  den S ch iffah rtsverk eh r a u f der L ahn w ar e in e  D urch- 
fah rtsó ffn u n g  v o n  12 m  B reite  freizu h a lten , die durch einen  
dariiberlicgenden , freitragend en  hólzernen  F ach w erk sbalken



D E R  B A U IN G E N IE U R
1931 H E F T  37.

b a h n p la tten tra g ers und  des G ew ólbes m it E in fluB lin ien  e rm itte lt  
w urden . E s  ergab sich  ein m axim aler  Schu b  je  m  G ew ólbebreite  
v o n  3 6 9 1 bei e iner zugehórigen  Y crtik a lk ra ft v o n  1 5 5 1. D er K rafte- 
v erla u f im  W iderlager w urde in  der iib lich en  W eise  m itte ls  S tiitz -  
lin ie  fe stg este llt . D ie  m a x im a le  P ressu n g  in  der B od en fu g e  b etrug
3,5 k g /cm 2. D er  A u ftr ieb  fa n d  eine B eriick sich tig u n g  b is zu M. W .

B e i der B erech n u n g  des L ehrgeriistes w urde ein  StoB zusch lag  
fiirA rb e its-,M a sch in en -b zw . G era te la sten u n d E rsch u tteru n g en v o n  
50%  fiir d ieB o g en sch a lu n g , 30%  fiir d ie K ranzhólzer un d  25%  fiir 
die P fo sten  und S treben  angenom m en. Z w ischenlagen  v o n  B lech  und  
H a rth o lz  w aren  bei a llen  sta rk  bean sp ru ch ten  StóB en vorgesehen .

F iir  d ie  B au au sfiih ru n g  w'ar der W asserstan d  der L ahn zu  
b eriick sich tigen ,-d er  in fo lge  des S tau es des W ehres der N ieverner  
H iit te  i. M. W . a u f + 7 2 ,6 5  sta n d , w ah rend  die F u n d am en tsoh lc  
a u f + 6 5 ,8 2  zu liegen  kam .

Z u n a ch st w urde a is S ch u tz  gegen  die L ahn auf beiden  
S eiten  paralle l zum  FluB e in e  L arssenw and  gezogen , aus B oh len  
v o n  5 m  L ange, d ie ungefahr 2,5 m  t ie f  e in geram m t und an der  
W asserse ite  m it A sch e  und Sagem ehl g ed ich te t w urden.

Zur U m sch lieB ung der B augrub e des rech tsseitigen  W ider- 
lagers w u rd en  L arssend ie len  v o n  8 m  L ange geram m t. H ierbei 
g esta lte ten  sich  d ie  R am m arb eiten  rech t schw ierig , d a  in dem  
groben  K ies v ie lfa ch  groBe Q uarzit-F in d lin ge e in g ela g ert w aren, 
die e ine starlce D efo rm a tio n  einzelner B oh len  veru rsach te. A uf  
G rund d ieser E rfahrungen  w urde b eim  lin k sse itigen  W iderlager  
m it o f fener B augrub e g ea rb eite t u n d  der un tere T e il in  H óhe v o n  2 m  
v erb a u t. D ieA u ssch a ch tu n g sm a ssen , M utterbod en , erd igerT on m it  
d arun terliegen dem  grobem  K ies w urden te ils  in d ie  zu śch iitten d en  
R am p en , te ils  zur H in terfu llu n g  der W iderlager e in geb au t.

D a s v o n  dem  W asserstan d  der L ahn stark  abhangige G rund- 
w asser k o n n te  in  o ffen er W asserh a ltu n g  m itte ls  Z entrifugal- 
p u m pen  g esen k t w erden . N a ch  Y erlegun g entsprechender
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D rainagen  w urde die F u n d am en tsoh lc  im  T rock en en  b eto n iert,  
und b is zum  H erb st w aren die W iderlager b is zu den  K am pfern  
fertig g este llt . R u ck sich t au f d as H o ch w asser  und E isg a n g -  
gefahr in der L ahn lieB d ie  A rbeiten  im  F luB profil bis zum  Friih- 
jahr unterbrechen , w ah rend  in den  beiderscitigen  F lu B óffnu ngen  
die B alkenb riicken  u n b eh in d ert zur F er tig s te llu n g  g e la n g ten .

D ie  R am m u n g des U n terb au es des L ehrgeriistes erfo lg te  
ohn e Schw ier igk eiten , der A u fbau  program m gem aB  nach  Z eich
nung, aus der auch  d ie  R e ih en fo lge  der B eton ieru n g  des Ge- 
w ólb es zu  ersehen is t .  N a ch  B eto n ieru n g  der F a h rb a h n ta fel 
w urde d iese lb e  m it d op pelter  L age A sp h a ltfilzp a p p e  iso liert, 
die e in e  B e to n sch u tzsch ich t erh ie lt. D ie  F ahrbahn deck e w urde  
in K le in p flaster  a u f P a ck la g e  ausgeb ild et.

Im  A nschluB  an das B a u w erk  g ingen  d ie  G em einden  
N ievern  un d  F ach b ach  rech tzeitig  dazu iiber, d ie  S ch iittu n g s-  
arbeiten  der S traB enansch liisse  h e r zu ste llen ; jed e  G em einde  
fiih rte  ihre A rbeiten  ftir sich  g e tren n t in eigener R egie  un ter  
H in zu zieh u n g  v o n  E rw erb slosen  aus, w o b ei d ie  G em einde  
F ach b ach  die erforderlichen M assen aus dem  dem  B auw erk  
gegenuberliegcnden  B ergab hang nehm en m uB te, w ah rend  d ie  G e
m ein de N iev ern  das S ch iittg u t aus den e tw a  2 km  entfern ten  
H ald en  des S te in b ru ch s an der StraBe E m s— N ied erla h n ste in  
heranfahren un d  auf der a lten  N ieverner  F ahre iib ersetzen  
m uB te. D ie  B a u z e it  b e tru g  sieben  M onate.

E ntw urf, K on stru k tio n  und A u sfuh ru ng des B auw erkes la g  
in den H an d en  der B au u n tern eh m u n g  H ein rich  R ed em an n , 
D usseldorf, die auch  ein en  T e il der L ahn kan alisieru ng, den  
oberhalb  ge legen en  W ehr- und S ch leusenb au  bei D a u sen au  an  
der L ahn sa m t 2 km  S ch iffahrtsrinne d u rchgefiih rt h a t.

D ie  B riicke w urde durch den V ertreter  der R egierun g in  W ies
baden , H errn O berbaurat R ogge, un ter  T eiln ah m e der b ete ilig ten  
B ehórden  und zah lreicher E hren gaste  dcm  Y erkehr iibergeben .

FRANK, DER REICHSW ETTBEW ERB ZUR FÓRDERUNG DES MA SSIVDECKEN BA U ES.

DER REICHSWETTBEWERB ZUR FÓRDERUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN MASSIVDECKENBAUES  
FUR W OHNHAUSER.

Yon Dr.-Ing. 'Erich Frank, Berlin.

D ie  E in fu h ru n g  neuer  B au m eth o d en  und A rbeitsw eisen  geh t  
im  B au gew erbe b ek a n n tlich  w e it  langsam er vor sich  a is in  anderen  
In du str ien , die m ehr a u f F abrik - und W erk sta tten b etr ieb  ein- 
g e ste llt  sind . A u ch  bei dem  V ersuch zur In du str ia lisierun g  des 
W oh u n gsb au es b eg eg n ete  die E in fu h ru n g  des S ta h l- und  B eton -  
sk ele ttb a u es h ier  erh eb lichen  Schw ierigk eiten , w eil d as B a u 
gew erbe sich  v o n  a lten  B au m eth od en  nur schw er freim ach t. In  
W ohn hau sern  m it m assiven  T ragw anden  is t  z. B . h eu te  noch  
iiberw iegend  d ie  aus dem  H olzfach w erk bau  herriihrende H olz- 
b alk en deek e an zu treffen . D ie  F ortsch rittc , d ie der M assiv- 
d eckenbau  g em a ch t h a t, sin d  auch  im  groBen ganzen  n och  w enig  
au sg ew ertet. In fo lged essen  en tsp rech en  unsere W ohn hau sbau ten  
im  a llgem ein en  w eder den A n sp riichen  an F eu ersich erheit, noch  
an V ersteifu n g  gegen  V erk eh rsersch iitterun gen  und anderen neu- 
ze itlich en  bau lich en  F orderungen . U m  d ie  dem  M assivdeckenbau  
en tg eg en steh en d en  H em m u n gen  zu bese itigen , schrieben der 
S tah lw erk sverb an d , der D eu tsch e  Z em en t-B u n d  und die D eu tsch e  
L inoleu m -W erke A .-G . im  Som m er des Jahres 1930 einen  R eich s- 
w ettb ew erb  zur F órd erun g d es w ir tsch a ftlich en  M assivdeckcn- 
bau es fiir  W oh n h au ser  a u s 1.

B ei d erW ich tig k e it  der g este llten  A u fgabe in v o lk sw irtsch aft-  
licher u n d  k o n stru k tiv er  H in sich t is t  es n ich t verw u nd erlich , daB 
sich  nah ezu  200 d eu tsch e  A rch itek ten  u n d  In gen ieure in  te ilw e ise  
sehr um fan greich en  A b han dlun gen  am  W ettb ew erb  b ete ilig ten .

In  der A u sschreib un g w ar ver la n g t, fiir e in e oder m ehrere  
v o n  10 angegebenen  d eu tsch en  G roB stadten e ine B estform  von  
M assivdecken  m it L in o leu m  der iib lichen  H olzb a lk en d eck e  m it  
D ie lu n g  und A n strich  verg leich en d  gegen iiberzu stellen  und den  
V orsch lag  in  einer besonderen  A b han dlun g  zu begriinden . E s  
w ar n ic h t d as Z iel der A usschreibung, u n b ed in g t zur E rfin du ng

1 Vgl. „Bauingenieur", H eft 37/1930 „W ohnungstechnischc 
und konstruktive Gesichtspunkte bei M assivdecken im  W ohnungs
bau" von Dr.-Ing. Karl Muller, Regierungsbaumeister a. D ., Berlin.

einer neuen  D eck e  anzuregen , v ie lm eh r so llte  zu n a ch st unter  
der V ie lzah l der vorh an d en en  D eck en sy stem e und A barten  
g esich te t und au sg ew a h lt weirden, und zw ar sow oh l u n ter  den  
B eto n d eck en  a is auch  u n ter  den S tah ltra g er-D eck en sy stem en .  
D ieser  G edanke is t  n ich t v o n  a llen  W ettb ew erb steiln eh m ern  
r ich tig  erfaB t w orden, sondern v ie le  B ew erber hab en  nur ein  
D eck en sy stem  d argeste llt , ohn e es m it anderen zu verg leichen .

Von der E rte ilu n g  e in es 1. P re ises  h a t  das P reisger ich t  
abgesehen  und e in stim m ig  besch lossen , d ie  a u sg elo b te  P reis-  
su m m e folgenderm aB en zu v erte ilen :

P reisgruppe A :
N r. K en nziffer  V erfasser:

62 301 130 B a u sto ff- u n d  In d u str ie-G es. m . b. H .,
B erlin  W  35 (T ochterges. der P h ilip p  H o lz -  
m ann A G ).

123 271 130 In g . H a n s P oh lm ann , W and sb ek .
171 141 100 B au m str. W ilh elm  K irbach, z. Z. in RoB-

w ein  i. Sa.

P reisgruppe B :
60 151 515 A rch. A . R óseler, B erlin -L ich terfelde.
85 191 930 S ta d t. B a u ra t W a lter  Zech, N u rnberg.
92 311 352 S ta d tb a u ra t a . D . O tto  W en d el b . d . W en k o-

D eck en  G. m . b. H ., H a n n over .

A n gek au ft:
51 301 130 A . S ta p f, B erlin .
58 201 102 D r .-In g . K arl L ud w ig  M uller, B erlin .

105 791 091 R ic h te r & S c h a d e lG .m .b .H .,B e r lin -S te g litz .
128 271 927 D ip l.-In g . F ritz  Iw an , B reslau .
196 6 1 7 4 4 0  R eg .-B a u m str . F r itz  B auer, S tu ttg a r t, M it-

arb eiter: R eg .-B a u m str . E rw in  B rin tzinger, 
S tu ttg a r t, un d  T h . B rin tzinger, E B lingen .



Steineisendecken fur den Wohnungsbau ganz besonders in den erscheint etwas gering, eine leichte Querarmicrung diirfte an 
Vordergrund getreten. Der Einwand, dafl Massivdecken den dieser Stelle zur Vcrmeidung von Langsrissen zweckniaBig sein. 
Baufortschritt bchindern, ist bekannt. Wenngleich bei richtiger Eine weitere Trockenmontagedccke ist die T ro g b a lk e n -
Baudisposition diese Verzógerung hóchstens einen Arbcitstag d eck e . der Firm a Stapf, Berlin (Abb. 4); in Anbetracht der 
pro GeschoB betragt, 
also praktisch keine 
Bedeutung hat, so 
fallt diese gering-
ftigige Verzógerung ^  • • -------------------Mphtiwnch

ganzlich fort, so- ■......------------------------ —
bald man Montage- __________________________________________________________
decken verwendet. ^  ______~. ~ ~
Ebenso oder viel- /  ' ^  ---- ........................--------- -------------------Holzlatten

leicht noch wich- , /  ' V  ^ ^ --------------
tiger ais die Zeit- ^  ^

ersparnis ist der Abb. 1. Nr. 62. K.Z. 301130. Baustoff- uud Industrie-G.m.b.I-L, Berlin (Tochterges. der Phil. I-Iolzmann AG) 
Vortcil geringer Bimszement-Plattcndeckc 1 =40. V.) ' r ■_ (La.V V f

Baufeuchtigkeit bei ___________________ __
Anwendung von 

Trocken - Montage- 
decken. Jedoch be- jT ’ 
reitet bei richtiger
Baudisposition im ___________
allgemeinen auch die >
Austrocknung vonx /  1 • -— ---

Steineisendecken 
keine besonderen 

Schwierigkeiten fiir 
den Baufortschritt.

