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Auf Grund eines preuBischen Sondergesetzes hat der Ruhr- 
verband die Aufgabe, die Ruhr, ais Trink- und Brauchwasser- 
versorger des rheinisch-westfalischen Industriegebietes, rein- 
zuhalten. Zur Erfiillung dieser Aufgabe wurden zunachst viele 
Landklaranlagen gebaut. Es zeigte sich aber, daB hierdurch allein 
die notwendige Reinheit des Flusses nicht erzielt werden 
konnte, vielmehr muBte im FluB selbst durch den Bau 
breiter Stauseen nachgeholfen werden. Die erste derartige 
FluBklaranlageistder 1928 in BetriebgenommeneHengstey- 
see bei Hagen. In diesem See erfolgt die Nachreinigung 
der Ruhr und Lenne unmittelbar unterhalb ihres Zusammen- 
flusses. Die sauren Eisenbeizen aus der Lenne werden 
hier durch das iiberwiegend alkaliscli verunreinigte Ruhr- 
wasser zur Ausfallung und zum Absetzen gebracht. AuBerdem 
erfolgt aber an der breiten Seeoberflache eine weitgehende 
Beliiftung und Besonnung, wodurch wiederum eine gute 
biologische Nachreinigung des Flusses bewirkt wird. Un
mittelbar unterhalb des Hengsteysees konnte vor einigen

Im folgenden sind die wirtschaftlichen Oberlegungen kurz 
zusammengefaBt, die beim Entwurf der Ruhrkraftwerke an- 
gestellt wurden.

Zunachst spielt die Lage des Kraftwerkes zum eigentlichen 
Stau eine sehr wesentliche Rolle. Ein langerer Obergraben kann

naturgemaB

Abb. 1. Ruhrgebiet.

Monaten ein zweiter Stausee, der Harkortsee bei Wetter, in 
Betrieb genommen werden. Auch er dient der Nachreinigung 
der Ruhr. In nachster Zeit beginnt der Ruhrverband 
mit dem Bau des dritten, bei weitem groBten Stausees 
im Gebiet, des Baldeneysees in Essen.

Der Bau aller dieser Seen erfordert 
erhebliche Geldmittel. E s war daher das Bestreben des 
Ruhrverbandes, durch wirtschaftliche MaBnahmen der 
Konstruktion und des Materials die Kosten dieser 
Anlagen, und insbesondere der damit im Zusammenhang 
stehenden Wasserkraften so niedrig wie moglich zu 
halten. Zwischen dem Hengsteysee und Harkortsee handelt 
es sich dabei um Wasserkrafte mit verhaltnismaBig 
niederem Gefalle. Wahrend in Hengstey noch 4,5 m zur Ver- 
fiigung stehen, hat die Stiftsmiihle in Herdecke nur noch ein 
Gefalle von knapp 3 m bei Mittelwasser. AuBerdem liegen aber 
diese Wasserkrafte mitten im Ruhrkohlenbecken. Sie haben daher 
einen scharfen Wettbewerb mit den modernen Dampfkraftwerken 
aufzunehmen.

1 Ein Auszug aus dem im Verlag Julius Springer, Berlin, 1931, 
erschienenen Buch: Dr.-Ing. Spetzler, Anteil der Konstruktion und 
des Materials an dem wirtschaftlichen Ausbau niederer Gefalle,

S T A U S E E N  UND W A S S E R W E R K  
auf  der Ruhrstrecke Hagen-Rhein

Abb. 2. Stauseen und Wasserwerke auf der Ruhrstrecke Hagen—Rhein.2

durchaus wirtscliaftlich sein. Nąmentlich ist dieses der Fali, bei 
Fliissen, die, wie die Ruhr, iiber einen wenig ausgeglichenen 
Wasserhaushalt verfiigen. Das so entstehende Umleitungsgefalle 
wird auch bei hoheren Wasserfiihrungen ziemlich konstant 
bleiben. Die Baukosten der Kraftwerke werden infolge des 
kleineren Hochwasserrisikos geringer sein, ais wenn man in 
unmittelbarer Nahe des Flusses oder im FluB selbst bauen wiirde.

2 Ruhrverband, Jahresbericht 1930.

DER BAUINGENIEUR
12. Jahrgang 18. September 1931 Heft 38

W IR T SC H A FT LIC H E R  A U SBA U  DER R U H R W A SSER K R A FT E.1

Yon Dr.-Ing, Spetzler, Essen, stelli). Geschfiftsfilhrer des Ruhrverbandes.



664 SPETZLER, WIRTSCHAFTLICHER AU SBAU  DER RUHRW ASSERKRAFTE.
DER BAUINGENIEUR

1031 IIEPT 38.

Die konstruktive Durćhbildung des Kraftwerkes hangt nun 
im wesentlichen von der einmal gewahlten Maschinenart ab. Fiir 
die hier beliandelten Wasserkrafte mit nicderem Gefalle kommt 
eigentlich nur die vertikale Kaplanturbine mit automatisch ver- 
stellbaren Leit- und Laufschaufeln in Frage. Neben guten Wir- 
kungsgraden wird diese Maschine eine verhaltnismaBig hohe 
Schnellaufigkeit aufweisen, so daB man mit kleineren Maschinen 
d. h. also mit geringeren Baukosten auskommen kann. AuBer-

dem kann man aber, wie die Beispiele von Herdecke und Wetter 
zeigen, die teueren Schncllverschlusse vermeiden und sie durch 
ein einfaches verfahrbares Schiitz, das in alle Einlaufóffnungen 
paBt, ersetzen. Es empfielilt sich, moglichst wenige gleichgroBe 
Turbinensatze mit hoher Schluckfahigkeit zu wahlen. Getriebe- 
turbinen kommen eigentlich nur fiir besonders niedere Gefall- 
stufen wie z. B . in Herdecke in Frage. Man will dadurch die 
Generatoren klein halten. Man muB sich aber dariiber klar sein, 
daB jcdes Getriebe mancherlei Schwicrigkeiten mit sich bringen 
kann. Kommt z. B, einmal ein Zahn eines solchen Getriebes zu

Bruch, dann wird dieses den Ausfall der Maschine auf Monate 
hinaus bedeuten.

Der Ruhrverband hat dic AusbaugróBe seiner Wasserkrafte 
an der Ruhr verhaltnismaBig hoch gewahlt. E r  ist bei Herdecke 
auf das i  % fache des Mittel wassers gegangen. Hierbei lieB man 
sich von dem Gedanken leiten, einen moglichst weitgehenden Aus- 
gleich innerhalb der stark schwankenden Wasserfiihrungcn des 
Flusses herbeizufiihren. Es sollten so auch speicherfahigc Werke 
erhalten werden. So betreibt der Ruhrverband die Wasserkrafte 
von Hengstey und Herdecke im Tagesspitzenbetrieb, wobei der 
Harkortsee zum Ausgleich dient. Ein so iiberhóhtcr Ausbau er- 
fordert zwar einige Mehrkosten, diese sind aber im Verhaltnis zu 
den Gesamtkosten auBerordentlich gering. Sie werden nach den 
Erfalirungen des Ruhrverbandes nicht mehr ais 8 bis i o %  der 
gesamten Baukosten einer Wasserkraftanlagc betragen.

Zur Konstruktion derTurbinen gehórt nun auch die Ausbil- 
dung der Wasserwege im Betonunterbau des Krafthauses, ins- 
besondere die Konstruktion der Saugschlauclie. Hier sind die 
Amerikaner andere Wege gegangen ais wir. Wahrend man bei 
uns in Europa heute noch den Saugkriimmer mit den eingebauten 
teuren Zungen bevorzugt, haben die Amerikaner eine Spreiz- 
form ausgebildet, die sich nach unten zu trompetenartig er- 
weitert. Die Hauptvcrtrcter dieser Form sind das Moody-Saug- 
rohr und der Whitc’sche Hydraucone Regainer. Die Amerikaner 
ruhmen diesen Konstruktionen neben guten Wirkungsgraden 
erhcbliclie Ersparnisse, besonders in der Griindung, nach. Ein 
Nachtcil ist zweifellos der zuweilen erforderlichc groBc Abstand 
der einzelnen Aggregate, bedingt durch die weit ausladende Form 
des Saugrohres. Immcrhin empfichlt cs sich, der Ausbildung des 
Saugrohres erhóhte Aufmcrksamkeit zu schenken, weil auf 
diesem Wege ein weiterer wirtscliaftlicher Yorteil fiir den Aus
bau von Wasserkraften zu erzielen sein wird. AuBerdem wird 
man auf diese Weise eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades 
der Turbinen herbeifuhren konnen.

Die Ausbildung kleiner selbstandiger Werke ais ferngesteuerte 
Werke erfordert zwar einige Mehrkosten im Bau, man wird 
aber uberall da, wo, wie in Herdecke, in solchen Werken auf das 
Netz eines groBen Elektrizitatswerkes gearbeitet werden kann, 
Ersparnisse im Betrieb machen konnen, so daB manches kleine 
Werk dadurch noch wirtschaftlich werden kann.

In Herdecke und in Wetter wurde eine neue Bauweise an- 
gewandt, die mancherlei Vorteile mit sich bringt (Abb. 3— 5).

Wahrend bei der bisher iiblichen Bauart der Maschinen- 
hauser ein verhaltnismaBig groBer toter Raum entsteht, dessen 
Hóhe bedingt ist durch die gróflten Maschinenteile die man iiber 
eine in Betrieb befindliche Maschine vermittels des Kranes 
hinwegheben muB, sind sowohl in Herdecke ais auch in Wetter 
die Dacher der Maschinenhauser unmittelbar iiber den Generato
ren angeordnet. Der Kran fahrt alsdann ais Portalkran vóllig 
im Freien iiber dem Dach. Die Montage erfolgt durch Offnungen, 
die durch Luken verschlossen werden. In Wetter sind diese Luken 
so angeordnet, daB sie sich teleskopartig iiber- und unterein- 
ander verschieben lassen und jeweils die volle Offnung iiber einer 
Maschine freigeben. Wohl werden die Krankosten sowohl in 
der Herstellung ais auch im Betriebe hoher sein ais wenn man den 
Kran in einem geschlossenen Maschinenraum unterbringt, 
dennoch sind die Ersparnisse ganz erheblich. Sie betrugen in 
Herdecke und in Wetter annahernd 30 %  der gesamten Bau
kosten des Kraftwerkes (Abb. 6).

Bei besonders nicderem Gefalle kann der Einbau von Hcber- 
einlaufen in Frage kommen. Man wird dann in der Lage sein, den 
Maschinenhausboden iiber dem Oberwasserspiegel anzuordnen. 
Dadurch werden teure Dichtungsarbeiten gespart. Unter Um- 
standen wird man aber auch an Grundungskosten sparen konnen, 
besonders wenn man in Fels bauen muB. In Amerika sind schon 
melirere kleine Kraftwerke mit Hebereinlaufen in Betrieb.

Eine Selbstverstandlichkeit ist es, daB man bei an sich schon 
niederem Gefalle einer FluBwasserkraftanlage jeden Gefa.llsverlust 
vermeidet. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die B e
deutung des Obergrabens hingewiesen, dessen Umleitungsgefalle 
auch bei hohen Wasserfiihrungen ziemlich konstant bleiben wird.
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Der Ruhrverband hat gemeinsam mit dem zustandigen Ober- 
fischtneister fiir das Ruhrgebiet durchgesetzt, daB bei Yerwendung 
von Kapłan- oder Propellcrturbinen der Abstand der Rechenstabe 
nicht geringer zu sein braucht ais 50 mm. Hierdurch wird der 
oft sehr unangenehm empfundene Gefallverlust am • Rechenein- 
lauf nióglichst vermieden. Oft kann es aber auch in Frage kommen, 
den Unterwasserspiegel tief zu halten, namentlich bei Wasser- 
fiihrungen, die iiber die Ausbauwassermenge des Kraftwerkes 
hinausgehen. Hier kommt der Einbau von seitlichen Schiitzen 
oder von Diisen im Saugschlaucli in Frage. Die Anordnung von 
seitlichen Schiitzen neben dem Kraftwerk ist meist leicht durch- 
fiihrbar. Der Ruhrverband hat z. B . neben den Krafthausern 
seiner Laufwasserkrafte Herdecke und Wetter Schiffsschleusen 
angeordnet, dereń Verschliisse so konstruiert sind, daB sie sich 
auch bei liohen Wassęrfiih rungen bedienen lassen. Man kann 
dann eine starkę Abstrómgeschwindigkeit im Unterwasser des 
Kraftwerkes erzielen, wodurch der Unterwasserspiegel abgesenkt 
wird. Wesentlich ist aber schon der Einbau von Diisen im Saug- 
schlauch, namentlich wenn es sich darum handelt, lang andauernde 
Hochwasser auszunutzen. Wichtig ist die Stelle, wo die Diise 
im Saugschlauch angeordnet wird, um eine gute Durchmischung 
des Diisen- und Turbinenwassers erzielen zu kónnen. E s muB 
hierbei unbedingt verhiitet werden, daB der AbfluB des Turbinen
wassers im Saugschlauch irgendwie gestórt wird. U. a. sind an 
der Technischen Hochschule in Danzig sehr eingehende Yersuche

Vergleich jwischen den Baukosłen der laufwerke von Hengstey , Herdscke und Wetler,
ohne V\fehr. lan/EOSOOG RM. M E D
U • Unterbso 
h - MocNrau 
T * Turbinen 
6  ■ Genęrstoren 
S "  SchattanUge

V • Turbłnenvcr*chlGwe 
K ■ Kran
5 * Unter-und Hochbau 
M " HołchirwnarAację

Kostenvergleich der Laufwerke Hengstey, 
Herdecke und Wetter.

mit der Freemandiise gemacht worden, die zu einem giinstigen 
Ergebnis gefuhrt haben sollen. Im groBen ist diese Diise in 
Deutschland allerdings noch nicht ausprobiert worden.

SchlieBlich sei noch auf die Bedeutung der Zusammenfassung 
mehrerer untereinanderliegender Laufwasserkrafte ein und des
selben Flusses hingewiesen. Wie die Beispiele von Hengstey 
zeigen, kann man dadurch den Wert der Stromerzeugung um 
mehr ais 30 % erhóhen, indem man in hohem MaBe Tagesspitzen- 
strom erzeugt. Auęh am Baldeneysee ist ein derartiger Tages- 
spitzenbetrieb geplant, weil nur dadurch die Wirtschaftlichkeit 
dieser groBen Anlage sichergestellt werden kann. In Hengstey 
wurde ein besonderer wirtschaftlicher Vorteil dadurch erzielt, 
daB man neben dem Laufwerk ein Pumpenspeicherwerk errichtete, 
das bekanntlich der Veredelung des Abfallstromes, insbesondere 
des Nachtstromes dienen soli. AuBerdem stellt aber dieses 
Pumpenspeicherwerk eine sehr wertvolle Augenblicksreserve 
des weitverzweigten Netzes des Rheinisch-Westfalischen Elek- 
trizitatswerkes dar. Allein schon dieser letztere Vorteil recht- 
fertigt die an sich sehr hohen Kosten eines solchen Speicher- 
werkes.

Es wurde bisher erórtert, wie bereits durch die zweckmaBige 
Anordnung des Entwurfes einer Wasserkraftanlage wesentlich 
auf die Wirtschaftlichkeit eingewirkt werden kann.

Erheblich ist aber auch der EinfluB des Materials auf den 
wirtschaftlichen Ausbau niederer Gefalle. Der hauptsachlichste 
Baustoff fiir Wasserkraftanlagen ist der Beton. Unter wirtschaft
licher Betonbereitung versteht man die Herstellung des dem 
jeweiligen Bauzweck entsprechenden besten Baustoffes bei gering- 
stem Kostenaufwand.

Bei allen Wasserbauten handelt es sich in erster Linie um 
die Herstellung eines dichten Betons. Diese Eigenschaft muB 
erreicht werden unter Yerzicht auf unwirtschaftliche MaBnahmen, 
z. B. die Aufbringung eines teuren Verputzes oder dergleichen.

Die erste MaBnahme zur wirtschaftlichen Betonbereitung ist 
die zweckmaBige'Auswahl des Bindemittels. Der Ruhrverband 
hat z. B. mit Hochofenzement unter Zusatz von 20 %  TraB 
giinstige Erfahrungen gemacht. Auf der einen Seite wurden gute 
Festigkeiten erzielt, wahrend man andererseits mit verhaltnis- 
maBig wenig Zement ais dem teuersten Baustoff auskommen 
konnte. In besonderen Fallen kann die Verwendung von Spezial- 
zement in Frage kommen, vor allem dann, wenn es sich darum 
handelt, schnell hohe Festigkeiten zu erzielen. Man wird dann 
nicht seiten die Bauzeit wesentlich abkiirzen kónnen und auch 
erheblich an der teuren Schalung sparen, namentlich bei Her
stellung der Saugschliiuche und Einlaufspiralen. So kann die 
Verwendung von dcm an sich etwas teureren hochwertigen 
Zement durchaus wirtschaftlich sein.

Den groBten EinfluB auf die wirtschaftliche Betonbereitung 
haben aber die Zuschlagmaterialien: der Sand und der Grob- 
zuschlag, und zwar spielen hier die Komzusammensetzung und 
Beschaffenheit eine ausschlaggebende Rolle. Erst durch die 
Einfiihrung der Konsistenzpriifung kam man in dic Lage, diesen 
EinfluB nicht nur auf die gleichniaflige, sondem vor allem auch 
auf die wirtschaftliche Betonbereitung zu studieren. Der Rulir- 
verband hat im Laboratorium und auf der Baustelle Untersuchun
gen iiber den EinfluB der Grobzuschlage auf die wirtschaftliche 
Betonbereitung angestellt. Hierbei wurde die Kornabstufung, 
die Kombeschaffenheit sowie der EinfluB der KorngróBe studiert. 
Diese Untersuchungen wurden mit gieBfahigem und plastischem 
Beton durchgefiihrt.

Es zeigte sich zunachst, daB Kies fiir die Betonbereitung 
wesentlich wirtschaftlicher ist ais Schotter. Insbesondere war 
dies bei GuBbeton der Fali, bei dem unter der Yoraussetzung 
gleicher Konsistenz der Wasseranspruch des Schotterbetons 
wesentlich hoher war, die Festigkeiten also niedriger lagen ais 
beim Kies be ton.

Der Ruhrverband hat auf der Baustelle in Wetter den Sand 
und Kies getrennt angeliefert. Dadurch hat man es in der Hand, 
auf die einfachste und wirtschaftlichste Weise die Kornzusammen- 
setzung des Zuschlagsmaterials innerhalb gewisser Grenzen, die 
durch P ro b s ts c h e  Siebflachen gegeben sind, zu regulieren. 
Diese sind deshalb von besonderer Bedeutung, weil man wohl 
stets aus wirtschaftlichen Griinden den Sand und den Kies in 
ihrer natiirlichen Komzusammensetzung benutzen wird. Der 
Ruhrverband hat aber auch auf einer seiner friiheren Baustellen 
versucht, auf die Komzusammensetzung, insbesondere auf den 
hohen Sandanteil, durch Hinzufiigen von Splitt einzuwirken. 
Dies ist móglich, aber nicht immer wirtschaftlich, da es Mehr- 
kosten sowohl im Lohn ais auch im Zement erfordert.

