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F R I E D R I C H  E N G E S S E R f .
In  Stiller Weltabgeschiedenheit, fern von Karlsruhe 

in seiner badischen Heimat, im sudlichen badischen 
Schwarzwald, ist am 29. August Dr.-Ing. h. c. F r ie d r ic l i  
E n g e s s e r ,  Geh. Oberbaurat und Prof. i .R . an der Techn. 
Hochschule Karlsruhe, im 84. Lebensjahr verschicden.

Geboren in Weinheim in Baden, studierte er in K arls
ruhe an der Technischen Hochschule. Ais Ingenieur 
wirkte er im badischen Staatsdienst, zuerst beim Bau 
der Hóllental- und der Schwarzwaldbahn, spater bei der 
Eisenbahn- und Wasserbaubehórde in Karlsruhe, bis er 
im Jah re  1885 ais Nachfolger Sternbergs einem Rufę 
an die Techn. Hochschule in Karlsruhe folgte. AuBer auf 
Ferienreisen, iiber die er viel 
Interessantes zu erzahlen 
wuflte, ist er nur seiten aus 
Baden hinausgekommen, und 
doch ist er durch seine grund- 
legenden theoretischen A r
beiten weit iiber die Grenzen 
Deutsćhlahds bekannt ge
worden. Dies ist um so be- 
merkenswerter, ais Engesser 
es nicht liebte, sich óffentlich 
zu betatigen.

Die wissenschaftliche Ta- 
tigkeit Engessers war sehr 
fruchtbar. Diese und seine 
Lehrtatigkeit, voti der seine 
Schiller begeistert waren, ha
ben ihm allgemeines Anselien 
in der Fachw elt gebracht.

V or und nach dem Kriege 
verging wohl kein Jah r, in 
dem er nicht zu irgendeiner 
fachwdssenschaftlichen Frage 
auf seine A rt Stellung genom
men hatte. Von seinen Ver-
ćffentlichungen sei in erster Linie sein Buch uber die Zu- 
satzkrafte und die Nebenspannungen genannt. Seine 
beiden Schuler, der vcrstorbene Prof. Schachentneier und 
Prof. Kriem ler setzen m it Recht diese Yeroffentlichung 
an erste* Stelle. Der erstere betrachtete die Arbeit ais 
den Anfang einer charakteristischen Entwicklung der 
Theorie der eisernen Brucken. Der letztere hebt die be
sondere Gabe Engessers liervor, die auch sonst seinen 
Arbeiten nachgeriihmt w ird : Dank seinem reichen Wissen 
durfte er sich an die theoretisch schwierigsten Aufgaben 
wagen, weil ihm die Befahigung eigen war, die mathe- 
matisch formellen Schwierigkeiten dadurch zu beseitigen, 
dafi er den Kern ubersichtlich herausschalen und darauf 
weiterbauen konnte.

Yon ebenso groBer Bedeutung war seine Arbeit iiber 
Rahmen, dic er in der ihm eigenen klaren und anschau- 
lichen Weise lange vor dem spater bekannt gewordenen 
Vierendeel veróffentlichte.

Aus der Fulle der anderen Veroffentlichungen, die in 
der Zeitschrift „D er E isenbąu", Jah rg . 19x8, zusammen- 
gestcllt sind, nenne ich auBer den Arbeiten tiberdieNeben- 
s p a n n u n g e n  seine Veróffentlichungen iiber den Erddruck 
und eine Reihe Yeróffentlichungen zum Knickproblem.

Von besonderem Interesse sind auch seine Veróffent- 
lichungcn iiber den Einsturz der Birsbriicke bei Mónchen- 
stein und der Briicke iiber den St. Lorenz-Strom bei Que- 
beck sowie die Folgerungcn aus dem Einsturz des H am 
burger Gasbehalters.

DaB Engesser auch fiir Neuerungen seinen Blick 
nicht verlor, geht aus verschiedenen Veroffentlichungen 
iiber Eisenbeton hervor, wenn er auch hier nicht so tief 
schiirfen konnte, wie auf seinem eigentlichen Fachgebiet.

DaB Engesser die Entwicklung der Ingenieurlaborato- 
rien ais Grundlage der wissenschaftlichen Forschung vor- 
ausahnte, beweisen seine eigenen Modelluntersuchungen, 

dic er auf dem Gebiete des 
Erddruckes und in der Knick- 
frage ausfiihrte.

Engesser gehórte zu jenen 
ganz bedeutenden Statikern, 
die Grundlegendes schufen. 
E r  ging dabei seine eigenen 
Wege bei aller Anerkennung 
der Leistungen seiner Zeitge- 
nossen, deren Wege nicht 
immer die seinen waren.

Wahrend die Leistungen 
Engessers ais Fachmann all
gemein bekannt wurden, war 
die W ertschiitzung seiner 
menschlichen Eigenschaften 
auf den engeren Kreis seiner 
badischen Kollegen und seiner 
Schuler begrenzt, da die A ll
gemeinheit den Menschen 
Engesser kaum kannte. E r  
war ein Mann, der sich nicht 
mit seiner Fachtatigkeit be- 
gniigte. E r  hatte Philosophie, 
Gescliichte und allgemeine 

L iteratur studiert oder gelesen. E r  liebte die Musik 
und musizierte eifrig noch in den letzten Jahren, die er 
in Karlsruhe verlebte.

Ein Niederschlag seiner Erfahrungen ist in seinem 
Biichlein „Technik, Ingenieur und Hochschulstudium" 
zu finden, das eine Yortragsreihe fiir die jungen Studie- 
renden unifaBt, die er im Jah re  1920 an der Technischen 
Hochschule abhiclt. Sie entlialt nicht nur die Ansichten 
eines erfahrenen Wissenschaftlers und Hochschullehrers 
iiber Hochschulerziehung, sondern auch Lebenserfah- 
rungen und Beobachtungen eines iiber den A lltag sich 
heraushebenden allgemein gebildeten, bedeutenden 
Mannes. W er das Gltick hatte, diesen Mann m it dem 
ausdrucksvolien Kopf und den wundervollen Augen 
sprechen und erzahlen zu hóren, wird ihn nicht vergessen.

Die Fachwelt mogę dankbar an die Gaben denken, die 
er der Ingenieurwissenschaft schenkte. Die Menschen, 
die ihn persónlich kannten, werden in Verehrung des 
seltenen Mannes gedenken.

In der Geschichte der Technik hat sich die P e rs ó n -  
l ic h k e it  Engessers, deren es in der W elt der Technik 
noch nicht viele gibt, schon lange einen Ehrenplatz ge
sichert. E . P ro b s t .
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U B ER  DIE W IRK U N G  D ER E R D B E B E N  AU F BA U W ER K E.

E IN  B E I T R A G  Z U R  E R F O R S C H U N G  D E R  E R D B E B E N S C H A D E N  A N  B A U W E R K E N . 

Yon Dr.-Ing. Heinrich Neumann, Haifa, Paldstina, Technicdl Institute.

In  den nachfolgenden Zeilen soli der Versuch gemacht 
werden, die W irkung von Erdbeben auf Bauw erke aufzuklaren 
sowie die beim Beben entstehenden Gebaudeschaden zu deuten. 
Derartige Erklarungsversuche gibt es bereits, und man hat 
auf Grund dieser auch Methoden zur Berechnung der Erdbeben- 
krafte  aufgestellt. H ier soli eine von den iiblichen abweichende 
Erk larung vorgetragen werden, die nach Meinung des Verfassers 
in den weit aus meisten Fallen  die N atur der Erdbebenschaden 
an Bauw erken richtig deutet. A is Untersuchungsm aterial 
werden in der H auptsache die Erdbebenschaden angefulirt werden, 
die bei dem letzten groBen Erdbeben in Palastina und Trans- 
jordanien am i t . Ju li 1927 sich an Bauw erken gezeigt haben, und 
die in ihrem wesentlichen Teil unm ittelbar nach der Katastrophe 
vom  Yerfasser besichtigt wurden.

Dem  damaligen Erdbeben wird in der seismologischen 
L iteratu r die Starkę V I I I  zugesprochen (man rechnet m it 10  
Starkegraden). Sein Epizentrum  wird ins Jord an tal verlegt. 
D as Erdbeben w ar in ganz P alastin a und in Transjordanien 
stark  spurbar und h at in Palastina  hauptsachlich die Orte 
Ludd, Ram leh, Nablus, Safed, Jerusalem  und Jericho heim- 
gesucht, in Transjordanien die Stiidte Amm an und E s  Salt. 
D ie Zahl der Todesopfer in P alastin a  wird auf 200, derer in 
Transjordanien auf 68 angegeben, Die Zahl der schwerbescha- 
digten bzw. zerstorten Gebaude wird insgesamt m it 1000 be- 
ziffert1 .

E s  sind verscliiedenartige Bewegungen, die bei einem E rd 
beben im Erdkorper ausgelóst werden, und je  nach ihrem Charak
ter ist ihre W irkung auf Bauw erke yerschieden:

1 . Tektonische Umformungen der Erdkruste. Diese ent- 
stehen nur in der Gegend des Epizentrum s in Form  von Spalten, 
Ver\verfungen usw. Gebaude, die von diesen Bewegungen der 
Erdkruste unm ittelbar betroffen werden, sind mehr oder minder
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Abb. 1. St. John’s Kloster bei Jericho.

verloren. E in  technisches M ittel zur Sicherung gegen dic bei 
solchen N aturerscheinungen auftretenden gigantischen N atur- 
krafte  ist nur schwer zu finden. Man konnte daran denken, 
sam tliche Bauw erke in Gegenden, die erfahrungsgem aB von 
tektonisehen Um form ungen der Erdkruste bedroht sind, nach 
denselben Prinzipien zu bauen, die man in Bergwerksgegenden

1 Nathan • Shalem, II recente terremoto in Palestina (Luglio 
1927). (Estratto dal Bolletino della Societó Sismologica Italiana.) 
Societi Anonima tipografica Pliniana, Selci 19- 7- — Bailey Willis, 
Earthąuakes in the Holy Land. Bulletin of the Seismological Society 
of America, Vol. 18, Nr. 2, June 1928.

anwendet, wo der Erdboden gleichfalls aufreiBen, sich quetsclien 
oder teilweise oder ganz einsinken kann. Im m erhin muB man 
bemerken, daB die Zahl der so betroffenen Bauw erke verhąltnis- 
m aBig gering ist, und daB die Schaden, die dabei entstehen, so 
verheerend sie auch fiir  das einzelne Gebaude sein mógen, in 
folge ihres geringeren Umfanges doch nicht das ausmachen, 
was man unter einer Erdbebenkatastrophe versteht. Uberdies 
h at die Erfahrung gezeigt, daB die Epizentren der Erdbeben im 
allgemeinen an bestim m te Gegenden gebunden sind.

B ei dem hier angefiihrten Erdbeben in Palastina waren 
tektonische Umformungen der Erdkruste nur im  Jordan tal 
festzustellen, wo sich zahlreiche Spalten und Verwerfungen —  
haufig beides gleichzeitig —  langs der Jordanlin ie zeigten, wo 
die etw a 90 m lange Jordanbrucke bei Jericho um fast 20 cm 
der Lange nach insgesam t verschoben wurde, und wo einige der 
etwa 1 m dicken, vorziiglich gemauerten W andę des St. Joh n 's 
Klosters, das etw a 300 ,m vom  JordanfluB entfernt liegt, m it der 
wunderbaren Kuppel einstiirzten (siehe A bb. 1) .

2. Transversale Wellen von langer Pćriode (4— 5 Sekunden) 
und groBen W ellenlangen (mehrere Kilom eter), dereń Am pli
tuden nur klein sind. Diese Bewegungen der E rd kruste  werden 
von den Gebauden m itgem acht, ohne daB sie Schaden leiden. 
Sie geben den Massen nur geringe zusatzliche Beschleunigungen 
und werden allenfalls ais eine gelinde Schaukelbewegung emp- 
funden. D a diese A rt  von Wellenbewegung der Erdoberflache 
erfahrungsgemaB keinen Schaden hervorruft, kann sie natiirlich 
auch nicht der Ausgangspunkt zur Berechnung der beim Beben 
auf Bauw erke wirkenden Erdbebenkrafte sein.