M o n tag ed eck e n .
In der Konstruktion ahneln sich die Decken der Firmen 

P h i lip p  H o lzm an n  und R ic h te r  & S c h a d e l; bei der ersten 
(Abb. 1) wird die Stelzung am Bau in Schalung ausgegossen, 
nachdem dic Dielen verlegt sind, bei der zweiten 
(Abb. 2) ist die Stelzung schon fest an die Platte 
angestampft. Beide Dcckenformen sind in der - i—•—™
Praxis bereits vielfach ausgefiihrt worden. i

Eine besondere Art der Stahltrager-Montagedecke 
ist dasSystem von R e g .-B a u m s tr .B a u e r , Stuttgart 
(Abb. 3). Der Trager besteht aus einem 1,5-—2,5 mm 
starken, Uformig gebogenen Stahlblech, welches an der 
Unterseite mit einer armierten Betonplatte abschlieBt,

linoleum

diinnwandigcn Betonkórper, die eine sehr sorgfaltige Herstellung 
erfordern, wird dic Yerwendung dieses Systems von der Leistungs
fahigkeit der Zementwarenfabriken abhangen. —  Ais Halbfcrtig- 
konstruktion, ist die Z c c h -D e c k e  (Abb. 5) anzusehen, bei der 
die zunachst trocken und lose verlegten Balkcn und Platten 
durch nachtraglichcs AusgicBen zu einer homogenen Konstruk
tion zusammcngcfiigt werden.

Zu den S ta h lt r a g e r d e c k e n  zu rechnen ist auch dic steif- 
armierte P o h lm an n -D ecke(A b b .6 ), dic es erlaubt, die Schalung 
stiitzenfrei anzuhangen. Die Pohlmannsche Arbeit hat vor

Abb. 2. Nr. 105. K .Z . 791 091. Eisenbeton- 
Hohlbalken-Decke zwischen Stahltragern 
Richter &  Schadel, G.m.b. H„ Berlin. 1 : 40.

■Jcm 8irr>sestrich,

' ' _ .. , U----------------75----------------- '7<™OeckenputzBe/on am Balkenencfe

Abb. 3. Nr. 196. K .Z. 617440. Stalilrohr-Betonbalkcn-Decke. 1 :4 0 . 
Reg.-Baumeister Fritz Bauer, Mitarbeiter: Envin Brintzinger, 

Stuttgart und Th. Brintzinger, EBlingen. Angekauft.

Linoleum
2 cm Cstrich

S  cm Scbteckenbetcn

Ltnoleum
l/erbundbefont

/  Antinestfesirich 

fi&nbęfynpłąften

Hohlirsgsr

4&?Querleisfe 

PuUfe/sfe

Ki.iksasche

Abb. 4. Nr. 51. K. Z. 301130. Eisenbeton-Trogbalken-Decke,
A. Stapf, Berlin. 1 : 40.

Trcgkdłken' f j  Lat fen zur Dęfeshgung des
PuUfrager ^U /rJgers

Abb. 5. Nr. 85. K .Z. 191930. 1 :4 0 . Zcch-Decke. 
Stadt. Baurat Walter Zech, Niirnberg.

zwischen diesen Balkentragcrn wer
den Fiillkórper aus Bimshohlsteinen 
vcrlcgt und mit Beton vcrgossen. 
Versuchc haben ergeben, daB die 
Steifigkeit des Stahlrohrbetonbal- 
kens unddieHaftfestigkeit zwischen 
Stahlblech und Beton ausreicht. Das 
System ist neu, so daB weitere prak
tische Erfahrungen sicherlich noch 
zu Ycrbesserungcn fuhren kónnen;

allem wegen ihrer sorgfaltigen Behand
lung allgemein baulicher und wirt- 
schaftlicher Fragen die Beachtung des 
Preisgerichts gefunden.

S te in e ise n d e c k e n .
Bei den neuzeitlichen Steineisen- 

decken wird móglichst auf das Yermauem 
der Steine verzichtet, die Steine werden 
auf der Schalung trocken aneinanderge-

0.S2071Uno/eum

Abb. 6. Nr. 123. K .Z. 271130. 
Ingenieur Hans Pohlmann. 1 :.

, A

V

Im  Spruch des Prcisgerichtes sind die Montage- und dic die Bctonstarke von ca. 2 cm iiber dcm Scheitel des Stahlrohres

i \ :
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komplizicrten Steinform ais wirtschaftlich erwiesen. Fiir diese 
Decke sind hohere Druckspannungen behórdlich zugelassen, da 

! die Steinform eine gute Vcrbindung zwischen Beton und Decken- 
stein schafft und eine besondere Betondruckzone wegen der 
massiven Gestalt des Steines bei normalen Spannweiten nicht 
erforderlich ist.

Unter den eingereichten Arbeiten wurden noch die von Bau- 
meister Kirbach und Dr.-Ing. Muller ausgezeichnet, dic wegen 
der Systematik und Griindlichkeit der angestellten praktischen 
und wissenschaftlichen Untersuchungen besonders beachtlich 
sind. Unter gewissen Yoraussetzungen werden von ihnen die 
Eisenbetonrippendecken und Staliltragerdecken mit Bims- 
dielen bzw. die kreuzweise armierte Galke-Decke ais Bestform 
bezeichnet (Abb. ro— i i ).

Der Wettbewerb hat insgesamt einen Uberblick iiber den 
heutigen Stand des Massivdeckenbaucs gegeben und gezeigt, 
daB sich die bisherige Entwicklung auf dem richtigen Wege 
befunden hat. Das Prcisgericht stellte jedoch fest, daB manche 
in der Praxis bewahrte Decke nicht ais Bestform von den 
Wettbewcrbstcilnehmern herausgehoben worden ist und ledig-

lich deshalb nicht un- 
\ ter den preisgekrón-
jsoSerpappe £cn Massivdecken er-

— =  J /  /  —  / \/ scheinen konnte.
____________________ •‘- u -----------------/ / s  /  /  D as  Z ie l des

/'■% "T-------/>; • ~7 T <5w / 7 / I  W e ttb e w e rb s  war,
A ' ‘*’ — ~/T  \ A / f  Ĉ C Wirtschaftlicli-

Lmoteu/n / [ / / / /  / /  /  $  / y j /  ^eit ^er Massivdeckc
j?/V / /  / Y  /  . —f S /Ą  mit Linoleum gegen-

,r / y  /  / /  y  <<$—---- —— r y 1 iiber der Holzbalken-
' / ----- / f —----- 14 = ?' decke mit Dielung
3 0  0 0  0 0  1 im Wohnungsbau zu
3 0 V 0 0 y 0 0 V  91, a -  • , , priifen. Dieses Ziel

^  Steineisendecke. ist crrcicht> aber

r UnoJern&m* 
'■'ImentestrkfiĆcri

-zs-żt
ęuerschnilł

I P  7&

o fl o

8 a. Mohlbalkendecke 
zwischen Tnigern./ S m  HohIMIten

L/no/eumOeteg

Abb. 9.
Nr. 128.

K. Z. 271127. 
Sperle-Decke. 

Dipl.-Ing.
J  wan, 

Breslau.

2 cm Horkesfr/cf)

j  cm OrucMÓcfon

k<Ć/ Sc. Krcuzwęis
bewehrte Hohl- 

Oeckensre/ne 78cm stcindecke I : 4 C| 0 0  , 

y / ‘Dechenóurz *

Abb. 8a—c. Nr. 92. K. Z. 311352. Stadtbaurat a. D. Otto Wendel, 
Wenko-Decken G.m.b.H.; Hannover.

l/no/eum
Sforkesfncfi

./rorkesfneh
•6/insesfrłCh

lino/eum

‘yedenputz \mst/ie/en

a) Richterdecke. b) Stahlbetondecke mit Bimsdielen.
Abb. 10. Nr. 171. K .Z. 141100.

Baumeister Wilh. Kirbach, RoBwein Sa. 1 : 40.

Abb. 11. Nr. 58. K.Z. 201102. 1:40. 
Galke-Zolibau-Lcichtbeton-Massivdcckc. 

Dr.-Ing. Karl Ludwig Muller, Berlin.
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schoben, armiert und dann wie Eisenbetondecken ausbetoniert, so 
daB vorwiegend ungelernte Arbeiter verwendet werden konnen.

Unter den mannigfachen Vorschlagen war die Steineisen- 
decke von-Architekt R o e se lc r  (Abb. 7), Berlin, beachtlich. Ihre 
Eigenart besteht darin, daB Steine von zwei verschiedenen 
Hohen immer abwechselnd verlegt werden, so daB nach dem 
Ausbetonieren ein netzartig verteilter Betondruckgurt entsteht.

653

Die W en k o -D e c k e  (Abb. 8) ist bereits seit langerer Zeit 
bekannt. Fiir gute Betonumhtillung der Bewehrungseisen wird 
durch kleine Erhóhungen an den Rippennasen gesorgt. Mit 
Hilfe besonderer VerschluBsteine ist auch eine kreuzweise 
Armierung moglich. Fiir den Trockenmontagebau schlagt Wendel 
aus einzelnen Steinen zusammengesetzte Wenko-Hohlbalken vor. 
Auch die S p e r le -D e c k e  (Abb. 9) hat sich trotz ihrer etwas
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nicht durch die Erfindung einer neuartigen Decke, die wegen 
ihrer Einfachheit und Billigkeit alle bisherigen Systeme verdrangen 
konnte, sondern vielmehr durch die griindliche Uberpriifung 
der Deckenfrage in konstruktiver und wirtscliaftlicher Hinsicht. 
Sie hat das zunachst uberraschende Ergebnis gehabt, daB die 
landlaufige Ansicht, die Holzbalkendecke mit Dielung sei 
rund 3 RM billiger ais die Massivdecke mit Linoleum, nicht 
stichhaltig ist. Die Gegeniiberstellung der Kosten von i m2 
Holzdeckc und i m2 Massivdecke fiihrt zu Trugschliissen. Es 
muB vielmehr untersucht werden, um wieviel sich die Gesamt- 
baukosten eines Hauses bei Verwendung der einen oder anderen 
Ausfuhrung verbilligen oder verteuem. In den rein en Gestehungs- 
kosten bleibt der Quadratmeterpreis der Holzdecke fast immer 
unter dem der Massivdecke mit Linoleum. Bei einem schliissigen 
Vergleich sind aber die gesamten baulichen Verhaltnisse zu be
rucksichtigen. Im allgemeinen wird bereits ein Teil der Decken, 
namlich die iiber dcm Keller und unter Kuchen und Badern, 
auf Grund behórdlicher Vorschriften massiv ausgefuhrt, nur die 
Restflache erhalt Holzdecken. Bei der Durchschnittsrechnung 
ergibt sich nun ein Mittelpreis, der zwischen den Gestehungslcosten 
beider Deckenausfiihrungen liegt und je nach dem Anteil beider 
und der Gegend, fiir welche die Berechnung aufgestellt wird, 
schwankt. Es bleibt in der Regel zunachst noch ein Unterschied 
zuungunsten der reinen Massivdeckenausfiihrung iibrig. Er 
wird jedoch aufgehoben durch weitere verbilligende Faktoren, 
die unbedingt beriicksichtigt werden miissen. Die Konstruk- 
tionshóhe der Massivdecken ist meist 7— 8 cm geringer ais die 
der Holzbalkendecke, so daB sich unter der Voraussetzung 
gleicher lichter Raumhohcn eine Ersparnis um eine Mauerstein-

schicht ergibt, die unter Anrechnung der weiteren Ersparnisse 
an Putz, leichten Wanden, Rohrleitungen u. a. m. eine Verbilli- 
gung von 0,80 RM bis 1 RM  je m2 Deckenflache ergibt. Der 
Fortfall von Ankern, deren Preis zu dem der Holzbalkendecke 
hinzugeschlagen werden muB, erbringt eine Ersparnis von 0,15 
bis 0,20 RM je m2. Es ergibt sich also insgesamt eine Mindest- 
ersparnis von etwa 1 RM /m2, die zum Ausgleich der scheinbaren 
Verteuerung durch Massivdecken genugen wird, ohne daB man 
die ErmaBigungen der Feuerversicherungspramien, Fortfall der 
laufenden Unterhaltung, des Risikos gegen Hausschwamm usw. 
heranzuziehen braucht.

Wenn durch den Reichswettbewerb die preisliche Gleich- 
stellung einer baulich hochwertigeren Konstruktion mit der bisher 
iiblichen Holzbalkendecke klargestellt ist, so diirfte dieser Be- 
weis der Wirtschaftliclikeit mehr ais bisher zur Verwendung 
der feuersicheren und gebaudeversteifenden Massivdecke im 
Wohnungsbau AnlaB geben. Da ferner die Verarbeitung der 
Massivbaustoffe in deutschen Handen liegt, so wurden durch die 
vermehrtc Anwendung von Massiv'deeken den verarbeitenden 
Industrien groBere Erwerbsmoglichkeiten geboten und somit 
eine Entlastung der Arbeitslosigkeit auf allen Gebieten des 
Arbeitsmarktes eintreten. In dieser Hinsicht konnte, wie dies 
an anderer Stelle einmal ausgesprochen wurde, sogar eine teurere 
Massivdecke volkswirtschaftlich vertretbar sein2. Je  mehr die 
Erkenntnis iiber dic Vorziige und Preiswiirdigkeit der Massiv- 
decke einsetzt, um so mehr wird ihre Yerwendung zur Selbst- 
verstandlichkeit werden.

2 Yergl. FuGnote S. 651.

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

Vóllige W asserdurchlassigkeit eines italienischen Stau- 
beckens nach der Fertigstellung und die MaBnahmen 

zu ihrer Behebung.
In den „Annali dei Lavori Pubblici1', Heft 7, 1930, berichten 

die italienischen Ingenieure Mortara und Buttiglionc iiber die iuBerst 
schwierige und niuhsame Abdichtung des Muro-Lucano-Stausees, die 
nicht nur wegen des beachtenswerten Enderfolges Interesse verdient, 
sondern besonders auch wegen der zahlreichen MaBnahmen, die ein 
negatives Ergebnis zeitigten.

Wie aus Abb. 1 ersichtlich ist, handelt es sich um ungewohnlich 
giinstige Yerhaltnisse fiir die Anlage eines Stausees von 6,5 Mili.

Abb. 1. GrundriGanordnung des Stausees.

Kubikmeter nutzbarer Staumengc, da die Abriegelung des Beckens 
in einer ganz engen Schlucht erfolgen konnte, die es ermóglichte, mit 
einer Bogenmauer von 47 m Hohe und nur 50 m Kronenlange aus- 
zukommen (Abb. 2 a und b).