Ais ein weiteres Ergebnis der vorerwahnten Untersuchungen 
zeigte es sich, daB in der Vergróberung des Materials innerhalb 
gewisser Grenzen ein erheblicher wirtschaftlicher Vorteil liegt. 
Es liegt dies daran, daB der Sandanteil sich verringert und damit 
zusammenhangend auch der Wasseranspruch verringert wird. 
Der Ruhrverband ist auf seiner Baustelle in Wetter bis zu einer 
KorngróBe von 75 mm gegangen und hat damit gute Erfolge 
erzielt. SchlieBlich zeigte es sich, daB eine gleichmiiBige Korn
abstufung der Grobzuschlage mit Riicksicht auf die Erzielung 
hoher Festigkeiten nicht unbedingt erforderlich ist, man wird sie 
aber nióglichst anstreben, wenn es sich darum handelt, einen 
dichten Beton herzustellen.

Auf der Baustelle in Wetter wurde der aus dem Unterwasser 
gebaggerte Kies nach vorheriger Aufbereitung mit gutem wirt
schaftlichen Erfolg verwendet. Es konnten hierdurch dic Beton- 
kosten um 18 %  ermaBigt werden. Allerdings wurde der Sand 
bis zu einer KorngróBe von 5 mm ais unzuverlassig ausgeschieden 
und durch eine entsprechende Menge Rheinsand ersetzt. Es 
zeigte sich ferner, daB mit gebrochcifem FluBkies hohere Festig
keiten erzielt werden konnten ais bei Yerwendung von unge-
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brochenem FluBkies. Es wurde daher bei der Aufbereitung der 
Kies nicht nur gewaschen, sondern auch gebrochen.

Die Festigkeit des Betonmaterials hangt bekanntlich im 
wesentlichen von dem Wasserzusatz ab. Der Wasseranspruch 
ist bei GuBbeton an,sich schon sehr hoch. Man wird daher be- 
strebt sein, ihn moglichst niedrig zu halten. Es hangt nicht nur 
von der Komzusammensetzung, insbesondere von dem Sand- 
anteil ab, sondern wird auch von der Kornbeschaffenheit stark 
beeinfluBt, wie die vorerwahnten Untersuchungen mit Schotter- 
beton bewiesen haben.

Zur Erzielung eines Betons mit gleichmaBigen Giiteeigen- 
schaften kommt es aber auch auf einen gleichmaBigen Wasser
zusatz sehr wesentlich an. Dieses ist nicht immer leicht zu er- 
reichen, weil der Sand je nach seiner Lagerung und demWitterungs- 
verhaltnisse einen verschieden hohen Feuchtigkeitsgelialt haben 
kann. Um diese Ungenauigkeit auszuschalten, empfiehlt sich 
die Verwendung der Wassersattigungsmethode, wie dieses in 
Wetter geschehen ist. Diese Methode beruht darauf, daB man den 
Sand vor seiner Yerwendung vollig mit Wasser sattigt und so 
den EinfluB seines Feuchtigkeitsgehaltes ęliminiert. Die anfang- 
lich gegen diese Methode geauBerten Bedenken wegen der soforti- 
gen NaBmischung haben sich ais unbegriindet erwiesen.

SchlieBlich sei noch darauf hingewiesen, daB auch das Ein- 
bringen des Betons und seine Behandlung nach wirtschaftlichen 
Methoden zu erfolgen hat. Man wird heute nur noch weichen 
Beton verwenden, und zwar bei groBen Bauten iiberwiegend den 
GuBbeton.

In welchem hohen MaBe diese hier nur ganz kurz geschilderten 
MaBnahmen den wirtschaftlichen Ausbau von Wasserkrafteń mit 
niederem Gefalle beeinflussen, zeigt ein Vergleich der Baukosten 
der in den letzten vier Jahren errichteten Wasserkrafte des Ruhr-

verbandes bei Hengstey, Herdecke und Wetter. Wahrend in 
Hengstey die Kosten des Kraftwerkes noch 1000.—  RM je aus- 
genutztes KW  betrugen, sind sie in Wetter nur noch knapp die 
Halfte, namlich 480.—  RM je KW . Zum Teil liegt dieses natiir- 
lich auch an dem in Wetter zur Verfiigung stehenden hohen Ge-

EinftuM, der Kapitalkosten
w f  6« teK /'gc..koUen einer KW bei 

RM. verxłwdenen Befwbungsleilen Tigung ind Belriebsfciftlen je 1%

Abb. 7. EinfluB der Kapitalkosten auf die Ausbaukosten 
einer Wasserkraft.

falle. In der Abbildung 7 erkennt man den EinfluB der Kapital
kosten auf die Ausbaukosten von Wasserkrafteń; man sielit, daB 
bei einer Verzinsung von 7 %  +  1 %  Unterhaltung im Ruhr- 
gebiet das ausgenutzte KW  nicht mehr ais 1140 .—  RM  kosten 
darf. Man wird auch heute trotz der hohen Kapitalkosten in der 
Lage sein, Wasserkrafte mit niederem Gefalle auszubauen, wenn 
man den Ausbau wirtschaftlich gestaltet.

V E R E IN F A C H T E S V ER FA H R EN  ZU R  BESTIM M U N G  VO N  FE ST P U N K T A B ST A N D E N  UND 
U B E R G A N G S Z A H L E N .

Yon Regierungsbaumeister Dipl.-Ing. Gerhard jfflfl, Berlin-Siemensstadt.

U b e rs ic lit . Nach Ableitung von einfachen Formeln fiir die 
Obergangszahlen und Festpunktabstande eines Vierstabknotens 
wird ein Rechenverfahren gegeben, das gestattet, das von Prof. 
Beliakow vorgeschlagene Verfaliren fiir die Praxis noch weiter abzu- 
kiirzen. Anwendung des Verfahrens an einem Stockwerkrahmen. 
Vergleicli mit dem in Deutschland verbreiteten Suter-Verfahren.

Der Statiker sieht sich in seiner Praxis sehr oft vor die 
Aufgabe gestellt, die Festpunkte fiir irgendein vielfach statisch 
unbestimmtes Rahmensystem rasch zu bestimmen. Hierbei 
wird meist zur Yereinfachung das Tragheitsmoment iiber eine 
Stablange konstant eingefiihrt. Diese Annahme darf ais be- 
rechtigt angesehen werden, insbesondere bei vielstabigen Stock
werkrahmen, wie sie fast durchweg bei mehrgeschossigen Hoch- 
und lndustriebauten in Eisenbetonskelett-Konstruktion iiblich 
ist. In diesen Fallen tritt gewóhnlich die Inkonstanz des Trag- 
heitsmomentes im Bereiche der Schragen nur untergeordnet in 
Erscheinung und kann, auch vom wirtschaftlichen Standpunkt 
aus gesehen, vernachlassigt werden. Bei Projektaufstellungen, 
Angeboten xind in der Mehrzahl der Bauausfuhrungen wird 
deshalb wegen der Kurze der verfiigbaren Zeit auf eine genauc 
Erfassung des veranderlichen Tragheitsmomentes verzichtet. 
Auch in dem nachfolgenden Verfahren wird von dieser Verein- 
fachung Gebrauch gemacht.

Um die entwickelten Formeln allgemein verstandlich zu 
machen, ohne auf groBere Abhandlungen zuriickgreifen zu 
mussen, sei hier eine kurze Ableitung fiir einen Vierstabknoten 
gegeben, die entsprechend fur den Zwei- und Dreistabknoten gilt.

Am Stabe m wirke rechts das Moment

M : 1„

M =  1 an. Ist m/(„ die Ubergangszahl fiir das vom Stabe m 
nach dcm' Stabe n, d. h. von rechts nach links fortschreitende 
Moment (beachte die Indizes!), so ergeben sich im Stabe n die 
in Abb. 1 angegebenen Momente. Aus der Kontinuitatsbedingung, 
daB die Stabe lm und lrt durch die endgiiltige Momentenbc- 
anspruchung im Punkte A keinen Knick aufweisen dtirfen, 
d. h. die Drehwinkel an und am entgegengesetzt gleich groB sein 
mussen, ergibt sich, wenn nach Abb. 2

“ ■ - K  ]

_ T  ̂ 1 _ i m̂ n T ______an *1
6 E  J m L a m J  ; ‘ 6 E J n L ln anJ

Wird allgemein-— — A gesetzt, so ist nach Umformung

3 +  ml‘n f
'•n

= 3 + 2 m/i„

dann greift auf der rechten* Seite des Knotens, da die Momenten- 
linic durch den gesuchten Festpunkt gehen muB, das Moment

(0 — 3 +  m/<„

i
an

K i
an

K
K

a K
a n
Km n

— 1.5
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Tafel I.

HUfswerte ■ żLn = - #

) wenn a.n s/e/s vom Knoten abtiegt.
I . Zweistabkngtp.n

I . Dreistabknoten.

[genau]

m. l/ierslabknoten

Md! Symbol j bedeułet a/Zgemein etastische 
Einspannung

\VsNv

172,1 nun17,Smm.

voll eingespannt 3,0
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In dem bcigcgebenen logarithmischen Nomograram (Tafel I) 
) 1ist fiir und 11 der ; K  J -Wert leicht zu finden und damit

‘ n̂
der Festpunktabstand.

Die Zeiger raK n unten umschreibcn das Yerhaltnis .

Rcgel ist, daB der linkę Index stets fiir den Zahler, der 
rechte stets fiir den Nenner maBgebend ist. Dic Zeiger
a n 1
K  oben weiśen auf das Yerhaltnis —- des Stabes 1„ hin, wo-

a .,
bei zu beachten ist, daB au immer vom betrachteten Knoten 
a b 1 i e g t.

Zur Bestimmung des m/<„-Wertes diene folgende tjber- 
legung: An einem Stabe der Abb. 3, der links elastisch einge-

(4)
ll!̂ p

^ p “

m̂ o

Ans Gl. (3) und (4) ergibt sich

m/*p 

mf̂ o

also

(5)

-

n/̂ 11

(

K  K  

K K  

K  K

1 + A,P. P _1_
*„ K  

K  K

Genau zu beachten ist das Bildungsgesetz, wonach der Aus- 
gangsstab m (linker Zeiger m) iiberhaupt n ic h t  vorkommt.
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wird zur l/ereinfachung der 1000-fache 
Wert eingesetzf.
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77P7777777, '//s/y/Z//.

Abb. 4. Ermittlung der Festpunktabstande nach dem vereinfachten Yerfahren.

a jr'■n  i

V////////,

spannt, rechts gelenkig gelagert ist, greife rechts das Moment 
M —~  i an. Der 6 E-fache Drehwinkel ist dann

(2) 6 E  an s i n
1,1 — I
a„

A„

Nehmen wir an, daB der Stab m links ein Moment M =  i 
ausiibt, so muB dieses Moment durch die drei iibrigen Sta.be n, 
o, p aufgenomm.cn werden. Die Anteile, die auf diese Stabe 
ęntfallen, sind m/up, ro/in, m/t0 und miissen zusammen gleich 
dem von Stab m her angreifenden Moment M =  i  sein, d. h.

(3) m/ł p  +  m /'n  +  „ / ‘ o =

Weiterhin werden sich diese drei Stabe infolge der Momcnten- 
angriffe ft gleichmaBig verdrehen miissen. W ir setzen also d ic  
/(-fachen Drehwinkel der Gleichung (2) einander gleich.

wahrend der A • tf-Wert des Stabes n (rechter Zeiger n) im Zahler 
auftritt, im Nenner dagegen die Summę derselben fiir alle im 
Knoten sonst zusammenlaufenden Stabe mit Ausnahme des 
Ausgangsstabes m.

& ist fiir jeden Stab ohne weiteres fiir das Verhaltnis --- aus
a

der rechten Skala der Tafel I zu entnehmen, wobei a stets der 
vom Knoten abliegende Festpunktabstand des fraglichen 
Stabes ist.

Nun zeigt sich jedoch nach B e lia k o w ,
Heft 17, wenn Gl. (5) umgeformt wird auf

1
ir/̂ n

,Bauing.“  1930,

i + A
V„

Źo

daB &  den Grenzbedingungen der Stabbefestigung entsprechend 
nur Werte zwischen 0,75 und 1 annehmen kann, d. h. die Yer-
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haltnisse-^p- b e z w .- "  innerhalb der Werte 0,75 und 1,33 liegen

mussen. Fiihren wir den Mittelwert 

finden wir ais Naherung

o.75 +  i .33

(6) n/4„
i +  1,08 i P +

K  K

1

ermittelt werden, indem wir fiir

=  1,04 ein, so

Die weiteren sinngemaB abzuleitenden //- und • -Werte fiir
a

den Zwei- und Dreistabknoten sind auf der Tafel I iibersichtlich 
zusammengestellt.

=  0,468 und - = 3  die GroBe 
/7 a 7

|K| =  0,707 aus Tafel I entnehmen. Damit ist auch a8 bekannt.

Es wird nur das Verhaltnis — benutzt, da diese Schreibweise iiber-
a

sichtlicher ist. Grundsatzlich soli Wert darauf gelegt werden, 
die ganze Rechenarbeit zusamnienfassend nur in e in e r  System- 
skizze auszufiihren, die, wie in unserem Beispiel, nicht maBstab- 
lich zu sein braucht, sondern sich dem Raumbcdiirfnis fur die

L
Rechnung anpassen kann. Das ermittelte Verhaltm s....kann nun

a 8

anschlieBend wieder auf dem Wege iiber den Naherungswert tJu8 

zur Berechnung von —  dienen usf. Beim Nachrechnen des
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Abb. 5. Ermittlung der Festpunktabstande nach Methode Suter.

Der Rechnungsgang mogę nun kurz an Hand von Abb. 4 
fiir den Vierstabknoten B  erlautert werden.

Zu Beginn werden zweckmaBig erst alle /-Werte errechnet 
und in die Systemskizze eingetragen.

Um nun den Festpunktabstand a8 zu ermitteln, benutzen 
wir erst den Naherungswert fiir die Ubergangszahl

8/'7 =  o ,3 ii
1 +  1,08 (1,375 +  0.62) 

wobei die Verhaltnisse

— und-^ unter Beachtung des Bildungsgesetzes sofort im Nenner
t-7 ż?

angeschrieben werden konnen. Da der Festpunkt des Stabes 7,
auf den die Richtung der Ubergangszahl hinweist, bekannt sein

1 1 * 7 
muB, hier — =  3 (volle Einspannung), kann sofort —  =  3 +  8,"T K  

a7 a8 8 7

Ubungsbeispiels auf Abb. 4 kommen die Vorteile dieses Verfahrens 
voll zur Geltung. Einmal kann das Bildungsgesetz rein mecha- 
nisch angewendet werden, andererseits wird gegeniiber dem 
iiblichen S tra B n e r -  und Suter-Verfahren ein beachtlicher 
Grad von Zeitersparnis erreicht. Vergleichsweise wird in Abb. 5 
dieselbe Berechnung nach dem Suter-Verfahren durcligefiihrt. 
Dazu ist zu sagen, daB einmal die Drehwinkel ( =  /5-Werte, die 
in Abb. 5 zur Wahrung der Ubersichtlichkeit nicht mehr cinge- 
zeichnet wurden) noch gesondert errechnet, ferner verschiedene 
Festpunkte erst geschatzt und in einem zweiten Rechnungsgang 
wiederum verbessert werden mussen.

Wahrend nun beim Suter-Verfahren die Ubergangszahlen 
erst n ach  der Ermittlung der Festpunkte gefunden werden, 
benutzen wir nach dem vorliegenden abgekiirzten Verfahren 
anfangs einen sofort anschreibbaren Naherungswert von fi. 

Sind die Festpunktabstande damit ermittelt, so wird es sich
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mcist noch empfehlcn, dic genauen /t-Werte nach Gl. (5) zu be- 
stimmen. Dies ist in einer Sonderrechnung rasch durchzu- 
fiihren, z. B. fiir den Knoten B.

'̂4 ^4 ~ 2 , I 2  • 1,2 14  =  2.57

V #7 =  3.42 • Ł 333 =  4Ó5 
As # 8 =  r,6 • 1 ,2 3 1  =  1,97 

■̂io îo =  4.7 -.1.19 — 5.59

4/<a

4 / ' l 0

<j/*7

i ,97
1.97 +  5 .5 9 + 4 .5 5

: 0,462

=  0,163

5.59
12 ,1 1

8/'l0 —

stl i  —

4- 5 5 -  =  0,3 7 6 ;1 2 ,1 1

5.59
5.59  +  4 .55  +  2 ,57

4.55 __

: 0,44

12 ,7 1 : o .359

2.57—  =  0,202 ;
12 ,7 1

10A<7 —

lo/'l

10/x8  —

7^4 =

4.55
4.55 +  2,57 +  1.97 
2,57 _

: 0,501

9.09 

1.97
9.09

: 0,283

-  0 ,217 > 

2,57

_  1,97
?/<8 _  10 ,13

2,57 +  1,97 +  5.59 

o ,i95

=  0,254

7 1̂0 —
5.59 

10 ,13
Diese /i-Werte stimmen genau uberein mit den nach dcm 

Suter-Verfahren festgestellten, wahrend die Nahcrungswcrtc’ 
durchschnittlich 2—5%  Abweichungen aufweisen. Die mit ihnen 
errechneten Festpunktabstande sind jedoch praktisch genau. 
Die Differenzen betragen hier maximal 2 cm, liegen demnach 
bereits auBerhalb der Zeichengenauigkeit.

Das gescliilderte Verfahren gilt nur fiir den unverschieblich 
gedachten Knoten. Die zusatzliche Beriicksichtigung der Knotcn- 
punktverschiebungen infolge unsymmetrischer Belastung bzw. 
Systemanordnung ist nach den iiblichen Yerfahren vorzunchmen.

ZUR BERECH N UNG  DER UNTERZUGE FUR GLEICHFÓRMIG BELASTETE, 
KREUZWEISE BEWEHRTE PLATTEN.

Von Dr.-Ing. F. Wingerłer, Mannheim.

5,00 - 5,00 “  - 5,00In dem Entwiirfe fiir die neuen amtlichen Bestimmungen, 
dic zur Zeit zur Diskussion stehen, heiBt es unter § 24, 4: „Die 
Stiitzkrafte, die von gleichmaBig belasteten, rechteckigen, 
kreuzweise bewehrten Platten auf Balken oder Mauern iibertragen 
werden, diirfen ais gleichmaBig verteilt angenommen werden."

Gegen diesen Wortlaut hat der Verfasscr 
bereits an zustandiger Stelle Einspruch 
erhoben, welclier durch nachfolgende Bci- 
spiele bekraftigt werden soli.