3. Longitudinale Wellen von Perioden von 1 — 1 %  Sekunde 
und dariiber, m it W ellenlangen von 1 K ilom eter und mehr 
und von Amplituden, die bei starken Erdbeben bis zu 10  cm, bei 
aufiergewohnlichen bis zu 15 , ja  dariiber betragen konnen. 
Diese A rt  von W ellenbewegung der E rdkruste ist es, die in  der 
L iteratu r allgemein ais die maBgebende Ursache fiir Erdbeben
schaden an Bauw erken bzw. fiir  dereń Zerstórung angesehen 
wird. Sie wird zum Ausgangspunkt der Berechnung der beim 
Erdbeben auf Bauw erke eimvirkenden Erdbebenkrafte gemacht. 
D ie R ichtung dieser W ellenbewegung ist an sich nicht horizon- 
ta l, sondern je  nach der Lage des Gebaudes zum Epizentrum  des 
Bebens ein wenig gegen die Horizontale geneigt. Die vertikale 
Kom ponente der durch die W ellenbewegung hervorgerufenen 
Beschleunigung ist, wenn das B auw erk  einigermaBen vom  E p i
zentrum entfernt liegt, weit geringer ais die horizontale Kom po
nente. Die bei der W ellenbewegung hervorgerufenen Vertikal- 
krafte  konnen ais Zusatzkrafte zu den Gewichten und N utzlasten 
der Gebaude angesehen werden, von denen sie nur einen geringen 
Prozentsatz ausmachen. Die Standsicherheit der Gebaude wird 
dabei nicht gefahrdet, da die vergróBerten Spannungen vom  
Sicherheitsgrad der Konstruktionen noch reichlich gedeckt 
werden. W ir werden uns daher im  folgenden lediglich m it den 
horizontalen Kom ponenten der von der W ellenbewegung liervor- 
gerufenen Beschleunigungen beschaftigen und der Einfachheit 
halber diese ais die Beschleunigungen der longitudinalen Erd- 
bebenwellen bezeichnen.

Ais Grundlage der Berechnung dienen die seismologischen 
Aufzeichnungen. So groB die Unregelm aBigkeiten auch sind, 
die die Diagram m e aufweisen, so .werden sie doch der E in 
fachheit halber ais reine Sinuskurven angesehen m it der Gleichung

( i ) y  A  sin 2 71 ■

A  bedeutet die Am plitudę zur Zeit t =  -  

T  ,, die Periode der Schwingung.
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Die horizontale Beschleunigung a ergibt sich durch zweimalige 
Differentiation der Gleichung (i) nach der Zeit t.

(2 ) a — d2 y „ 4 t
V r  A  s » i  2  - t  T

d t 2 _

uud hiermit die groBte Beschleunigung

4
(3) T 2 A.

Man kann A  und T unmittelbar aus den seismologischcn Dia- 
grammen entnebmen, und damit kann man gemaB Gleichung (3) 
die groBte horizontale Beschleunigung der Massen zur Zeit des
Erdbebens berechnen.

Es ist iiblich, den sogenannten „Erschiitterungsgrad' lest- 
zustellen, das ist das Verhaltnis der eben berechneten horizontalen 
Erdbebeńbeschleunigung a zur vcrtikalen Erdbeschleunigung 
(Erdscbwere) g, wobei g gewissermafien ein MaBstab ist fiir die 
Starkę des Bebcns:

(4) g

X 2  m .

Um einen Begriff von der GróBe des Erschutterungsgrades 
zu geben, sei erwahnt, daB z. B. der Erschiitterungsgrad des 
groBen japanischen Erdbebens vom 1. September 1923 nur an 
vereinzelten Orten den Wert e =  Vs iiberschritten hat, oder daB 
z. B . die Baupolizei in Tokio fordert, eine Horizontalbeschleu- 
nigung von 10%  der Erdbeschleunigung g bei Berechnung von 
Bauwerken zu beriicksichtigen.

Durch Multiplikation der horizontalen Erdbebcnbeschleu- 
nigung a mit den Massen m der Bauwerke, die von der schwin- 
genden Erdkruste zum Mitschwingen gebracht werden, ermittelt 
man die beim Erdbeben auf die Massen wirksamen Horizontal- 
krafte:

,  A
(5) K  =  a,nM m

Diese ihrerseits ęrzeugen im Bauwerk wiederum zusatzliche 
Momente und Querkrafte bzw. Spannungen.

Zur Kritik  der oben entwickelten, allgemein iiblichen Be- 
rechnungsmethode sei bemerkt, daB sie naturlich auf der 
stillschweigcnden, jedoch nicht nachgewiesenen Voraussetzung 
beruht, daB das Bauwerk tatsachlich samtliche Bewegungen der 
Erdoberflache im gleichen Rhythmus mitmacht und auch nur 
diese Bewegungen ausfiihrt, d. h. daB es sich um rein erzwungene 
Schwingungen handelt (unter Ausschaltung von Eigenschwm- 
^ungen). Ein Fali, der nicht vorhanden ist, ausgenommcn wenn 
es sich um Keller handelt oder Zisternen, soweit sic teilweise 
oder ganz in der Erde versenkt sind. Denn jedes Bauwerk be- 
ginnt naturlich sofort beim ersten StoB infolge seiner Elasti
zitat Eigenschwingungen auszufuhren von einer ganz anderen 
Periode ais sie die Erdbebenschwingungen haben, sodaB diese 
in ihrer Auswirkung auf das Bauwerk sclbstverstandhch ge- 
stórt werden. Damit aber wird die Richtigkeit des oben ange- 
fiihrten Rechnungsganges samt der ihm zugrunde liegenden 
Grundauffassung iiberhaupt in Frage gestellt. iNur bei hohen 
und schlanken Bauwerken, wie Tiirmen, Schornstemen un 
dcrgleichcn, ist es iiblich geworden, die Erdbebenschwingungen 
gleichzeitig mit den Eigenschwingungen in Rechnung zu stellen, 
wobei ais der gefahrłichste Fali der der Resonanz beider Arten 
von Schwingungen angesehen wird.

Bei dem vorstehend erlauterten Berechnungsverfahren ist 
in Wirkliclikeit nicht klar ausgesprochen, ob dic Schwingungen 
des Bauwerks so gemeint sind, daB sie zusammen nut den Sc lwin- 
gungen der Erdoberflache ausgefuhrt werden, was allenfal s 
fiir Bauwerke zutrifft, die ganz oder zum groBten leile mi Erd- 
kórper Ycrsenkt sind (Keller usw.). Das ist ein unwahrschemhcher, 
ja  unmóglichcr Fali, der mindestens zur Voraussetzung haben 
miiBtc, daB die Bauwerke absolut starr und mit der Erde absolut 
starr vcrbundcn sind. Die Elastizitat der Bauwerke laBt jedoch 
folgern, daB cs einer gewissen Zeit bedarf um sie zum vollen 
Mitschwingen zu bringen. Dies steht wiederum im Gegensatz

zur Tatsache, daB die Zerstórung an Bauwcrkeji bei einem Beben 
in den allerersten Sekunden eintritt. Dic walirscheinlicheie 
Annahme ist, daB das Bauwerk im Augenblick des ersten StoBes 
infolge der Tragheit seiner Massen noch in Ruhe yerharrt und 
die Schwingung (wenigstens die erste) lediglich ais Relativ- 
bewegung des an sich in Ruhe befindlichen Bauwerks in bezug 
auf die schwingende Erdoberflache anzusehen ist. Dann aber 
miiBte man auch annehmen, daB dieser Zustand ganz oder an- 
nahernd nur die allerersten Sekunden andauert, wahrend weiter- 
hin sogleich die Eigenschwingungen des Bauwerks sich geltend 
zu machen beginnen und damit die eigcntlichen Erdbebenschwin
gungen wiederum gestórt werden.

In Erganzung zu den oben erorterten Erdbeben-Wełlen- 
bewegungen der Erdoberflache, die Perioden von mehr ais einer 
Sekundę haben, stclien die Yibrationen, die bei Erdbeben be
sonders in den ersten Sekunden an Bauwerken beobachtet werden 
kónnen. In Wirldichkeit sind dic Yibrationen nichts anderes ais 
Eigenschwingungen der Bauwerke, und im Gegensatz zu der oben 
entwickelten iiblichen Theorie iiber die Wirkung der Erdbeben auf 
Bauwerke soli in den nachfolgenden Zeilen gezeigt werden, daB 
nicht die Longitudinalwellen der Erdoberflache, sondern die 
Eigenschwingungen der Bauwerke (Yibrationen) in den weitaus 
meisten Fallen die Ursache ihrer Zerstórungen sind. Man hat 
bisher die Erscheinung der Eigenscliwingung ais Ursache der 
Zerstórung nur fiir hohe Bauwerke in Betracht gezogen (Turme, 
Schornsteine usw.), bei denen wirklich die Eigenschwingungs- 
zahl der Periode der Longitudinalwellen naliekommt, sodaB die 
Gefahr v o n  Resonanzerscheinungen eintreten kann. Dagegen hat 
man sich liinsichtlich aller ubrigen Bauwerke (und das ist doch 
die weitaus groBte Menge) damit begnugt, anzunehmen, daB 
sie die Erdbebenschwingungen der Erdoberflache einfacli mit- 
machen. Zweifellos liegt darin Inkonseąuenz. Die Eigenschwin
gungen der Bauwerke haben kurze Perioden —  vieljeicht , /5 Se
kundę und weniger —  auBer hohen und schlanken Bauwerken. 
Vor allem werden die kurzperiodigen Eigenschwingungen, die 
Vibrationen beim Erdbeben von den Menschen ais beunruhigenil 
empfunden. Diese Erscheinung, nicht die Wcllenbewegung der 
Erdoberflache, die mehr einem Schwanken gleichkommt, wird
ais „Beben" bezeichnet.

Die ganze Frage wird schwieriger, wenn man annimmt, 
daB nicht nur der Bau in seiner Gesamtheit sondern auch die 
einzelnen Bauteile Eigenschwingungen besitzen. Dadurch treten 
Reiativbewegungen der einzelnen Bauteile gegeneinander auf.

Man muB sich demnach die Wirkung des Erdbebens auf 
Bauwerke folgendermaBen vorstcllen: Das von der ersten Welle 
des Hauptbebens getroffene Bauwerk wird in Eigenschwingungen 
versetzt. Dabei schwingt das Bauwerk in seiner Gesamtheit. 
Teile des Bauwerks kónnen jeder fiir sich schwingen. Die nach- 
folgendcn Erdbebenwellen der Erdkruste, die immer wieder von 
unten her das Bauwerk angreifen, storen diese Schwingungen, 
und auch diese rufen untereinander Storungen hervor. Von 
allen so entstehenden Schwingungen lassen sich jedoch drei be- 
stimmte Arten herausgreifen, die in gewissen Fallen zur Bescha- 
digung des Bauwerks bzw. zu seiner Zerstórung fuhren kónnen.

I. Das Schwingen des Bauwerks in seiner Gesamtheit.
Wie weiter unten am Beispiel gezeigt werden wird, ist dieser 
Fali nicht der gefahrłichste. Zerstórungen, die dabei hervor- 
gerufen werden, muBten naturlich ganz unten am FuB des B au
werks zu beobachten sein. Dennoch ist ein derartiger Fali von 
Zerstórung nur seiten zu beobachten. E r kann bei rein rahmen- 
artigen Bauwerken vorkommen, wo versteifende Zwischenwande 
nicht vorhanden sind, und wie sie die Eisenbetonbauweise mit- 
unter aufweist. Oder bei rahmenartigen Bauwerken aus Holz, 
wic sie z. B . in Japan iiblich sind, wo zwei Nachteile zusammen- 
treffen. Die Bauten haben ein schweres Ziegeldach, das, wenn es 
in Schwingungen gerat, die Biegungsmomente und Sclierkrafte 
des Rahmenwerks stark vergróBert, und andcrerseits sind die 
Ecken der Rahmen nicht geniigend biegungssteif. . . .