Die geologischen Yerhaltnisse des Stausees zeigt Abb. 1. Die 
Hangę bestehen etwa zu gleichen Teilen aus Kalkstein, Sandstein und 
Ton; die Teile links und rechts von der Staumauer werden vorwiegend 
aus Kalkstein gebildet; die Sohle des Beckens bilden alluviale Ab- 
lagerungen, vorwiegend Ton. Die geologische Voruntersuchung ergab, 
daG die Kalksteinhange in der Nahe der Staumauer aus dickbankigen 
Schichten bestanden, fast senkrecht gefaltet, so daB man glaubte, 
ohne Sorge eine Bogenstaumauer empfehlen zu konnen. Auch be- 
ziiglich der Wasserdichtigkeit des Kalkfelsens hatte man groBes 
Vertrauen, da derselbe auBerlich einen recht dichten Eindruek 
machte.

Ais die Staumauer im September 1914 auf 26 m Hóhe gebracht 
war und ein unvorhergesehenes Hochwasser die Vormauer und Bau
stelle iiberflutete, da der GrundablaG die Wassermassen nicht schluclcen 
konnte, entdeckte man einen RiB in der Staumauer, ziemlich am 
rechten Hang. Mit Recht suchte man den RiG in Beziehung zu 
demselben zu bringen und fand hier die sehr feinen durchlaufenden 
Briiche M und N im Kalkfelsen, dem sich sehr bald die Entdeckung

Abb. 2 a. Querschnitt.

eines weiteren Bruches O zugesellte. MiGtrauisch geworden, haute man 
den RiG der Staumauer etwas auf und konnte feststellen, daG mit dem 
Steigen des Wassers bis auf Hóhenąuote 535 der RiB sich stetig ver- 
gróGerte und schlieBlich eine Offnung von 18 mm erreichte. Nun zeigte 
sich das Merkwiirdige, daB mit dem weiteren Steigen des Wassers der 
RiG sich teilweise schloB und bei etwa 11  mm Offnung stehenblieb.

Das merkwiirdige Verhalten des Risses wurde von dem Geologen 
Prof. Di Lorenzo daraus erklart, daG der durch die Briiche M und N 
des Kalkfelsens entstandene Keil (vergl. Abb. 3) sich um eine diagonale 
Achse im Innem drehen konnte, die gerade so lag, daB die Resultierende 
desWasserdruckes keinenHebelarm besaG, wenn die Hóhenąuote 535 er
reicht war. Bei niedrigeren Wasserstanden erfolgte die Drehung so, 
daB der RiB gróGer wurde, bei hoheren umgekehrt, womit in der 
Tat eine Begrundung gegeben war, die das Verhalten des Risses 
vollstandig zu erklaren schien.
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Um der schadlichen Offnung des Risses bei niedrigeren Wasser- 
standen entgegenzuwirken, muBte der Hebelarm des Wassers móglichst 
vermindert werden. Zu diesem Zwecke fiillte man den See mit tonigen 
Alluvialmassen in der Nahe des rechten Hanges bis zur Hohenquote 535 
auf (vgl. Abb. 2a). Erwies sich die Aufschiittung ais wasserdicht, so 
konnte man in bezug auf den RiB bcruhigt sein. Um auch fiir eine 
einwandfreie Ubertragung der Pressungen sicher zu gehen, wurde eine 
kraftige luftseitige Verstarkung vorgesehen, um die Heranziehung 
des Keiles zwischen den Briichen M und N fiir die Ubertragung der 
Bogenschiibe entbehren zu konnen.

Hatte man sich beziiglich der Sicherheit der Sperrmauer beruhigt, 
so sah man einer Fiillung des Beckens mit ziemlichen Bedenken ent- 
gegen, und in der Tat ergab sich ein vóllig negatives Ergebnis. Bei 
einer mittleren ZufluBmenge von 600 l/sec entwichen bei einer 
Fiillung, die noch 20 111 unter hochstem Stau lag, 1000 l/sec durch 
die Hangę des, Stau beckens.

Im Sommer 1916 schritt man zu einer griindlichen Untersuchung 
des Kalkhanges, den man allein fiir die Durchlassigkeit des Beckens 
verantwortlich machte, und entdeckte etwa 90 Gange von ver- 
schiedener GroBe, durch die das Wasser entwichen war; die besonders 
groBen Briiche zeigt Ąbb. 4, aus der auch die sogenannten „Ver- 
schlinger" zu sehen sind, Riesenlocher, in denen das Wasser ver- 
schwand. Was aus den in der geologischen Voruntersuchung er- 
wahnten kompakten Kalkbanken nach Freilegung der Briiche zutage 
trat, zeigt Abb. 4 mit den drei Briichen A, B, C.

Um die Schaden zu beseitigen, verschloB man die groBeren 
Bruche mit Mauerwerk, wahrend die kleineren Gange mit Ton ge- 
dichtet wurden. An den Verschlingern wurde der lose Fels weit- 
gehend abgetragen und die freigelegten Locher ausgemauert. Der 
Erfolg dieser Mafinahmen war vollstandig Nuli. Bei dem sehr kraftigen

Hochwasser des Winters 1917 
wurde ein Wasservcrlust des Stau- 
beckens von 1600 l/sec gemessen.

Nach Ablassen des Beckens 
im Friihjahr 1917 zeigte das in die 
Bruche eingebaute Mauerwerk feine 
Risse an der Oberflache, welche 
nach innen groBer wurden, teilweise 
bis zu einem Zentimeter; auch

Abb. 2b 'W

Blick auf die etwa bis zur halben 
Iiohe fertiggestellte Staumauer. Abb. 3.

Torkrctputz iiberziehen. Die Herstellung erfolgte in Lagen von
io m Lange und 1,5 m Tiefe, wobei eine gute Verbindung der Fugen 
mit der groBten Sorgfalt betrieben wurde. Es ergab sich die Not- 
wendigkeit, die zweite Lage innerhalb der nachsten zwei Stunden 
aufzubringen.

Um einen wasserdichten AnscliluB an die Bodendecke zu sichern, 
wurde langs der beiden Kalkwande ein tiefer Graben ausgehoben.

o  Verschtwger 
13K-7S13 I,X , Detmungsmesser, 

t/m abs Arbeiten der 
BriichefestzusfeUen

Abb. 4. Gange und Spalten im Kalkfelsen.

die Kalkwande freigelegt und torkretiert. Dann wurde der Graben 
mit Ton wieder gefiillt, der sorgfaltig eingebracht und in Lagen 
eingestampft wurde.

Diese Arbeiten wurden mit Unterbrechungen von 1920 bis 1929 
durchgefiihrt und wurden erst ganz zuletzt von Erfolg gekront, 
nachdem auch die hochsten Teile der Kalkwande in der beschriebencn 
Weise gedichtet waren. Das erzielte Ergebnis der Dichtung zeigt die 
nachstehende Tabelle.
Stauhóhe Wasserverluste (l/sec)

1917 1922 1924 1926 I928/29
565.0................ — — — 220 bis 200
562.5................ ..............................  — — — 850 180 bis 160
5 6 1,5 ................ 2300 3800 770 130
556,0 ................ 1660 3400 350 45
552.0 ................ 1320 3020 320 —
5 5 1.0 ................ 1240 2060 250 —
5 5 0 , 0 . . . . . ................  — 780 1480 210 —

der Verputz war an sehr vielen Stellen gerissen. AuBerdem konnten 
neue Wasserwege und zahlreiche neue „Verschlinger" festgestellt 
werden. Man erkannte die vollige Wirkungslosigkeit der Tondichtung 
und fand, daB die groBen Bruche sich unter der alluvialen Declc- 
schicht fortsetzten.

Es wurde zunachst in der bisherigen Weise weitergearbeitet und 
die neu in Erscheinung getretenen Wasserwege verstopft. Aber auch 
diese MaBnahmen erwiesen sich ais vollig zwecklos, wie der folgende 
Winter bewies, in welchem ungeheure Wasserverluste eintraten. In 
sechs Stunden wurde ein Verlust von 20 000 m3 Wasser festgestellt.

Die bisherige Methode wurde vollig drangegeben, nachdem die 
Aussichtslosigkeit des Flickens erkannt war. Statt dessen sollte nun 
zunachst die ganze Verwitterungsschicht auf der Kalkdecke entfernt 
und samtliche Spalten und Bruche freigelegt werden. Nach einer 
sorgfaltigen Reinigung mit Druckwasser wollte man dann weiter 
durch Ausbetonieren der Spalten und Abtragung hervortretender 
Felspartien eine einigermaBen glatte Oberflache schaffen und zum 
SchluB die ganzen Kalkhange mit einem doppelten 2 cm starken

Nicht uninteressant diirftcn auch einige Kostenzusammen- 
stellungen sein, insbesondere auch beziiglich der Verteilung der 
Kosten.
Gesamtkosten der Staumauer . 500000 Goldlire =  ca. 400000 RM,
Gesamtkosten der Dichtung des

Beckens ..................................... 1100000 Goldlire =  900000 RM.
Gesamtkosten der Anlage . . 1600000 Goldlire =  ca. 1300000 RM. 
Gesamtkosten fiir ein 1 m3 ge- 

stautes W a s s e r ..................... 0,24 Goldlire =  ca. 0,20 RM.
Fiir die Dichtung des Beckens waren folgende Arbeiten zu 

bewaltigen:
Zu torkretierende Felsoberflache............................
Volumen des herzustellenden Torkrets....................
Abzutragende Felsmassen ........................................
Beton zum Verstopfen der B r u c h e ........................
Aushub des I-Ianggrabens........................................
Ausstampfen desselben mit T o n ............................

Der Anteil der Kosten der einzelnen Dichtungsarbeiten an den 
Gesamtkosten der Dichtung ist folgender:

Abtragen des Ver\vitterungsfelsens.................................... 13 %
Ausbetonieren der Bruche und S p a lte n ............................37 %
Reinigen und Ausgleichen der O berflache........................  8 %
Aufbringen und Herstellung des Torkretputzes................32 %
Aushub und Einstampfen des Hanggrabens mit Ton . . 10 %

100 % 
Dr. F. Tolke.

1000 m2 
40 m3 

350 ma 
225 m3 
275 m3 
275 m3

YER SC H IE D E N E M ITTEILUN GEN.

Zuschrift zu dem Aufsatz des Herrn Prof. Brunner-Graz 
„K u rze  Bauzeiten im Stahlskelettbau“  in Heft 15 , 19 3 1 .

In dem oben genannten Aufsatz findet sich mit Bezug auf die 
Wohnungsbauten auf dem Rothenberg bei Kassel folgender Abschnitt: 
„Die ganze Siedlung ist in sechs Einzelgruppen aufgelost, dereń jede 
einschlieBlich ErdgeschoB vier Wohngeschosse aufweist, der umbaute 
Raum betragt ohne Keller etwa 30 000 m3. Den Auftrag der 950 t 
schweren Konstruktion iibernahm die G esellschaft fiir Stah l-

hochbauten, Rheinhausen, dereń Teilhaber die Firmen Krupp, 
Gutehoffnungshiitte, Hein-Lehmann & Co. A.-G. unter der Fiihrung 
der Dortmunder Union (Ver. Stahlwerke) die Aufstellung jeder ein
zelnen Gruppe in vier Wochen durchfiihrten. Und so gelang es, den 
Gesamtbau einschlieBlich der Vorarbeiten in kaum fiinf Monaten 
,schliisselfertig‘ zu vollenden.“

Auf Anfrage hat die Wohnungsfiirsorge G. m. b. H. Kassel 
mitgeteilt, daB ihre Wohnbauten am Rothenberg eine Gesamtbauzeit 
von 9 % Monaten (d. h. vom Beginn bis zur schlusselfertigen Her-
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stellung) erfordert haben. Dic Aufstellung der Stalilskelcttbauten 
hat in Anspruch genommen:

bei den Wohngruppen I und VI je 5 Wochen, 
bei den Wohngruppen II, III  und IV je 4 Wochen, 
bei der Wohngruppe V 4 y2 Wochen.
Die Vorarbeiten zur Montage der Stalilskelettkonstruktion an 

der Baustelle haben zwei Wochen in Anspruch genommen. Hieraus 
geht hervor, daB die Bauzeiten langer waren, ais in dem Aufsatz von 
Prof. Brunner angegeben ist. W. P etry .

Versuche m it betonumschnurten Stahlsaulen.
Zuschrift zum gleichbenannten Aufsatz von Prof. Dr.-Ing. Saliger in

Heft 15/16.
Von Dr. F r itz  Em perger.

Die volle Ausniitzung der beiden Baustoffe ist nur dann moglich, 
wenn die Saule eine Zusammendriickung bis zur Stauchgrenze des 
Staliles unversehrt aushalten kann. In vorliegendem Fali ist bei 
Ver\vendung von St 37 zur Errcichung der Stauchgrenze eine Zu- 
sammcndriickung bis nahezu 2% , notwendig. Die GróBe der crreicliten 
Bruchstauchungen laBt sich aus dem Stauchungsverlauf, welcher 
in dem obigen Aufsatz immer bis nahe an den Bruch angegeben ist, 
leicht nachweisen. Die Ergebnisse finden sich in der folgenden Zu
sammenstellung in Spalte 4. In der Spalte 5 sind die unter einer 
Stauchung von 2%„ in der iiblichen Weise ermittelten Stauclifestig- 
keiten der Stahlsorten angegeben und in der Spalte 6 dic Ziffern 
zusammengcstellt, die Herr Prof. Saliger unter den erwahnten 
niedrigeren Bruchstauchungen ais vorhanden anninunt.

Yer
such
Nr.

Beton
1 Fb

Langseisen
Fe

Umschniirung
F„

Bruch
stau

chung

Stauchi

nachge- 
wiesen 
bei 2°/00

estigkeit
ais vor- 
handen 
ange

nommen

1 2 3 4 5 6

cm2 cm3 % cm3 % % kg/cm2 kg/cm2

1 9S8 271 3.7 4.53 0,62 1.28 2470 2920
2 953 62,2 8.5 4,53 0,02 1,50 2790 2920
3 953 62,2 8,4 7.5 1,02 1,58 2790 2920
4 717 66,7 11,9 7,4 Biigel 1,17 2790 2730
5 1265 60,2 5,9 10,24 1,00 1,70 3040 3°  I0

Da die Bruchstauchung bei keiner der Saulen die allgemein 
anerkaunte Stauchgrenze des Stahls von 2°/oo erreicht hat, so kann 
der Stahl auch in den meisten Versuchen nur ais „nahezu" ausgeniitzt 
bezeichnct werden; bei einigen liegt seine Mitwirkung sogar erheblich 
unter der Stauchgrenze. Auf diesen Einwand hat der Verfasser cr- 
widert: „DaB dies in keiner Weise zutrifft. Bei den rund umschniirten 
Saulen ist die hóchste Eisenspannung 10% lióher ais die Stauch
grenze. GróBere Eisenspannungen bei dem Bruch der Saulen sind 
nicht oder nur unter besonderen Verhaltnissen zu erwarten. Da ran 
andert auch eine w esentliche starkere Um schniirung 
n ichts." Es bestehen also in dieser Frage recht widersprechende 
Meinungen.