Bekanntlich verlaufen die Stiitzkrafte 
einer rechteckigen Platte wie in Abb. 1 
skizzenliaft dargestellt ist. In einfacher
Weise kann man sich ja  die Verteilung
der Gcsamtbelastung Q auf die Platten- 
rander durch dic Winkelhalbierenden der 
Ecken veranschaulichen. Die Einfliisse 
der Yerdrillungsmomente sollen dabei ver- 
nachlassigt bleiben. Geht man von der 

vereinfachenden Annahme aus, daB die Belastung der Unter- 
ziige durch die Plattenrander parabolische Form hat, und
daB dieses Lastdiagramm inhaltsgleich der zugehorigen Be-
lastungsflache, die von den Winkelhalbierenden und der Grat- 
linie eingeschlossen wird, so lautet die Belaslungsglcichung:

pv =  -  J?1  (1 — x) x  , (i =  a, b) .

Hierbei ist dic Scheitcllast fiir die ltiirzere Seite:

Pa =  —  Po a > 

und fiir die langere Seite:

3 c +  a
Pb — Poa [ •

wobei' p0 dic Belastung auf einen Quadratmeter bedeutet.
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Der zur Diskussion stehende Satz laBt die Auffassung zu, 
daB sich die Stiitzkrafte anteilig gleichmaBig vcrteilcn gemaB 
ihrer Spaltung in:
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P:l =  PO
b4 

+ 1>4 und pb =  po
a '

a4 +  b3 ’

so daB ais Tragerbelastung durch die 
Plattenrander in der a-Richtung:

P'., =  Pb b . 

in der b-Richtung:

P'b =  Pa a

eingesetzt werden darf. Diese Annahme 
wird leider bereits teilweise viel geiibt 
und auch zugelassen.

An den nun folgenden Beispielen 
wird gezeigt, welch grofier Unterschied 
besteht, wenn die Trager unter recht- 
eckigen, kreuzweise bewehrten Platten 
berechnet werden nach der riclitigen 
Anmiherung mit parabolischer Last und 
mit der Annahme gleichmaflig verteilter 
Belastung.

Im  Beispiel i ,  Abb. 2, sind die 
Mitteltrager in der x -  und y-Richtung 
mit den beiden Lasten gerechnet und 
die Momente eingetragen. Das Seiten- 
verhaltnis ist i  : 1,25 und die Belastung 
fiir 1 m2: g =■ 1,28 t/m2 und p =  0,2 t/m2. 
Die Momente schwanken zwischen 40 bis 
75% . teils grofier, teils kleiner.

Im Beispiel 2, Abb. 3, śind beide 
Falle wiedergegeben, wie vor, mit: g =  
0,85 t/in2 und p =  0,2 t/m2. Auch hier 
treten Differenzen bis zu 90%  in der 
x-Richtung auf, wahrend in der y-Rich
tung ungefahr ubereinstimmende Ergeb
nisse vorliegen.

Man erkennt hieraus deutlich, wel
cher Unterschied sich in der Spannungs- 
ermittlung ergeben muB, und daB es 
also nicht angebracht ist, den Absatz 4 
des § 24 in dieser Fassung zu verall- 
gemeinern.

Die Momenterigleichung bei Parabel- 
last fiir den statisch bestimmten Balken 

x
Tlautet mit

Mx.=  -P^ ’  '( f  - . 2  Sss +  $*) 

(Pi =  Sclieitellast).

Fiir die Querkraft gilt dann die 
Form el:

Q,
Pii -  (1 — 6 { 2 •}- 4 f 3).

Hiermit wurde fiir die einzelnen 
Systeme von Durchlaufbalken dic Tafel i 
aufgestellt. D a die GróOtmomente dicht 
bei den Maximalmomenteri aus gleich- 
mafiig verteilter Belastung liegen, so 
konnen, da beide Falle zumeist gleichzeit ig 
auftreten, diese iiberlagert werden. Mit 
Hilfe dieser Zahlenwerte sind oben die 
Beispiele gerechnet.
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672 BRANNEKAMPER, ERMITTLUNG DER BEANSPRUCHUNG DES BAUGRUNDES.
DER BAUINGENIEUR

1031 HEFT 38.

DIE ER M ITT LU N G  D ER Z U L A SSIG E N  B E A N S P R U C H U N G  D ES B A U G R U N D E S 
D U R C H  S C H L A G P R O B E N .

Yon Dr.-Ing. Th. Brannekdinper, Miinchen.

t) ber sieht: In folgendem wird eine Untersuchung der Kies-
und Geróllboden durch Schlagproben vorgeschlagen und die Tragfahig
keit des Baugrundes bei Erschiitterungsbeanspruchungen und bei 
ruliender Belastung in Beziehung zur Schlagfestigkeit gebracht.

Der neuzeitliche Stadtebau mit der gewaltigen Entwicklung 
des Personen- undLasteiwerkehrs, mit der gehauften Verwendung 
von schweren Maschinen innerhalb der Bauwerke und der Uber- 
teuerung der Grundstucke im Stadtkern hat ais selbstverstand- 
liche Folgc auch eine bedeutende Erhóhung der Baugrundbean- 
śpruchungen. Der schlechte bauliche Zustand vieler Bauwerke 
ist nur allzu oft bedingt durch Senkiingserscheinungen eines 
Baugrundes, der den Beanspruchungen durch das Bauwerk im 
Zusammenhang mit den marinigfachsten Einwirkungen nicht 
gewachsen ist. Durch eine griindliche und fachmannische Unter- 
suchung des Baugrundes, die bestimmend ist fiir die Grundungs- 
art, werden diese Erscheinungen vermieden, Sicherheit und 
Lebensdauer des Bauwerks werden erhóht und die Wirtschaft- 
lichkeit durch geringe Unterhaltungskosten gesteigert.

Diese Gesichtspunkte lośten auch in Deutschland eine leb- 
hafte, eingehende Baugrundforschung aus, die sich zur Erm itt
lung der Tragfahigkeit des Baugrundes vor allem der Probe- 
belastung bedient. In Kies- und Geróllboden wird diese Art der 
Bodenuntersuchung den wirklichen Yerhaltnissen sicherlich besser 
gerecht ais die ósterreichische Kegeldruckprobe. Bei diesem 
Verfahren diirften dem Eintreiben der 20 cm langen Nadelspitze 
in grobe Kies- und Geróllboden, dereń einzelne Stiickc schon bis 
zu 15  cm Dmr. besitzen, wohl groBere Schwierigkeiten entgegen- 
stehen. Um bei der Probebelastung verhaltnismaBig sięhere 
Werte zu erhalten, mul) sie nach dem heutigen Stand der For- 
schung in einem gróBeren, den wirklichen Verhaltnissen ent
sprechenden MaBstab durchgefiihrt werden. Dieses bodenphysi- 
kalische Experiment. im natiirlichen MaBstab ist vor allen Dingen 
zeitraubend, weshalb es nicht ohne weiteres Eingang in dic 
Praxis findet. Weiterhin wird es im allgemeinen schwierig, wenn 
nicht unmóglich sein, die Erscluitterungsempfindlichkeit bzw. 
-festigkeit des zu untersuchenden Baugrundes aus den bei ruhen- 
der Probebelastung gewonnenen Werten zu ermitteln. Die Fcst- 
stellung dieser Bodeneigenschąft ist jedoch besonders vordring- 
lich bei Grtindungen auf grobe alluviale und diluviale Kies- und 
Geróllboden, bei denen die einzelnen Kiese und Gerólle schicliteri- 
weise mit hochliegendem Schwerpunkt, also labil gelagert sind. 
Diese labilen Punkthaufen weisen selbst bei breitseitiger und 
schuppenfórmiger Lagerung infolge schwacher Erschiitterungcn 
eine durchgreifende Umlagerung auf, dereń Folgę eine Verminde- 
rung des Porenvolumens ist. Ortlic.h scharf begrenzte Einsturz- 
trichter und weiterreichende Senkungsfelder sind die fiir Bau
werke aller Art gefahrlichen Wirkungen. F iir den weniger boden- 
kundlicli geschulten Bauleiter sind diese oft verschleierten Boden- 
bildungen nur schwer zu erkennen und bleiben deshalb haufig 
auBer Ansatz, obwohl sic bestimmend sein sollten fiir die Wahl 
der Bau- und Griindungsmethoden. Die ruhende Probebelastung 
liefert aber auch sehr sparliche Anhaltspunkte iiber die Starkę 
der Gebundenlieit des Baugrundes, dereń Kenntnis jedoch un- 
bedingt erforderlich ist, um die Aufnahmefahigkeit fiir Bc- 
lastungsschwankungen beurteilen zu konnen. Gerade diese letzt- 
genannte Eigenschaft des Baugrundes ist bei den alliwialen 
Hochwasserablagerungen der Kies- und Geróllboden die Ursache 
vieler Senkungserscheinungen an Bauwerken, wie sie im Miin- 
chener Stadtgebiet und anderwarts haufig zu beobachten sind. 
Von der Starkę der Gebundenheit des Baugrundes ist auch der 
Lastverteilungswinkel abhangig, der zur Spannungsermittlung 
in tieferliegenden Schichten notwendig ist. Wird der Versuchs- 
maBstab nicht geniigend groB gewahlt, so liefert die Probe
belastung auch keine sicheren Werte iiber die bei der wirklichen

Belastung unter Fundamentsohle in Spannung versetzten tieferen 
Bodenschichten. Der hau figę Wechsel der Bodeneigenschaften 
innerhalb ein und derselben Schicht erfordert eine gute An- 
passungsfahigkeit der Untersuchungsmethoden an diese Ver- 
haltnisse, die wohl bei der Probebelastung infolge der gesamten 
Versuchsanordnung nicht vorhanden ist.

Um die in vorstehenden Ausfuhrungen angedeuteten F ak 
toren bei der Untersuchung von Kies- und Geróllboden zu beriick- 
sichtigen, wurde eine Methode ausgebildet, die die Tragfahigkeit 
des Baugrundes in Beziehung zur Schlagfestigkeit und damit zur 
Erschiitterungsfestigkeit bringt und gleichzeitig den anderen an- 
gefiihrten Forderungan entspricht. Unter der Schlagfestigkeit 
eines Kies- und Geróllbodens wird hierbei jene von einer senk- 
rechten, frisch angeschlagenen Bóscliung abfallende Bodenmenge 
verstanden, die durch einen nach GróBe und Richtung festge- 
legten Schlag gelóst wurde. Die durch einen Schlag an einer 
senkrechten Bóschung her\ orgerufene Erschiitterung bewirkt 
eben eine Lockerung und Lósung der einzelnen Bodenbestand- 
teile aus ihrer Gebundenheit und die Menge des durch die E r
schiitterung abfallenden Bodens gibt hierbei einen MaBstab fiir 
die Erschiitterungsfestigkeit und die Gebundenheit des Bau
grundes. Die Tragfahigkeit und Erschiitterungsfestigkeit der 
verschicdenen Bodenarten wurden aus der Erfalirung ermittelt, 
und zwar so, daB Bauwerke, die sowohl der ruhenden Belastung 
wie der Erschiitterung ausgesetzt waren und dereń Trager ein- 
wandfrei zu bestimmen war, auf gleichmaBige und ungleich- 
maBige Senkungen hin untersucht wurden. Die Untersuchungen 
erstreckten sich vor allen Dingen auf Bauten, die durch Sen
kungserscheinungen bereits gefahrdet, unterfangen oder abge- 
brochen wurden, denn gerade hieraus lieBen sich dic besten E r
gebnisse fiir die Erkenntnis der Eigenschaften des Baugrundes 
ableiten. Die Machtigkeit der tragfahigen Schicht konnte auf 
Grund genauer ortsgeologischer Kenntnisse oder durch Schiir- 
furigen und Bolirungen ermittelt werden.

In folgendem sollen nun dic Versuchsanordnung fiir die 
Schlagproben und einige Ergebnisse naher beschrieben werden. 
Das Pendel K  (Abb. 1) wird durch einen 
Pickel an die senkrechte Bóschung gehalten 
und das MeBgefaB G daruntergestellt. Aus 
einer bestimmten und fiir alle Yersuche 
gleichen Ausgangslage laBt man die eiserne 
Kugel des Pendels auf die Bóschung fallen, 
wodurch sich aus dem Erschuttcrungstrich- 
ter T  Boden lóst und in das MeBgefaB fallt.
Um an der Aufschlagstelle fiir alle Yersuche 
dieselbe kinetische Energie zu haben, blieben 
Lange (80 cm), Kugel-Dmr. (8,5 cm) und 
Gewieht (2,92 kg) des Pendels konstant. Die 
pro Aufschlag gelóste Menge wurde ais Mit- 
telwcrt aus fiinf Versuchen gebildet, die 
Messung erfolgte im locker eingertittelten fur <lic Schlagproben. 
Zustand. In Tabelle 1 ist je ein Beispiel fiir
diluvialen und alluvialen Kiesboden gegeben, die durch den Ver- 
gleich der Schlagfcstigkciten beider Boden wertvolle Anhalts
punkte fiir die jeweiligen Festigkeitswerte ergeben. Bei den Auf- 
schliissen an der BclgradstraBe zeigen sich die Festigkeitsunter- 
schiede der I-Iochterrasse und des Altalluviums, dic unmittelbar 
iibereinandergelagert sind, durch die Schlagproben sehr deut
lich, wahrend sich diese unterschiedlichen Eigenschaften durch 
andere Untersuchungen nicht so klar erkennen lassen. Auch ist 
die mit dem geologischen Alter einer Schicht zunehmende Dichte 
und Schlagfestigkeit aus der Tabelle zu ersehen.

Nachdem durch die vorher geschilderten Untersuchungen 
die Abhiingigkeit der Tragfahigkeit von der Schlagfestigkeit

Yersuchsanordnung
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iiacbgewiescn wurde, konnte die in Abb. 2 dargestellte Ivurve 
ermittelt werden. Wird nun fiir einen Kies- und Geróllboden 
die Tragfahigkeit unter Beriicksichtigung der Erschiitterungs- 
beanspruchungen gesucht, so kann nach teststeliung der Schlag- 
festigkeit, die in der Abszissenrichtung aufgetragen ist, in der 
Ordinatenrichtung die Tragfahigkeit bei Erschiitterungsbean- 
spruchungen abgelesen werden.

Mit vorstehenden Vorschlagen wurde der Versuch unter- 
nommen, in der Untersuchung der Tragfahigkeit der Kies- und 

Gerollboden eine Anpassung an die gestei- 
gerten Beanspruchungen der Jetztzeit zu 
crzielen mit einer zuverlassigen, einfachen 
und billigen Arbeitsweise. Wenn auch 
die Erschiitterungsbeanspruchungen den 
Vorteil der Baugrundverbesserung in sich 
tragen, so bewirken sie eben doch durch

m o m o cm-1

schwerwiegende Griinde, dic einer strengen Normung wider- 
sprechen. Wahrend also dieser Weg wenig Erfolg yerspricht, 
ja  sogar eine Gefahr bedeuten kann, wurden sicherlich Unter
suchungen vorstehender oder anderer Art zur Bestimmung der 
Bodeneigenschaften in Verbindung mit der Veroffentlichung 
von Erfahrungsgrundsatzen fur bestimmte Bodenarten von 
groBtem Nutzen sein. Die Lósung einzelner schwieriger Griin- 
dungen wird immer einer eingehenden und individuellen Unter
suchung des bodenkundlich geschulten Bauingenieurs vorbe- 
halten bleiben.

T a b e l le  I.

Lage des 
Aufsclilusses

2000 JOOO
Sch/ogfesfigkeif

Abb. 2. Ermittiung der zulassigen Belastung des Baugrundes 
durch die Schlagfestigkeit.

die ungleichmaBigen Senlcungen an einzelnen Konstruktionsteilen 
der Bauwerke Exzentrizitatcn, die sich infolge der Dauerbean- 
spruchungen gefahrvoll steigern kónnen.

F iir das Bauen der Zukunft fordern sowohl bautechnische 
Erwagungen und Fragen der óffentlichen Sicherheit wie kul- 
turelle und wirtschaftlicbe Gesichtspunkte eine Bekampfung der 
Senkungserscheinungen an Bauwerken. Allerdings diirfte mit 
einer starren Normung der Baugrundbeanspruchung wenig er
reicht werden. In der rcichen Mannigfaltigkeit der Bodenver- 
lialtnisse innerhalb eines sonst geschlossenen Gebietes liegen
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Messungen an  einer eingleisigen Eisenbahnbrucke 
(System  Vierendeel).

Prof. Vierendeel von der Universitat Lowen teilt in Gćnie Civii 
vom 4. 4. 31 Seite 340 auffallende Ergebnisse von Beanspruchungs- 
messungen mit, welche an der nach seinem System erbauten Brucke 
bei Escarpelle (Spannweite 25 m, Haupttragcrabstand 4,8 m, Linie 
Douai-Lille) vorgenommen wurden. Der Probezug bestand aus 2 Loko- 
motiven zu 4 gekuppelten Achsen nebst lender im Gewicht von 121 t 
auf 17,5 m, was einer gleichmaBig verteilten Last von 7,4 t/m (mit 1,39 
StoBziffer 10,286 t/m) entspricht, und falirbei den Versuchen im Schritt, 
mit 20 km und mit 30 km Stundengeschwindigkeit, ais auch bildete er 
fiir 10 Minuten ruhende Last. Gemessene Durchbiegung 13,8 mm in 
drei Fallen; bei 30 km gemessen 14,4 mm; berechnet wurden hierfiir 
16 mm. Gemessene Spannungen in den Gurten wechseln nach Angabe 
zweier Tabellen von 2,50 kg/mm2 gegen 5,75 berechnete, bis zu 
5,50 kg/mm2 gegen 6,32 berechnete; in den Untergurten wegen 
Einwirkung der Fahrbahntafel giinstiger ais in den Obergurten. 
Gemessene Spannungen in den Senkrechten 2,20 kg/mm gegen 
4,30 berechnete und weniger; hierbei war der ubergang ^on 
Druck durch Nuli zu Zug je nach den EinfluBstellungen der Auflast 
genau entsprechend der Theorie zu beobachten. \ierendeel fiihrt die 
giinstigen Ergebnisse auf seine Ausbildung der Knotenpunkte zuriick, 
welche den Nebenspannungen entgegenkommt, und beruft sich auf 
weniger vorteilhafte Versuchsergebnisse an Dreiecksystemen; (Lbcr 
ahnliche Versuche an einer Vierendeelbriicke 56 m Spannweite siehe 
Annales des Travaux publics Belgiąue 1925 April.) Die langste be
stehende Eisenbahnbrucke dieses Systems hat 72 m Spannweite.