II . Bauteile in etwa derselben Hóhe, d. h. zum Beispiel im 
gleichen Stockwerk, schwingen jeder fur sich. Wenn sie melu 
oder minder synchron schwingen, so kónnen sie sieli im allge-
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meinen gegenseitig nicht schadigen. Je  groBer aber die Inter- 
lerenz ihrer Phasen ist, um so groBer wird die Materialspannung 
zwischen beiden Bauteilen sein. Am groBten wird die Spannung 
und kann evtl. die Tragfahigkeit des Materials iiberschreiten, 
wenn die Schwingungen beider Bauteile entgegengesetzte Phasen 
haben. Dann werden zwischen den Bauteilen im raschen Wechsel 
Druck- und Zugkrafte wirksam sein. Den Druckkraften ist das 
Materiał im allgemeinen gewachsen. Das Zerstórende sind die 
Zugkrafte, wenn fiir dereń Aufnahme nicht besonders Sorge ge
tragen ist. Das Materiał zerreiBt. Alvarez spriclit in seiner 
Schrift2 von einem gegenseitigen Zerhammern der Bauteile. 
Man sollte eigentlich von einem gegenseitigen Zerschleudern oder 
Zerriitteln der Bauteile sprechen. Ist ein Teil abgeschleudert 
und aus dem Zusammenhalt des ganzen Bauwerks gelóst, so 
kann in zweiter und dritter Wirkung die Zerstórung des Baues 
weiter um sich greifen.

Es werden noch Beispiele fiir diese Art der Zerstórung ge
geben werden. Hier sei nur ein kleines und sehr deutliches Bei
spiel der Erscheinung vorgefiihrt (siehe Abb. 2). —  E s liegt in

der Natur der Sache, daB voti 
einer solchen Art der Zerstórung 
besonders die Bauten betroffen 
werden, bei denen ein nicht ge- 
niigend zugfestes Materiał ver- 
wendet wird, d. h. Bauwerke 
in normalem Mauerwerk. Solche 
Bauten sind aber die weitaus 
meisten. Nach der iiblichen An- 
schauung kónnen Zerstórungen 
nur durch Biegungsmomente 
und Scherkrafte, aber nicht 
durch reine Zugkrafte hervor- 
gerufen werden. Aber gerade 
ZerreiBwirkungen sind bei Erd- 
beben vielfach zu beobachten, 
vor allem bei Mauerwerksbau- 
ten. In Palastina waren beim 
Erdbeben 1927 fast nur Mauer- 
werksbauten betroffen.

I I I . Bauteile in verschiedener Hóhenlage, z. B. zwei auf- 
einanderfolgende Stockwerke, schwingen jeder fiir sich.
Schwingen sie mehr oder min der synchron, so werden zwischen 
den Stockwerken Spannungen auftreten, und dann ahnelt
dieser Fali dem Fali I. Sind die Schwingungsphasen der beiden 
gegeneinander schwingenden Stockwerke dagegen ungleich, im 
auGersten Falle entgegengesetzt, dann kónnen die Spannungen 
sehr groB werden, sowohl Biegungsspannungen ais auch Scher- 
spannungen. Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen der 
iiblichen und der hier verfochtenen Ansicht besteht darin, 
daB, wahrend nach der iiblichen Ansicht die groBen Biegungs
momente, die durch das Schwingen der Massen erzeugt werden, 
Spannungen und evti. Zerstórungen hervorrufen und Scher- 
spannungen nur eine untergeordnete Rolle spielen, bei der hier 
vcrtretenen Ansicht die Scherspannungen w*eit mehr in den Vorder- 
grund treten und die Hebelarme bei Erzeugung von Biegungs- 
momenten viel kleiner sein werden. Wahrend zufolge der iiblichen 
Ansicht die Hauptzerstórungen logischerweise immer im untersten 
Stockwerk eintreten muBten, was durchaus nicht immer der 
Fali ist, laBt die hier vertretene Ansicht durchaus die Móglichkeit 
zu, daB in einem anderen ais dem untersten Stockwerk die Haupt
zerstórungen stattfinden, wie durch Beispiele weiter unten 
belegt werden soli. Wohl aber ist es zu erwarten, daB das be
sonders stark beschadigte Stockwerk eines der unteren sein 
wird, weil eben die horizontalen Scherkrafte, die durch die Eigen- 
schwingungen hervorgerufen werden, dort am groBten sind, 
und weil die Momente im allgemeinen nach der Wahrscheinlich- 
keit ebenfalls dort groBer ausfallen werden, ais in einem oberen 
Stockwerk.

*Artliur Alvarez, The Santa Barbara Earthąuake of June 9, 
on buildings of various types. Conclusions. Universitv 

of California Press, Berkeley, California.

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen folgt, daB (von seltenen 
Fallen abgesehen) nicht Resonanzerscheinungen der Schwin
gungen fiir die Zerstórung maBgebend sind, sondern die Inter- 
ferenz zwischen erzwungener Eigenschwingung und Erdbeben- 
schwingung der Erdkruste bzw. Interferenzen der Eigen- 
schwingungen unter sich. Das entspricht auch der folgenden 
Beobachtung: Die Zerstórungen finden hauptsachlich nach 
allgemein ubereinstimmendem Zeugnis in den ersten Sekunden 
des Hauptbebens statt. Wurden die Bauwerke Opfer von R e
sonanzerscheinungen der Schwingungen sein, so muBten sich 
die Wirkungen im Laufe der Minuten standig vergróBern, — 
und die Hauptwellen der Erdbeberi dauern ja  viele Minuten, 
Viertelstunden und noch langer. Die Bauwerke muBten nach 
einander im Laufe vieler Minuten rissig werden bzw. einstiirzen. 
So ist es aber nicht. Dagegen findet die Tatsache, daB die 
Hauptkatastrophe in den ersten Sekunden des Hauptbebens 
stattfindet, eine gute Erklarung, wenn man in Betracht zieht, 
daB die Interferenzen zwischen den Erdbeben- und Eigen- 
schwingungen bzw. zwischen den letzteren unter sich im Anfang 
am groBten sein miissen (wo sogar die Addierung der groBten 
Amplituden eintreten kann). Nachdem es sich in diesen ersten 
Augenblicken bereits entschieden hat, ob das Bauwerk einstiirzt 
oder mit Rissen oder gar ohne diese davonkommt, ist anzunehmen, 
daB im weiteren Verlaufe des noch langer anhaltenden Haupt
bebens eine gewisse ausgeglichene Schwingung sich einstęUen 
wird, die aber nicht mehr so stark sein kann, vor allepi wenn 
sich die Spannungen im Bauwerk in Rissen ausgelóst haben, 
die dem Bauwerk besser Gelegenheit geben sich auszuschwingen 
und im allgemeinen keine sich noch vergróBernde Spannungen 
im Bauwerk aufkommen lassen werden. Auch eine andere 
Erscheinung findet nach der hier vertretenen Anschauung eine 
sclbstverstandliche Erklarung, namlich die Erscheinung, daB 
die Erschutterungen des Erdbebens auf weichem Untergrund 
(Sand, Erde, aufgescliiittetes Gut usw.) starker sind, ais wenn 
das Bauwerk auf Felsen steht. Aus der iiblichen Anschauungs- 
weise muBte man gerade das Gegenteil folgern, daB namlich 
der Felsboden die longitudinalen Erdbebenwelien ungeschwacht 
auf das Bauwerk iibertragt, wahrend ein weicher Untergrund 
die Wirkung der Erdbebenwelien bremst, schwacht. Nach der 
hier vertretenen Ansicht kónnen sich nach dem ersten AnstoB 
die Eigenschwingungen des Bauwerks, das auf weichem Unter
grund steht, viel freier und ungestórter auswirken, ais wenn es 
auf Felsen steht, der an sich den-Auswirkungen der Vibrationen 
mehr Widerstand entgegensetzt ais weicher Boden.

Wie groB sind nun die Krafte, die beim Erdbeben auf das 
Bauwerk bzw. den einzelnen Bauteil einwirken ? Die Krafte 
rechnerisch zu erfassen, erscheint aus naheliegenden Griinden 
undurchfuhrbar. E s liegt daher der Gedanke nahe, den Weg 
des Versuchs und der Beobachtung einzuschlagen. Man muBte 
versuchen, die Amplitudę A s und die Schwingungsdauer T s der 
Schwingungen der einzelnen Bauteile sowieihrVerhalten zueinander 
kennen zu lernen. (Die Untersuchung der Schwingungen einzelner 
Eisenbetonrahmen, wie sie in Amerika eingeleitet und durch- 
gefuhrt worden ist3, geniigt dabei bei weitem nicht.) Die Auf- 
zeichnungen werden Schwingungsdiagramme ergeben, die man 
wiederum ais reine Sinusschwingungen ansehen konnte. Man 
wiirde daraus die groBte Beschleunigung irgend eines Bauteiles 
erhalten:

Die Kraft, mit der je zwei Bauteile von der Masse m1 und m2 
aufeinander wirken, wird je nach ihrem Phasenunterschied 
verschieden sein. Ihr Maximum aber (bei entgegengesetzten 
Phasen) wird sein

(7a) K roax =  nij a j - f  m2 a2
oder

<7b) K max =  4 n2 /mi +  m2 ^ 7  |
- •______ ’ H s ,  '

3 Siehe Referat Abe im Bauingenieur 1930, Heft 11/12, S. 214.

i

Abb. 2. Glockentiirmchen 
bei Nazarcth.



DER BAUINGENIEUR
1931 HEFT 39.

NEUMANN, Ub e r  d i e  w ir k u n g  d e r  ERDBEBEN a u f  b a u w e r k e . 685

Steht nur ein Bauteil zur Untersuchung, der in seiner Gesamtheit 
schwingt, so wird sinngemaB der zweite Ausdruek in der Klammer 
der Gleichung (yb) wegfallen.

Vergleicht man die GróBe der Kraft, dic man nach dieser 
Formel erhalt, mit der, die man nach der iiblichen Formel (5) 
erhalt, so unterscheidet sie sich in den folgenden Punkten: 
Dic Amplituden A s sind in Formel (7 b) viel kleiner ais die Ampli- 
tuden A in  Gleichung (5), wahrscheinlich sind sie nur einige wenige 
Millimeter oder auch nur Bruchtcile von Millimetcrn, so daB 
auch die K raft nach Gleichung (7b) kleiner werden miiBte. Auf 
der anderen Seite werden die Perioden Ts der Gleichungen (6) 
bezw. (7b) gleichfalls bedeutend kleiner sein. Die Vibrationen 
haben Perioden T s von einem Bruchteil einer Sekundę, sagen 
wir etwa x/5 sec. und weniger. Die K raft wiirde dann das 25fache 
und mehr betragen. Denn die Ausdriicke T s erscheinen im 
Nenner ais Quadrate; und die Beschleunigungen werden somit 
nach Gleichung (6) in Wirklichkeit weit groBer werden ais nach 
Gleichung (5). AuBerdem erscheinen in Gleichung (7b)die Summen 
der Krafte, denen jeder Bauteil cinzeln unterliegt. Das eine 
ist demnach mit Sicherheit zu erwarten: daB die mógliche 
Maximalkraft nach Gleichung (7!)) groBer sein wird ais nach 
Gleichung (5), die auf der iiblichen Anschauungsweise fuBt.