Die Bruchstauchung des Betons wie des gewólinlichen nicht 
umschniirten Eisenbctons wurde bei den Versuchen des Ósterreichischen 
Eisenbeton-Ausschusses mit nicht viel mehr wie i°/no ermittelt2. 
Wir finden sie in dem Vcrsuch von Saliger Nr. 4 trotz der dort ver- 
wendeten sehr kraftigen Verbiigelung I , I 7 ° / 00 ermittelt vor. Es be
steht also in dieser Hinsicht Ubereinstimmung.

In dem vorliegendcn Falle handelt es sich darum, die Stauch
grenze des Betons, welche nicht mehr wie 1 ,17 °/„ haben kann, auf 
dic Stauchgrenze des Stahles St. 37 etwa bis 2°/oa zu bringen. Diese 
Erhóhung ist von der Menge der Umschniirung und der Qualitat 
des Umschniirungsdrahtes abhangig und kommt in einer Vermehrung 
der Gesamtfestigkeit zum Ausdruck. Dic neuesten Versuche haben 
bewiesen, daB sie auch von der Form der Langsarmatur beeinfluBt 
wird, weil diese unter Umstanden zur Vermehrung der Umschniirungs- 
wirkung bcitragt. Es sei auf dic vorerwahnten Versuche verwiesen3, 
wobei dieselbe Umschniirung die Stauchgrenze von 2°/00 des Stahles 
bei schwacher Langsbewehrung nur nahezu, bei starker Langsbewehrung 
aber vollstandig erreicht hat. Verglichen mit dem Materiał der 
Umschniirung der besprochenen Versuche, so wurde etwa 1,5%  an- 
gewendet,

Dieses Ergebnis steht in Ubereinstimmung mit den hier be
sprochenen Versuchcn. Bei den Versuchen Nr. 3 und 5 hat die etwas 
geringere Umschniirung von 1% mit einer biegungssteifen Langs- 
armierung eine Bruchstauchung von 1,7—1,58 zur Folgę. In diesen

1 Saulenquerschnitt nicht allseitig symmetrisch.
2 Heft X II der Berichte des ósterr. Eisenbetonausschusses 

Wien 1931.
3 Siehe Heft X II, Seite 54 Abb. 20 und Seite 56 Abb. 22.

beiden Versuchen wurde die Stauchgrenze nur nahezu erreicht. Bei 
den weiteren Versuchen Nr. 1 und 2 , die nur eine Umschniirung von
0 ,6 2 %  besitzen, konnte man mit Nr. 2 eine Bruchstauchung von 
I .5°/oo erreichen. Im Falle unsymmetrischer Langsarmicrung dagegen 
(Vcrsuclv Nr. 1) ist die Bruchstauchung bereits auf i,2S°l00 abgesunken. 
Gerade der letztere Fali ist fiir den Konstrukteur von Wichtigkeit, 
weil man die Stahlsaulen nicht immer so allseitig symmetrisch aus- 
biklcn kann, wic sic der Umschniirung entsprechen. Wir selien, daB 
in diesem Falle dic Bruchstauchung sich nahezu der Bruchstauchung 
des gewóhnlichen Eisenbetons von I>I 7°/oo nahert. Eine Umschniirung 
von 0 ,6 2 %  geniigt also nicht, um die Stauchfahigkeit des Betons fiir 
alle Falle auf die Stauchgrenze des Stahles St 3 7  zu crhóhen. Seine 
F e stig k e it  kann daher ais n icht vo ll ausgen iitzt be- 
zcichnet werden.

Uber diese Tatsache hat sich Prof. Saliger hinweggesetzt. Er 
nimmt an, daB sich die Stauchkurve beim Bruch an die Abszisse der 
Bruchlast irgendwie anschlieBt und so die Stauchungen eine un
bestimmte Vermehrung erfahren. Dies ist aber nicht riclitig, weil 
nach dem Erreichen der Bruchlast ein Abfall eintritt und alle weiteren 
Stauchungen nur ais Folgeerscheinungen des Bruches zu werten sind 
und nicht der Tragfahigkeit zugerechnet werden diirfen. Kcnn- 
zeichnend ist diesbeziiglich der Versuch 1. Bei ihm liegen Messungen 
unter der RiBlast (2 2 0 ) mit i , i ° / o o  Stauchung vor, unter der Bruchlast 
von 2 3 5  t sind i , 2 2 % 0 Stauchung gemessen. Beim Errcichen dieser 
Last trat der Abfall und der Bruch ein. Diese Messung ist also wahr- 
scheinlich schon zu groB angegeben. Trotz dem finden wir in der 
Tafel 7  Seite 28 5  die Bcliauptung, daB unter dieser Stauchung die 
Stauchgrenze von 2 6 5 0  kg/cm2 erreicht wurde, und daB sogar eine 
Uberschreitung von 1 0 %  bis auf 2 9 2 0  eingetreten ist. Es wird eine 
Berechnung aufgestellt, nach der die Bruchlast betragen haben soli:

P =  Fb Kq +  EVKe +  F„ K u =  14 4 .3  +  7 8 .7  +  1 1 . 3  =  2 3 4 .3  t.

In dieser Gleichung ist K 0 die ermittelte durchschnittliche 
Prismcnfcstigkeit aller Versuche 14 6  kg/cm2.- K c =  2 9 20  kg/cm2 ist 
die vorerwahnte erlióhte Stauchgrenze und K u =  2 5 1 0  kg/cm2 die 
FlieBgrenze des Umschniirungsdrahtes. Dieser Berechnung wird dic 
ermittelte Bruchlast von 2 3 5  t gegenubergestcllt. Dic von Prof. Saliger 
hervorgehobene groBc Genauigkeit von — 0 , 8 %  oder +  0 , 3 %  zwischen 
Rechnung und Versuch sollte jeden Fachmann stutzig machen. Selbst 
bei der sorgfaltigsten Herstellung ergeben sich im Beton Abweichungen 
von ±  5 % , ahnliche Unterschiede bestehen in der Stauchgrenze des 
Stahles, und bei der Umschniirungswirkung wurde wiederliolt eine 
solche von ±  5 0 %  nachgewiesen. E in  U ngenauigkeitsgrad  von
i  5% ist daher etw as Notwendiges. Dort, wo er nicht vor- 
handen ist, muB bei der Genauigkeit irgendwie nachgeholfen worden 
sein. Dies geht insbesondere aus der willkiirlichen Annahme der 
Stauchspannungen des Stahles hervor. Dic Stauchspannung der beim 
Versuch Nr. 1  verwendeten U-Eisen findet sich in Tafel 5  auf Seite 2 8 3  
bei vorher entnommenen Probestaben mit 24 0 0  und bei nachheriger 
Entnahmc mit 2 4 7 0 , und zwar immer bei der Stauchgrenze 2 °/o0 , er
mittelt vor. Man muB daher annehmen, daB bei der Stauchung von 
i , 2 2 °/00 hóchstens 2 2 5 0  an Stelle der angenommenen 2 9 2 0  vorlianden 
waren. Die Behauptung des Verfassers, daB der Stahl yoll ausgeniitzt 
wurde, kann unmóglich riclitig sein.

Wenn der Autor sogar soweit geht, in dem auf Seite 28 6  wieder- 
gegebcnen Gutachten die in einem solchen Falle notwendigc Um- 
schniirungsmenge bis auf 0 ,5 %  herabzusetzen und dabei eine vollc 
Ausnutzung des Stahles St 3 7  anzunehmen, wic es in der Vor- 
schreibung der zulassigen Inanspruchnahme von 14 0 0  kg/cm2 zum 
Ausdruck kommt, so kann diese Auffassung nur ais unberechtigt 
bezeichnet werden. Jedenfalls muB ich mich gegen die Auffassung 
strauben, daB das von mir aufgestellte Additionśgesetz fiir An- 
wendungen verantwortlich gemacht wird, die mit den von mir auf- 
gestellten grundlegenden Forderungen iiber den Stauchungsvcrlauf 
der beiden Verbundkórper nicht in Ubereinstimmung stehen.

Erwiderung zur Zuschrift des Herrn Emperger.
DaB die Stauchspannung der Eiseneinlagen nur errciclit oder 

iiberschritten werden kann, wenn die erforderliche Saulenverkiirzung 
(Stauchung) eintritt, ist selbstverstandlich und bedarf keiner Er
órterung. Verwunderlich ist nur, daB dieser Zusammenhang ais eine 
besondere Entdeckung von einem Fachmann in Anspruch ge
nommen wird.

Die Behauptung, daB die Bruchstauchung bei keiner Vcrsuchs- 
saulc die 0 , 2 % - Stauchgrenze des Stahls erreicht habe, entspriclit 
nicht den Tatsachen. Allem Anschein nach verwechselt Dr. Emperger 
die letzten vor der Abnahme der MeBuhren gemessenen Stauchungen 
mit den tatsachlichen Bruchstauchungen. Die Stauchungen beim 
Erreichen der Hóchstlasten sind bei den meisten meiner Versuchs- 
saulen durch unmittelbare Messung der Siiulenverkiirzung festgestellt 
worden und iibersclireiten durchweg 0 ,2 % . Die Bemangelungen ent- 
behren also der sachlichen Grundlage und alle Folgerungen sind 
deshalb unstichhaltig. Ich kann von der Widerlegung im einzelnen 
um so eher absehen, ais Dr. Emperger keine Andeutung macht, 
welchem andern Gesetz ais dem in meinem Aufsatz angegebenen die 
Tragkraft der Saulen folgt. Professor Saliger.
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Zuschrift zum A ufsatz: 
„D ie dynamische Bodenuntersuchung“

von Gcheimrat A. H ertw ig, Berlin, in Heft 25 u. 26 ds. Jgs.
Zu der unter dieser Oberschrift in den Heften 25 und 26 dieser 

Zeitsclirift erschienenen Abhandlung mochte ich folgendes bemerken: 
Aus der Gleichung auf Seite 460 Mitte

T P A C v .
L, — sin ??2 '

folgt durch Einsetzen der Werte fiir C und tan j; der Ausdruck

L =  ............* £ ? ! _
( a 2 —  y 2)2 +  4  A2 v 2 ’

=  N
der sich gegenuber der von H ertw ig angegebenen Formel um den 
Faktor A im Zahler unterscheidet.

Die Gleichung L  =  
m f

).p* v- 

Ń stimmt mit der Funktion

r / 1 , \» , k! w*i j im j 7 -------- co- H-------,I \fx m, I m,s

die Abb. 7 im Hertwig’schen Aufsatz aufgetragcn ist, so erhalt man, 
wenn nij und der einfachen Darstellung halber =  1 gesetzt 
werden, T e,

S

(i t”)2 1 |iir f * ’ we^ e 111 ĉCr Abb. 7 aufgetragen ist, iiberein,
so daB auf Seite 460 nicht nur ein Drackfehler vorliegen kann. 
Alier auch hieryon ganz abgeschen scheint mir bei der Ermittlung

der Schwingungsintensitat iiberhaupt eine Unstimmigkeit unterlaufen 
zu sein.

Mit den Bezeichnungen meiner Arbeit iiber den „Geodyn" im 
Bauingenieur 1931, Heft 3/4, die im vorliegenden Aufsatz leider noch 
nicht erwahnt ist, folgt fur die Energie in der Zeiteinheit beim ein
fachen schwingenden System, wie es die Degebo benutzt.

m kw
Die Dimension dieses Ausdruckes ist natiirlich: a, wahrendsec

die IIertwig’schen Gleichungen die, Dimensionen bzw. be-
sitzen. Bringe ich die Gleichung fiir J  auf diejenige Form, nach der

a3j«2 2 ;r [£2 (k2 +  f 2— 2 ) 4 - 1 ] '
worin k der Dampfungsfaktor ist. Diese Funktion ist in der Abb. 1 
fur vier verschiedene Dampfungswerte gezeichnet. Die Form der 
Kurven ist etwa die gleiche wie die der Ahb. 7, fiir welche die Hertwig- 
sche Formel j  j,

a’ * 2 =  2 [ | 2 (k»-|-s42 — 2) +  l]
gilt. Hierdurch erklart es sich, daC die gemeSsenen Kurvenwerte, 
was dic reine auBere Form anlangt, mit den theoretischen Kuryen 
relativ iibereinstimmen, obgleicli letztere die oben naher erlauterte 
Unstimmigkeit entlialten.

Fiir die absolute Auswertung muB dagegen obige Berichtigung 
vorgenommen werden.

Bei dieser Gelegenheit sei noch darauf aufmerksam gemacht, 
daB in der Gleichung auf Seite 459 rechts unten m dic exzentrische 
Masse bedeutet, wahrend in der dariiber befindlichen Abb. 7 mit m 
das Verhaltnis von A zu a bezeichnet wurde. Ferner erscheint in den 
Gleichungen die Phasenvcrschiebung mit ij, wahrend in Abb. 10 hiermit
der Ausdruck '  „ gemeint ist. rs- u  c

a3 X1 Dr.-Ing. M uller, Dusseldorf.

Erwiderung auf die Zuschrift des Herrn Dr. Muller.
1. In der Gleichung fiir L  auf S. 460 ist tatsachlich ein Druck- 

fehler enthalten. Die Gleichung muB lauten:
r 0 C j> .L =  - sin j?2

Setzt man in diese Formel die Werte von C und sin j; ein, dann entstelit 
die andere Gleichung:

L  =  j ______
(a2 — v2) 2 + 4 A1 V1 

Das ist, wie aus der Differentialgleichung hervorgelit, die Leistung der 
Masseneinlieit. Ihre Dimension ist richtig, namlich im absoluten MaB- 
system Masse X Beschleunigung X Weg in der Zeiteinheit =  kg/cm2 
sek-3, oder im technischen MaBsystem kg/cni sek-1, wenn kg die Masse 
und kg das Gewicht bedeutet. Die Formel fiir L  ist durchaus in Ord- 
nung.