E. T. Zehme.

Russische Eisenbetonbauten aus Fertigteilen.
Da hier sowohl die Eisenerzeugung wie auch der Holzbau noch 

nicht geniigend entwickelt ist, nimmt der Eisenbeton im Industrie- 
bauwesen einen breiteren Raum ein ais in den anderen Landern. Es 
ware daher fur die Industrialisierung des Bauwesens von erheblicher 
Bedeutung, wenn es gelange, die fabrikm&Bige Herstellung von Eisen- 
beton-Konstruktionsteilen (iiber die sogenannten Zementwaren und 
Rammpfahle hinaus) zu einem merklichen Faktor der Bauindustrie zu 
entwickeln. Beziiglich der an Zementwaren angrenzenden Erzeugnisse

sei erwahnt, daB man hier auf den BaUstellen haufig fertige tenster- 
rahmen aus Eisenbeton, bis zu sehr groBen AusmaBen, mit dichtem 
Sprossennetz entsprechend den Glasscheiben-Normen, gestapelt sieht.

Seit mehreren Jahren wird deshalb eine Reihe von Eisenbeton- 
Montagebauten ausgefuhrt, nach den verschiedensten Konstruktions- 
wTeisen und Ausfiihrungssystemen, wobei der technische Erfolg niclit 
schlecht und der Erfahrungsgewinn sehr wertvoll, die wirtschaftlicbe 
Seite aber fiir den aufmerksamen Beobachter meist enttauschend ist. 
Han iibersieht hier die Tatsache, daB jede erhebliche Neuerung im 
Bauwesen ihre Vorteile erst dann yoll zur Geltung bringen kann, wenn 
durch eine Reihe von Ausfuhrungen samtliche Einzelheiten den ent- 
werfenden und bauleitenden Ingenieuren und allen Arbeitern gelaufig 
geworden sind, daB hingegen diese ,,Einfiihrung'‘ zunachst Geld kostet 
und daB dabei auch im einzelnen plótzlich technische Schwiengkeiten 
eintreten kónnen. Fiir unsere Begriffe ist aber natiirlich auch nicht 
viel bewiesen, wenn man bei neuartigen Ausfuhrungen den wirklichen 
Aufwand in normale Kosten und anfangliche Zusatzkosten zu spal ten 
versucht. Es ist dann schon richtiger, die Schliisse fiir kiinftige ahnliche 
Ausfuhrungen auf reine Arbeits- und Zeitstudien zu griinden, die man 
in den bestlaufenden Teilen der Arbeit vomimmt.

Den Vorteil, im Winter ungestórt aufgestellt werden zu kónnen, 
haben nicht alle Konstruktionen aus Eisenbeton-Fertigteilen. Man 
muB dafiir vielmehr drei Gruppen unterscheiden: Erstens die Kon
struktionen, dereń Fugen beim Versetzen oder kurz danach mit Mortel 
zu fiillen sind; zweitens die Konstruktionen, die trocken, ohne Fugen- 
mórtel versetzt werden und so verbleiben; drittens die Bauw eisen, 
welche trocken versetzt Dach und AuBenwande aufzustellen und abzu- 
schłieBen gestatten, so daB der FugenverguB erst im geschiitzten Innern 
des Gebaudes ausgefuhrt werden braucht. Fiir die Montage im Winter 
ei^nen sich nur die beiden letzteren Falle; dabei muB im dritten rall 
beim Entwurf auf geniigende Zuganglichkeit der VcrguBstellen geachtet 
werden. Bei der ersten Art kann man nur die Fabnkation im \\ inter 
durchfiihren, was auch einen groBen Vorteil an Zeit, Ausniitzung 
der Arbeitskrafte und besserer Arbeitsanordnung bedeutet; die sonst 
gut gelungenen Versuche des órtlichen Warmhaltens bis nach der ersten 
Erhartungszeit des Betons passen aber fiir die Verbindungsstellen 
der Fertigteile nicht, weil die Eisenbetonteile die Warme nnvermeid- 
licherweise rasch ableiten, so daB jeder beschrankte órtliche ^\arme- 
vorrat nach wenigen Stunden aufgezehrt ist.
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Was dic Qucrschnitte betrifft, so hat man bei einem fiinfgeschos- 
sigen Wohnungsblock in Moskau, der 192S/29 ausgefuhrt wurde, mit 
rechteckigen und T-formigen Querschnitten gearbeitet; die AuBen- 
tnauern wurden aus massiven Betonblocken 70 cm stark im ErdgeśchoB, 
50 cm stark im Iibrigen, in Schichten von 50 cm Hohe und in Langen 
bis iiber 2 m ausgefuhrt, so daB Stuckgewichte von mehr ais einer 
Tonne vorkamen. Gegenuber diesen plumpen Konstruktionen geht 
man nun viel mehr auf Leichtkonstruktionen aus, und ich befiirworte 
jede mogliche Verringerung des Betonvolumens, wobei es nicht hindert, 
wenn die Formen, die man 50 mai benutzt, etwas umstandlicher aus- 
fallen. Im vorigen Jahr waren fur einen riesigen Neubau von S bis 16 
Stockwerken mit vollstitndigem Fertigteilskelett alle w^aagrechten 
Tragglieder ais Visintini-Trfiger geplant; diese erwiesen sich aber fiir 
groBere Spannweiten im Hochbau so unzweckmaflig, daB meine Vcr- 
besserungsvorschlage sehr viel leichter ausfielen und bei den Haupt- 
teilen weniger ais die Halfte des Gewichtes ergaben. Von den im ge- 
wohnlichen Eisenbetonbau iiblichen Konstruktionsformen kann man 
ohne wreitcres mehr ais ein Yiertel des Betons in Form von Aus- 
sparungen aller Art weglassen; ich verlange aber sogar, daB jedes 
Stiick Beton wegbleibt, das nicht erhebliche statische Bedeutung hat. 
Man hat versucht, rechteckige Deckenbalken und Unterziige zweiteilig 
auszufiihren, und zwar aus zwei hochkant gestellten Betontafeln von 
wechselndem Trapeząuerschnitt; verbunden werden sie nach dem 
Montieren durch Querstege, fiir welche kurze Eisenenden aus den 
Seitenflachen der Trager herausstehen. Fiir gewóhnłiche Hochbauten 
mit iiberwiegend ruhenden lotrechten Lasten mag das oft zweckmaGig 
sein; ungeschickterweise hat man diese Anordnung bei groBen Fabrik- 
bauten nahe Moskau fiir die Balken angewendet, an denen durch 
Transmissionsbefestigungen wechselnde Biegemomcnte und fortgesetzte 
Erschiitterungen hervorgerufen werden, ja sogar (bis zu unserem Gut
achten) erhebliche stoBende Torsionsmomente in diese geteilten Quer- 
schnitte kommen sollten.

Ais ungelostes Problem miissen noch die Verbindungen gelten. Den 
sechsstrahligen raumlichen Knotenpunkt des Eisenbetonskeletts hat 
man natiirlich vermieden; bei dem angedeuteten Wohnhaus hat man 
sich auf die fiinfstrahligen Knoten an den beiden inneren Saulenreihen 
beschrankt, indem man die einfachen Platten der Mittelflure zunachst 
weglieB und so den lotrechten Mittelraum durch alle Geschosse voll- 
standig freilieB. Gleichwohl ergaben die gegenseitigen UmschlieBungen 
und Verhakungen der Stiickcenden sehr schwerfallige Korper, und 
trotzdem infolge nicht sehr genauer Ausfuhrung einen schlechten Sitz 
des fertigen Tragwerkes. Fiir aile langen Pfetten und Unterziige 
bewalirt sich am besten der Gerbertrager, bei welchem lange Stiicke 
mit zwei Konsolen und kurze Einhangestiicke wechseln, ein StoB an 
den Saulen also vermieden wird. Die Saulen haben fiir einwandfreie 
Auflagerung in der Regel Kapitale notig. Dic SaulenfiiBe werden mit 
reichlichem Spielrautn in Locher der Fundamente gestellt. Ob sich 
Saulen aus einzelnen Trommeln (etwa y2 m hoch), mit zylindrischen 
Łochem zum Einfiihren und YergieBen von Łangseisen und mit Biigel- 
netzen in den Lagerfugen, einwandfrei bewahren, steht noch nicht fest. 
Eisenenden herausstehen zu lassen und nach der Montage zu verflecliten 
und zu vergieBen, wird in vielen Formen versucht.

Einen erheblichen Faktor fiir den Erfolg solcher Bauweisen stellt 
die betriebliche Frage nach den Einrichtungen fiir den Transport und 
das Yersetzen. Fiir den schon genannten Etagenbau hat man ein sehr 
giinstiges Geriist aus Eisen- und Holzstaben gebaut, welches jeweils 
das zu montierende und das fertige yorherige Stockwerk umfafite und 
zuoberst ein Netz von Tragern bildete, an welchem Elektrolaufkatzen 
liefen, welche die Teile unmittelbar vom Lastauto abhoben. Fur ein- 
geschossige Bauten will man Drehkrane venvenden, die auf Raupen 
laufen, damit man nicht iiber die groBen Strecken immer erst Gleis 
legen muB. Vorlaufig behilft man sich mit geschickten, rammen- oder 
derrickahnlichen verschieblichen Holzgeriisten. Mit einem Versatzkran 
hat man fiir einen eitigeschossigen Fabrikbau von 212X70 m (mit 
Felderteilung 7x9,8 m) in Moskau die Saulen und Unterziige, auf 
welche dann Holzbinder zu liegen kamen, in einem Monat verlegt; dabei 
entfiel auf das einzelne Stiick eine Versetzzeit von :o bis 12 Minuten 
mit dem Autokran bzw. von 15 Minuten mit dem behelfsmaBigen 
Aufzugsgeriist. Den Hauptteil dieses Zeitbedarfs macht das fort- 
laufende Umsetzen der Behelfsgeriiste aus.

Im Winter schleppt man die Teile auf Schlitten einfachster Art 
iiber die Schneebahn, wie ja iiberhaupt der erleichterte Transport im 
Winter hier von alters her eine groBe Rolle spielt und planmaBig aus- 
geniitzt wird. Die Sorgfalt bei der Behandlung der Teile ist fiir dic 
liiesige Arbeiterschaft keineswegs selbstvcrstandlich, und so haben sich 
in einem der genannten Falle 7% Bruch ergeben.

DaB durch geschicktes Arbeiten mit Fertigteilen eine groBe 
Ersparnis an Schalholz und eine starkę Vereinfachung und Verkiirzung 
der eigentlichen Baustellenarbeit zu erzielen ist, wird nicht mehr 
bezweifelt. Die Bemuhungen, solche Fabrikationen nicht mehr ais 
Nebenbetriebe der Baustellen, sondern in standigen Fabriken und 
„Bauhofen" ais planmaBige Industrie zu betreiben, haben aber bis 
jetzt keinen rechten Erfolg. Ob neben den reinen Fertigteilen noch 
die Bauweise Bedeutung erlangen wird, bei welcher fertige, dtinn- 
wandige Betonstiicke ais Dauerschalung benutzt und der Kern der Kon
struktion an Ort und Stelle betoniert wird, muB die weitere Entwick
lung zeigen.

Prof. Dr.-Ing. Max M ayer (z. Z. in Moskau).

Aussprache iiber laufende Betonforschungen 
im American Concrete Institute.

Die vor kurzem in Milwaukee stattgehabte Tagung des American 
Concrete Institute beschaftigte sich mit den Ergebnissen neuerer Unter
suchungen iiber dic Dauerhaftigkeit, die Festigkeit nach langen Zeit- 
raumen, das elastische NachflieBen von Beton, das Verhalten von 
Saulen und mit den Anderungen der amerikanischen Betonbestimmun- 
gen, woriiber die wichtigsten Einzelheiten (nach dem Aprilheft des 
„Journal of the A. C. I.") hier kurz zusammengefafit seien.

D au erh a ftig k e it des Betons. An Hand ausgedehnter syste- 
matischer Studien an bestehenden, teils gut, teils weniger gut erhaltenen 
Betonbauwerken in verschiedenen Landesteilen gewann man einen 
genauen Einblick in die Ursachen, die den Beton dauerhaft oder leicht 
zerstórbar machen. Die Untersuchungen, die an mehreren hundert 
Bauwerken vorgenommen wurden, erst recktcn sich auf die Feststellung 
ihres augenblickliclien Zustandes, auf die Arbeitsmethoden bei ihrer 
Erstellung und auf ihre Dienstbewahrung. Gewisse Bauwerke wurden 
trotz schwerster Inanspruchnahme wahrend 25 bis 30 Jahren in tadel- 
losem Zustand befunden, wahrend andere Bauwerke mehr oder weniger 
ernstlich verunstaltet oder zerstort angetroffen wurden. Ais Ursachen 
der Zerstórung wurden folgende Tatsachen erkannt: Mangel in der Her- 
steUung, iiberschussiges Anmachwasser, mangelhafte Arbeitsfugen, un- 
gesundes Zuschlagsmaterial (nicht haufig) und Losungserscheinungen 
durch Sickenvasser. In der Hauptsaclie war die Porositat des Betons 
schuld daran gewesen.

Eine recht bezeichnende Warnung wurde ausgesprochen: Heut- 
zutage hergestellter Beton scheint durchlassiger und daher weniger 
dauerhaft zu sein ais der Beton von vor zehn Jahren. Das weitver- 
breitete Hangcn an den Festigkeitsvorschriften fiir Beton schafft 
eine gefahrliche Situation, da diese ais QualitatsmaBstab angesehen 
werden, in dem falschlichen Glauben, daB damit zugleich auch ein 
dauerhafter und w’etterbestandiger Beton gewahrleistet sei.

D ru ck festigke itsp ro bekó rp er, die im Jahre 1910 hergestellt 
und im Freien oder unter Wasser aufbewahrt worden waren, zeigten 
fortschreitende Festigkeitszunahme wahrend 20 Jahren, die annahernd 
proportional dem Logarithmus des Alters war. Proben aus Beton
1 - .2 :4  wiesen eine Festigkeitszunahme von 140 kg/cm2 im Alter von 
28 Tagen bis 350 kg/cm2 nach 20 Jahren auf. Unter Dach aufbewahrte 
Proben erreichten noch 210 kg/cm2; ihre Festigkeitszunahme war 
nach drei bis sechs Monaten nur gering.

Abram s fand an Versuchen, die sich iiber vier oder fiinf Jahre 
ausdehnten und Ergebnisse sowohl mit gewóhnlichem Portlandzement 
ais auch mit friihhochfestem Zement umfaBten, daB die Festigkeits
zunahme etwas abnimmt gegenuber der linearen Beziehung zum Loga
rithmus des Alters. Wenn man die Ergebnisse mit dem Logarithmus 
zur Festigkeit in Beziehung zum arithmetischen Wert des Wasser- 
zementfaktors auftragt, so fallen alle Punkte auf gerade Linien.

Aus den verschiedenen Studien iiber das Thema B etonkonsi- 
stenz sei hervorgehoben, daB Professor R oberts einen Apparat, den 
sogen. „Konsistenzmesser", und dessenWirkungsweise beschrieb. Der 
Apparat registriert durch den Fali des Betons wahrend des Mischens 
eine Druckanzeige, die je nach der Konsistenz des Betons veranderlich 
ist, so daB die jeweilige Konsistenz durch eine charakteristische Kurven- 
form abgelesen werden kann. In allen Fallen steigt der Druck wahrend 
des Mischens in den ersten 20 bis 30 Selcunden an und wird dann ent- 
weder gleichfdrmig oder nimmt nachErrcichung einesMaximums wieder 
ab bis zu einem unteren Wert, der dann auch bei weiterem Misclien 
konstant bleibt. N orm alkonsistenter Beton erzeugt einen ziemlich 
hohen Druck ohne darauffolgenden Abfall; trockener B eton  ergibt 
ein niedrigeres Maximum, ebenfalls ohne Druckabfall, und endlich 
steigt der Druck bei nassera B eton  bis zu einem Wert an, der hoher 
ist ais derjenige fiir normalkonsistenten Beton, und fallt dann aber 
wieder ab bis zu einem Wert, der nahe bei dem fiir trockenen Beton 
liegt. Stets erreicht der Druck das Maximum einige Sekunden, 
nachdem das Mischgut im Mischer ein gleiclifórmiges Aussehen be- 
kommen hat. Wenn das Wasser hinzugefiigt wird, nachdem der Druck 
gleichmaBig geworden ist, so wechseln dic Druckanzeigen nach den 
beobachteten Werten hin, die fiir Beton mit hoherem Wassergehalt 
gelten.

In der folgenden Aussprache ergab es sich, daB eine ahnliche Er- 
findung, der ,,Mixometer“ , bereits bei mehreren Betonieranlagen an 
der Westkiiste im Gebrauch ist.

Im Zusammenhang mit den Fragen des Leich tb eton s, dessen 
wirtschaftliche Uberlegenheit gegenuber dem gew'6hnlichen Beton, ins
besondere bei den hoheren Stockwerksoauten, betont wurde, berich- 
teten die Professoren F. E. R ic h a rt und V. P. Jen sen  uber zahlreiclie 
Yersuche mit „Haydite-Beton". (Haydite ist ein Zuschlagsmaterial 
aus gebranntem Ton und daher besonders leicht.) Sie fanden, daB auch 
hier das Gesetz des Wasserzementfaktors gilt, nur muB das Wasserauf- 
saugevermogen dieses Zuschlagstoffes gebiihrend beriicksichtigt werden. 
Der Elastizitatsmodul fiir Beton aus Haydite-Grobzuschlagen von un- 
gefahr 0,5—2 mm KorngroBe und Natursand ist nur 75 Prozent und 
derjenige aus lauter Haydite-Material ist nur 55 Prozent des Elastizi- 
tatsmoduls fiir Beton aus natiirlichem Kiessand. Auch diese Tatsache 
darf selbstverstandlich in Entwurf und Berechnung aller Saulen und
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Balken nicht auBeracht gelassen werden. Dem Raumgewicht nach 
wurde der Beton in fiinf Klassen eingeteilt, und zwar:

Beton von 2400 kg/m3 und mehr =  ganz schwer 
,, 2000 bis 2400 kg/m3 =  schwer
,, 1600 ,, 2000 ,, =  mittelschwer
,, 1200 ,, 1600 ,, 5= leicht
,, <  1200 ,, =  ganz leicht

Das interessanteste Kapitel waren die Berichte iiber die Unter- 
suchungsergebnisse an D ruckversuchen uber lange Zeitraum e 
mit Zylindern und Saulen. Versuche an Zylindern erbrachten den Nach
weis, daB jeder Beton unter ruhender Dauerlast fortgesetzt plastische 
Formanderungen erleidet, und zwar ungefahr proportional der Belastung 
wahrend mehrerer Jahre. Der Betrag der Zunahme der Verformung 
nimmt standig ab und kann bei nasser Lagerung sogar zu Nuli herab- 
sinken, sobald das plastische Nachgeben gleich der momentanen Zu- 
sammendruckung geworden ist; bei trockener Lagerung wachst das 
elastische Nachgeben zum mehrfachen Betrag an. Beim Nachlassen der 
Last erfolgt zunachst eine augenblicldiche 'Wiederausdehnung, auf 
welche eine plastische L&ngenzunahme folgt, die jedoch kleiner 
ist ais die vorausgegangenc plastische Zusammendruckung. Das 
plastische Nachgeben ist am geringsten bei fettem Beton, bei 
Beton mit hohem Elastizitatsmodul, bei niedrigem Wasserzement- 
faktor, bei altem Beton und bei feuchter oder nasser Lagerung; auch 
ist es geringer bei Kalkstein- ais bei Sandsteinzuschlagen.