DaB die horizontalen Erdbebenkrafte in Wirklichkeit weit 
groBer sein miissen, ais sie sich nach der iiblichen Berechnungs- 
weise ergeben, kann man aus der folgenden Tatsache erkennen: Es 
kann beiErdbeben sehrhaufig die Erscheinung beobachtet werden, 
daB Steine oder ganze Bauteile sich gegen ihre Unterlage ver- 
schieben; siehe z. B . Abb. 2 (es sind nicht mehr tektonische Ver- 
schiebungen gemeint, sondern solche, die in Gegenden auftreten, 
die nur von der Wellenbewegung der Erdbeben getroffen werden). 
Nun ist aber auf Grund der Messungen der Erschiitterungsgrad 
[siehe Formel (4)] selten groBer ais etwa 25% , d. h. diehorizontale 
Erdbebenbeschleunigung a ist selten groBer ais % der Erd- 
besclileunigung g. Setzt man beide Beschleunigungen zusammen, 
so schlieBt die Resultierende mit der Yertikalen einen Winkel 
von etwa 14 0 ein, und selbst bei dem gróBten iiberhaupt be- 
obachteten Erschiitterungsgrad von 40% wurde dieser Winkel 
erst 220 betragen. Der Rcibungswinkel der verschobenen B au
stoffe andererseits gegen ihre Unterlage ist weitaus groBer, 
und man muB doch auBer der Reibung auch noch den Wider
stand der Bindemittel in der Rutschflache iiberwinden. Die nach 
der iiblichen Anschauungsweise berechneten horizontalen Eid- 
bebenkrafte wurden daher nicht geniigen, um einen Baustein 
auf seiner Unterlage zu verschieben. Briskc4 erklart das Ver- 
schieben der Bauwerke dadurch, daB sie gewissermaBen einen 
Sprung tun, aber es ist nicht einzusehen, welche K raft dem 
Bauwerk die Móglichkeit eines solchen Sprunges geben kónnte, 
bei dem sein Gewicht zu einem ganz erheblichen Teil aufgehoben 
wiirde. Die beobachtcten Erscheinungen konnen vielmehr nur 
dann eintreten, wenn die horizontalen Erdbebenkrafte weit 
groBer sind, ais es iiblich ist, sie anzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Frage nach der GróBe der 
Erdbebenkrafte soli das Problem erortert werden, ob im Erd- 
bebengebiet eher eine elastische Bauweise anzuraten ist, wie 
es z. B. das Rahmenwerk darstellt, oder eine starrere Bauweise, 
wie sie durch das Fachwerk gegeben ist. Die Frage ist z. B. 
fiir Japan sehr wichtig, wo die Holzbauten bisher der Tiadition 
gemaB ohne Diagonalverstrcbungen ausgefiihrt wurden, und w o 
Hunderte solcher Bauten dem letzten groBen Erdbeben vor 
sieben Jahren zum Opfer gefallen sind. Briske tritt in seiner 
oben angefiihrten Schrift fur das Fachwerk ein und begrundet 
es, gestiitzt auf die iibliche Theorie, damit, daB „dic auf ihre 
Formanderung wirkende Erschiitterungskraft nur vom Er- 
schiitterungsgrade und vom Gesamtgewicht des Bauwerks abhangt, 
nicht von der Bauart ais solcher". Der Verfasser isthingegen der 
Ansicht, daB, wenn auch bei gleichem Materialanfwand das Fach
werk widerstandsfahiger ais der Rahmen ist, hingegen, da beim 
Fachwerk die Schwingungszahl weit geringer ist ais beim Rahmen,

ł Briske, Die Erdbebensicherheit von Bauwerken". Ernst 
&  Sohn, Berlin 1927. Erschien in der „Bautechnik" 1927.

dic beim Erdbeben auf das Fachwerk einwirkende K raft weit 
groBer sein wird ais die Kraft, die den Rahmen ąngreift (Gleich- 
heit der Massen beider Bauwerke vorausgesetzt). Beim Rahmen 
kann man nach der hier vorgetragenen Meinung mit gróBerer 
Schwingungsperiode, ni i t weit kleincrer Erdbebenkraft rechncn 
ais beim Fachwerk. DaB in Japan viele Holzbauten eingcstlirzt 
sind, ist darauf zuruckzufiihren, daB die iibliche Bauweise nicht 
Rahmen, sondern Gelenkvierecke darstellt. Wurde man die 
Rahmenecken geniigend biegungssteif gemacht haben, etwa 
durch feste zugsichere Kopfbander, so waren zweifcllos viele 
Katastrophen verhiitct worden. Dieselbe hrage der richtig 
durchkonstruierten Rahmen mit biegungsfesten Ecken besteht 
natiirlich auch fiir Eisen- und Eisenbetonkonstruktionen. Ein 
interessantes Beispiel fiir die giinstige Wirkung von Rahm en: 

An der Auffahrtsrampe zur Jordanbriicke bei Jericho 
stchcn zu beiden Seiten etwa die gleichen einstóckigen Amts- 
hauschen auf gleichhohem Unterbau von etwa 2 m Hóhe. 
Wahrend der Unterbau des einen ein Rahmenwerk aus Eisen
beton ist, ist der Unterbau des anderen nur zur Halfte ein Rahmen- 
werk aus Eisenbeton, und die andere Halfte des Baues ist mit 
durchgchendcm Maucrwerk unterbaut. Beim Erdbeben i 927 
konnten Zerstórungen beiderseits der StraBe beobachtet w ci den, 
Wahrend der untermauerte Bau in seinem oberen Teil sehr 
starkę Zerstórungen aufzuweisen hatte, zeigte der gleiche Bau, 
mit Rahmenwerk unterbaut, an den entsprechenden Stellen 
nur leichte Risse. Ein deutliches Zeichen dafiir, daB die zer- 
stórende K raft beim untermauerten Bau groBer war, und das 
wird hier damit erklart, daB die Schwingungszahl des starr 
untermauerten Baues kleiner war und demgemaB die zerstorendc 
K raft gemaB Gl. (yb) groBer sein muBte.

In den nachfolgenden Zeilen soli eine Anzahl yon typischen 
Zerstórungserscheinungen bei Erdbeben erortert werden.

Beispiel 1. E s ist eine be- 
kannte Erscheinung, daB der 
SchluBstein von Bógen (iiber 
Fenstern, Tiiren usw.) beim 
Erdbeben sinkt (siehe Abb. 3).
Die Erklarung ist einfach:
Wenn dic Schwingungen der 
Art I I  (s. Seite 683/4) auf das 
Bauwerk einwirken, so werden dic horizontalen Zugkrafte an der 
schwachsten Stelle, und wenn auch nur voriibergehend, einen 
RiB óffnen. Die schwachste Stelle ist dic Vcrtikallinie iiber der 
Mitte der Fenster oder Tiiren. Im Augenbłick, da sich der RiB 
óffnet, sinkt der SchluBstein. E r muB sich jedoch, wenn der 
RiB nicht auBergew'óhnlich groB ist, infolge seiner Form sofort

Abb. 4. Abspringen von Mauerwerksecken.

wieder fangen. Nach der iiblichen Anschauungsweise ware 
diese Erscheinung iiberhaupt nicht zu erklaren, denn reine 
Zugkrafte konnen ihr gemaB nicht auftreten.

Beispiel 2. Eine typische Erdbebenerscheinung zeigt Abb. 4. 
Die oberen Mauerwcrksecken zusammen mit einem- mehr oder

Abb. 3. Sinken des SchluBsteines 
bei Bogcn.
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minder groBen Stiick Dach springen ab. Die Erscheinung tritt 
nur bei lockerem, hierzulande bei arabischen Bauten iiblichem 
Dachnmterial auf (nicht bei zugfestem Eisenbetondach), und 
dann auch nur, soweit die verankernde Wirkung der Dachbalken 
nicht vorlianden ist. Auf Abb. 4 ist das gut zu erkennen. Diese 
A rt von Zerstorung ist gleichfalls ais Wirkung der Schwingungen 
der Art 11 zu deuten, wo reine Zugkrafte in Tatigkcit treten.

Das Stiick Dach zu- 
sammen mit dem 

Dreieckszwickel 
Mauerwerk wird, so
weit keine geniigende 

Yerankerung vor- 
handen ist, abge-
schleudert.

Beispiel 3. Abb. 5 5 
zeigt die Zerstorung 
der Kópfe von Eisen- 

betonsaulen beim 
groCen Erdbeben

1923 in Japan. Die 
Saulen sind Teile
von Eisenbetonrah- 
men. Das Bild soli 
zeigen, daB die Wrir- 
kung von Biegu ngs- 
momenten nicht ge- 
niigt, um den Bruch 
zu erklaren. Denn
dann hatten gemaB
dem augenschein- 

lichen Verhaltnis der Tragheitsmomente und dem damit zu- 
sam tnenhangenden vermutlichen Momentenverlau f die schwachen 
Nebenbalken gleichfalls Zerstórungserscheinungen aufweisen 
mussen. Nur wenn man gleichzeitig mit den Momenten die 
Wirkung sehr starker horizontaler Scherkrafte annimmt, kann 
man sowohl die Stelle ais auch die Form desBruchs der Saulenkópfe

Abb. 5. Fifteenth Bank, Yokohama. 
Zermahnung der Saulenkópfe.

(Aus B risk e , Die Erdbebensicherheit von 
Bauwerken, Berlin 1927, Wilh.Emst&Sohn.)

Abb. 6. Diagonalrisse zwischen Mauerwerksoffnungen.

erklaren. Man hat es mit Interferenzerscheinungen von Schwin- 
gungen der oben erwahnten Art I I I  zu tun (siehe Seite 684).

Beispiel 4. Sehr charakteristische Erdbebenscliaden an 
Gebauden sind Diagonalrisse, die in Form eines Andreaskreuzes 
sich gegenseitig durchziehen und so ganze Wandę in vier Teile 
spalten, sehr haufig auch im Mauerwerk zwischen zwei Fenster- 
óffnungen bezw. Tiiróffnungen auftreten (siehe Abb. 6 und 7).

5 Die Photographie ist der unter FuBnote 3 erw&hnten Schrift 
entnommen.

Diese Art von Rissen ist ihrem Charakter nach sehr ver- 
schieden von schragen Setzungśrissen; denn wahrend der 
schrage ŚetzungsriB sich mehr oder minder senkrecht zur all
gemeinen RiBrichtung óffnet, ist die Richtung des Klaffens 
bei den oben besehriebenen stets paarweise auftretenden diago- 
nalen Erdbebenrissen rein horizontal (siehe Abb. 8). Die ge- 
nannten Risse treten durchaus nicht immer im untersten Stock- 
werk auf. Die Entstehung der Risse kann folgendermaBen 
gedeutet werden: Dielnterferenzen der Schwingungen der A rt I I I  
von Stockwerk zu Stockwerk auBern sich in starken Querkraften 
innerhalb des Stockwerks, die eine Verschiebung der Stockwerke 
gegeneinander anstreben. Da aber die Reibung bzw. die 
Scherfestigkeit im Stein oder in den horizontalen Mórtelfugen 
groBer ist ais die Zugfestigkeit des Bausteins oder der vertikalen 
Mórtelfuge, so reiBt die Mauer auf dem Wege des geringsten 
Widerstandes in horizontaler Richtung auf. Der Weg des gering- 
sten Widerstandes ist in diesem 
Falle die Linie von einer obe
ren Ecke der Wand oder eines 
Fensterpfeilers nach der ent- 
gegengesetzten diagonalen un
teren Ecke derselben Wand 
oder desselben Fensterpfei
lers. Im zweiten Stadium der 
Zerstorung fangen die abge- 
trennten Teile an, in Form 
von Schwingungen der A rt II  
jeder fiir sich zu schwingen.
Finden die sich abschleu- 
dernden Teile keinen Wider- 
stand, so konnen sie heraus- 
fliegen und der Einsturz des 
Bauwerks kann erfolgen. Im 
allgemeinen bieten dieser E r
scheinung Fenstergewande 
oder T tirzargen wirksamen Wi- 
derstand. Aber es ist dann zu 
bemerken, daB die Tiiróffnun- 
gen dann so verengt sind, daB 
dieTiiren nicht mehr schlieBen.