2. Die Formel des Herrn M uller ist zwar in den Dimensionen 
richtig, liefert aber eine Leistung, die gegeniiber der obigen Formel 
fiir L noch mit einem Quotienten zweier Frequenzen multipliziert ist. 
Wic dieser Faktor in die Formel des Herrn Muller hineinkommt, ist 
aus seiner Zuschrift nicht zu erselien.

3. Mein Vortrag ist im Dezember 1930 gehalten, die Arbeit des
Ilerrn Muller 1931 wahrend seiner Drucklegung erscliienen, sie konnte 
daher leider nicht erwahnt werden. In den Sonderdrucken des Vor- 
trages ist sie aber aufgenommen. H ertw ig, Charlottenburg.

Berichtigung.
In einer Zuschrift des Yereins Deutscher Eisenhiittenleute werde 

ich unter Hinweis auf die Buchbesprechung Dr. E. R a b ald , „Werk- 
stoff, Physikalisclie Eigenschaften und Korrosion", Bauingenieur 1931, 
Heft 26, darauf aufmerksam gemacht, daB die von der Reichsbahn 
jahrlich fiir den Rostschutz ihrer Stahlkonstruktionen aufzuwendende 
Summę nur etwa 6 400 000 RM betragt.

Die diesbeziiglichen von mir in der erwahnten Buchbesprechung 
gemachten Zahlenangaben stiitzen sich auf einen Artikel ..Einiges, 
auch Neucs, iiber das Rosten des Eisens" von Dr. phil. Dr.-Ing. 
E. h. Franz Hundeshagen in der neuen Zeitschrift „Der Bautenschutz"
1930, Heft 8, Seite 102. In diesem Artikel war auf eine Statistik von 
Prof. Dr. E. M aaB, Berlin, vcrwiesen, die die in der Buchbesprechung 
wiedergegebenen wesentlich hoheren Zahlen enthalt. Da die Angaben 
des Vcreins Deutscher Eisenhiittenleute auf eine direkte Mitteilung 
der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin 
zuriickgehen, ist anzunelmien, daB die Zahlen von Prof. Dr. MaaB 
wahrscheinlich auf einem Irrtum beruhen. Dr.-Ing. B randt.

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

Von Dr. K reuzkam , Berlin-Wilmersdorf.
Entwicklung, wirtschaftliche Bedeutung und Yerbreitung des Tal- 
sperrenbaues — Die wichtigsten Talsperren Deutschlands — Talsperren 

im Ruhrgebiet und im Freistaat Sachsen.
Deutschland ist erst verhaltnismaBig spat dem Beispiele des 

Auslandes in der Anlage von Talsperren gefolgt. 
Der neuzeitliche Talsperrenbau in Deutschland blickt auf 

eine kaum 5ojahrige Geschichte zuriick. Es ist in erster Linie

der bahnbrechenden Tatigkeit des groBen Aacliener Wasserbau- 
technikers Professor Intze (gestorben am 28. Dezember 1904) zu 
danken, daB die Frage der Talsperren in Deutschland in FluB 
kam und daB die ersten groBen Anlagen, die in Deutschland ge
schaffen wurden, in bezug auf ZweckmaBigkeit und technische 
Vollkommenheit sogleich Meisterleistungen waren. Seit dem
4. Mai 1889, dem Tage, an dem man mit dem Bau der ersten 
groBen deutschen Talsperre bei llemscheid begann, sind in ver- 
schiedenen Gebieten Deutschlands (in PreuBen, Rheinland-West-
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faleń, Schlesien, Provinz Sachsen, WestpreuBen und in den letzten 
Jahren insbesondere im Freistaat Sachsen) Talsperren gebaut 
worden. Lange Zeit war die Urfttalsperre bei Gmiind in der Eifel 
die gróBte Talsperre Europas; sie hat allerdings den Vorrang 
inzwischen an andere abgeben mussen. Die Abmessungen der 
einzelnen Talsperren weichen naturgemaB sehr erheblich von- 
einander ab, ebenso die Kosten der Anlagen. Die Talsperren 
dienen den mannigfachsten Zwecken: der Trink- und Kraft- 
wasserversorgung, der Yerminderung der Hochwassergefaliren, 
der Gewinnung billiger elektrischer K raft und Beleuchtung, der 
Scliiffahrt, der Fischerei usw. In allen Fallen werden wirtschaft
liche Anlagen von unschatzbarer Bedeutung geschaffen, die den 
in Betraeht kommenden Landstrichen bis zu einem hohen Grade 
Schutz bieten gegen die elementaren Naturkatastrophen, gegen 
die verderblichen Wirkungen der Diirre ebenso wie gegen Uber- 
schwemmungen, Wolkenbriichen u. dgl. mehr.

Die Talsperren sind gerade infolge ihrer Eigenschaft, bei 
groBen Wolkenbriichen im Gebirge oder bei starker Schnee- 
schmelze die allzu reichen Zustróme zu den Gebirgsfliissen ab- 
zufangen und in unschadlicher Weise aufzustauen, erst popular 
geworden. Die ungeheure schlesische Wolkenbruchkatastrophe 
vom 28./30. Ju li 1897 war ja  auch der HauptanlaB, daB man die 
Frage der Talsperren, die bis daliin nur im rheinisch-westfalischen 
Industriebezirk angelcgt worden waren, in gróBerem Umfange 
anderwarts erristlich in Erwagung zu nehmen begann. Die Folgen 
dieser Erwagungen war das schlesische Hochwasserschutzgesetz 
von 1900, wodurch mit einem Kostenaufwande von 12%  Mil
lionen M. vor allem eine Regulierung der gefahrlichsten schlesi- 
schen Fliisse, des Bober und des Queis, ins Leben gerufen wurde. 
1901 begann man mit dem Bau der ersten schlesischen Talsperre 
bei Marklissa am Queis, die noch cin Werk Intzes war und 1903 
in Betrieb genommen wurde.

Der Schutz gegen Uberschwcnimungsgefahren, wie ihn dic 
Talsperren an der Wupper und auch im Freistaat Sachsen bietet, 
stellt aber, wie gesagt, nur eine Seite ihrer volkswirtschaftlichcn 
Aufgaben dar. Andere Talsperren entstehen wieder zu dem aus- 
gesprochenen gegenteiligen Zweck: den betreffenden Gebieten in 
Zeiten der Diirre und des Niedrigwassers das fehlende fliissige 
Element in geniigender Menge zuzufiihren, sei es zur Erzielung 
eines ausreichend hohen W'asserstandes, sei es zur regelmaBigen 
Beschaffung von gutem Trinkwasser usw. Die Talsperren im 
Wesergebiet z. B . haben ihre Hauptaufgabe darin zu suchen, der 
Weser und dcm Weserkanal in trockenen Zeiten das zur Erreichung 
eines ausrcichenden Niveaus erforderliche Wasser zuzufiihren. 
Die Speisung des Rhein-Wescr-Kanals ist durch Talsperren von 
teilweise auBergewóhnlichen Abmessungen durchgefiihrt worden, 
die in dem oberen Quellgebiet der Weser angelegt sind. Der Ge
winnung von gutem Trinkwasser dienen zahlreiche Talsperren 
im Ruhrgebiet und auch im Freistaat Sachsen.

Ein anderer Vorteil der Talsperren liegt in der Móglichkeit 
d :r  Gewinnung billiger Bstriebskraft. Die Ausnutzung der Tal
sperren fiir derartige Zwecke stellt vielfach gewissermaBen eine 
weryyólle Zugabe dar, die unter Umstanden allein die Schaffung 
von Talsperren rechtfertigt. Es liangt natiirlich in jedem Einzel- 
fall von mannigfachen Umstanden ab, ob und in welchem Umfange 
die Anlage einer Talsperre auf die Gewinnung von Licht und 
K raft verbilligend einwirken kann. Wie die Einheitskosten der 
Talsperrenanlagen selbst in sehr bedeutenden Grenzen schwanken, 
so wird auch die Móglichkeit ihrer industriellen Verwertung bald 
gróBer, bald geringer sein, und iiberdies wird der von Ort zu Ort 
verschicdene Preis des jeweils gebrauchlichen Heizmaterials ge- 
wiclitig mitsprechen, um zu ermessen, ob die aus einer Talsperre 
gewonnene elektrische K raft Yerbilligungen im Betriebe gestattet. 
Es liegt auf der Hand, daB in einem an Wasserkraften reichen und 
an Kohlen armen Lande, wie in der Schweiz, in Schweden, Nor- 
wegen, Italien, der Ubergang von der Kohlenfeuerung zu der aus 
natiirlichen Wasserkraften gewonnenen elektrischen Betriebs- 
kraft wirtschaftlich ein ganz anderes Bild ergibt wie in einem an 
Kohlen reichen und an Wasserkraften armen Lande, z. B. Eng- 
land, Belgien und in einem grofienTeil vonNorddeutsch!and, oder 
in einem holzreichen Lande, wie in NordruBland, Kanada usw.

In der Regel wird man aber, insbesondere auch in Deutsch
land, damit rechnen diirfen, daB die aus Talsperren gewonnene 
elektrische K raft sich nicht unbetraclitlicli billiger stellt ais die 
mit Hilfe der Kohlenfeuerung erzeugte Kraft. Allerdings ver- 
schiebt sich das Verhaltnis wesentlich je  nach der Lage des 
Kapitalmarktes und des Kohlenmarktes, die sich in Deutschland 
in den letzten Jahren grundlegend geandert und neuerdings 
katastrophal gestaltet hat. DaB die Errichtung von Talsperren
—  wie alle Wasserbauten —  mit groBen Anlagekosten verbunden 
ist, liegt auf der Hand; andererseits stellen sich dieBctriebskpsten 
auBerordentlich niedrig.

Die wichtigsten Talsperren Deutschlands sind:
1. Die Eder-Talsperre (im Hessischen) mit einem Stauinlialt 

von 202,4 Millionen m*. Sie ist jetzt die gróBte Talsperre. Die 
Oberflache des Stausees betragt 12 km2, die Mauerhóhe 48 111. 
Sie wurde 1906 bis 19 15  errichtet.

2. Die Móhne-Talsperre (im Ruhrgebiet bei Soest) ist mit 
134 Millionen m* Stauinhalt die zweitgróBtc Talsperre Deutsch
lands. Die Oberflache des Stausees betragt 10 ,16  km2, die 
Mauerhóhe 40 111. Sie wurde 1908 errichtet.

3. Die M auer-(B ober)-T alsperre, die im Jahre 1904 er- 
baut wurde, hat einen Stauinhalt von 50 Millionen m3, eine 
Beckenoberflache von 2,4 km2 und eine Mauerhóhe von 48 m.

4. Die U rft-T alsperre steht mit einem Stauinhalt von
45,5 Mili. m3, einer Oberflache des Stausees von 216  km2 und 
einer Mauerhóhe von 58 m an vierter Stelle. Die fiinfjahrige 
Bauzeit lief von 1900 bis 1904.

5. Die Talsperre M ark lie B  (Queis i. Schlesien) hat einen 
Stauinhalt von 15  Millionen m3, eine Wasseroberflache von
1,4 km2 und eine Mauerhóhe von 44 m. Bauzeit 1901 bis 1905.

6. Die Sch w arzenbach-T alsperre in Baden faBt 14,3 Mil
lionen m3 Stauinhalt und hat eine Mauerhóhe von 67 111. Bauzeit
1922 bis 1925.

7. Ennepe-Talsperre (bei Scliwelm), errichtet 1902 bis 
1904, hat einen Stauinhalt von 12,6 Millionen m3 und eine 
Mauerhóhe von 41 m.

Im R u h rg e b ie t  hat hauptsachlich der im Jahre 1899 ge- 
griindete und 19 13  in eine Zwangsgenossenschaft des offentlichen 
Reclits umgewandclte R u h r ta ls p e r r e n v e r e in  die Aufgabe 
ubernommen und in vorbildlicher Weise erfullt, den Wasserstand 
der Ruhr nach Menge und Beschaffenlieit durch Fórderung und 
Bau von Talsperren im Niederschlagsgebiet des Flusses zu ver- 
bessern. Die Mittel fiir seine Talsperren bringt der Ruhrtal- 
sperrenvercin durch Anleihen auf. Verzinsung und Tilgung sowie 
Verwaltungs- und Betriebskosten werden durch Beitrage ge- 
deckt, die offentlichen Charakter haben und von den Genossen 
nach dem MaB ihrer Wassercntnahme aus der Ruhr und ihren 
Nebenfliissen erhoben werden. Die bedeutendsten Rulirtal- 
sperren sind die bereits erwahnten Móhne- und Ennepe-Tal- 
sperren. Die Kosten der ersteren betrugen 24 660 000 M., die 
der letzteren 3 582 000 M. AuBerdem sind noch hcrvorzuheben 
die Sperren: Henne bei Meschede mit 1 1  Millionen m3 Stauinhalt 
(Kosten 3 350 000 M.), Lister bei Attcndorn mit 22 Millionen m3 
(Kosten 4 620 000 M.). Dann folgen mittlere und kleinere T al
sperren : Oester bei Plettenberg, Hasperbach bei Haspe, Glór bei 
Dahlerbriick, Verse bei Liidenscheid, Judach bei Yolze, Fliiel- 
becke bei Altena, Heilsenbeck bei Milspe. GroBe und Kosten 
der elf Talsperren stellen sich insgesamt auf 190,80 Millione.i ms 
Stauinhalt, 1504,15 ha (volles Becken), Kosten 42 567 000 M.