Die Versuche wurden auch auf bewehrte Saulen ausgedehnt, 
von denen zurzeit die Ergebnisse ftinfmonatiger Dauerbelastung vor- 
liegen. Die Langsbewehrung der Saulen bewegt sich zwischen t,5 
und 6 Prozent, einige der Saulen sind umschniirt. An einigen Saulen 
zeigt es sich, daB die urspriingliche Eisenspannung von 1050 kg/cmJ 
bis auf 1880 kg/cm3 zugenommen hat, wahrend gleichzeitig die Beton- 
spannung durch plastisches Nachgeben entsprechend heruntergegangen 
ist. Die Spannungszunahme war am groBten bei den Saulen mit der ge
ringsten Bewehrung und groBer fiir trockene ais fiir feuchte Lagerung.

Professor S la ter  berichtete iiber ahnliche Ergebnisse, ebenfalls nach 
fiinfmonatiger Beobachtung. Diese Spannungen sind von anfanglich 
490 kg/cm2 bis auf 1120 kg/cm2 und maximal auf 2520 bis 2930 kg/cma 
bei trockener Lagerung und auf 1120 bis 1330 kg/cm2 bei nasser La
gerung angewachsen. Er zog daraus den SchluB, daB das Eisen in einer 
belasteten Saule das Bestreben hat, die Quetschgrenze zu erreichen, 
und es sollte diese Last mit zunehmender plastischer Verformung weiter- 
tragen, wenn die Umschniirung und der Beton imstande sind, es am 
seitlichen Ausweichen zu verhindem. Dies deutet darauf lun, daB die 
Festigkeit einer Eisenbetons&ule gleich der Summę der Festigkeiten 
des Betons und der Langsbewehrung ist. Dic endgiiltigen Ergebnisse, 
die nach einjahriger Belastungsdauer zu erwarten sind, werden wohl eine 
Revision der Saulenentwurfsformeln notig machen.

Die Entwicklung des Betons und Eisenbetons seit der Auflosung 
des letzten Betonausschusses im Jahre 1924 hat zur Bildung eines 
neu zusammengesetzten A usschusses gefuhrt, dessen Aufgabe es ist, 
die notwendigen Normungsanderungen zu priifen. Insbesondere wird 
er seine Aufmerksamkeit auf die Veranderungen, die der Zement hin- 
sichtlich seiner Qualitat in dieser Zeit erfahren hat, ferner auf die Yer
wendung fertigbezogenen Betons, auf die zunehmende Bedeutung der 
Bestimmung der gunstigsten Betonmischungen und schlieBlich auf die 
wachsendeErkenntnis, die derBaukontrolle zuteil wird, zu lenken haben. 
Der AusschuB schlagt vor, die Normungsvorschriften zu trennen von 
solchen, die mehr den Zweck empfehlenswerter Praktik haben. Der 
AusschuB ist sich der Notwendigkeit bewuBt, zu unterscheiden zwischen 
Vorschriften fiir B eton arb eiten  im F r e i e n  und solchen in ge- 
deckten Raum en bzw. geheizten Gebauden, die keinen Witterungs- 
einfliissen ausgesetzt sind. Ais ein Haupterfordemis wurde fur Beton, 
der den Witterungseinfliissen ausgesetzt ist, die Wasserdichtigkeit er- 
kannt.

Was den Entwurf von Eisenbetonkonstruktionen anlangt, so 
empfiehlt der AusschuB dic Anwendung von Momentenkoeffizienten, 
legt aber, im Gegensatz zu dem Bericht von 1924, den Hauptnachdruck 
auf den allgemeinen Fali ungleicher Spannweiten.

Dipl.-Ing. E. R ingw ald.

M ITTEILU N GEN  
AUS DER INDUSTRIE.

(OHNE YEHANTWORTUNG 
D ER SCHRIFTLEITUNG.)

„ W o l f f “ -T u rm k ra n .

In dieser Zeitschrift yom 
26. Juni wird iiber einen von der 
Firma Defries (Ptitzer-Defries) auf
gestellten Turmkran mit dem 
Kennwort „Wolkenkratzerkran" 
berichtet, der eine Neuheit im 
Stahlskelett - I-Iochbau darstellen 
soli.

Dieser Kran ist eine Nach- 
bildung des bekannten „Wolff- 
krans", der von der Firma Jul. 
Wolff &  Co. G. m. b. II. in Heit-

bronn a. N. seit 20 Jahren ge- 
baut wird.

Der Wrolffkran wird mit 
Hdhen bis 52 m gebaut. Das 
rasche Aufstellen dieser Krane, 
die auf dem Boden zusammen- 
geschraubt werden und mit der 
elektrischen Hubwinde hochge- 
zogen — Aufstellzeit ca. 3—4 Mi
nuten —, war der Firma Jul. 
Wolff & Co. G. m. b. Ił. in Heil- 
bronn a. N. patentamtlich ge-- 
schuti.t. Das Verfahren wird in 
beistehendem Bild veranschaulicht 
und zeigt den Kran ca. 450 hoch- 
gezogen.

Die vertikale und nament
lich auch die horizontale Massen- 
bewegung von Baumaterialien 
werden seit langem durch Turm- 
krane versehiedener Konstruk- 
tionen erreicht.

G. G.

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .
Zur Wirtschaftslage. Das Ansteigen der Arbeitslosigkeit, das 

Mitte Juli eingesetzt hatte, hat sich langsam weiter fortgesetzt. Ara 
31. August waren bei den Arbeitsamtern rund 4 199 000 Arbeitslose 
gemeldet. Die Zunahme in der zweiten Augusthalfte betragt mithin 
rund 91 000 und bleibt damit hinter der Zunahme der ersten Halfte 
des Monats (rd. j 14 000) zuriick. Insgesamt hat die Arbeitslosigkeit 
seit dem sommerlichen Tiefpunkt nicht starker zugenommen ais 
wahrend der gleichen Entwicklungsperiode des Vorjahres, doch liegt 
der Ausgangspunkt in diesem Jahr erheblich hoher. So wurden Ende 
August 1930 nur 2 883 000 Arbeitslose gezahlt.

Die Schwierigkeiten im Baugew erbe haben zum Teil auch wegen 
des schlechten Wetters noch weiter zugenommen. Das In stitu t  fur 
K on ju n kturforsch u n g berichtet iiber die A ussichten  am B au 
m arkt in seinem letzten soeben erschienenen Vierteljahresbericht 
folgendes:

„Die starkę Verknappung auf dem Kredittnarkt, insbesondere 
auf dem Kapitalmarkt, wird im weiteren Verlauf dieses Jahres die Lage 
der Bauwirtschaft noch weiter zuspitzen. Die Einschrankung und 
Yerteuerung des Kredits macht die Inangriffnahme neuer und vielfach 
auch die Fortfiihrung begonnener Bauten unmóglich. Sofem Bauten 
weitergeffihrt werden, geschieht dies im wesentlichen mit Hilfe von 
kurzfristigen Krediten, und1 zwar vorwiegend von Krediten der bau- 
ausfiihrenden Firmen. Die Bilanzen der Bauaktiengesellscliaften 
zeigen eine hohe Liąuiditat der Betriebsmittel (ein verhaltnismaBig 
sehr hoher Teil der eigenen und fremden Mittel ist in Kasse und Bank- 
guthaben angelegt); so war es bisher insbesondere den Bauaktiengesell- 
schaften móglich, die Fertigstellung der Bauten aus den eigenen Mitteln 
vorlaufig zu finanzieren. Da jedoch eine Umwandlung dieser Kredite 
in langfristige Kredite in nachster Zeit nicht zu crlangen sein wird, 
konnte hierdurch dic Liąuiditat der Bauunternehmungen in abseh-
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barcr Zeit beeintrachtigt und damit auch die Vorfinanzierung in der 
bisherigen Weise gestórt wefjłert.

Die Zukunft des W ohnungsbaues. In den ersten Jahren 
nach der Wahrungsstabilisierung konnte in fast allen Teilen Deutsch- 
lands ohne die Gefahr einer den Bedarf iibersteigenden Wohnungs- 
erstellung gebaut werden, da der groBe Ausfall der Bautatigkeit im 
Kriege und in der Inflationszeit das ganze Reich nahezu gleichm&Big 
betroffen hatte. Gegenwartig besteht jedoch ein tatsachlicher Woh- 
nungsmangel nur noch in beschranktem MaB. D as W ohnungs- 
angebot en tsp rich t im ganzen gesehen m engenm aBig b e
re its  ungefahr dem ob jek tiven  B edarf. Der kiinftige Wohnungs- 
bedarf konzentriert sich nur noch auf wenige Gebiete, wahrend in 
anderen bereits ein WohnungsiiberschuB zu verzeichnen ist. So durfte 
sich, nach der Bevólkerungsbewegung (EheschlieBungen, Biirnen- 
wanderungen) zu urteilen, in den kommenden Jahren Wohnungs- 
bedarf vorwiegend noch zeigen in Berlin, in Teilgebieten des Freistaats 
Sachsen und auch SuddeutscHlands. In vielen Teilen Deutschlands, 
so in fast ganz OstpreuBen, in Teilen Schlesiens, Nord- und auch 
Siiddeutschlands ist fast kein Zuwachsbedarf mehr vorhanden. In 
Teilen der Grenzmark, Oberschlesiens, West- und Siiddeutschlands 
bildet sich bereits deutlich die Tendenz eines Wohnungsiiberschusses 
heraus.

Vor dem Kriege standen 3 bis 4% des Wohnungsbestands regel- 
maBig leer; hierdurch wurde die reibungslose Durchfiihrung des 
Wohnungswechsels ermoglicht. Nach neueren Schatzungen war die 
Leerwohnungsziffer im Jahr 1927: 0,3% und im Jahr 1930: 0,6%. 
Mitte 1931 durfte sich diese Ziffer auf fast 1%  erhóht haben, bleibt 
also noch erhcblich hinter dem Yerhaltnis der Vorkriegszcit zuriick.

Die subjektive Nachfrage bleibt im ganzen schon jetzt hinter 
dem Angebot zuriick: Die betrachtliche Einkommensminderung laBt 
einen wesentlichen Teil des Wohnungsbedarfs nicht zur Wirksamkeit 
gelangen. Im Hinblick auf die voraussichtliche weitere Einkommens- 
schmalerung ist eine Senkung des Mietzinses Yoraussetzung fiir eine 
Neu- und \Veitervermietung von Wohnungen. Nachdem schon gegen 
Ende vorigen Jahres die Mieten leerstehender Neuwohnungen bis 
rd. 10% gewichen waren, zwingt die Schrumpfung des Einkommens 
immer starker zu einem allgemeinen Abbau der Mieten, vor allem bei 
den Neubauwohnungen, Dabei sind Verluste bei den Wohnungen, 
die unter hohen Baukosten und Kapitalzinsen -—- besonders in den 
Jahren 1928 und 1929 — erstellt wurden, unvermeidlich. Neben der 
Mietzinsgcstaltung und der Abschreibungsfrage bei den Neubau- 
wohnungen beansprucht die Entwertung eines groBen Teils des.Alt- 
wohnraums, vornehmlich der ehemaligen Luxuswohnungen, besondere 
Beachtung. Die Ausstattung dieser Wohnungen wie auch ihre GróBe 
und Lage entsprechen vielfach nicht mehr den gegenwartigen Lebens- 
bedtirfnisscn. Zudem ist eine Yerwertung des Altwohnraums meist 
dadurch erschwert, daB die Teilung der GroBwohnungen entweder 
tęchnisch nicht befriedigend zu losen ist oder die Kosten zu hoch sind. 
Auch durch offentliche Beiliilfen konnen diese Kosten nicht immer in 
ausreichendem MaB ausgeglichen werden. Die Wertminderung eines 
groBen Teils des Altwohnraums in Verbindung mit der Einkommens- 
schrumpfung wird auf die Dauer auch fiir die Altwohnungen eine 
Mietzinssenkung unumganglich machen.

Die zu erwartende Riickbildung des Mietzinses in Alt- und 
Neubauwohnungen wird, wenn die gegenwartige Steuerbclastung des 
Hausbesitzes aufrechterhalten bleibt, die Hauserrente schmalern und 
den Zinsendienst fiir die Kredite auf den Hausbesitz erschweren. Die 
Folgę miiBte ein Anwachsen der Zwangsversteigerungen sein, bei denen 
nur so niedrige Gebote zu erzielen waren, dafl auch der verringerte 
Mietertrag fiir den neuen Besitzer noch eine Rente abwirft.

Die A ussichten  im gew erblichen und ó ffentlichen  
Bau. Das Aufbau- und Rationalisierungsprogramm der Industrie 
durfte fiir langere Zeit abgeschlossen sein. In den wichtigsten Industrie- 
zweigen ist die Konzentration der Betriebe und die Errichtung moderner 
Fabrikationsanlagen ziemlich durchgefiihrt. Die Bauauftrage werden 
sich daher auf diesem Gebiet — iiberdies durch die Hóhe des Iiapital- 
zinses wesentlich gehemmt — in engen Grenzen hal ten. Im ersten Halb- 
jahr 1931 sind die Bauerlaubnisse fiir gewerbliche Gebaude in den 
GroB- und Mittelstadten, nach dem Umfang der Gebaude berechnet, 
um rd. 45 % unter denen der gleichen Vorjahrszeit geblieben.

Der offentliche Bau wird fiir lange Zeit durch die Einschrankung 
der óffentlichen Haushalte sowie durch die waclisenden Aufwendungen 
fiir die Arbeitslosenhilfe lahmgelegt sein. Die Auftragserteilung wird 
sich im wesentlichen auf die Vornahme von Ersatzbauten und Aus- 
besserungen beschranken. Dies ist insofern fiir die Bauwirtschaft von 
groBer Bedeutung, ais in den Jahren 1928 und 1929 etwa ein Drittel 
der gesamten Bauinvestitionen auf den óffentlichen Bau entfielen.

Die weitere Verringerung des Bauvolumens in den nachsten 
Jahren wird eine tiefeinschneidende Wirkung auf das Baugewerbe 
selbst ausilben. Infolge der reichlichen, von Jahr zu Jahr sich er- 
weiternden Aufgaben hatte sich das Baugewerbe seit 1925 schnelł 
und stark ausgedehnt. Die Zahl der Arbeiter ist bis 192S etwa um 26% 
gestiegen, gegeniiber einer gleichzeitigen Steigerung in allen anderen 
Gewerbezweigen um nur etwa 3%. Die Zahl der jahrlich geleisteten 
Arbeitsstunden stieg von schatzungsweise 2,5 Mrd. in dem Jahr 1925 
auf je 3 Mrd. in den Jahren 1928/1929. Die Zahl der móglichen Arbeits
stunden durfte in diesen beiden Jahren, unter Beriicksichtigung der 
Saisonschwankungen je rd. 3,6 Mrd. betragen haben. Im Jahr 1930 
ist dagegen die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden bereits auf 2,4 Mrd.

zuriickgegangen; sie diirfte 1931 hóchstens 1,8 Mrd., also rd. 50 %, 
der bei voller Ausnutzung der Arbeitskrafte móglichen Arbeitsleistung 
betragen. Fiir die nachsten Jahre ist mit einem weiteren starken Riick- 
gang der Arbeitsleistung des Baugewerbes zu rechnen.

Die notwendige Folgę wird eine Riickbildung der baugewerblichen 
Unternehmungen sein, wie sie sich bereits angebalint hat. Die Zahl 
der baugewerblichen Betriebe mit fiinf und mehr Arbeitnelimern ist 
von 1925 bis 1929 um 50% gestiegen. Dieser Anstieg ist nicht nur auf 
zalilreiche Neugriindungen zuriickzufiihren, sondern aiich darauf, 
daB kleinhandwerlcliche Betriebe sich vergr6Berten und in die Gruppe 
der Betriebe mit mehr ais fiinf Arbeitnelimern aufgeriickt sind. In 
dem RiickbildungsprozeB werden zalilreiche Betriebe ausscheiden oder 
zu ihrer AusgangsgróBe, der des kieinhandwerkliclicn Betriebs, zuriick- 
kehren mussen. Bereits 1929 blieben im Hóhepunkt der Bausaison 
220000 Baufacharbeiter beschaftigungslos. Im Jahr 1930 stieg diese 
Zahl auf 240 000; sie betragt im Jahr 1931 fast 340 000. Die Gesamt- 
arbeitslosigkeit im Baugewerbe liegt im laufenden Jahr auch im Hóhe
punkt der Saison bei fast 600 000 Baufach- und Bauhilfsarbeitern. 
Da die Bautatigkeit in den nachsten Jahren weiter gedrosselt werden 
diirfte, werden nach wie vor wenigstens eine halbe Million Bauarbeiter 
beschaftigungslos sein. Die ungiinstigen Arbeitsmógliclikeiten in den 
anderen Berufszweigen erschweren eine Abwanderung dieser Arbeiter. 
So diirfte die beschaftigungslose Bauarbeiterschaft vorlaufig den allge
meinen Arbeitsmarkt weiterhin belasten.

Ahnlich wie das Baugewerbe sind wichtige Teile der Baustoff- 
industrien ubersetzt. Die Produktionskapazitat der Zementindustrie 
ist schon im Jahr 1930 nur zu rd. 40% ausgenutztworden. In der Kalk- 
industrie diirfte die Kapazitatsausnutzung ebenso niedrig gewesen sein. 
Die Ziegelindustrie hatte vielmehr den groBten Teil ihrer Vorjahrs- 
produktion noch am Beginn der diesjahrigen Bausaison auf Lager. Die 
hohen fixen Kosten dieser Industrien erschweren hier den Riick
bildungsprozeB auBerordentlich. Das Anlagevermógen der Baustoff- 
industrien betrug im Jahr 1929 fast 60% des Gesamtvermógens und 
ging im Jahr 1930 auf rd. 54% herab, wahrend im Baugewerbe nur 
etwa ein Drittel des Gesamtvermógens Anlagevermógen ist. Aus der 
Tatsache, dafi infolge des Riickgangs der Bautatigkeit die vorhandenen 
Produktionsanlagen nur noch zum Teil ausgenutzt werden konnen — 
und zwar nicht nur voriibergehend in der Krise, sondern voraussichtlich 
auf die Dauer — ergibt sich, daB ein Teil der umfangreichen Invcsti- 
tionen der Baustoffindustrien, insbesondere der Zementindustrie, abge- 
schrieben werden muB.