Beispiel 5. E s ist auffal- 
lend, daB Kuppelbauten, so- 
weit sie ganzlich oder fast 
ganz frei stehen, sich bei Erd
beben bewahrt haben. Es 
waren wohl hier und da Risse 
zu bemerken, aber Einsturze 
sind nur selten bekannt ge
worden. Der Grund ist er
sichtlich: der Kuppelbau ais 
Ganzes hat dieMOglichkeit,sich 
auszuschwingen, d. h. es kom
men bei ihm vor allem Schwin
gungen der A rt I  (siehe Seite 683) zur Wirkung, die aber nicht 
verhangnisvoll werden, wahrend die beiden anderen Arten von 
Schwingungen beim freistehenden Kuppelbau weniger Angriffs- 
móglichkeiten finden. Dagegen konnte man in Es Salt in Trans- 
jordanien eine ganze Reihe eingestiirzter Kuppelbauten sehen, 
die dadurch charakteristisch waren, daB sie nicht frei standen, 
sondern in baulichem Zusammenhang mit riick- 
liegenden festen Gebauden. Beim Erdbebeti wirk- 
ten Interferenzen der A rt I I  auf die Kuppcln, dic 
sich vom Baukomplex losrissen und einstiirzten.

Beispiel 6. Freistehende Maucrn mufiten, 
falls die Berechnung nach der iiblichen A11- 
schauungsweise richtig ware, schon bei verhalt- 
nismaBig schwachen Erdbeben umsturzen. Die 
iibliche arabische Bauart solcher Mauern ist in Abb. g zu er- 
sehen: von beiden auBeren Seiten der Mauer werden Steine 
aufgemauert, und der Zwischenranm wird mit einer mehr oder 
minder lockeren Masse ausgefiillt, mit Erde, Sand und Steinen,

Abb. 9.

Abb. 7. Palasthotel iu Tokio. 
Herausbruch des ganzen Fiill- 

mauerwerks im I. Stock.
(Aus B risk e , Die Erdbebensicher
heit von Bauwerken, Berlin 1927, 

Willi. Ernst & Sohn.)

Sehungsri/3 ErdbebenriO

Abb. 8.
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die diirftig mit K alk zusammengehalten werden. Haufig war 
die Erscheinung zu beobachten, daB die vertikaleu Steinschichten 
sich wie Schalcn beiderseits oder auch nur von einer Seite los- 
gelóst hatten und eingestiirzt waren, wahrend der an sich so 
lockere Kern stehen geblieben war. Die Erklarung ist naheliegend: 
Interferenzschwingungen der Art II  haben beide Seiten der 
Mauer in gesonderte Schwingungen versetzt und so quer zur 
Mauer Zugspannungen in ihrem Innern hervorgerufen. Auf 
diese Weise haben sich die Schalcn losgeschiittelt. Einige Binder 
oder Queranker hatten gehiigt, diese Art der Zerstórung zu 
verhindern. Zweifellos haben auch Schwingungen der Art I 
auf die Mauer eingewirkt, die aber ein Umstiirzen nicht bewirken 
konnten.

■ Beispiel 7. Eisenbetonbauten haben sich gut bewahrt 
insofern, ais Źugrisse gemafl den Interferenzschwingungen der 
Art I I  durch die Eiseneinlagen verringert oder ganzlich vermieden 
werden. Wenn Rahmenbauten aus Eisenbeton hier und da 
unter dem EinfluB von Interferenzschwingungen der Art I II

Abb. 10. Hotel in Jericho.

sich nicht bewahrt haben, so liegt das nicht am Materiał an sich, 
sondern daran, daB die Konstruktion nicht folgerichtig durch- 
gefiihrt war. E in  interessantes Beispiel fiirdie Widerstandsfahigkeit 
des Eisenbetons zeigte ein Hotel in Jericho, das beim Erdbeben
1927 zum groBten Teil einstiirzte (Abb. 10),

Ober die Einwirkung von Erdbeben auf hohe, schlanke 
Bauwerke (Turme, Minarette, Schomsteine u. dgl.) im Lichte 
der hier verfochtenen Anschauungsweise soli hier nicht des 
naheren gesprochen werden, um die Zahl der Beispieie nicht zu 
sehr zu erweitem. Es bleibt vorbehalten, darauf noch einmal 
zuruckzukommen, um zu zeigen, daB die Einsturzerscheinungen 
derartiger Bauwerke auf Grund von Interferenzen der Schwin
gungen besser gedcutet werden konnen ais auf Grund von 
Resonanzen.

Zusammenfasscnd sei hervorgehoben, daB auf der richtigen 
Erkenntnis der Wirku ngs weise der Erdbebenkrafte die MaB
nahmen beruhen, dic der Ingenieur bei der Konstruktion von 
Bauwerken zur Yorbeugung ihrer Beschadigung bei Erdbeben 
ergreifen wird.

Eine erdbebensichere Konstruktion miiBte daher auf Grund 
der Darlegungen in diesem Aufsatze folgende Gesichtspunkte 
ber iicksichtigen.

1. E s besteht keine Meinungsversehiedenheit dariiber, daB, jo 
grofier die Masse bzw. das Gewicht eines Bauwerks ist, die 
zerstoreńde K raft ebenfalls um so gróBer sein wird. Man wird 
also groBe Massen beim Errichten von Bauwerken in Erdbeben- 
gebieten von vornherein nach Mdgłichkeit zu vermeiden suchen.

2. Durch die Interferenzen der Schwingungen der Art, II 
konnen im Bauwerk reine ZerreiBwirkungen in horizontaler 
Richtung auftreten. Jede Wand in einem Erilbebengebiet sollte 
daher in ihrer Langs- und Querrichtung móglichst zugfest sein. 
Ist die Zugfestigkeit des Baustoffes gering, wie bei Bausteinen, 
gebrannten und ungebrannten, Zementsteinen, natiirlichen 
Steinen, Beton, Mórtel und fast allen Baustoffen des Mauerwerks, 
so sollte man fiir eine reichliche horizontale Yerankerung sorgen 
in Form von Rund- und Flacheiseti, die man in die Fugen bzw. 
in den Beton usw. einlegt. Die Entfernung dieser Anker unter. 
einander sollte nicht groBer ais 50 cm sein, und die Anker sollten 
nicht nur dort angeordnet werden, wo sie durchlaufen konnen, 
sondern auch bei Fensterpfeilern, auch wenn diese nur schmal 
sind. —  Das beste ist ein zugfester Baustoff. Man konnte im 
Sinne der Erdbebensicherheit einen GiitemaBstab der Baustoffe 
aufstellen, namlich das Yerhaltnis ihrer Zugfestigkeit zu ihrer 
Masse bzw. ihrem Gewicht. Je  gróBer dieses Yerhaltnis ist, 
um so mehr eignet sich der Baustoff fiir erdbebensichere Bauten. 
Man wird finden, daB in diesem Sinne vor allem Holz (Faser- 
richtung horizontal) und Eisen geeignete Baustoffe sind. Samt- 
lichc anderen Baustoffe stehen weit zuriick, am meisten Lehm, 
ein, wie das Erdbeben 1 9 2 7  in Palastina gezeigt hat, fiir Erd- 
bebengebiete sehr unbrauchbares Materiał, das schwer und wenig 
zugfest ist.

3. Rahmenartige Bauwerke mussen schon auf Grund der 
statischen Bedingungen, denen sie unterworfen sind, aus zug- 
festen Baustoffen hergestellt werden. Insofern sie in Erdbeben- 
gebieten Yerwendung finden, sind ihre Ecken móglichst biegungs- 
steif auszubilden, um die Zusatzbiegungsmomente aufnehmen 
zu konnen, die durch Schwingungen der A rt I oder I l i  hervor- 
gerufen werden konnen. Im Eisenbetonbau gilt die biegungs- 
feste Ecke ais Selbstverstandlichkeit, so daB man nur eine 
graduelle Verbesserung gegenuber der iiblichen Bauweise zu 
fordern braucht. Im Holz- und Eisenbau werden Rahmenwetke 
im allgemeinen nicht mit biegungssteifcn Ecken konstruicit, 
im Erdbebengebiet dagegen ist gerade der biegungsfesten Eck- 
ausbildung fiir Holz- und Eisenrahmenkonstruktionen besondere 
Sorgfalt zuzuwenden.

4. Durch Interferenzschwingungen der Art I I I  konnen beim 
Erdbeben starkę Scherspannungen bzw. Scherrisse liervor- 
gerufen werden, deren Anteilnahme bei der Zeistóiung von 
Bauten bisher nicht geniigend gewiirdigt worden ist.

a) Beim Yollmauerwerk konnen sich derartige Spannungen im 
Verschieben von Bauteilen gegen ihre Unterlage geltend machen. 
Gute Bauausfiihrung, d. h. sattes, volłfugiges Mauern wird schon 
an sich die Sicherheit des Bauwerks gegen Erdbeben erhóhen, dabei 
sollte man niemals sich mit reinem Kalkmortel begniigen, sondern 
mindestens verlangerten Zementmórtel fordern. An sich ist 
ja  die Scherfestigkeit des Zementes groBer ais seine Zugfestigkeit. 
Wenn es moglich ist, wird naturlich eine Diagonalverankerung 
in den Wanden und Wandteilen sehr zu empfehlen sein. Bei 
gegossenen Wanden wird das stets moglich sein.

b) Beim Rahmen, soweit er aus Holz oder Eisen besteht, wird 
der an sich ziemlich scherfeste Baustoff den Scherspannungen ge- 
wachsen sein. Nicht so beim Eisenbetonrahmen, wo groBe Scher- 
krafte verhaltnismaBig kleineBetonflachen treffen. Die am meisten 
gefahrdete Stelle ist natiirlich die, wo Sclier- und Biegungs- 
spannungen zugleich das Materiał angreifen, d. h. am Kopf- und 
FuBende in den Saulen. Ais Sicherung miiBte man in dei Saule 
in reichlicher Anzahl sclirage Eisen in allen vier Richtungen 
unter einem Winkel von 450 oder flachcr einlegen.

E s soli SchlieBlich nicht unerwahnt bleiben, daB, wahrend 
die bisher erórterten MaBnahmen darauf hinausgehen, den Er- 
schiitterungen beim Erdbeben móglichst erfolgreich W iderstand 
zu leisten, es auch Yorschlage gibt, dic darauf abzielen, die E in
wirkung der Erdbeben auf Bauwerke móglichst zu dampfen. 
Dabei gibt es zwei Methoden. Die erste will die Reibung zwischen 
den Fundamenten des Bauwerks und der Erdobeiflacho móglichst 
verringcrn, z. B . derart, dafl die Beriihrung zwischen beiden durch 
zwei gut bearbcitete, glatte und geólte Metallplatten zustande 
kommt; zweifellos ein guter Gedanke, der es ermóglicht, die
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Ersehiitterungen im Bauwerk innerhalb bestimmter Grenzen 
zu halten. Den gleichen Gedankcn, aber noch konseąuenter 
durchgefuhrt, vcrfolgt ViscardiniG, der das ganze Bauwerk auf 
Kugeln stellen will. Die zweite Methode zur Dampfung der 
Erdbebenerschutterung ist: das Bauwerk auf Rahmen zu stellen. 
Dariiber ist bereits gesprochen und gezeigt worden, daB, wenn 
Kahmenwerke richtig durchkonstruiert werden, diese MaBnahme 
im Einklang mit der hier vorgetragenen Anschauungsweise

6 Viscardini, „Erdbebensichere Griindungen''. Beton und 
Eisen 1925.

D E R  B A U IN G E N IE U R  
1931 H E F T  39.

iiber die Wirkung der Erdbeben auf Bauwerke durchaus zu emp- 
fehlen ist.