AuBer den vom Ruhrtalverein betreuten Talsperren im Sauer- 
lande bestehen nach u  Talsperren im Bergischen Lande, die 
rd. 58 Millionen m3 Stauinhalt fassen. Die 22 fertigen Talsperren 
in Berg und Ruhr haben ein Gesamtfassungsverniógen von 
250 Millionen m3. Die im Bau begriffene Sorpe-Talsperre bei 
Nelieim-Husten bietet etwas Neuartiges, wenigstens fiir deutsche 
Verhaltnisse, hinsichtlich des Absperrbauwerkes. Zur Ersparung 
von Baukosten hat man von der bisher bei den deutschen Tal
sperren iiblichen Bruchstein-Schwergewichtsmauer abgesehen 
und ersetzt sie durch einen Erddamm mit massivem Zement- 
dichtungskern.
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Dic Talsperren sind fiir die Stadte und Industrien des Ber- und eine Mauerhohe von 34,5 m. Das Kraftwerk liefert jahrlich
gischen Landes und das gesamte rheinisch-westfalische Industrie- 2,4 Millionen Kilowattstunden.
gebiet eine Lebensnotwendigkeit. Ohne sie konnten diese Land- Weitere vom Sachsischen Staat erbaute Talsperren sind die
striche nicht mehr bestehen. Auch in den Jahren groBter Diirre Talsperre Muldenberg im Tal der Zwicltauer Muldę, die Talsperre
haben sie das niemals zu entbehrende Element in geniigender Weiterswiese im Tal der Wilzsch, die der Trink- und Nutzwasser-
Menge geliefert. versorgung sowie dem Hochwasserschutz dienen.

Im Freistaat S ach sen  ist das Talsperrennetz in den letzten Von der Stadt Plauen ist die Talsperre B e rg e n  i. V. im
Jahren immer enger gezogen, und heute ist Sachsen das Land Geigenbachtal errichtet worden mit einem Gesamtaufwande

von 4,5 Millionen M. Die leistungsfahige Talsperre
liefert jahrlich 6,3 Millionen m3 Trinkwasser und 
500 000 Kilowattstunden Strom.

Die Stadt C h cm n itz  besitzt vicr Talsperren, die 
vorwiegend der Trinkwasserversorgung dienen, und 
zwar die Talsperren Neunzehnhain I im oberen 
Lautenbachtal, weiter Neunzehnhain II  an der 
Klatzschmiihle und Einsiedel im Tal der Zwónitz. 
Die letztgenannte, von 1891 bis 1894 errichtet, 
ist die alteste und zugleich dic klcinste sachsische 
Talsperre.

Die ihrer Vollendung entgegengehende Tal- 
sperre im S e id c n b a c h ta l wird die gróBte sachsische 
Talsperre sein: 22 Millionen m3 Stauinhalt, 1,59 km2 
Oberflache des Stausees. Bei einem Niederschlags- 
gebiet von 60,7 km2 soli diese Talsperre die Trink- 
wasserversorgung der Stadt Chemnitz, die noch 
immer in Frage gestellt ist, sicherstellcn und 
auBerdem der Stromgewinnung dienen. Dic Bau
kosten sind mit 23 Millionen M vcranschlagt und 
miissen von d2r Stadt Chemnitz im Anleihewege 
aufgebracht werden.

SchlieBlich sind noch zwei weitere im Bau 
begriffene Talsperren zu nennen, dic beide vom 

Talsperre Weiterswiese. Luftseitige Ansiclit vom Westen gesehen. Sachsischen Staate ausgefiihrt werden: die Tal
sperre L e fin m u h le  im Wilden WeiBeritztal, die 

mit den meisten Talsperren, insgesamt 15, denen ais Vcrsorgungs- mit 18,5 Millionen m3 Stauinhalt, 120 ha Stauseeoberflache
ąuelle fiir Trink- und Kraftwasser, insbesondere auch ais Hoch- und einer Jahresproduktion von rd. 10 Millionen m3 an zweiter
wasserschutz, gleichfalls eine lebenswichtige Bedeutung zukommt. Stelle unter den sachsischen Talsperren stehen wird (Baukosten
Bauherren sind der Sachsische Staat, dic Stadtgemeindcn 10 Millionen M). Die Sperre wird der Trinkwasserversorgung, dem
(Chemnitz, Plauen i. V.), Talsperren-Gesellschaften (WeiBeritz Hochwasserschutz und der Stromgewinnung dienen.
Talsperren-Genossenschaft, Talsperren A.-G. Crim- 
mitschau), Das Materiał der sachsischen Sperren 
bildet: Bruchsteinmauer (Gncis, Glimmerschiefer,
Grauwackcnquarz.it, Tonschiefer, Hornblendenschie- 
fer und Quarzitschiefer), GuBbcton, Erddamm mit 
wasserseitiger Lehmdichtung.

An der Spitze steht ihrer GróBe nach die Tal
sperre K lin g e n b e rg  im Wilden WeiBeritz-Tal. Sic 
wurde in der Zeit von 1908 bis 1914 vom Sachsi
schen Staat gebaut mit einem Baukostenaufwande 
von 7 872 000 M. lhr nutzbarer Stauinhalt betragt
16,4 Millionen m3, das Niederschlagsgebiet 90 km2, 
die Hohe des tjbcrfalls 40 m. Die Sperre dient der 
Trinkwasservcrsorgung und dem Hochwasserschutz.

An zweiter Stelle steht die ebenfalls vom Sach
sischen Staate von 1926 bis 1930 crrichtetc Talsperre 
K r ie b s te in  im Zschopautal mit 11,50  Millionen m3.
Das Niederschlagsgebiet der Zschopau an der Sperr- 
stclle betragt 1750 m2, der gesamte Mauerwerksinhalt 
60 500 m3. Zur Ausnutzung der Wasserkraft sind in 
den? Kraftwerke unmittclbar der Sperrmauer eine 
kleine und zwei gróBerc Francis-Spiral-Turbincn mit Talsperre Lehnmuhle.
vertikaler Welle eingebaut worden. Der hydrau- Mauer des oberen Teiles und Blick auf die Installationsanlagen.
lische Teil ist von der Firma J .  M. Voith, Heidenheim,
und der elektrische Teil vom Sachsenwerk, Licht und Kraft- D ieT alsperreC rim m itschau , die ebenfalls vom Sachsischen
A.-G. in Niedersedlitz, ausgefiihrt worden, die Sperrmauer von Staat errichtet wird, wird einen Stauinhalt von 2,6 Millionen m3
WayB & Freytag in Dresden. und eine jahrliche Produktion von 5 bis 6 Millionen m3 aufweisen.

Die Talsperre M a lte r  im Roten WeiBeritztal, die gleichfalls So ist der Freistaat Sachsen mit hervorragenden Leistungen
vom Sachsischen Staate mit einem Aufwande von 4 933 000 M. auf dem Gebiete des Talsperrenbaues vertreten. Der Sachsische
errichtet wurde, hat einen Stauinhalt von 8,78 Millionen m3, ein Landtag hat letzthin wieder 3 Millionen M. ais erste Rate fiir
Niederschlagsgebiet von 103 km2, eine Kronenlange von 193 m den Talsperrenbau im Mflglitz- und Gottleubatal bewilligt.
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Erwahnt sei noch, daB der Reichstag in seiner letzten Tagung
4,5 Millionen M. fiir die Saale-Talsperren bereitgestellt hat. Sie 
sollen in erster Linie Krafterzeugungsstatten bilden, Hoch- und 
Niedrigwasserregulierungen in der oberen Saąle fórdern und auch 
dazu in Anspruch genommen werden, daB die Elbe in Niedrig- 
wasserzeiten wenigstens zu einem Teil mit Wasser angereichert 
werden kann.

DaB der Talsperrenbau sich in den verschiedenen Land- 
strichen ais segensreich fiir Land und Volk erweist, bedarf keiner 
naheren Darlegung. Auch fiir den Naturfreund liegt keine Ver- 
anlassung vor, den Fortschritten der Talsperren entgegenzutreten, 
denn die Erfahrung hat oft gezeigt, daB durch die Talsperren das 
Landschaftsbild eher gewonnen ais verloren hat. Dazu kommt, 
daB die elektrische K raft dic Umgegend von Qualm und Rauch 
der Essen und vor den poesielosen Steintiirmen schmutziger 
Schornsteine bewahrt.

Rechtsprechung.
Wer ais Klager das vereinbarte Schiedsgericht angerufen und 

gegenuber den Einwendungen der Gegenpartei die Zulassigkeit des 
schiedsrichterlichen Verfahrens und dessen Durchfiihrung geltend 
gemacht hat, muB sich an der, selbst fur ihn ungiinstigen, Sachent- 
scheidung des Schiedsgerichts festhalten lassen. (Urteil des Reichs- 
gerichts, VIII. Civilsenat, vom 9. Marz 1931 — V III 513/30.)

Durch Vertrag vom 1. Marz 1923 hatte sich R. mit seinen Mit- 
gesellschaftem iiber die Beteiligung an der Firma U. auseinandergesetzt. 
R. erhielt das Fabrikgrundstiick der Firma U. iibereignet, gegen Gut- 
schrift von 12 Millionen Mark fiir die Firma U. Gleichzeitig vermietete 
R. das Grundstiick an die Firma U. ab 1. April 1923 auf die Dauer von 
zehn Jahren fur einen jahrlichen Mietzins von 50 Dollar. Nach dem 
Tode des R., im Jahre 1928, verlangten dessen Erben durch Klage 
gegen L, den nunmehrigen alleinigen Inhaber der Firma U, unter 
Hinweis auf die veranderten Verhaltnisse Erhóhung der jahrlichen 
Miete. I-  wendete ein, die Streitsache sei bereits zuungunsten der 
Erben R. durch Spruch des im Auseinandersetzungsvertrage vom
1. Marz 1923 vorgesehenen Schiedsgericht vom 7. August 1928 erledigt. 
Die Erben R. verlangten demgegeniiber die Aufhebung des Schieds- 
spruchs, da das Schiedsgericht nur fiir Streitfalle iiber die Durchfiihrung 
der Auseinandcrsetzung berufen, fiir die Entscheidung dieses Streif- 
falls nicht zustandig, das schiedsrichterliche Verfahren also unzulassig 
gewesen sei.

Das Reichsgericht hat mit den Vorinstanzen die Klage der 
Erben R. abgewiesen. Diese kónnen die Aufhebung des Schieds
spruchs nicht verlangen. R. hatte selbst das Schiedsgericht angerufen 
und, ais L. die Zustandigkeit des Schiedsgerichts bemangelte, auf der 
Zulilssigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens und seiner Durch
fiihrung bestanden. R. hat damit den ErlaB einer sachlichen Ent
scheidung im schiedsrichterlichen Verfahren durchgesetzt. Unter 
diesen Umstanden bedeutet es ein arglistiges Verhalten der Erben R, 
wenn diese jetzt die Unzulassigkeit des von ihrem eigenen Erblasser 
veranlaBten und durchgefiihrten schiedsrichterlichen Verfahrens 
geltend machen wollen. Aus dem Verhalten des R. vor dem Schieds
gericht hat sich ergeben, daB er aus einem etwa fehlerhaften Ver- 
fahren des Schiedsgerichts Einwande gegen die Giiltigkeit des Schieds- 
verfahrens nicht herleiten wollte. Sofern es sich um Streifalle handelt,

die an sich fur die Erledigung im schiedsrichterlichen Verfahren ge- 
eignet sind, kónnen die Parteien sich, abgesehen von einem formlichen 
Schiedsvertrag gemafi § 1025 Z.P.O., dadurch stillschweigend dem 
Schiedsverfahren unterwerfen und damit den kUnftigen Schieds- 
spruch im voraus ais fur sie verbindlich anerkennen, daB sie sieli 
widerspruchslos auf die sachliche Verhandlung vor dem Schiedsgericht 
einlassen. L. kann sich daher auf die Rechtskraft des zuungunsten des 
R. ergangenen Schiedsspruchs vom 7. August 1928 berufen.

Die auf einem gepachteten Ziegeleigrundstiick erzeugten Ziegel 
unterliegen dem gesetzlichen Pfandrecht des Verpachters. (Urteil des 
Reichsgerichts, VIII. Civilsenat, vom 16. Marz 1931 — V III 632/30.)

Die Stadtgemeinde R. hat ein ihr gehórendes Ziegeleigrundstiick 
samt Gebaudcn und Inventar, wie Maschinen, Gleisen, Transport- 
mitteln usw., unter Einbeziehung der an den unmittelbar benaclibarten 
Grundstiicken ihr zustehenden Abziegelungsrechten, an M. verpachtet. 
M. geriet in Konkurs. Vor dem Konkurs wurden auf dem Ziegeleigrund
stuck Dachziegel und andere Ziegelsteine, die aus dem gemaB den Ab
ziegelungsrechten gewonnenen Ton in der Ziegelei hergestellt worden 
waren, wegen Steuerforderungen gepfandet. Die Stadtgemeinde R. 
verlangt nunmehr durch Klage gegen dic Steuerbehórde und den Kon- 
kursverwalter unter Berufung auf ihr Verpachterpfandrecht wegen 
der ihr gegen M. noch zustehenden Pachtzinsforderungen Herausgabe 
ais hinteriegten Erlóses aus dem Verkauf der gepfandeten Steine.

Das Reichsgericht hat der Klage der Stadtgemeinde R. stattgege- 
ben. Entscheidend ist, daB eine zum Vermógen des Pachtcrs geliórende 
Sache in den durch das Pachtverhaltnis vermittelten Maclitbereich des 
Verpachters tritt, und daB damit jenes Sicherstellungsverhaltnis in 
bezug auf diese Sache zustande kommt, das die Rechtseinrichtung des 
gesetzlichen Pfandrechts will. Fiir die auf dem Grundstiick aus dem 
Vermógen des Pachtcrs neu erzeugten Sachen besteht nur die unwesent- 
liche Besonderheit, daB die Einbringung in dieses Besitz- und Siche- 
rungsverhaltnis mit dem Entstelien der Sache im Rechtssinne zu- 
sammenfallt. Die gepfandeten Steine unterliegen ais eingebrachte 
Sachen dem Pfandrecht der Stadtgemeinde R. ais Verpachterin 
gemaB §§ 559, 585 B.G.B.

Der Grundstiickseigentumer haftet auch fiir Beeintrachtigung des 
Nachbargrundstiickes durch einen Dritten, dem er die Benutzung seines 
Grundstiickes gestattet hat, insbesondere durch unsachgemaBe Aus- 
fiihrung eines Bauplans durch den Dritten. (Urteil des Reichsgerichts, 
V. Civilse.nat, vom 15. April 1931—V 6/31.)

Wird das Eigentum in anderer Weise ais durch Entziehung oder 
Vorenthaltung des Besitzes beeintrachtigt, so kann der Eigentiimer von 
dem Stórer die Beseitigung der Beeintrachtigung verlangen. Sind 
weitere Beeintrachtigungen zu besorgen, so kann der Eigentiimer auf 
Unterlassung ldagen. (§ 1004 B.G.B.)