Der schon im bisherigen Verlauf dieses Jahres stark verringerte 
Absatz von Baustoffen hat — bei verscharftem Wettbewerb — bisher 
lediglich bei Ziegel und Holz zu starken Preissenkungen gefiihrt. Dic 
Preise der verbandlich geregelten (gebundencn) Baustoffe dagegen 
sind bisher, mit Ausnahme von Fensterglas, nur wenig (Zement seit 
Ende 1929 um 12%, Kalk um 3%) zuriickgegangen oder halten sich, 
wie bei Dachpappe, noch iiber dem Stand von Ende 1929. GroBe Lager- 
vorrate und geringe Absatzmóglichkeiten bei hohen Kreditkosten 
werden jedoch auch auf die Preise der gebundenen Baustoffe einen 
starken Druck ausiiben.

Rechtsprechung.
Die strenge Gefahrdungshaftung gemaB § 7 Kraftfahrzeuggesetz 

ist gemaB § 8, Nr. 1, ebenda, schon dann ausgeschlossen. wenn der Ver- 
letzte sich bei dem Unfall tatsachlich auf dem Kraftfahrzeug befunden 
hat. (Urteil des Reichsgcrichts, VI. Civilsenat, vom 22. Januar 1931 ■—• 
VI 294/30.)

Am 8. Marz 192S wurden auf einem Lastkraftw'agen und einem 
Anhanger, der Firma R. gehórend, Steine' zu einem Neubau in der 
L.-StraBe in M. gefahren. Die Wagen waren fiir die ordnungsmaBige 
Abladung zu nahe an den Neubau herangefahren. Der Fiihrer des 
Lastkraftwagens fuhr daher um das anscliliefiende Hauserviereck, 
um in der L.-StraBe besser vorzufahren. Ohne daB er es bemerkte 
war der Beifahrer vom Anhanger abgestiegen. Inzwischen waren 
mehrere Knaben auf den Anhanger geklettert, jedoch bis auf den 
7%jahrigen K. wieder abgesprungen. K. suchte vom Fiihrerstand 
an einem schmalen Vorsprung des Wagens nach hinten zu gelangen, 
um dort abzuspringen. Er stolperte Ober eine den Wagen uberspan- 
nende Kette, hielt sich dann noch kurze Zeit und fiel dann so hinab, 
daB sein rechtes Bein vom Hinterrad des Wagen zerąuetscht wurde. 
Das Bein muBte spater abgenommen werden. Die vom gesetzlichen 
Vertreter des K. erhobene Schadensersatzklage wurde Yon den Vor- 
instanzen abgewiesen.

Das Reichsgericht hat die Anwendung der Ausnahmevorschrift 
in § 8, Nr. 1, Kraftfahrzeugges. gebilligt. Nach dieser entfallt die vom 
Nachweis eines Verschuldens unabhangige Gefahrdungshaftung gemaB 
§ 7 ebenda, wenn zur Zeit des Unfalls der Verletzte durch das Fahrzeug 
befórdert wurde. Dies triff t hier zu, Denn K. hat sich bewuBt dem Last- 
wagen anvertraut und dessen Bewegung ausgenutzt. Unerheblich ist, 
daB er nur sehr voriibergehend an der Fahrt hat teilnehmen wollen. 
Zur Zeit des Unfalls war er Fahrtteilnehmer. Das Gesetz will aber 
die Gefahrdungshaftung fiir jeden Insassen des fahrenden Kraft- 
wagens ausschliefien. Der Rechtsgrand der Beforderung ist belanglos.

Um die Firma R. fiir den Unfall des K. verantwortlich machen 
zu konnen, miiBte ein Verschulden eines Angestellten der Firma R. 
nachgewiesen werden.
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Zur Sorgfaltspflicht des Kaufmanns bei Geldsendungen mittels 
Einschreibebriefs. (Urteil des Oberlandesgerichts Kónigsberg vom
4. Dezember 1930 — 5 U 409/30.)

Die R.G.m.b.H. yerlangte von der Firma N. fiir dieser gelieferte 
Waren telegraphisch Zahlung. Die Firma N. sandte zwei Einschreibe- 
briefe mit RM 4000 und RM 2228 Inhalt, von denen der letztere unter- 
wegs yerloren ging. Der Verlust wurde erst nach seclis Monaten fest
gestellt. Wegen Ablauf der Fristen stellte die Firma N. weder gegen 
die Post noch gegen die VersicherungsgeseUschaft, bei der sie eine 
Verlorenversicherhng gegen Verlust von Geld bei Einschreibsendungen 
hatte, keinen Ersatzanspruch mehr. Sie weigertc nochmalige Zahlung 
an die R.G.m.b.H., da dereń Geschaftsfiihrer B. ein uberwiegendes 
Yerschulden wegen unterlassener Bestatigung des Empfangs von der 
einen Geldsendung trafe. Die R.G.m.b.H. hat daraufhin gegen B. auf 
Schadenersatz geklagt.

Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen. Grundsatzlich 
hatte die Firma N. gemaB § 270 B.G.B. die Gefahr der Geldiibersendung 
zu tragen. Es ist deshalb nur zu fragen, ob die Firma N. infolge eines 
Verscliuldens des B., das die R.G.m.b.H. zu vertreten hat, gegen diese 
eine Schadenersatzforderung erlangt hat, mit der sic gegen die Kauf- 
preisforderung aufrechnen kann. Dies ist jedoch zu yemeinen, weil der 
Firma N. ein uberwiegendes Verschulden zur Last fallt. Sie wuBte ais 
Kaufmann, zum mindesten muflte sie es bei Anwendung der erforder
lichen Sorgfalt wissen, daB dic Moglichkeit des Verlustes einer Post- 
sendung niemals ausgeschlossen ist. Besonders bei Einschreibebriefen, 
in denen Geld zu vermuten ist, muB mit Abliandenkommen oder Be- 
raubung gerechnet werden. Die Post haftet nur gcringfugig und zeit- 
lich beschrankt. Deshalb war ja die Firma N. auch gegen solche Vcr- 
luste versichert, wobei ihr die Beschrankung der Haftung durch Aus- 
scliluBfristen ebenfalls bekannt war. Bei dieser Sachlage muBte sie, 
zugleich ais Tragerin der Gefahr und Versicherte gleicherweise inter- 
essiert an der Moglichkeit des recht zeitigen Riickgriffs, Yorkehrungen 
fiir einen solchen Riickgriff treffen. Sie muBte der R. G.m.b.H. die 
Absendung mitteilen und diese um Eingangsbestatigung ersuchen. Eiu

gegenseitiger Hinweis in beiden Einschreibebriefen hatte genilgt. Es 
ware dann kein Schaden entstanden. DasUnterlassen dieser einfaćhsten 
VorsichtsmaBregeln, die gar keine oder nur geringe Kosten verursacht 
hatten, stellt cin so uberwiegendes Verschulden der Firma N. dar, daB 
es jeden Schadenersatzanspruch ausschlicBt.

Liefert der Hersteller von Vorrichtungen, welche zur Benutzung 
eines fiir einen Andern geschiitzten Patentverfahrens geeignet sind, diese 
an nicht befugte inlandische Abnehmer in Kenntnis ihrer Bestimmung fiir 
ein solches Verfahren, und werden die Vorrichtungen von den Abnehmern 
entsprechend yerwendet, so hat der Hersteller damit das Verfahrens- 
patent des Andern mittelbar yerletzt und ist diesem zur Rechnungs- 
legung und Schadensersatzleistung yerpflichtet. (Urteil des Reichsge- 
richts, I. Civilsenat, vom 31. Januar 1931 — I 228/30.)

K. hat ais Inhaber eines deutschen Reichspatents auf cin Ver- 
fahren zum Betrieb von Saugtrommeln zum Absondern von festen 
Stoffen aus Fliissigkeiten oder breiigen Massen den B. auf Unterlassung, 
Rechnungslegung und Schadensersatz yerklagt. Nach Behauptung des 
K. yerletzt B. das Patent, in dem er dieses Patent yerletzende Vor- 
richtung feilhalt, Kaufliebhabern yorftlhrt und in den Yerkehr bringt.

Das Reichsgericht hat der Klage des K. stattgegeben. Nach den 
gemachten Feststellungen hat B. zur Hebung seines Absatzes Kunden 
das fiir K. geschiitzte Verfahren in Kenntnis seiner mangelnden Be- 
rcclitigung hierzu an seinen Filtern gezeigt und auf die Vorteile des 
Verfahrens hingewiesen. Hierin liegt bereits cin aus Erwerbsrucksichten 
und unbefugt erfolgtes Gebrauclieri des fiir K. geschtitzten Verfahrens. 
Die Lieferung von Saugtrommeln, die zur Ausfiihrung des Verfahrens 
geeignet sind, ist noch kein Inyerkehrbringcn des Verfahrens. Werden 
aber die von B. an dritte gelieferten Filter, die an sich in gleicher Weise 
auch fur ein das Patent freilassendes Yerfahren geeignet sind, von den 
zur Benutzung nicht befugten Abnehmern im Inland gebraucht und 
hatte B. trotz Erkenntnis der móglichen Absicht solch unbefugter Vcr- 
wendung geliefert, so liegt hierin eine mittclbare Patentverletzung durch 
B., welche diesen zur Unterlassung und Rechnungslegung yerpflichtet.

B ekanntgcm achtc Anmeldungen.
Bekanntgemaclit im Patentblatt Nr. 31 vom 6. August 1931.

KI. 5 c, Gr. 9. H 121 019. Carl Heinemann, Dortmund-Hórde, 
Semerteich 8. Nachgiebiger Verbindungsschuh fur Grubcn- 
ausbau. 30. III. 29.

KI. 5 c, Gr. 9. St. 24.30. Stahlausbau G. m. b. H., Gelsenkirchen.
Verzugeisen in Form von Hohlschwellen, die auf Schienen 
oder Bogen aufliegen. 6. III. 30.

KI. 7 a, Gr. 7. K 166.30. Kloecluier-Werke Akt.-Ges., Abt. Georgs- 
Marien-Hiitte, Osnabriick. Verfahren zur Herstellung von 
I-Tragern, insbes. diinnwandigen Breitflanschtragem fiir 
Lcichtbauzwecke aus alten Eisenbahnschienen u. dgl. 
27. VIII. 30.

KI. 19 a, Gr. 1. II 49.30. August Hahmann, Am Schiffgraben 17, 
und August Henkcs, Bódekerstr. 1 F, Hannover. Bettung 
fiir Eisenbahngleise aus fcinkórnigen Naturstoffen. 18.
II. 30.

KI. 19 a, Gr. 1 1 . S 97 786. Alois Siebeck, Ratingen i. Rhld. Schienen
befestigung auf Schwellen jeder Art nach dem Patent 510210; 
Zus. z. Pat. 510 210. 14. VIII. 25.

Ki, 19 a, Gr. 14. D 132.30. Amadeo Dantini, Rom; Vertr.: E. Hoff
mann, Pat.-Anw., Berlin W 50. Keilklemmezur Verhinderung 
des Wanderns von Eisenbahnschienen. 14. V. 30.

KI. 19 a, Gr. 14. L  32.30. Felix Lange, Berlin-Lankwitz, Humper- 
dinckstr. 1 1 . Einrichtung zur Entlastung der Laschen- 
bolzen durch mit den Schienen in der Nachbarschaft der 
StoBliicken yerbundenen Wanderschutzklammern. 3 1 .I . 31.

KI. 19 a, Gr. 28. Sch 93 630. Schwabische Hiittcnwerke G. 111. b. H., 
Wasseralfingen. Schienenbiegegerat; Zus. z. Anm. 193, 
Sch 198.30. 25. III. 31.

KI. 19 f, Gr. 1. I< 20.30. Fried. Krupp Akt.-Ges., Friedrich-Alfred- 
Hiitte, Rheinhausen a. Niederrhein. Verfahren zum Her- 
stellen von Auskleidungsringen aus Walzeisen fiir Kriim- 
mungen in Tunneln und Stollen. 13. IX . 30.

KI. 20 a, Gr. 1. B 147049. Friedrich Overbeck, Munchen, Schwind- 
straBe 27, Dr.-Ing. Rudolf Vogel, Berlin SW 11, Europa- 
haus am Anhalter Bahnhof, und Dr.-Ing. Wolfgang Baseler, 
Munchen, Walhallastr. 21. Gleisanlage, insbes. fiir Ablauf- 
anlagen. 4. X II. 29.

KI. 20 g, Gr. 1. B  29.30. Adolf Bleichert & Co., A.-G., Leipzig N 22.
Doppelgleisdrchglocke fiir Hangcbahnen mit parallelen 
Gleisstiicken. 12. XI. 30.

KI. 20 g, Gr. 3. R 80 343. Bruno Ramm, Altona-Eidelstedt, Garten- 
straBe 4. Laufraderanordnung, insbes. fiir unversenkte 
Schiebebiilmen, zur stoBfreien Oberfahrt von Schienen- 
kreuzungen. 12. I. 31.

Gr. 7. G 77 664. Dr.-Ing. Edmund Frohnc, Drcsden-A. 27, 
Bambergcr Str. 43, Jakob Dietrich, Miinchen, Breitbrunner 
StraBe 17, und Gesellschaft fiir Forderanlagen Ernst 
Ileckel 111. b. H., Saarbrucken, Graf-Johann-Str. 27—29. 
Ililfsfahrzeug zur Ausilbung des Verfahrens zur liegelung 
des Ablaufes von Gutcrzugen auf Ablaufbergen; Zus. z. Pat. 
522 362. 12. X. 29.

KI. 20 i, Gr. 4. O 18 862. Orenstein & Koppcl Akt.-Ges., Berlin SW61, 
Tempelhofer Ufer 23/24. Weiche oder Herzstiick fiir Rillen- 
schienengleise, 21. II. 31.

KI. 20 i, Gr. 4, V 25963. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel
dorf, Breite Str. 69. Doppelte Kreuzungsweiche; Zus. z. 
Anm. V 25 714. 9. XI. 29.

KI. 20 i, Gr. 1 1 . V 331.30. Vereinigtc Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Sicherungseinrichtung fiir elck- 
trische Stelłwerke. 15. IX . 30.

Ki. 20 i, Gr. 1 1 . V 340.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. 111.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Schaltung fiir clektrische 
Weichenantricbe mit Uberwachung. 24. IX. 30.

KI. 20 i, Gr. 35. A 54663. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft,
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4. Einrichtung zur 
Nachrichteniibermittlung und Steuerung von Fahrzeugen. 
29. VI. 28. V. St. Amerika 29. VI. 27.

KI. 20 i, Gr. 35. L  71697. C. Lorenz Akt.-Ges., Berlin-Tempelhof, 
Lorenzweg, und Dr.-Ing. Wolfgang Baseler, Munchen, 
Walhallastr. 21. Zugbeeinflussungseinrichtung; Zus. z. 
Anm. L  71 467. 23. IV. 28.

KI. 20 i, Gr. 35. S 83 281. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-
Siemensstadt. Zugbeeinflussungseinrichtung; Zus. z. Anm. 
S. 82 135. 22. X II. 27.

KI. 20 i, Gr. 38. L  358.30. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-
Tempelhof, Lorenzweg. Beeinflussungsrelais fiir elektrische 
Zugsicherungseinrichtungen. 8. X. 30.

KI. 20 i, Gr. 38. V 366.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Streckenblocksystem; Zus. 2. 
Pat. 522 395- 2°- x - 3°-

KI. 20 i, Gr. 41. V 26717. Vereinigtc Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. II., Berlin-Siemensstadt. Zugsicherungseinrichtung; Zus. 
z. Pat. 510928. 23. IV. 31.

KI. 37 a, Gr. 3. J  20.30. Albert juhl, Bunzlau. Bewehrte Unter- 
decke aus Platten. 5. II. 30.

KI. 37 a, Gr. 7. A 236.30. Paul Aldinger, Leipzig N 22, Magdeburger 
StraBe 11. Verfahren zum Trockenlegen feuchter Mauern 
durch Einbau von Isolierlagen in bestehendes Mauerwerk. 
29. X. 30.

PA TEN TBER IC H T.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S, l8.

KI. 20 h.
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KI. 37 a, Gr. 7. W 189.30. Adolf Wolfsholz, Zementpreflbau, Dussel
dorf, Uhlandstr. 1 1 .  Verfahren zur Wiederherstellung schad- 
hafter Bauwerke durch Einpressen von Zementmortel bzw. 
Aufbringen eines Betonschutzmantels. 31. III. 30.

KI. 37 b, Gr. 3. G 67 500. Siemens-Bauunion G. m. b. H., Kom- 
manditgesellschaft, Berlin-Siemensstadt. Knotenpunktver- 
bimlung ftir Facliwerke. I I .  VI. 26.

KI. 37 b, Gr. 3. P 53 773. Leslie Monroe Parker, Chicago, V. St. A.;
Vertr.: Dipl.-Ing. G. Bertram, Pat.-Anw., Berlin SW 68. 
Fiir verschiedene Langen verwendbarer Fachwerkstab fiir 
zerlegbare Bauwerke. 2. X. 26. V. St. Amerika 2. X. 25.

KI. 37 b, Gr. 5. H 106 898. Siemens-Bauunion G. m. b. H., Kom- 
manditgesellschaft, Berlin-Siemensstadt. Krallendiibelplatte 
fiir dic Verbindung von holzernen Tragwerkstaben. 10. VI. 26.

KI. So b, Gr. 21. B  S.30. Dr. Karl Biehl, Lengerich i. W. Hydrau- 
lisches Bindemittel. 6. I. 30.

KI. So b, Gr. 25. A 115.30. Aluminiumerz Bergbau und Industrie- 
Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: Dr.-Ing. J . Friedemann, Pat.- 
Anw., Berlin W 15. Verfahren zur Herstellung eines bitumi- 
nosen Baustoffes; Zus. z. Anm. D 58596. Ungarn 21. X II. 29,

KI. 80 b, Gr. 25. H 122 348. John Tatham Hines, Surrey, England;
Vertr.: Dr. A. Levy u. Dr. F. Heinemąnn, Pat.-Anwalte, 
Berlin SW 11. Verfahren zur Herstellung von StraBenbau- 
material. 4. VII. 29.

KI. Si e, Gr. 123. A 828.30. AUgemeine Ilauserbau-Actiengesell- 
schaft von 1872 — Adolf Sommerfeld, Berlin W 9, Schelling- 
straBe 5. Vorrichtung zur Ausfiihrung von Betonarbeiten.
8. I. 30.

KI. 84 c, Gr. 2. B 13 1 959. Enno Becker, Bremen, Rembrandstr. 15, 
und Dipl.-Ing. F. W. Brusch, Kieł, Nicmannsweg 2. Ge- 
schlossene eiserne Spundwand aus T-Eisen. 20. VI. 27.

KI. 85 c, Gr, 6. B  134987. Arthur Becker, Bad Homburg v. d. H., 
Schone Aussicht 26. Klaranlage zur Abwasserreinigung 19.
X II. 27.