Z u sa m m e n fa ssu n g : Im Gegensatz zu der iiblichen An
schauungsweise, die beim Erdbeben auf Bauwerke ein wirkenden 
Krafte aus den seismologischen Diagrammen, d. h. aus den 
Bewegungen der Erdoberflache zu berechnen, wird eine An
schauungsweise klargelegt, die die Krafte aus den Eigen
schwingungen (Vibrationen) der Bauwerke beim Erdbeben 
berechnet. Die Richtigkeit dieser Anschauungsweise wird durch 
verschiedenartige Beispiele belegt.

L tfHRS. NEUE A UFBEREITUNGSANLAGE DER ZECHE HANSA IN  DORTMUND-HUCKARDE.

DIE NEUE A U F B E R E IT U N G S A N L A G E  D ER Z E C H E  H A N SA  IN D O R T M U N D -H U C K A R D E .

Yon Dr.-Ing. Lilhrs, Oberingenieur der Dybkerhnff & Widmami A.-G.

O b ersich t: An Hand von Zeichnungen und Lichtbildern werden 
der Zweck der Anlage, die bauliche Gestaltung und die durch kurze 
Bauzeit ausgezeichnete Bauausfiihrung besprochen.

Die Yereinigten Stahlwerke, Abteilung Bergbau, Gruppe 
Dortmund, erteilten Mitte Ju li der Firm a Dyckerhoff & Wid- 
mann A.-G. in Dortmund den Bauauftrag zum Bau einer Kohlen- 
wasclie nebst Feinkohlenbunker auf der Zeche Hansa in Dortmund- 
Huckarde. Der maschinelle Teil der Anlage wurde ausgefuhrt 
durch die Firma Schiichtermann & Kremer-Baum A.-G., Dort

mund, von der auch
der Bauentwurf auf- 
gestelltist. Durch den 
von dieser Firma aus- 
gefiihrten Umbau der 
vorhandenen Kohlen- 
wasche Hansa wurde 
dereń Leistung von

Entwasserung iiber Transportbander abgezogen und durch das 
Turmbecherwerk in den neuen Kokskohlenturm (Inh. 5 5 0 1) 
gehoben zu werden. Aus dem Turm wird die Kokskohle in Eisen- 
bahnwagen verladen und nach der Kolcerei gebracht. —  Das 
aus den Schwemmsiimpfen in ein Rinnensystem iibertretendc 
Waschwasser sammelt sich im Saugesumpf und wird durch eine 
Kreiselpumpe in den neuen, hochliegenden Klarbehalter (Inh. 
475 m3) gehoben. Nach erfolgtcr Klarung lauft das Waschwasser 
in einer Rohrleitung wieder den Feinkornsetzmaschinen der vor- 
handenen Wasche zu.

Die bauliche Gestaltung des Bauwcrks ist aus den beigege- 
benen Bildem und Zeichnungen zu erkennen. Wenn das Bauwerk 
auch im Yergleich mit ahnlichen Bauten keine bemerkens- 
werten Eigentiimlichkeiten aufweist, so verdient doch bemerkt 
zu werden, daB der bei diesem Bau ebenso wie bei vielen' vęr- 
wandten Bauten festzustellende Grundsatz, die Anordnung und 
die Abmessungen der einzelnen Bauteile in erster Linie durch die

r  *33,70
M

M ■f '£000

Abb. i.

100 auf 200 t in der Stunde 
erhóht. Die Apparate in ent
sprechend grófierer Abmes- 
sung konnten in dem vorhan- 
denen Waschegebaude unter- 
gebracht werden. Die vor- 
handenen Schwemmsiimpfc 
reichten .jedoch fiir die Ent
wasserung der anfallenden 
doppelten Menge an Feinkohlc 
nicht aus, ferner war eine 
geniigend groBe Klarflache fiir 
das Waschwasser und eine 
Stapelmoglichkeit fiir die 
Kokskohle nicht vorhanden.

Die Yereinigten Stahl
werke A .-G. entschlossen sich 
deshalb gleichzeitig zurErrich- 
tung einer neuen Schwemm-
sumpfanlage mit dariiber liegendem neuem Klarbehalter und 
einem angebauten Kokskohlenturm, und zwar ais Teilausbau 
der spater zu Zerrichtendcn entralkohlenwasche (s. Lageplan, 
Abb. 1).

Die gewaschene Feinkohle flieBt zusammen mit dem Wasch- 
wasser in einer Rinne iiber die neue Rinnenbriicke in die neuen 
Schwemmsumpfe (Ges.-Ińlialt 1020 t), um daraus nach erfolgter

guersetwitf 0£
Abb. 2 u. 3.

Forderung nach einem moglichst glatten und wirtschaftlichen 
Betrieb zu bestimmen, auch hier wieder einen architektonisch 
einwandfreien Bau entstehen laBt. Schon in seiner jetzigen 
GroBe hebt sich der Bau wirkungsvoll heraus aus den umgeben- 
den alteren Bauten; wenn bei der vorgesehenen Erweiterung die 
Masse des neuen Baublocks vervielfacht wird, ist eine monumen- 
tale Wirkung zu erwarten (s. Abb. 2 bis 5}.



Die konstruktive Gestaltung im einzelnen wurde in starkeni 
MaBe beeinfluOt durch die auflerordentlich kurze Bauzeit. 
Vom ersten Spatenstich bis zur Beendigung der Betonicrungs- 
arbeiten wurden 70 Arbeitstage gebraucht, und der gestelłte 
Fertigstellungstermin konnte trotz der Stórungen durch die an- 
haltende Regenperiode im August innegehalten wrerden. Die 
Abb. 6 und 7, die den Bauzustand am 24. 9. 19 3 ° und 2- IO- I93° . 
also mit 8 Tagen Zeitabstand wiedergeben, lassen am besten das 
Tempo des Baufortschrittes erkennen. Da die Planbearbeitung 
des Baues erst mit Inangriffnahme der Bauarbeiten beginnen 
konnte, hatte das Konstruktionsbiiro wahrend der ganzen Dauer 
der Bauzeit Mfihe, der Baustelle rechtzeitig die Schalungs- und

Abb. 7. Bauzustand am 2. 10. 1930.

Bewehrungszeichnungen zu liefern. E s war daher nicht móglich, 
immer das Minimum an Aufwand zu erreichen. E s zeigte sich

d e r  b a u i n g e n i e u r  L fjHRS NEUE AUFBERE1TUNCSANLAGE DER ZECHE HANSA INDORTMUND- HUCKARDE.
1931 HfcE r  30.

Abb. 5. Ansicht von Osten.

24. 9. 193°-

Abb. 4
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aber bei der Ausfuhrung deutlich, daB bei einem Bau, der so 
schncll hóchgetrieben werden mnfl, Konstruktionen, die zwar eine 
Materialerspamis bringen, aber in der Ausfuhrung umstandlicher 
sind, nicht angebracht sind. Besonders wurde im Interesse des 
flotten Baufortschrittes eine móglichst . vercinfachte Schalung 
angestrebt. Nur so konnte yermieden werden, daB durch schwie
rige und zeitraubende Einzelarbeiten, die besonderer Sorgfalt 
und Fiirsorge der Bauleitung bediirfen, der Fortschritt des ganzen 
Baues gehemmt wurde. Um nur ein Beispiel herauszugreifen, 
wird auf die Ausbildung der Wandę des Schwemmsumpfes hin- 
gewiesen. Die Wandę sind ais vierseitig aufgelagerte Platten be
rechnet, die unten und an den beiden Seiten eingespannt, oben 
an dem durch die Verteilungsrinnen gebildeten Auflager ais frei 
beweglich anzusehen waren. Die nach unten wachsende Belastung

verlangte deswegen unten eine groBere Wandstarke. Trotzdem 
wurde die gróBte notwendige Wandstarke bis oben hin bci- 
behalten, damit die Yerschneidungen in den Ecken einfacher 
wurden und weil sonst von seiten der Maschinenfabrik in den 
geneigten Innenflachen lotrechte Vorlagen zur Anbringung der 
Entwasserungsrohre verlangt wurden.

Die Einrichtung der Baustelle wurde erschwert durch den 
durch die Lage zwischen Verkehrsgleisen bedingten Platzmangel. 
Eisenbiege- und Zimmerplatz konnten deswegen nur hinter- 
einander vor Kopf des Baues angeordnet werden. Eine beąueme, 
auf 6,50 m Hóhe auslaufende'Rampę verband den zunachst ge- 
legenen Zimmerplatz mit dcm Bau. Bei der Betonierungsanlage, 
bestehen d aus Kiessilo, Mischmaschine und GieBturm, taten ais 
Zubringer zwei Transportbander gute Dienste.

ZU R B E R E C H N U N G  U N SYM M ETR ISC H ER  Q U tR S C H N IT T E  AUF B IE G U N G .

Yon Inż. Awner Badian, Prof. am Hebr, Techn. Institut, Haifa

U b e rsich t: Graphischer Weg, um fiir Querschnitte, die aus 
Teilcn mit einfachen oder Tabeli enwerken leicht zu entnehmenden 
Haupttragheitsmomenten zusammengesetzt sind, fiir jeden beliebigen 
biegenden Kraftangriff die zugehorige Nullinie und den Spannungs- 
verlauf zu finden.

Anwendung zu bringen. Bekannt sind also (Abb. 1) in maBstab- 
licher Zeichnung: das zusammengesetzte Profil und sein Schwer- 
punlct S sowie die Schwerpunkte der Tellprofile: Si fiir das 
Winkeleisen, S„ fiir das U-Eisen.

MaBstab fiir  Spannungen 

_ .... 3000 m > m ika /cm *l u u lu u l_ _ I_ _ 1_  I J___ II

Abb. 2. Bestimmung der Kraftrichtung und Nullachse.

Vom Winkeleisen seien bekannt 
£ =  x,59 cm; ?/ =  3 ,31 cm; tg <p =  0 ,41; b =  6,5 cm; h =  

10  cm; F  =  14,2 cm2; J j  =  160 cm4; J n ~  26,8 cm4.

Man ermittelt ij =  ±  | /  p ' =  i  3’ 3? cm > iji =  ±  L 37cm  und

kann den zugehórigen Antibrennpunkt B i graphisch finden aus 
S/Bj =  ],/ ij —  i’ j (s. Otto Mohr „Abhandlungen aus dem Gebiete 
der technischen Mechanik" S. 92/1914 und L. v. Tetmajer „Die 
angewandte Elastizitats- und Festigkeitslehre" S. 105/1905). 
Umschreibt man mit Bĵ  ais Mittelpunkt und i] ais Radius den 
Tragheitskreis, so kann man die Momente des Winkeleisens 
beziiglich aller durch den Schwerpunlct S des Gesamtprofiles 
gehenden Achsen, z. B . der drei Achsen X , Y , Z finden:
Man fallt: B 1A _ L X ; zieht Parallele zu X  durch SŁ bis E  und 

miflt A E  =  ix =  3,62 cm; 
man fallt: B 1G i  Y ;  zieht Parallele zu Y  durch Sx bis F  und 

miBt CF =  i}. =  4,78 cm; 
man fallt: B JD J_ Z ; zieht Parallele zu Z durch Sj bis G und 

miBt D G  =  i7 — 5,80 cm 
und rechnet J  =  F i 2; J x =  i86cm 4; J  =  325 cm4; J z =  478 cm4.

Unter obigem Titel macht Herr Prof. M iille n h o ff , Aachen, 
in Heft 3 dieser Zeitschrift v. J .  1931 auf die wesentlichen Fehler 
aufmerksam, die sich in dem Buche G re g o r , „D er praktische 
Eisenhochbau" bei Berechnung von Biegespannungen finden. 
E s ist Herrn Prof. Miillenhoff zu danken, daB er sich der Miihe 
unterzog, auf derlei gefahrliche Fehler die Konśtrukteure óffent- 
lich aufmerksam zu machen.