Ais Stórer kann auch der benachbarte Grundstiickseigentumer in 
Betracht kommen. Dieser ist verantwortlich, wenn er selbst auf seinem 
Grundstiick Einrichtungen trifft, die das Nachbareigentum beeintrach- 
tigen, auch wenn er einem anderen eine solche Benutzung gestattet hat. 
Es ist seine Sache, Eingriffe in das Nachbareigentum durch einen 
Mieter oder Pachter zu verhindern. Fiir etwa trotzdem erfolgte Ein
griffe eines Mieters oder Pachters ist der Grundstuckseigentumer gemaB 
§ 1004 B.G.B. ais Stórer haftbar. Fallt ihm ein Verschulden zur Last, 
so ist er schadencrsatzpflichtiggemaB § 823 B.G.B. Eine Fahrlassigkeit 
kann insbesondere darin erblickt werden, wenn der Eigentiimer sein 
Grundstiick einem Pachter zur Bebauung uberiaBt, ohne sich GewiB- 
heit zu verschaffen, daB der Bauplan nicht das Nachbargrundstuck ge- 
fahrdet.

PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erliiuterung der nachstehenden Angaben) 5. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B ekanntgcm ach te Anmeldungen.
Bckanntgemacht im Patentblatt Nr. 30 vom 30. Juli 1931.

KI. 4 c, Gr. 38. Sch 94 075. Dipl.-Ing. Paul Scharf, Berlin-Wilmers-
dorf, Kaiserallee 23. Verfahren zum Ausbessern schadhafter
Schópftassen von teleskopierten Gasbehaitern in gasge- 
fiilitem Zustand. 6. V. 31.

KI. 5 c, Gr. 9. M 11x480. F. W. Moll Sohne Maschinenfabrik,
Witten a. d. Ruhr. Schaleisen aus Walzprofilen mit muklen- 
artigen Vertiefungen. 17. V III. 28.

KI. 19 a, Gr. 6. K  104540. Alois Keller, Ziirich; Vertr.: Dr. L.
Gottscho, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Eisenbetonschwelle fiir 
Bahngleisc mit nach den Enden verbreiterten Auflageflachen.
3. VI. 27.

KI. 19 a, Gr. 7. A 34.30. Boris Pawlowitsch Andreianow, Moskau;
Vertr.: Dipl.-Ing. F. Neubauer, Pat.-Anw., Berlin W 9. 
BreitfuBschiene. 3. II. 30. Union der Sozialistischen Sow- 
jetrepubliken 25. XI. 29.

KI. 19 a, Gr. 1 1 . H 118395. Fritz Heinemann, Berlin-Sclioneberg, 
RoBbachstr. 5. Eisenbahnoberbau mit ungelocliten eisernen 
Schwellen. 25. IX . 2S.

KI. 19 a, Gr. 11 . H 13. 30. August Hahmann, Hannover, Am Schiff- 
graben 17, und Friedrich Rode, Kassel, Oberste Gasse 4. 
Schienenbefestigung auf Rippenunterlegplatten mittels 
Hakenschrauben mit rundem Schaft, die in Kammcrn in der 
Rippe durch Schachte eingeffilirt und dereń Haken durch 
Stiitzen lestgehalten werden. 16. I. 30.

KI. 19 a, Gr. 1 1 . R  77956. Paul Ramy, Brussel; Vertr_: M. Wagner 
und Dr.-Ing. B. Breitung, Pat.-Anwalte, Berlin SW 11. Auf 
Holzschwellen angeordnete Stiitzplatte zur seitlichen Fiih- 
rung des SchienenfuBes. 27. IV. 29. Spanien 3. V. 28.

KI. 19 a, Gr. 24. Iv 110692. Norbert Koch, Essen-Rellinghausen, 
Girondellenstr. 26. Schienenbefestigung mittels den FuB 
der Schiene iibergreifender Kopfschrauben. 13. V III. 28.

KI. 19 a, Gr. 24. K 42. 30. Norbert Koch, Essen-Rellinghausen, 
Girondellenstr. 26. Schienenbefestigung auf einer Unter- 
legeplatte mittels den SchienenfuB ubergreifender Klemm
platten. 10. II. 30.
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KI. 20 a, Gr. 12. B  147 622. Adolf Blcichert &  Co. Akt.-Ges., Leipzig KI. 20 i, 
N 22, Kaiser-Friedrich-Str. 34. Antricbs- und Spannvor- 
richtung fiir das Zugseil bei Seilbahnen. 8. I. 31.

KI. 20 g, Gr. 1. N 30806. Orenstein & Koppel Akt.-Ges., Berlin I\l. 20 i,
SW 61, Tempelhofer Ufer 23/24. Drehscheiben fur Feld-
bahnen, dereń Drehplatte durch einen Rollenstern getragen 
wird. 19. V III. 29.

KI. 20 i, Gr. S. B  228. 30. Berliner Verkehrs-Akt.-Ges., Berlin Wg, KI. 20 k,
Leipziger Platz 14. Federzungenweiclic fiir Rillenschienen.
4- VI. 30.

KI. 20 i, Gr. 1 1 . C 42 861. Compagnia Italiana Westinghouse-Freni KI. 37 a,
e Segnali, Turin, Italien; Vertr.: Dipl.-Ing. F. C. Bótticher,
Pat.-Anw., Górlitz. Elektrisch ferngesteuerte Vorrichtung.
27. III. 29. Italien 20. IV. 28 und 28. II. 29. KI. 37 b,

KI. 20 i, Gr. 11. V 431. 30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zum Stellen von 
Weichen und Signalen; Zus. z. Pat. 5 11 741. 10. X II. 30. KI. 370, 

KI. 20 i, Gr. 34. M 261.30. Hugo Marąuart, Berlin-Baumschulen- 
weg, Baumschulenstr. 65 a. Vorrichtung zum Stillsetzen 
von EisenbahnzOgen. 2. VII. 30. KI. 37 f,

KI. 20 i, Gr. 35. ,V  25626. Vereinigte Eisenbalin-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zur Beeinflussung KI. 6sau 
von Eisenbahnziigen vom Bahnkórper aus; Zus. z. Pat.
473 554- I 3- VIII. 29. KI. 80 a,

KI. 20 i, Gr. 38. V 25 403. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Relais. 14. VI. 29.

KI. 20 i, Gr. 38. W 81 005. The Westingliouse Brake & Saxby
Signal Co. Ltd., London; Vertr.: Dr. A. Lfavy u. Dr. F. KI. So b,
Heinemann, Pat.-Anwalte, Berlin SW 11. Elektromagne- 
tische Vorrichtung nach dem Induktionssystem mit einem 
beweglichen Element, z. B. Flugel eines Relais. 24. X I. 28. 
GroBbritannien 29. X I. 27.

KI. 20 i, Gr. 39. C 364.30. Vittorio Cavagnaro, Genua, Italien; KI. 84 c,
Vcrtr.: Dipl.-Ing. Scliwaebsch, Pat.-Anw., Stuttgart. Signal- 
vorrichtung, insbes. fiir unbewaclite EisenbahnObergange.
18. X. 30.

KI. 20 i, Gr. 39. V 127. 30. Vereinigte Leichtmetall-Werke G. m. b. H.
Bonn a. Rh., Am Nordfriedhof. Vorrichtung zur Befesti- KI. 85 e,
gung von Stockscheiben und ahnlichen Eisenbahnsignalen 
an der Schiene. 15. III. 30.

KI. 20 i, Gr. 41. V 155. 30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zur Feststellung KI. S5 e,
der Achsenzahl eines Zuges; Zus. z. Pat. 485 072. 27. III. 30.

Gr. 41. V 259. 30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m. 
b. H., Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zur Feststellung 
der Achsenzahl eines Zuges; Zus. z. Pat. 4S5 072. 1. VII. 30. 
Gr. 42. U 10 7S3. Walter John Underwood, London ;Vertr.: 
L. Schiff, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Elektrisclie oder elek- 
tropneumatische Steuerung von Eisenbahnweichen und 
Signalen. 11 . VI. 29. GroBbritannien 11. VI. 28.
Gr. 9. E  33. 30. Elektromotorenwerk Gebr. Brand. O.H. G., 
Hamborn a. Rhein, Gehrstr. 65. Federnde 1'ahrdrahtauf- 
hangung, insbes. fiir elektrische Grubenbahnen. 22. V III. 30. 
Gr. 3. W 120. 30. Otto Wendel, Hannover, Hedwigstr. 8. 
Verfahren zur Befestigung von gelochten Verkleidungs- 
platten an Tragern oder Betonflachen. 18. VI. 30.
Gr. 3. S 93 302. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin- 
Siemensstadt. Kopfausrustung aus Formeisen fiir liolzerne 
A-Maste. 8. V III. 29.
Gr. 13. II 92. 30. Hiistencr Bauindustrie Ulianowsky & 
Klinkmann, Husten i. W. Schaltbretterreinigungsmaschine. 
13. III. 30.
Gr. 4. W 80997. Lr.-Ing. Joseph Weidenbacher, Augsburg
X I, Waldfriedenstr. 27. Hallenbau." 20 X I. 28.
Gr. 3. Sch 319. 30. August Schafer, Stuttgart, Roten- 
biihlstr. 112 . Treidelanlage mit endlosemTreibseil. 3. X II.30. 
Gr. 7. K 101 821. Modern Concrete Developmcnt Company, 
Limited, London, Vertr.: Dr.-Ing. D. Steinherz, Pat.-Anw., 
Berlin W 35. Verfahren zum Herstellen von porenarmem 
Zementbeton. 1. X II. 26. GroBbritannien 3. X II. 25.
Gr. 25. U 8900. Universal Rubber Paviors Limited, Auden- 
shaw b. Manchester, England; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kugel- 
mann, Pat.-Anw., Berlin SW 11. Verfahren zur Herstellung 
von Bindemitteln fur StraBenbau u. ahnl. 3. VII. 25. GroB
britannien 3. VII. 24.
Gr. 2. D 55 286. Karl Derr, Haarlo, Holland; Vertr.: Max 
Wagner und Dr.-Ing. G. Breitung, Pat.-Anwalte, Berlin 
SW 11. Verfahren zur Herstellung von Ortpfahlen mit 
KlumpfuB aus PreBbeton oder einer ahnlichen erhartenden 
Masse. 21. III. 28.
Gr. 9. L  70 576. Wilhelm Linnemann jr., Essen-Altenessen, 
Bischofstr. 37. Leichtfliissigkeitabsclieider mit einem ange- 
schlossenen besonderen Sammelbehalter fiir die abgeschiedene 
Leichtfliissigkeit. 22. X II. 27.
Gr. 12. B  51. 30. Richard Sieper, Ltidenscheid, Schlitten- 
bacherstr. 5. TopfwasserverschluB. 7. IV. 30,

BUCHERBESPRECHUNGHN.
E in fiih ru n g in die an aly tisch e  Geom etrie und A lgebra. Vón

O. Sch reier und E. Sperner. 1. Band. 238 Seiten mit 29 Figuren 
im Text. B. G. Teubner. Leipzig 1931. Gebd. RM 9,60.

Diese ais 10. Heft der „Hamburger mathematische Einzelschrif- 
ten" erscheinende Einfiihrung in die analytische Geometrie und 
Algebra ist auf Grund von Vorlesungen des inzwischen verstorbenen
O. Schreier entstanden. Bei der Bearbeitung des vorliegenden ersten 
Bandes — der zweite soli in etwa einem Jahre erscheinen — hat sich 
E. Sperner moglichst weitgehend an das VorbiId gehalten, so daB 
die Eigenart der urspriinglichen Vorlesungen gewalirt worden ist.

Das Buch will dem Studierenden in bezug auf die analytische 
Geometrie alles das geben, was er ais Grundlage fiir sein Weiterstudium 
braucht. Die Vorkenntnisse, die bei dem Buch vorausgesetzt werden, 
sind sehr gering.

Der in dem ersten Band zur Darstellung kommende Stoff ist 
in drei Abschnitte eingeteilt, in denen der affine Raum und lineare 
Gleichungen, der euklidische Raum und die Determinantentheorie 
sowie die Kórpertlieorie und der Fundamentalnatz der Algebra be
handelt werden.

Das zunachst fiir den Mathematiker bestimmte Buch ist so 
geschrieben, daB es auch dem fiir eine neuzeitliche Darstellung des 
behandelten Gebietes sich interessierenden Ingenieur empfohlen 
werden kann. P. W erkm eister.

Die Berechnung ebener und gekrum m ter B ehalterbóden. 
Von Prof. Dr. techn. e. li. Philipp Forchheim er, dritte, yerbesserte 
und vermehrte Auflage, Berlin 1931, Verlag von Wilhelm Ernst 
& Sohn. Preis geheftet RM 4,So.

Die jetzt vorliegende dritte Auflage der seit langem eingebiirgerten 
und von Praktikern viel benutzten Schrift hat der Verfasser um drei 
Abschnitte erweitert, die den rechteckigen Boden, den zylindrischen 
Behalter (die Trommelwandung) und die Einwirkung des Windes 
betreffen. Auch sonst wurden im Text wesentliche Erganzungen an- 
gebracht, durch die einzelne Ergebnisse der neueren Forschung 
Beriicksichtigung .fanden; von diesen sindzu nennen die Berechnung 
der Ringe, die fiir die Konstruktion gewólbter Hangeboden notwendig 
sind, nach C. Weber, die Berechnung der Hohe, bei der sich ein axial 
belastetes Rohr einbeult, des Einbeulungsdruckes eines von auBen 
belasteten zylindrischen Rohres nach R. v. Mises u. a.

Wiinschenswert ware es, wenn in den ersten Abschnitten statt 
der e-Funktionen die hyperbolischen verwendet wurden, die fiir heute 
eine Anzahl von ausgezeichneten Tafelwerken zur Verfiigung stehen, 
die auch in Ingenieurkreisen sehr bekannt sind; iibrigens sind auch 
in allen Taschenbuclicrn Tafeln fiir diese Funktionen enthalten.

Das Werkchen hat auch in der neuen Auflage seine Eigenart 
erhalten und wird sicher auch weiterhin den Zweck voll und ganz 
erfiillen, fur den es bestimmt ist. Th. Póschl, Karlsruhe.

U n h altb ark e it der M om entenlehre der M echanik und der 
Theorie der Biegungsspannungen. Von Fritz R ein in gsh aus, 
Verlag Leuschner &  Lubenskys Universitatsbuchhandlung, Graz 
1931. Preis RM 3,60.