KI. S5 c, Gr. .6. D 57 913. Mitteldeutsche Abwasser-Reinigungs-Ges.
m. b. H., Plauen i. V., Karolastr. 10—16. Zweistockige 
Klaranlage fiir Abwasser. 1 1 . III. 29.

KI. 85 c, Gr. 6. H 12 1935. Dipl.-Ing. Max Hoffmann, Liibeck, 
Miihlenbriicke 9. Kleinkiaranlage. 4. VI. 29.

KI. 85 d, Gr. 1. B  27.30. Fa. Johannes Brechtel, Ludwigshafen a. Rh., 
Industriestr. 1 1 . Rohrbrunhenfilter aus keramischem 
Werkstoff. 18. VII. 30.

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 32 vom 13. August 1931.
KI. 19 a, Gr. 20. V 24 665. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel

dorf, Breite Str. 69. KriimmungsauBenschiene, insbes. fiir 
Rillenschienengleise. 6. X II. 28.

KI. 39 a, Gr. 21. O 15 736. Gustav OeB, Essen, Hufelandstr. 7. Gleis 
fiir StraOenbahnen, bei welchem Formstucke seitlich an 
den Schienen verankert sind. 29. V. 26.

KI. 19 a, Gr. 26. A 56 125. Aktien-Gesellschaft fiir aluminothermische 
und elektrisclie SchweiBungen (Professor Dr. Hans Gold- 
schmidt-Ingwer Błock), Berlin-Britz, Grade Str. 70—72. 
Gufiform fiir aluminothermische SchweiBungszwecke.
4. X II. 28. StraBenbahn-Ausstellung Essen 21. IX . 28.

KI. 19 a, Gr. 28. H 139.30. August Henkes, Hannover, Bódeker 
Strafle 1 F. Bettungsmaschine fiir in FlieBarbeit statt- 
findenden Gleisumbau. 20. V. 30.

KI. 19 a, Gr. 28. R  229.30. Georg Robel & Co., Miinchen S 50, 
Talkirchener Str. 210—22. Tragrolle mit waagerecht beweg- 
lichem Auflager zum Verschieben von Gleisstiicken, Weichen
u. dgl. 16. VIII. 30.

KI. 19 c, Gr. 9. M 145.30. I. A. Maffei A.-G., Munchen 23. StraBen- 
fertiger mit quer zur StraBeniangsachse an Pendeln einstell- 
barer Lange aufgehangtem, durch ein Schubkurbelgetriebe 
mit veratiderlichem Hub angetriebenen Arbeitsbalken. 
27. X II. 27.

KI. 19 c, Gr. 9. P 60 456. Bruno Peckie, Danzig, Frauengasse 41;
Vertr.: Dr. G. Rauter, Pat.-Anw,, Berlin W 9. BetonstraBen- 
fertiger. 3. VI. 29.

KI. 19 c, Gr. 1 1 . L  74257. Eduard Linnhoff, Berlin-Tempelhof,
Oberlandstr. 19—21. Vorrichtung an Teersprengwagen zum 
wahlweisen Ansaugen. und Fdrdern von Frischluft und von 
Motorabgasen. 13. II. 29.

KI. 19 c, Gr. 1 1 .  T 32557. Trinidad Deutsche Oel- und Asphalt-
Akt.-Ges., Dresden A., Miinchener Str. 1 b. Fahrbare 
Yorrichtung zum geordneten Absetzen von Klein-Pflaster- 
steinen auf die StraBenoherflaclie. 30. X. 26.

KI. 20 i, Gr. 18. A 323.30. AUgemeine Elektricitats-Gesellschaft,
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4. Eisenbahn- 
schranke mit Vorrichtung zur Abbremsung eines gegen die 
Schranke anprellenden Fahrzeuges. 9. IX . 30.

KI. 20 i, Gr. 38. W 82 361. Max Theodore Wintsch, Lancaster, State 
of Pennsylvania, V. St. A.; Vertr.: Dipl.-Ing. A. Kuhn, 
Pat.-Anw., Berlin SW 61. Zugbeeinflussungs- und Siche- 
rungssystem fur Eisenbahnen. 11 . IV. 29.

KI. 20 i, Gr. 39. D 408.30. Dr. Wilfried Dobers, Tannroda, lim.
Eisenbahnsiclierung, insbes. fiir Uberwege. 25. XI. 30.

KI. 20 i, Gr. 39. Scli 81.30. Wilhelm Schwerer, Offenbach a. M.,
Becthovenstr. 52, Blink- und Schallsicherung fiir schienen-
gleiche Baliniibergange. 26. II. 30.

K I .'26 i, Gr. 41. V 389.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke
G. m. b. IL, Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zur Fest-
stellung der Achsenzahl eines Zuges; Zus. z. Pat. 485 072.
5. X I. 30.

KI. 37 a, Gr. 1. H 118 2 10 . Otto Hartmann, Berlin-Mariendorf,
Rathausstr. 17. Verfahren zur Herstellung von Hourdis-
declcen zwischen eisernen Tragern. 13. IX . 2S.

KI. 37 a, Gr. 4. S 89 876. Societe Anonyme des Etablissements
Duchateau, Bouiogne-sur-Mer, Frankreich; Vertr.: Dr.-Ing.
F. Herzfeld-Wuesthoff u. Dr. F. Herzfeld-Hoffmann, Pat.- 
Anwalte, Berlin W 10. Auswechselbare Scheidewand fiir 
zerlegbare Hauser. 8. II. 29. Frankreich 13. II. 28.

KI. 37 b, Gr. 2. J  29 858. Gonzalo Iglesias Sanchez Solorzano, Madrid, 
Spanien; Vertr.: Dr.-Ing. R. Meldau, Pat.-Anw., Berlin- 
Wilmersdorf. Holzplatte mit Asphaltschicht. 24. X II. 26. 
Spanien 26. X II. 25.

KI. 37 b, Gr. 2. Sch 90049. August SchiiBler u. Philipp SchiiBler,
Worms a. Rh., Liebenauer Feld 5. Mehrschichtige Bauplatte 
mit einer Leichtbauplatte ais Unterlage. 17. IV. 29.

KI. 37 b, Gr. 5. M 109 913. Metallwarenfabrik Ruko G. m. b. H., 
Neuwied a. Rh., Postfach 90. Beschlag fur die Stirnseite 
von Brettern. 29. IV. 29.

KI. 37 b, Gr. 5. S 92 287. Siemens-Bauunion G. m. b. H., Komm,- 
Ges., Berlin-Siemensstadt. Krallendiibelplatte fiir die Ver- 
bindung von holzernen Tragwerkstaben; Zus. z. Anm. 
H 106898. 20. X. 27.

KI. 37 c, Gr. 1 1 . G 33.30. Alfred Gauthier, Calmbach a. d. Enz, 
Schonberger StraBe. Aufziehvorrichtung fiir eine den 
Innenraum des gemauerten Kamins ausfiillende Schalung.
4. III. 30.

KI. 80 a, Gr. 7. B  13 1 463. Ernst Bongardt, Mainz, Obere Zahlbacher 
StraBe 40. Verfaliren und Vorrichtung zum Fordern und 
Mischcn von kornigen Mischgiitern, insbes. Beton u. dgl.
20. V. 27.

KI. 80 a, Gr. 7. U 221.30. Usines de Thisselt-lez-Willebroek pour la
Fabrication de Carreaux en Ciment et de Piftces en Bćton, 
Sociśtd Anonyme, Thisselt, Belgien; Vertr.: Dr. A. Levy
u. Dr. F. Heinemąnn, Pat.-Anwalte, Berlin SW 11 . Misch- 
vorrichtung fiir Mortel, Beton o. dgl. 10. VI. 30. Belgien
11 . X II. 29.

KI. So a, Gr. 7. W 447.30. Franz Wenzlokat, Sundern i. W., Kreis
Arnsberg. Handmortelmischer. 10. X II. 30.

KI. So a, Gr. 56. H' 120 170. Hume Steel Limited, Melbourne, 
Australien; Vertr.: Dipl.-Ing. W. Schmitzdorff, Pat.-Anw., 
Berlin SW 61. Schleudervorrichtung zur Herstellung von 
Róhren, Rohrfuttern und ahnlichen Hohlkorpern aus Ze- 
mentmasse o. dgl. I. II. 29.

KI. So b, Gr.' 25. L  69 202. Hugo Laderer, Stuttgart-Cannstatt, 
Fabrilcstr. 5S. Wasserdichter Baustoff, bestehend aus 
Bitumen und Fiillstoffen; Zus. z. Pat. 454 801. 20. VII. 27.

KI. 80 b, Gr. 25. W 83 240. Weber-Kranz & Co. G. m. b. IL,
Wiesbaden, ViktoriastraBe 16. Verfahren zur Herstellung 
eines Dichtungs- und Bindemittels fiir StraBenbauzwecke.
22. VII. 29.

KI. 81 e, Gr. 22. II 12 1 521. Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr,
E. Hinselmann &  Co., G. m. b. H,, Essen, Zweigertstr. 28. 
Kratzerfórderer. 6. V. 29.

KI. 84 a, Gr. 2. G 11.30. Gutehoffnungshiitte Oberhausen Akt.-Ges., 
Oberhausen i. Rhld. Ufereinfassung aus einer Spundwand

- mit aufgesetzter Betonmauer. 2, I. 30.
KI. 84 a, Gr. 3. G 77 229. Gutehoffnungshiitte Oberhausen Akt.-Ges., 

Oberhausen i. Rhld. Antrieb mit endloser Kette fiir Schiebe- 
tore von Schleusen und andere schwere Korper. 16. V III. 29.

KI. 84 c, Gr. 2. B  139070. Dipl.-Ing. Friedrich W. Brusch, Kiel, 
Niemannsweg 2. T-formiges Spundwandeisen. 28, V III. 2S.

KI. S4 c, Gr. 5. S 90 0S7. Siemens-Bauunion G. m. b. H., Komm.- 
Ges., Berlin-Siemensstadt. Bauweise fiir Untergrundbahn- 
und ahnliche Tiefbauten unter StraBen. 23. II. 29.

KI. 85 c, Gr. 6. D 59 854. Hans Dorfmiiller, Munchen, Grimmstr. 4.
Einrichtung zur Ausscheidung der Schwimm- und Fettstoffe 
bei Klaranlagen; Zus. z. Pat. 48x250. 9. X II. 29.

KI. 85 d, Gr. 6. I i 34.30. Dr.-Ing. Kusch, Berlin-Lichterfelde-West, 
Knesebeckstr. 2. Vorrichtung zum Abfangen und Aus- 
waschen des Sandes aus Abwassem. 26. V. 30.

KI. 85 d, Gr. 1. T 49.30. Dr.-Ing. Giinther Thiem, Leipzig C 1, 
Plagwitzer Str. 9. Einrichtung an Filterbrunnen beliebiger 
Bauart zum Einbringen eines chemischen Mittels zwecks 
Losung von Verkrustungen. 29. X. 30.

KI. 85 d, Gr. 2. K 5.30. F. Iilockner Komm.-Ges., K 61n-Bayenthal> 
Bonner Str. 271—275. Steuereinrichtung fiir Luftkompres- 
soren von Wasserversorgungsanlagen mit Windkessel-
27. I. 30.



DER BAUINGENIEUR
1931 HEFT 38. BOCHERBESPRECHUNGEN. 679

BOCHERBESPRECHUNGEN.
H arulbucli der W asserversorgung. Von Erwin GroB. 2. Auf

lage bei R. Oldenbourg, Mlinchen/Berlin. Preis RM 22,—.
Zu unscrcn alteren groBen Biichern iiber Wasscrversorgung, 

von L u eger, Sm erker, W eyrauch u. a., hat uns GroB nun ein 
knapperes Handbuch gegeben, das klar und einfach geschrieben ist 
und alles Wesentliche des Gegenwartswissens iibersichtlich zusammen- 
faBt. Dabei behandelt es nicht nur die rein technischen Dinge, sondern 
auch die naturwissenschaftlich zu wertenden Voraussetzungen fiir 
unsere Arbeit im Fach und viele ciiemische und manche bak- 
teriologische Einzelheiten bei der Beurteilung und Behandlung des 
Wassers fiir seine einzelnen Venvcndungszweclce. So ist das Buch 
eine gute Darstellung iiber das weite und vicl gegliederte Gebiet der 
Wasserversorgung geworden, die um so wcrtvoller ist, weil sie bis in 
das Neuzeitlichste hineinreicht. In ihm kommt jetzt der Gewinn zur 
Erscheinung, den uns die Gemeinschaftsarbeit von Hygienikern, 
Chemikern, Bakteriologen und Ingenieuren im fest zusammenfassenden 
Rahmen der L a n d e sa n sta lt  fiir W asserliygiene, dereń Mitglied 
der Yerfasser ist, gebracht hat.

Freilich zeigt das Buch auch, daB wir noch keineswegs am 
Ende sind beim Suchen nach klaren und eindeutigen Bereclmungs- 
und Bewertungsgrundlagen fiir kunftige Arbeiten, und daB wir aus 
Uberlicferungen heraus noch manches HandwerlcsmaBige mitschleppen, 
das naeligeprilft werden muB. Auch die noch sehr umstrittenen recht- 
liehen Grundlagen fiir das Wegnehmen, Nutzen und Wicderzurilck- 
geben von Wasser werden beim Weiterentwickeln der Wasser- 
versorgungen in unserem immer enger besiedelten Lande eine Be- 
dciutung bekommen, die dazu zwingt, sie auch in der technischen 
Literatur, und zwar vom Standpunkt des erkennenden Ingenieurs aus, 
mitzubehandeln, damit so technisches Materiał fiir die Weiter- 
entwickelung der Gesetzgebung beigebracht werden kann. Diese 
Hinweise beeintrachtigen aber nicht den Gegenwartswert des Buches, 
das durcli seine umfassende Zusammenstellung ein sicheres Fundament 
fiir kunftige Weiterentwickelungon gibt.

Prof. Otto G eiBler, Hannover.

Leh rgang fiir B au tisch ler fiir planm aBige praktisch e A us
bildung und fiir den technischen U nterricht. 3. Teil. 
Unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute maBgebender Korperschaften 
und mit Unterstiitzung des Reichskuratoriums fiir W'irtschaftlich- 
keit bearbeitet und herausgegeben vom Deutschen AusschuB fiir 
Technisches Schulwesen. Berlin 1931. Preis RM 2,65.

Der dritte und letzte Teil des Lehrganges fiir Bautischler wendet 
sich besonders dem Holz-Treppenbau zu. Gerade und gewundene 
Treppen mit und ohne Setzstufen, aufgesattelte, eingeschobene und 
eingestemmte Treppen sind in der vom DATSCH gewahlten sehr 
anschauliehen zeichneriśchen Darstellungsweise behandelt worden, die 
sich besonders bei denWangen- und Handlaufkriimmlingen desTreppen- 
baus bewahrt. Ein ScliluBabschnitt handelt von einigen Gegenstanden 
des Innenausbaus (Tcleplionzelle, eingebaute Schranke, Rundbogen- 
fenster). Den nunmehr abgeschlossenen Bautischlerlehrgang kann man 
ais. ein sehr gutes Werkzeug fiir den technischen Schul- und Selbst- 
unterricht nur bestens empfehlen. Hummel.

Leh rgang fiir B eto n -F ach arb eiter fur planmaBige praktische 
Ausbildung und fiir den technischen Unterricht. 2. Teil. Unter 
Mitarbeit zahlreicher Fachleute maBgebender . Korperschaften und 
mit Unterstiitzung des Reichskuratoriums fiir Wirtschaftlichkeit 
und von Wirtschaftsverbanden bearbeitet und herausgegeben vom 
Deutschen AusschuB fiir Technisches Schulwesen. Preis RM 2,60.

Der nunmehr vorliegende zweite Teil des Lehrgangs behandelt, 
stufenweise sich den schwierigeren Eisenbetonarbeiten zuwendend, 
Schalungs- und Herstellungsarbeiten von Decken zwischen Eisen- 
tragem, Eisenbetondecken mit Haupt- und Nebenunterziigen, Rippen- 
decken, Hohlsteindecken, Steineisendecken, Gewólben, Silos und 
Treppen und schlieBt mit einem Abschnitt ,,AlIgemeines" iiber Festig
keit, Wiirfelprobe, Balkenprobe, Abbindeprobe und Dehnungsfugen. 
Zwei Zeichenblatter diirften zu iiberarbeiten sein. Mit der Druck- 
presse (Blatt 2694) kann kein Zugversuch vorgenommen werden. Uber 
den Unterschied zwischen Schwind- und Treibrissen kónnen nur 
zutreffendere Abbildungen ais dic auf Blatt 2696 zu einer Anschauung 
verhelfen. Im ubrigen ist der Stoff mit der schon im ersten Heft zu 
findenden Anschaulichkeit und Systematik und damit fiir ein Er- 
ziehungswerk erfolgreich weiterbehandelt worden. Hummel.

Die E n tw ick lu n g  der Oder vom N atur- zum K ulturstrom . 
Von Kurt Herrmann. (Jalirbuch fiir die Gewasserkunde Nord- 
deutschlands. Besóndere Mitteilungen Bd.6, Nr. 2.) Berlin 193°. ^ei 
Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Buclidruckerei G.m.b.H. Preis gch. 
RM 10,—.

Ein Kapitel aus der Geschichte des deutschen FluBbaues wird 
hier geschildert. Nach einer geologischen Bcgrtindung der Geographie 
des Odertales werden, gestiitzt auf ein offenbar umfassendes Studium 
der weitverzettelten Akten, die baulichen MaBnahmen an der Oder zur 
Yerringerung der Hochwassergefahr und zur Verbesserung der Schiff- 
fahrt von der Reichsgrenze bis zur Mundung in historischer und geo- 
graphischer Aufeinanderfolge dargestellt. Die Abhandlung faBt somit 
alles iiber den FluBbau an der Oder Bekannte zusammen und bietet

durch die Fiille des Stoffes viel Anregung zu Verg!eichen mit der Ge
schichte der Entwicklung anderer Strome.

So uberrascht es, daB man an der Oder etwa seit 1800 mehr und 
mehr von der Ausfuhrung derDurchstiche abkommt, weil man die Nach- 
teile einer allzu scharfen „Rektifikation" erkannt hat, wahrend Tulla 
am badischen Rliein 1817 die ersten Durchstiche ausfiihren laBt, die — 
in der Folgę von seinen Nachfolgern zu weitgehend fortgesetzt — neben 
groBen Vorteilen doch ahnliche Nachteile brachten wie an der Oder. 
DaB der groBe badisehe Wasserbaudirektor anscheinend nie von den 
an der Oder gemachten Erfahrungen im FluBbau Kenntnis genommen 
hat, scheint ein iiberzeugenderer Beleg fiir damaligen deutschen 
Partikularismus ais der vom Verfasser gemachte Hinweis auf die Zoll- 
privilegien der einzelnen Stadte und Lander. Der Vcrfasser bezeichnet 
selbst diese Abgaben ais „reine Finanzzólle", d. h. sic waren Vcrkehrs- 
oder Umsatzsteuem der mit ihnen belasteten Gewerbe. Sic waren ge- 
wissermaBen lotrecht geschichtet, wahrend man heute von einer 
waagerechten Schichtung der Steuern sprechen konnte: damals Frank
furt gegen Breslau, Stettin gegen Frankfurt, heute Beamte gegen 
freie Berufe, Industrie gegen Landwirtschaft. Woraus der Verfasser 
lediglich eine Umschichtung, keine Verringerung des deutschen Parti
kularismus feststellen kónnte.