An dieser Stelle sei mir gestattet, auf einen ahnlichen Fehler 
im bekannten Werke „ K e r s te n , Der Eisenbeton- (
bau I I I . Teil S. 13 1  v. J .  1923“ hinzuweisen, wo ais 
Kniekachsen einer Winkelsaule die zu den Schenkeln 
parallelen Achsen angenommen werden statt der 
kleineren Hauptachse, wobei ais min. J  =
40 608 cm4 statt 22 500 cm4 angegeben wird.

Das von Herrn Prof. Miillenhoff gebrachte Beispiel (und alle 
ahnlichen Fragen) laBt sich nach den Lehren Otto M ohrs auf

7*200

MaSsfabfurLonffen 
„  10 5 0 1 2 3 * 5 6 7 1 9  Hem

Abb. 1. Bestimmung des Tragheitsmittelpunktes T.

graphischem Wege viel iibersichtlicher lósen, wobei die in den 
iiblichen Tabellen angegebenen Haupttragheitsmomcnte und die 
Richtung der Hauptachsen der Teilprofile zur eindeutigen 
Losung vollstandig hinreichen.

Es sei mir gestattet, an Hand des von Herrn Prof. Miillenhoff
a. a. O. gebrachten Beispieles den von Mohr gewiesenen Weg in

MaBstabfurfriigbeitimoments 
«X0 soo mocm"
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Ahnlich erhalt man fiir das U-Profil Nr. 14 £ =  1,75 cm; F  =
20,4 cm2; J j . =  605 cm4; J n =  62,7 cm4; i; =  ±  5,45 cm;
in =  i  i .75 cm. ___

Man findet den Antibrennpunkt B., und miSt H I\ =  iv =  
5,88 cm; LM  =  i =  2,90 cm; N P =  iz =  5,20 cm; daher dic 
Momente des U-Eisens beziiglich der durch den Gesamtschwer- 
punkt gehenden Achsen X ,Y , Z J,. =  710 cm4; J y =  172 cm4; 
J 7 =  552 cm4. _

Die Tragheitsmomente des Gesamtprofiles beżuglich dieser 
drei Achsen werden daher sein: J x == 186 +  710  =  896 cm4; 
J  =  325 +  172 =  497 cm4; J 7 =  478 +  552 = .  1030 cm4 (ich 
rechne immer das Moment beziiglich einer dritten Achse und 
nicht das Zentrifugalmoment, da letzteres ±  sein kann und 
Irrtiimer beim Auftragen nicht ausgeschlossen sind. Tragheits
momente sind immer + ,  also Irrtum im Zeichen ausgeschlossen).

Je tzt wird mit Hilfe des Mohr-Landschcn Kreises der „Trag- 
heitsSchwerpunkt" T  bestimmt.

Ist T  bekannt (Abb. 2 gesondert gezeichnet, um die Figur in 
diesem Falle nicht zu sehr zu belasten; in Wirklichkeit braucht 
man keine neue Figur zu zeichnen), so kann man zu der aus bei
den Momentenebenen resultierenden Kraftrichtung die kon- 
jugierte Richtung NN finden, welche bekanntlich die Nullinie ist.

In unsercm Falle ist Mx =  6750 +  3750 =  10 500 kgcm, 
M„ =  74 200 kgcm, 

daher M =  74 800 kgcm in der (Abb. 2) gefundenen Richtung.
Das zu dieser gehórige Tragheitsmoment ist (s. Miiller- 

Breslau „Graphische Statik der Baukonstruktionen" Bd. I
S. 65/1901) ___

T B  a  Jfl.aaj 340 cm4 (gcmessen)1

Die gemessenen Abstande liefem dann die Spannungswcrtc

74 800
f f i  =  .......7.9

34°
1740 kg/cm2,

O o 74 8 0 0 .7^ 8  _  _|_ j 62o kg/cm2,
34°

=  =  __ 57o kg/cm2.
34°

Dic graphische Darstellung hat den Vorteil, daB man den 
Spannungsverlauf besser iibersicht, daB man sich die tatsachliche 
Biegung besser vorstellen kann und auch, daB man, wie gerade 
inr vorliegenden halle, sieht, daB man nicht z .B . Punkt 3< sondern 
den Punkt 3' (Tangente) zu berucksichtigcn hat.

Im Falle der Wirkung von mittigerNormalkraftN mit Moment 
oder auBer mittiger Normalkraft N hat man die Spannungs-

N
linie (Abb. 2) um den Wert <r0=  } . paralicl zu verschicbcn und

hicrauf die Nullachse, paralicl zu der durch S gefundenen, durch 
den neuen Spanuungs-Nullpunkt zu zeichnen.

Im  iibrigen pflichtc ich den SchluBworten des H erm  Prof. 
Mullenhoff vollinhaltlich bei.

fi =  Winkel zwischen Kraftrichtung und Nullachse.

ZU R B E R E C H N U N G  U N SYM M ETR ISC H ER  Q U ER SC H N IT T E AUF B IE G U N G .

Yon Dipl.-Ing. Walter Pelikan, MUnćhen.

I-Ierr Professor M iillc n h o ff weist in seinem unter 
gleichen Titel erschienenen Artikel1 in dankenswerter Weise 
darauf hin, daB in der Praxis der Hochbaukonstruktionen 
Pfetten von unsymmetrischcn Querschnitten oft unter verein- 
fachenden Annahmen berechnet werden, die nicht immer ein 
wirklich annaherndes Bild von den auftretenden Spannungen 
geben. E s verursacht nur eine geringe Miihe bzw. einen geringen 
Mehraufwand an Rechnung, wenn man derartige Querschnitte 
auf ihre wahren Hauptachscn untersucht, wie dies von Prof. 
Miillenhoff an einem Beispiel der Praxis gezeigt wird.

Erganzend ware hierzu zu bemerken, daB es bei einer solchen 
Untersuchung auf „schiefe Biegung" zweckmaBig ist, mit Hilfe 
des bereits gezeichneteri Tragheitskreises die Nullacbsen ais 
konjugierte Richtungen zu den zu untersuchenden Kraftrich- 
tungen zu ermitteln. Man erhalt damit eindeutig die I unkte, 
in welchen die Grenzwertc der Spannungeri auftreten ais jene 
Punkte, die den gróBten Normalabstand von der ermitteltcn 
Nullinie haben. Man kann damit die fiir dic Dimensionierung 
maBgebende Spannungsermittlung auf diese (im allgemeinen zwei) 
Punkte beschranken. In Abb. 1 sind fiir das von Prof. Miillen
hoff gewahlte Beispiel die Nullinien NG fiir die Momente aus den 
lotrechten Lasten G und N g 4-w fiir die Momente aus den lot
rechten Lasten und dem Winddruck G + W  eingezeichnet. Daraus 
ergeben sich die Grenzwerte der Spannungen fur lotrcchte Lasten 
in den Punkten 1 und 4, fur lotrechte Lasten und Winddruck in 
den Punkten 1 und 5. Punkt 5 ist der Einfachheit halber so an
genommen, ais ob der Winkel an dieser Stelle scharfkantig ware. 
In Punkt 2 tritt fiir alle Kraftrichtungen von A bis B  
kein Grenzwert der Spannung ein, da fur alle Richtungen der 
Nullinien parallel Strecke 4,5 bis paralicl Strecke 5.2 stets 
Punkt 5 den groBten Normalabstand von den zugehongen 
Nullinien hat.

Fiir die Momente 
von den lotrechten Lasten Mx == 6,75 cmt
vom Winddruck in der lotrechten Ebene M , =  3.75

,, ,, waagerechten Ebene My =  74,2 „

ergeben sich unter Benutzung der auf Seite 48 gegebenen Quer- 
schnittswerte und den Wrerten

f5 =  7,01 cm W|, =  127,8 cm3 W;-. =  127,8 cm3 
j;5 =  8,44 „  =  84,5 ,, Wr,;, ==,- 47,1 ,,

die Spannungen fiir lotrechte Lasten:

=  _  5 .8 7 0 ___ 3.320
°L ~ 13 16  39.7

5.870 , 3 .32°
127,8 84,5

• =  —  0,088 t/cmz 

■ =  +  0,085

Fiir lotrechte Lasten und Winddruck ergeben sich die Momente 

Mj == 10,5 • 0,8704 —  74,2 • 0,4924 =  —  27,40 cmt 
M,; =  10,5 • 0,4924 +  74,2 ■ 0,8704 =  +  69,75 >. 

und damit ergeben sich dic Spannungen zu:

+

27.40
13 16

27.40
+

69.75 
39.7

69.75 
47. 1

=  —  i,73S*2 t/cm

+  1,695

Siehe Bauing. 1931, Heft 3, S. 48, 49.

127,8
(<73 == +  i ,622*2 t/cm3)

Das ungiinstige Vcrhalten dieses Querschnittcs fiir die bei 
Winddruck móglichen Kraftrichtungen geht auch aus dem in

*2 Die Differenzen in den Spannungen und a2 gegenuber den 
auf Seite 49 angeschriebenen Werten ergeben sich daraus, daB dort 
zur Berechnung der Spannungen fiir Winddruck My =  72,4 cmt statt 
74,2 cmt angenommen wurde.
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Abb. r  scliraffiert eingetragenen Kern deutlich hervor, denn in 
diesen Kraftrichtungen liegen gerade die kleinsten Kemweiten k, 
die ja  proportional dem Widerstandsmoment F  • k== W  fiir diese 
Kraftrichtung sind. Dic in Abb. i durch besondere, kurze 
Schraffierung angedeutetc polarsymmetrische Flachę, die dem 
Kern und seiner gestrichelt gezeichneten Umklappung gemein- 
sam ist, gibt ein anschauliches Bild iiber die giinstigste und 
ungiinstigste Kraftrichtung fiir dieses Profil.

Mit den fiir diesen Querschnitt 2 errechneten Werten
Jx =  985 cm1, J  =  407 2 14  Clii4

== ic>55,6 cm4, J , ; =  336,4 cm4 
c5 =  18 ° 1 5 '  3 5 ” , sin (5 =  0 ,3 13 3 3 , cos (5 =  0,949 65 

ergeben sich fiir lotrechte Lasten und Winddruclc die Momente: 
M= =  +  10,5 • 0,94965 +  74,2 • 0,313 33 =  33,22 cmt

io ,5 ■ o,3 i 3 33 +  74,2 • 0,949 65 =  67,17 „
Die GroBtwcrte der Spannungen tre
ten fur lotrechte Belastung in den 
Punkten 2 und 3, fur lotrechte Lasten 
und Winddruck in den Punkten 2 und 
5 auf. F iir die aus der Zeichnung ge- 
messenen Werte 

£2 =  5 ,24 cm,
% =  3,86 „  . 

ergibt sich 
W ;, =  273,5 cm3,
W,., =  64,2 „  ,
Damit errechnen

=  0,82 

W|, =  1287 cnr3 •

W,;t
sich

53,5 „  
die groBten

Spannungen fiir lotrechte Lasten und 
Winddruck zu:

33.22 
273,5

33.22 
1287

, 67. i 7
“i— 6̂4,2

=  +  0,924 t/cm‘-

Abb. 1. Querschnitt 1.
\

Abb. 2. Querschnitt 2.

Man kann jedoch den Querschnitt wesentlich giinstiger ge- 
stalten, wenn man den Winkel auf den Flansch des U-Eisens 
legt, wie dies in Abb. 2 dargestellt ist. Der Kern dieses Quer- 
schnitts liegt fiir die bei Wind vorkommenden Kraftrichtungen 
wesentlich gunstiger, besonders dann, wenn die waagerechtc 
Seiten kralt aus Winddruck die lotrecliten Krilfte nicht so sehr 
iiberwiegt, wie in dem vorliegenden Beispiel.