Der Verfasser gibt hier eine etwas erweiterte Darstellung seiner 
schon friiher mehrfach geauBerten Ansichten iiber einige elementare 
Fragen der Statik, die seit langem ais erledigt anzusehen sind. Was 
der Verfasser sagt, ist entweder langst bekannt und trm al oder falsch
— positive Werte vermag der Referent auch bei wolilwollendster 
Beurteilung nicht festzustellen. Th. Póschl, Karlsruhe.

TeerstraBenbau  unter besbnderer B eriicksich tigu n g der 
H ochofenschlacke. Von Dr. Hans Liier. Berlin 1931. All- 
gemeiner Industrie-Vcrlag G. m. b. H. Preis geb. RM 12,—.

Dr. L iier, Direktor der Gesellschaft fiir TeerstraBenbau in Essen 
und Vorsitzender des Ausschusses fiir TeerstraBen der Studiengesell
schaft fur AutomobilstraBenbau, Verfasser verschiedener lesenswerter 
Schriften iiber TeerstraBenbau, beschreibt in seinem neuesten Werk 
den TeerstraBenbau mit Hochofenschlacke ais MineralgerOst. Einen 
breiten Raum nimmt die eingehende Behandlung der Baustoffe, Teer 
und Schlacke, ein, wobei die Vorschriften und Priifungsmethoden 
kritisch untersucht und Hinweise auf noch zu klarende Fragen ge
geben werden.

Die verschiedenen Bauweisen, Teermakadam, Teerbeton usw., 
werden ausfiihrlich geschildert. DaB dabei hauptsachlich Arbeiten 
der Unternchmungen des Verfassers in Betracht gezogen werden, ist 
natiirlich.

Das gut ausgestattete und reichlich illustrierte Buch wird jedem, 
der mit Fragen des modernen StraBenbaues zu tun hat, sehr will- 
kommen sein. v. G ruenew aldt.
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Das V crd in gun gskartc ll. Von Dr. F. Iv. B ergem an n -G orsk i, 
Berlin 1931, Carl Heymanns Yerlag. Preis RM 12,—, geb. RM 13,—.

Verfasser will die mit dem Verdingungskartell verbundenen 
Fragen rechtlicher, wirtschaftlicher und technischer Art einer zu- 
sainmenfassenden Bearbeitung imterziehen. Fiir den in der Bauindu- 
strie Stehenden durften besonders die Abschnitte iiber Verdingungs- 
kartelle in der Bauindustrie, Eisen-, Maschinenbau- und Elektro- 
industrie und SchlieBlich auch im Handwerk von Bedeutung sein. 
Eine erschópfende Darstellung der umfangreichen Reclitsprechung 
iiber die rechtliche Zulassigkeit der Verdingungskartelle sowohl nach 
der zivilrechtlichen, wie auch der privatrechtliclien Seite hin bedeutet 
eine wertvqlle Ergiinzung des Obigen, Der fast ein Drittel des Buches 
einnehmende Abschnitt iiber „Das Yerdingungskartell im Ausland" 
und der liistorische Teil durftert eine Bereicherung der' Kenntnis vom 
auslandischen Kartellwesen bzw. vom KartelIwesen iiberhaupt dar- 
stellen, aber weniger von miniittelbarem Nutzen fur den deutschen 
Praktiker sein. Wie der Verfasser in der Einleitung selbst sagt, will 
er keine Lósung des Problems bringen, sondern lediglich einen Beitrag 
zur Losung. In diesem Sinne ist nicht nur die Arbeit selbst, sondern 
auch das umfangreiclie Literaturverzeichnis ein guter Ausgangspunkt 
fiir weitere Studien auf diesem Gebiete. Wehrle.

Jah rb u ch  der Deutschen G ese llsch aft fiir B au in gen ieu r
wesen 1930, 6. Band. Berlin 1931. VDI-Verlag„ DIN A 5,
VIII/2i 8 Seiten mit 1 Bildnis, 60 Abbildungen und 14 Zahlen
tafeln. In Leinen gebunden RM 12,— (Mitglied. des Vdl und der 
DGfB RM 10,So).

Zum sechsten Małe erscheint das Jahrbuch der Deutschen 
Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen.

Ein Beitrag von Wasserbaudirektor Frentzen  untersucht, in
wieweit sich die kiinstlichen WasserstraOen baulich und betrieblich 
der neuzeitlichen Binnenschiffahrt angepaBt haben, Den gegen- 
wartigen Stand und die ingenieurtechnischen Erfordemisse des 
Stadtebaues erortert der Professor des Stildtebaues ąn der Technischen 
Hochschule Berlin, H. Ehlgotz. Ministerialrat Dr. F ried rich  be- 
spricht den EinfluB des Ingenieurs auf don neuen Hóchbau.

Die Baugrundforschung, das jiingste Gebiet der Ingenienr- 
wissęnśćhaften, behandelt Ministerialrat Buscli und gibt eine ('ber- 
sicht iiber alle in- und auslandischen Forschungsstatterr fur Bau- 
grunduntersuchung und iiber das gesamte in- und auslandische 
Schriittum des Gebietes. Etwas Ahnliches bietet fiir die Winddruck- 
forschung eine kiirzere Arbeit von Dr. 1'la c h sb a rt . Eine weitere, 
faclimannisch durchgearbeitete Zusammenstellung enthalt samtliche 

• 111 den letzten drei Jahren erschienenen Biicher und Schriften auf dem 
Gebiete des Erd-, Grund-, Wasser- und StraBenbaucs (mit Preis- 
angabe) und ein Yerzeichnis samtlicher Doktor-Dissertationen des 
Bauingenieurfaches der letzten Jalire, systematisch gesammelt und 
geordnet.

Fortgesetzt aus friiheren Jahrbiichern wird die Stati&tik der 
Studierenden und Priifungen yon Bauingenieuren nach amtliclien 
Quellen, ebenso eine Aufzahlung der Verordnungen deutscher Behorden 
im Bauingenieurwesen.

Das Bautenverzeichnis bringt die kurze Beschreibung von mehr 
ais 300 bedeutenden deutschen 1 ngenieurbauten, die im Jalire 1930 
,vollendet wurden.

Der neue Band des Jahrbuches, der ais letzter der D. G. f. Bau
ingenieurwesen erscheint, ist wie die friiheren Jalirgange- ein wert- 
•yolles Quellenwerk und wird jedem Bauingenieur gute Dicnste^leistcn.

K le in g aragen , H allengaragen . Yon Hans Conra-cŁi, Miinchen 
und Mitaibeiter Paul R inke. Handbuch der Architektur. IV. Teil*
2. Ilalbband, Heft 6a. Mit 1,52 Abbildungen. Verlag J .  M. Gebhardt. 
Leipzig. Preis kartoniert RM 6,—.

G ro B g a ra g e n .  Yon Hans Conradi, Munchen, und Mitarbeitcr 
Ziv.-lng. Herbert K leo faas. Handbuch der Architektur, IV. Teil,
2, Ilalbband, Heft 6b, Mit 219 Abbildungen. Verlag J . M. Gebhardt, 
Leipzig. Preis kartoniert RM 7,—.

Der erste Band enthalt alles, was sich auf die Konstruktion und 
Ęinrichtung der Priyatgaragen, der gewerblichen Garagen bezieht. 
AuBerdem sind die cinschlagigen Yorschriften und Statistiken ab- 
gedruckt.

Der zweite Band enthalt die konstruktiven Grundlagen der ver- 
schiedenen Bauarten von GroBgaragen. deren Ęinrichtung und eine 
Beschreibung verschiedener ausgefiihrtcr GroBgaragen Deutschlands 
und insbesondere Nordamerikas.

Die beiden Bandę sind fiir den Garagenbauer cin gutes Nach- 
schlagewerk.

N euzeitlicher Yerkehrsbau. Herausgegeben von H. Gescheit 
und K. O. W ittm ann. Verlag Muller & 1. Kiepenheuer G. m. b. H„ 
Potsdam. Preis in Leinen gebunden RM 50,—.

Die Yerfasser wollen mit dem in popul&ren Formen geschriebenen 
Werke dem Architekten und dem am Yerkehrsbau Interessierten an-

regende Beispiele vermittetn. Es handelt sich um ausgefiihrte Bei- 
spiele von Untergrundbahnen, Bahnhófen, Hochbahnen, Wasserkraft
anlagen und Schleusen, Bauten fiir Schiffe, Autos und Flugzeuge. 
Diesen Zweck diirfte die Veroffentlichung erfullcn.

M itte ilu n g" X r 29 des D eutschen W asserw irtsch afts- und 
W asserkraft-V erb an d es E. V., Berlin 1931. DIN A 5, 16 Seiten, 
Preis RM 0,80. Zu beziehen durch die Geschaftsstelle des DWWV, 
Berlin-Halensee, Joachim-FriedrichstraBe 50.

Die vorliegende Mitteilung gibt eine Ubersicht iiber die wich- 
tigsten, auf dem Gebiete des Wasserrechts zur Zeit in Kraft befindlichen 
gesetzlichen Bestimmungen im Reiche und in den einzelnen deutschen 
Landern. Es zeigt sich eine bunte Vielgestaltigkeit, die hauptsachlich 
auf ilie Landcrgrenzen zuruckzufiiliren ist und nur zum geringeren 
Teile auf der Yerschiedenartigkeit der durch die Natur bedingten 
wasserwirtschaftlichen Yerhaltnisse beruht.

B aunorm ung 19 3 1 .  Herausgegeben vom Deutschen Normenans- 
schuB EV. Dinformat A 5, So Seiten mit Textabbildungen. Stiick- 
preis RM 1,— ausschlieBlich Versandkosten. Beutli-Verlag G. m. b. 
IL, Berlin S 14.

Dcm Wunsch der Behorden und der Bauwirtschaft folgend, ver- 
óffentlicht der Deutsche NormenausschuB in dem Buch „Baunormung 
1931" das nach dem Stande vom 1. Ju li 1931 zusammengestellte Bau- 
normcnverzeichnis, erganzt durch einen ausfiihrlichen Bericht iiber 
die Reichs-Baunormcntagung, die im Juni d. J . im ehemaligen PreuBi- 
schen Herrenliaus in Berlin stattfand.

N euerscheinungen
'Tli i cm s hydrologische Sam m lung, Heft 18—22. Yerlag Alfred 

Króner, Leipzig.
18. Die Grundlagen der G rundw asserforschung. S Ab

bildungen. 1930. Preis RM 1,50.
19. Die W irkung der W asserhaltung des Braunkohlen- 

bergbaues W olm sdorf und die W asserverorgung dieser 
Gemeinde. 1930. Preis RM —,80.

20. H yd raulisch es Erkennen und E rken n tn is im W asser- 
w erksbetrieb. 3 Abbildungen. 1930. Preis RM —,80.

21. Das Grund w asser im W and cl der Ze i ten. 6 Abbildungen.
1930. Preis RM 1,—.

22. G rundw assernacliw cis m itte ls V erstand und m itte ls 
G efiihl. 6 Abbildungen. 1931. Preis RM 1,—.

„.H anom ag-T raktor", Heft 10, mit ausfiihrlichen Aufsatzen iiber 
moderno Betriebs-Organisation und Rationalisierung des Fuhr- 
betriebes.

,,B eton  roh re". Zementverarbcitung Heft 28, Herausgeber Dr.-Ing. 
R iepert. Zementverlag G. m. b. H., Berlin-Charlottcnburg 2. 
45 Seiten, Preis RM 1,80.

Mit zalilreichen Abbildungen und den vom Deutschen Beton- 
Verein herausgegebenen „Besonderen Bedingungen fur die Lieferung 
von Zementrohren", den „Leitsatzen fiir die Priifung yon Zement- 
lohren" und den „Leitsatzen fur die Ausfuhrung von Zementrohr- 
lleitungen". Im Anhang sind die Normenblatter DIN 1201 mit Beiblatt 
iiber Kanalisationsrohre aus Beton und DIN 1202 uber Brunnenringe 
abgedruckt.
Congrćs in tern ation al de la construction m ćtalliąue 

Liege 1930. Comptes-rendus des seances techniques. — Conclusions 
gćnerales. 1 vol. 102 pages in S° grand format. Editions dc 
La Technique des Travaux. Rue Grćtry, 196, Liege (Belgiąue).

Mit dem Auszug der Denkschriften in Franzosisch, Englisch und 
Dcutsch 100 belg, Frs. Gesamtband der Denkschriften, Berichte und 
Auszuge 325 belg. Frs.
N ied ersch rift iiber die V II . H auptversam inlung der 

S tu d ien g ese llsc lia ft fiir A utom obilstraBenbau am 1. Ju n i 
1931 i 11 B erlin . Yerlag der Studiengesellscliaft fur Automobil
straBenbau, Berlin-Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 30, 1931. Preis 
geheftet RM 3,20.

Die Broschiire bringt, wie in friiheren Jahren, neben dem Ver- 
liandlungsbericht den Wortlaut der auf der Tagung gehaltenen Vortrage
V erzeichnis der D r.-In g.-D issertation en  der Technischen 

Hochschulen und Bergakademien des Deutschen Reiches in sach- 
licher Anordnung nebst Namen- und Schlagwortverzeichnis 1923 
bis 1927. Bearb. v. W. B. Niemann und Dr.-Ing. M. W. Neufeld. 
Preis RM 12,50.

Dieses Yerzeichnis schlieBt an das im gleichen Verlage 1924 er- 
sćliienene Verzeichnis der Dr.-Ing.-Dissertationen der Technischen 
Hochschulen und Bergakademien 1913—-1922, bearb. v. W . B,Niemann, 
Preis 6 RM, an.
Land w irtsch aftlich e  Baukunde. Yon Professor A. Sch ubert 

und Regbmstr. J. Stang. Teubners T. H. L. Biicherei, Bd. 10, 
5. Auflage. Mit 272 Abbildungen. Yerlag von B. G. Teubner. 
Leipzig u. Berlin 1931. Preis kart. RM 4,80.

FU r d ie  S ch ritlle itu n g  v e ra n f» 'o rtlic h : P ro f. D r.-Ing. E . P ro bst, K arlsru h e  i. B . — Y e r la g  von  Ju liu s  S p rin g e r in B erlin  W 
U ru ck  von  H . S . H erm ann G . m . b. H ., B erlin  S W  19, BeuthstraG e S.