Ob der nach der Annektierung Schlesiens durch PreuBen leb- 
haftere Ausbau der Oder allein gróBerer Tatkraft des preuflischen 
Staates zu danken ist, wie der Verfasser meint, oder auch Anderungen 
in volkswirtschaftlichen Bewertungcn und Fortscliritten in der Technik, 
scheint nicht gekiart. Jedenfalls sind die fruhesten der allerdings 
wenigen baulichen MaBnahmen an der brandenburgischen Oder auch 
erst 1739 ausgefiihrt worden (von einem Falle fortifikatorischen 
Wasserbaues bei Kiistrin abgesehen), und 1742 bestanden Piane der 
ósterreichischen Regierung, die durch das Hochwasser von 1736 
yeranlaBt waren.

Vielleicht hatte der weite Rahmen des Themas durch ein aus- 
fiihrliches Eingehen auf solche Fragen noch besser gefiillt werden 
kónnen. Dr.-Ing. Ernst Schleierm acher.
Die Messung der V erdunstung vom M itte ltan dkan al bei 

Sehnde in den Ja h re n  1925 bis 1927. Von Wilhelm Fried rich . 
(Jahrbuch fiir die Gewasserkunde Norddeutschlands. Besóndere 
Mitteilungen Bd. 6, Nr. 1.) Berlin 1930 bei Ernst Siegfried Mittler &  
Sohn, Buchdruclcerei G. m. b. H. Preis geh. RM 5,—.

Die Abhandlung beschreibt die Methode und die Ergebnisse von 
lokalen Verdunstungsmessungen, dic wahrend zweier Jahre durch- 
gefiihrt worden sind. Deshalb kónnen, wie der Verfasser selbst an- 
deutet, nur Teilergebnisse bekanntgegeben werden. Davon scheinen 
beachtenswert: im Winter (November bis Marz) verdunstet mehr bei 
Nacht ais bei Tag; die iiberhaupt groBte Tageshóhe der Verdunstung 
bleibt unter 10 mm; die Monatswerte der Verdunstung fur den gleichen 
Monat weichen im Laufe der Jahre wenig voneinander ab im Gegen
satz zu den Niederschlagslióhen.

Uber den jeweiligen órtlichen Bcobachtungsbereich hinaus 
giiltige und vor allem yorhersagende Werte werden erst gegeben werden 
kónnen, wenn an vielen Stellen und wahrend einer langeren Beobach- 
tungszeit solche Verdunstungsmessungen durehgefiihrt worden sind. 
Dereń Ergebnisse werden jedoch nur untereinander verglciclibar sein, 
wenn die Messungen auf dieselbe Art gemacht worden sind. Der Wert 
der Veróffentlichung ist daher vor allem darin zu sehen, daB sic eine 
Dienstordnung fiir derartige Messungen und eine Gebrauchsanweisung 
der zweckmaBigerweise zu verwendenden Gerate gibt. Dadurch wird 
die sonst fiir den Leser, namentlich wenn er die Veróffentlichung von 
Friedrich iiber denselben Gegenstand im Zentralblatt der Bauverwal- 
tung kennt, zeitraubende Ausfiihrlichkeit entschuldigt.

Ob allerdings im Hinblick auf diesen Zweck die Beurteilung 
der angegebenen Methoden durch den Verfasser nicht zu optimistisch 
ist, scheint fraglich, solange z. B. zwischen den Einzelwerten einer 
MeBreihe Unterschiede bis zu etwa 0,2 mm vorkommen kónnen, d. h. 
ein Betrag von der GróBe der gesamten Yerdunstungshóhe einzelner 
Tage (Zalilenbeispiel S. 14 und Zahlentafel 26), oder solange die Er- 
ganzung der Beobachtungen am Landkcssel durch solche an der Wild- 
schen Schale fur angangig erklart wird, wahrend andererseits dic Er
gebnisse an der Schale und diejenigen an den Kesseln sehr stark aus- 
einandergehen (Zahlentafel 25, Yerhaltnis Vf : v»).

Meteorologen und Bauingenieure, die iiir Kanalhaltungen oder 
Kraftwerke Wasserwirtschaftsplane aufzustellen haben, werden sich 
mit der Abhandlung beschaftigen miissen.

Dr. Ing. Ernst Schleierm acher.
Von Zahlen und F iguren , Proben mathematischen Denkens fiir 

Liebhaber der Mathematik. Ausgewahlt und dargestellt von Hans 
R adem acher und Otto Toeplitz. VI, 164 Seiten mit 129 Text- 
figuren. Springer 1930, Preis geb. RM 9,60.

Das Buch setzt sich zum Ziel, Lesern, die nur einige kleine Aus- 
schnitte der Mitteischulmathematik beherrschen, „das wirklicli Mathe
matische unverhiillt zu zeigen" und zwar „an kleinen Liedem aus dem 
groflen Bereich der Mathematik" die auch ohne mathematisches 
Training von jedem disziplinierten Kopf verstanden und genossen 
werden kónnen. Es will Yerstandnis, Interesse, ja Begeisterung wecken 
fur die Mathematik um der Mathematik willen — und ausdriicklich 
nicht um ihres Ńutzens fur Naturwissenschaft und Technik willen.
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Von diesem Standpunkt aus haben die Verfasser ihre etwa 25 Proben, 
von denen jede fiir sich allein verstanden werden kann, vorziigIich 
ausgewahlt. Am meisten interessieren durften davon den Ingenieur: 
die Durclilaufungsmoglichkeiten von Kurvcnnetzen, das Vierfarben- 
problem (bei Landkarten), die Geradfiilirungen durch Gelenkmęchanis- 
men, die (geschlossenen) l<urven „gleicher Breite" (z. B. das in einem 
Quadrat ohne Spiel drehbare Kreisbogendreieck von Reulaux) und 
die Unentbehrlichkeit des Zirkels bei geometrischen Konstruktionen. 
Im ganzen aber wird das Buch doch wohl mehr bei Geisteswissen- 
schaftlern, insbesondere Juristen und Philosophen, Anklang finden, 
ais gerade bei Ingenieuren, Denn von diesen sind die mathematisch 
Interessierten in der Regel mathematisch trainiert; man kann sie 
daher, wie die Yerfasser selbst erkannt haben, viel weiter fiihren; man 
kann sich ferner ihnen gegeniiber von vornherein einer genaueren 
Terminologie bedienen, ais es hier gelegentlich geschehen ist. — Schliefl- 
lich werden Ingenieure, ntógen sie mathematisch noch so sehr inter- 

' essiert sein, stets „Tatsachen" mehr Gewieht beilegen ais z. B. „Me- 
thoden des Fragestellens" — sehr im Gegensatz zu den obengenannten 
Geisteswissenschaftlern. v. San den.

Tabellen  zur Berechnung durch laufend er T rager unab
hangig von der Anzahl der Felder und dem Verhaltnis der Spann
weiten, bearbeitet von G. R ath lin g , Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften in Chikago, unter wissenschaftlieher Priifung und 
Beratung von Dipl.-Ing. W endt, Magistrats-Oberbaurat, im 
Statischen Priifungsamt der Baupolizei Berlin, 1931, Selbstverlag 
des Verfassers, Preis RM 20,—.

Das Werk enthalt, in iibersichtlichen Tafeln zusammengefaBt, 
die EinfluBordinaten fiir die durch eine wandernde Einzellast verur- 
sachten Biegungsmomente, ferner die Werte der Feld- und Stiitzen- 
momente boi gleichmaGig verteilten Lasten, Streckenlasten, festen 
Einzellasten und bei auBen angreifenden Momentcn, fiir durchlaufende 
Trager mit beliebig vielen Offnungen und beliebigen Stiitzweiten- 
verhaltnissen. Fiir die Berechnung durchlaufender Trager stehen zwar 
bereits altere Tafelwerke zur Verfiigung; das vorliegende bietet diesen 
gegeniiber wesentlich Neues, was schon aus den ersten Satzen des Vor- 
wortes des Verfassers hervorgeht:

„Es war bisher nicht moglich, fiir den durchlaufenden Irager 
Zahlentafeln aufzustellen, die unabhangig von Felderanzahl und 
Spannweitenverhaltnis wurden, da in jedem statisch unbestimmten 
Stiitzenmoment der EinfluB aller Felder, auch der unbelasteten, 
sich auBert. 1

Die Annahme eines konstanten Steifigkeitsverhaltnisses j

fur alle Felder bringt zwar gewisse Vorteile mit sich. laBt aber fiir 
beliebig viele unglciche Tragerspannweiten endgiiltige in sich 
abgeschlossene Zahlentafeln nicht zu.

Diese Schwierigkeiten hat der Verfasser dadurch behoben, 
daB er in den Mittelfeldern das gleichbleibende Steifigkeitver-
haltnis j  beibehalt, aber fiir die beiden E n d fe ld er, der

freien E n d au flag eru n g h alber, das >/£ V 3 f acI:le dieses 
S te ifig k e itsv e rh a ltn isse s  ein fiihrt. Wir machen also die 
Yoraussetzung, daB sich die Endsteifigkeiten verhalten wie:

%  V 3 : 1 : 1 : 1 ’ ’ ' ' 1 : 1  : t : % V 3-
Dann wird es moglich, fur jedes beliebige Tragersystem die 

Stutzenmomente einer belasteten Offnung ohne Riicksicht auf die 
unbelasteten Nebenfelder darzustellen und daher fiir alle Falle 
dauernd giiltige Zahlenwerte auszurechnen."

Hierfiir ist in der Einleitung in leicht verstandlich gehaltenen 
theoretischen Darlegungen die Erkiarung gegeben. j

Die in dem vorliegenden Tafelwerk iiber die Verhaltniswcrte y
gemachte Voraussetzung wird sicher den meisten praktisch vorkommen- 
den Fallen ebenso gut oder besser entspreclien ais die bisher in den 
anderen Tafelwerken iibliche Annahme konstanter Tragheitsmomente
oder konstanter Verhaltniswerte j  , da die Endfelder durchlaufender
Trdger im allgemeinen ja steifer ausgebildet werden miissen ais die 
Mittelfelder.

Bestatigt wird dies auch durch die Nachpriifung des Tabellen- 
werkes, welche der PreuBische Minister fiir Volkswohlfalirt veranlaBt 
hat. In einem ErlaB desMinisters vom 8. Juni 1931 — II 6990/IL5.—  
wird mitgeteilt, daB „die Durchrechnung von Zahlenbeispielen mit 
stark wechselnden Stiitzweiten und Tragheitsmomenten nach der ge- 
nauen Berechnungsart und nach den Rathlingschen Tabellen ein zu- 
friedenstellendes Ergebnis hatte."

Der Ordinatenabstand ist sehr lclein (im allgemeinen 0,05 1) 
gewahlt, so daB in vielen praktischen Fallen keine Interpolation melir 
notwendig wird und die Anwendung der Tafeln eine wesentliche Er- 
leichterung bietet.

Hervorzuheben sind die iibersichtliche Anordnung der Tafeln 
sowie der klare Druck und die vortroffliche Ausstattung des Buches. 
Sein groBer, viele Belastungsfalle umfassender Anwendungsbereich wie 
auch die bereits erwahnte gliickliche Wahl der Steifigkeitsverhaltnisse 
der einzelnen Felder wird dem Werk sicher sehr bald eine umfangreiche 
Yerwendung in der Praxis sichern. R.

Sim p lified  ca lcu latio n  of s ta t ic a lly  ind eterm inate bridges, 
with appendix: Exact theory of three-span suspension bridges, by
G. G. K rivo sh ein , Mil. Eng., civ. eng., etc., Professor of the tech- 
nical institute, Prague. X + 2 9 i pages,jz52 illustrations. Im Selbst- 
verlag des Verfassers (Prag, Bubenec, Buckova 27) 1930. Preis 
$ 5,— in Leinen geb. [Das Buch erschien gleichzeitig in tschechischer 
Spraclie bei Ćeskd matice technicka y  Praze].

Fiir die Ermittlungen der Spannungen usw. in stat. unbest. 
Tragsystemen ist die Querschnittsverteilung (F, J) in manchen Fallen 
von groBter Bedeutung. Gegen dic in den meisten Lehrbiichern fiir 
die Berechnung solcher Systeme zur ersten Naherung empfohlene An
nahme F  bzw. J  =  konst., die mit der iiblichen Iteration in gewissen 
Fallen divergierende Wertereihen liefert, wendet sich K. Er empfiehlt 
mit J : Jc =  (h: hc)3 zurechuen (h =  Tragerhohe), fur manche Systeme 
(h : hc)e n tsp re c h e n d  F : F- =  h : hc bzw. \f h : hc. Der Hauptteil 
des Buclis zeigt die Anwendung dieser Methode an rd. 30 Zahlenbei
spielen verschiedenster Art und beweist die Uberlegenheit gegeniiber 
der Annahme J  bzw. F  =  konst. Die Beispiele behandeln weiter die 
Anwendung voneinander unabhangiger Bestimmungsgleichungen fiir 
die Unbekannten bei mehrfach stat. unbest. Systemen, der Methode 
von Siegmund Muller, sowie der Methode der „Uberschiisse", bei der 
die Unterscliiede zwischen den genauen und den angenaherten Werten 
der stat. unbest. GroBen ais Unbekannte eingefuhrt werden. Das Buch 
enthalt ferner vergleicliende Kostenberechnungen fiir Hangebriickcn 
mit Kabeln oder Ketten, Voruntersuchungen fiir Haiigebriickcn 
groBer Stiitzweite und fur kombinierte Hangę- und Bogenbriicken 
nach dem Patent K. Fur die Hudsonbriiclce bei Fort Lee, New York, 
sind verschiedene Projekte wiedergegeben, aber leider keine Angaben 
iiber die ausgefuhrte, schon fast vollendete Hangebriicke mit 1067 ni 
Stiitzweite. Im Anhang ist die i. W. bereits vom Wiener Briickenbati- 
kongreB 192S bekannte exakte Theorie von K. der Hangebriicke mit 
drei Offnungen wiedergegeben.

Die Vorschlage fiir die Querschnittsannahme werden bei starker 
veranderlicher Tragerhohe niitzlich sein (z. B. fiir den kontinuierlichen 
Trager konstanter Hohe stimmt der K .’sche Vorsclilag mit der iiblichen 
ersten Annahme J  =  konst. iiberein!), besonders in den Fallen, wo der 
Statiker nicht auf ein Beispiel mit ahnlichen Verhaltnissen zurUck- 
greifen kann. Der K .’sche Weg der angenaherten Berechnung stat. 
unbest. Brucken (die Methoden der Baustatik sind ais bekannt vor- 
ausgesetzt) hatte wohl auch an einer viel geringeren Zahl von Bei- 
spielen ausreichend erlautert werden konnen. Die mitgeteilten Einzel- 
lieiten der Vorberechnung von Brucken im allgemeinen (die in unseren 
Lehrbiichern kaum beriihrt werden) und die Angaben iiber zahlreiche 
ausgefuhrte und projektiertc Bruckcn machen das Buch jedoch zu 
einer interessanten und wertvollen Erganzung der Briickenbauliteratur.

Ferd. Schleicher.

M itteilungen iiber Versuche. A u sgefuh rt vom ósterre ich i- 
schen E isenbetonausschuB. Heft 12. Die Baukontrolle im 
Beton- und Eisenbetonbau. Von Zivilingenieur Oskar Schreier. 
Dritter Bericht des Unterausschusses fiir Saulen. Von Dr. Fritz 
Em perger. Die Nacherhartung des Betons. Von Dozent Zivil- 
irigenieur Maximilian Soeser. Der EinfluB von Brandtemperaturen 
auf verscliiedene wichtige Bauelemente. Berichterstatter: Ober- 
stadtbaurat Ing. Hans G undacker, Prof. Dr. Leopold Hof- 
bauer und Stadtbaukommissar Ing. Josef GroB. Herausgegeben 
vom Osterreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein, Wien
1931. Preis RM 6,50.

AnlaBtich des 25jahrigen Bestandes des osterreichischen Eisen- 
betonausscliusses innerhalb des Osterreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins wird das vorliegende Heft 12 veroffentlicht.

In einem einleitenden Aufsatz bespricht Herr Zivilingenieur 
Oskar Sch reier, Direktor der Bauunternehmung A. G. WayB, die 
Richtlinien fiir die Baukontrolle bei der Ausfiihrung von Beton- und 
Eisenbetonbauten, die ais Entwurf des osterreichischen Eisenbeton- 
ausscliusses lierausgegeben sind. Die Einspruchsfrist fiir ósterreichische 
Faclileute zu diesen vorlaufigen Richtlinien lauft bis 30. Sep- 
tember 1931.

Der dritte Bericht des Unterausschusses fiir Saulen ist yon 
Oberbaurat Dr. Fritz E m perger erstattet. Soweit der Inhalt nicht 
durch andere Veróffentlichungen in verschiedenen Zeitschriften be- 
kanntgeworden ist, soli er bei nachster Gelegenheit an anderer Stelle 
der Zeitschrift im Vergleich mit anderen Saulenuntersucliungen 
besprochen w-erden.

U ber die Nacherhartung des Betons berichtet Herr Dozent 
Zivilingenieur Maximilian Soeser. Aus verschiedenen Untersuchungen 
werden Anregungen fiir die Festigkeitssteigerung von Beton bis nach 
einem Jahr in Prozenten der 28-Tage-Festigkeiten angegeben.

Eine vierte Abhandlung stellt die,Ergebnisse der Yersuche des 
Einftusses von Brandtemperaturen auf verscliiedene wichtige Bau
elemente dar. Der Bericht ist von Oberstadtbaurat Ing. Hans 
G undacker, Prof. Dr. Leopold H ofbauer und Stadtbaukommissar 
Ing. Josef GroB verfaBt und bedeutet eine wertvolle Bestatigung 
und Erganzung dessen, was aus amerikanischen, deutschen und anderen 
Untersuchungen bereits bekannt ist.

Es darf mit Interesse den weiteren Arbeiten des osterreichischen 
Eisenbetonausschusses entgegengesehen werden. E. P.

F u r  die S ch riftle itu n g  y e ra n tw o r illch : P ro f. D r.-Ing. E . P ro b st, K arlsru h e  I .B .  — V e r !a g  von Ju liu s  S p rin g e r ln B erlin  W . 
D ruck  von  H . S . H erm ann G . m. b. H ., B er lin  SW  iq , B eu th strafle  8.