Dieser Ouetschnitt 2 weist wesent
lich niedrigere Spannungen auf ais der 
Querschnitt 1 ;  sie bleiben sogar unter 
dem GróBtwert der Spannungen, dersich 
fiir Querschnitt 1 unter der Annahme 
der lotrechten und waagerechten Ach- 

scnalsHauptachsen zu o =  1,428t/cm2 (siehe S .49) errechnen laBt.
Man wird daher den Querschnitt 2 wregen seines viel giinsti- 

geren statischen Verhaltens in bezug auf reine Biegung in allen 
Fallen dcm Querschnitt .1 vorziehen, in wrelchen die Pfette nicht 
auch gleichzeitig Gurt eines Fachwerktragers ist, bei welchem 
eine zentrische Einfiihrung der Knotenbleche in den Gurtquer- 
schnitt geboten ersćheint.

\iA ĉindeichung .̂ 
inLagen roi>2ocm-~. 
Hohe nadiiem  
Schlemmrerfahren

[ rdschuffung -Steinfullung

KU RZE T E C H N ISC H E  BER IC H T E.

Neuartige konstruktive Durchbildung 
eines'Oberfallwehres fiir die Rio-Salado-Staumauer 

des Don-Martin-Projektes (Mexiko).

matisclien Regulierung des Oberwasserstandes ist ja bekanntlich nicht 
neu; es sei nur an das schon vor vielcn jahren in Betrieb gcnommenc 
Selctorwehr bei Bremek in der Weser erinnert.

Der naclistehend gegebene Bericht ist den Proc. Am. 
Soc. Civ. Eng. Yol. 56, Heft 10 votn Dezember 1930, Seite 
2141 bis 2162, entnommen. Einen Uberblick iiber die Rio- 
Salado-Staumauer gibt Abb. 1. Es handelt sich um eine 
1500 m lange und 35 m hohe Staumauer, die mit Aus- 
nahme des etwa 300 m langen t)berfalhvehres ais Erd- 
damm ausgefuhrt wird, dessen Normaląuerschnitt aus 
Abb. 1 ersichtlich ist.

Das hier in erster Linie interessierende t)berfalhvehr> 
Abb. 2, besteht aus einem 26 m hohen festen Grundwehr 
und einem daraufgesetzten 4,5 m hohen beweglichen Wehre 
in Gestalt von 26 nebeneinander angeordneten Segmentver- 
schhissen. 30 cm unterhalb des hóchsten Staues werden 
die Segmente automatisch gehoben, was dadurch bewirkt 
wird, daB die WehrkOrper hinter den Segmenten mit Schwim- 
mern versehen sind, welche in Schachte eintauchen, die mit 
dem Oberwasser in Yerbindung stehen. Durch . einen iuft- 
seitigen GegengeWichtsarm mit einem am Ende angehangten 
Gewieht wird die Lastverteilung so reguliert, daB bei dem 
genannten Stau das Segment gehoben und das Wasser zwi
schen Segment und Uberlaufflache des Grundwehres abfliefit. 
Interessant ist hier das Prinzip der automatischen Regu- 
lierung, das auf Grund guter Erfahrungen mit ahn
lichen Anlagen in Californien der .Ausfiihrung zugrunde- 
gelegt wurde. Die Benutzung des Obcrwassers zur auto-

Abb. 1. Ansicht von Wossersei/e
1 .

Maftsfab

fe/sen Erddommguerschniff
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anderen nicht weiter gezeichneten Vorschlage von Notzli, eine Reihe 
von Drainagerohrcn, von 15 cm Dmr. in L&ngsabst&nden von 1,5 om.

Fiir den GrundablaB sind vier Offnungen in unmittelbarer 
Nahe der Sohle vorgesehon, dereń Anordnung im einzelnen aus Abb. 2 
entnommen werden kann. Hinter den GrundablŁssen ist der Felsen 
durch Beton abgedeckt. Der Einlauf zu den Turbinen, dic unmittelbar 
hinter dem Erddamm am rechten Hang liegen sollen, ist aus Abb. 4 
ersichtlich. Das unmittelbar vor dem Erddamm liegende Einlauf- 
bauwerk wird durch zwei Reihen von je 8 nebeneinander' liegenden 
Zugschiitzen von 1 ,1  • 3,0 m2 Flachę geschlossen, von denen die erste 
Reihe fiir den normalen Betrieb, die zweite ais Keserve dient.

Das Grundwehr zeigt die erstmalige Ausfiihrung eines von dem 
bekannten amerikanischen Talsperrenfachmann N oetzli gemachten 
Vorschlages, dessen Einzelheiten Noetzli in der neuesten Auflage des 
Wegmannschen Buches: „Design and Construction of Dams" {New 
York, J.W iley &  Sons, Inc.) beschrieben hat. An Stelle der sonst bei

MaBstab
26 Segmentwetire

K N ebeneinlauf fu r
\ /> BewdsserungszweckeW/nUe łurn > 

Beweaender

■^-Turbinen

N ebeneintauf fu r 
Bewdsserungszw ecke 

10 0 w 20m,

M afJslab

.— . — •—-. J

^Unterkante P feiler
Schnitt A  -A

- Beobachtungsgang 

%̂<hn

Beachtenswert ist noch dic vor die Betonschilrze gelegtc Zahn- 
schwelle von etwa 13 m Lange, dereń Zahne abwechselnd 1 :5  und 
1:2 ,5  geneigt sind. Das Prinzip der Zalinschwelle, das ja bekanntlich 
von Rehbock entwickelt und versuchstechnisch begriindet wurde, 
scheint nun auch in Amerika hinsichtlich seiner Yorteile erkannt 
zu werden. Ein weiteres gróBcres Anwendnngsbeispiel ist die kiirzlich 
fertiggestellte 60 m hohe Bull-Run-Sclrwergewichtsmauer.

Dr.-Ing. F. Tolke.

Schnitt B ~B

Abb. 2.
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Abb. 1. Konstniktive Einzelheiten 
des Senkbrunnens.

dingte die Anordnung eines provisorischen Fange- 
dammes auf dem Kaisson (vergl. Abb. i). Der 
untere Teil des Brunnens wurde auf einer Schiffs- 
werft zusammengebaut und zur Yerwendungs- 
stelle geschleppt, worauf der Beton in dem 
unteren Teil eingebracht werden konnte. Die 
weiteren Arbeitsvorgitnge waren:

x. Mon tage der eisernen St&nder und Gur- 
tungcn,

2. Anbringen der auBeren io cm starken
Yerschalung fiir den oberen Teil,

3. Einbringen der Bewehrung,
4. Anbringen der inneren Schal tafeln,
5. Yergiefien mit Beton.

Am 23. April 1927 traf der Senkbrunnen 
fflr den Westpfeiler auf der Bruckenbaustelle ein. 
Die Herstellung der Betonwande erfolgte ohne 
Zwischenfall, und am 1, Juli war der Brunnen 
bis auf den Boden in 17,4 ni Tiefe abgesenkt, am 
12. Juli reichten die Aufienw&nde bis auf 21 m 
iiber Brunnenkranz, der bis zur Tiefe von 18,3 m 
abgesenkt war. DieVerstrebungen in derKammer 
12 wurden gesprengt, um den Boden frei zu 
machen. Es entstand hierbei ein gewisses Ab- 
sacken der siidwestlichen Ecke. Um den Brunnen 
wieder aufzurichten, wurden in rascher Reihen* 
folgę die Bóden der Kammern 3, 7 und 16 
gesprengt (vergl. Abb. 2). Hierdurch wurde zwar 
der Brunnen wieder aufgerichtet, nach weiterem 
Absenken um 2 m befand sich aber der Brunnen 
2,5 m westwarts von der richtigen Lage. Die 
Ursache dieser Bewegung konnte nicht gefunden 
werden., Um den Brunnen nach Osten zu ver- 
schieben, wurden etwa 1500 t Kies auf der 
Westseite aufgebracht. Beim weiteren Absenken 
gelang es tatsachlich, auf diese Weise den

M itaem  ZugboggenP^r
t/erfiillf —' JA u sh u b  ,,w  ,,

Zuabaaaer rpittsts \
3 "  Zugbagger Ankerb/ockdesZugbaggers

Abb. 3. MaBnahmen zur Wiederaufrichtung des Senkbrunnens.
Durch Ansetzen von Hebeln und Zugseilen konnte eine Zugwirkung von 1500 t 

an der Westseite ausgeiibt werden.

L152-152-12-

L 102 76-9,6 
in liom lm fernung

2 L 77,5-77,5-3,8

2LJ52-102-12

Langsschnitt

Verstrebungen
o/es

Fangedommes

Zw ischenwand 
Ober e r  T eii 

/ Fisenbe/on)

Horizontalschnitt

Brunnen bis auf eine Differenz von 45 cm in die richtige Lage zuriick- 
zubringen. Die weiteren Arbeiten am Westpfeiler verliefen ohne Zwi
schenfall und konnten programmaBig fertiggestellt werden. Die Ab- 
senkung betrug im Mittel 15 cm pro Tag, solange im Tonboden ge- 
baggert werden konnte. Nach Erreichen der groben Kies- und Gerdll- 
schicht wurde das Geróllc vom Ton freigespult und das Materiał 
durch Greifer gehoben, dementsprechend nahm auch die Absenk- 
geschwindigkeit ab. Nach Erreichen der endgultigen Absenktiefe 
wurden die Kammern mit Beton gefflllt und der Pfeiler betoniert.

Der Senkbrunnen fiir den óstlichen Briickenpfeiler wurde in 
gleicher Weise hergestellt und abgesenkt. Bis zum 26. Juli 1927, an 
welchem der Unfall erfolgte, war nur sehr wenig Materiał gebaggert

■worden. Alle Kammern waren bis zum W. Sp. mit Wasser gefiillt. In der 
Nachtschicht vom 25. auf den 26. Juli baggerte der Unternehmer aus 
den Mittelkammem etwa 125 m! Materiał, in der folgenden Nacht
schicht etwa 175 m3 aus den mittleren und óstlichen Kammern. Um 
4,30,Uhr neigte sich der Brunnen bis zu einem Winkel von 42%° voh 
der Senkrechten (vergl. Abb. 2). Der ganze Yorgang dauerte etwa 
1 Minutę. Das óstliche Ende senkte sich um 8,8 m, das westliche Ende 
hob sich um etwa 3,35 m. Der Scliwcrpunkt senkte sich um 2,75 m. Die 
Bewegung dauerte so lange, bis der Widerstand unter dem óstlichen 
Ende und die verdrangten Bodenmasscn sie zum Stillstand brachten. 
Ais alleinige Ursache des Bauunfalls kommt nach Meinung der betei- 
ligten Ingenieure das Nachgeben der diinnen Tonwande, auf welchen 
am óstlichen Ende der Brunnen aufruhte, in Frage, da die Boden- 
pressung dort iiber 2 kg/cm2 betrug (vgl. hierzu die Abb. 2). Das 
Wiederaufrichten des Brunnens bot naturgemąB erhebliclie Scliwierig-

• Boden eingebracht\.„,0 T , , ,  
Boden entfernt }^ 2 7 .Ju ti 21/ , J\- // u r sy ru n y i o u u e u  e ru je rn i j  '

„ Ton n o c h ^ \ ić '\ S la g T fe r 1' ~ { M  I M  J  i f \ 4 ~
EnłĄrmngder \  / /  und nach dem

Boden \C' łi»fnii ^^^chnittA-AW esftTascher*'- *■

Schnitt C~Ci 0$t! Toschen Schnitt I i ~B, At/ftettaschen

Abb. 2. Lage vor und nach dem Bauunfall.
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keitcn. Das Gcsamtgewicht des Brunnens betrug 19 000 t, im imter- 
getauchten Zustand 12 000 t. Die Schwerlinie verlief leicht ostlich der 
ostlichen Schneide. Zwei Krafte waren beim Wiederaufrichten zu uber- 
winden: der Widerstand des Materials unter dem Boden und die 
Adhasionskraft zwischen Brunnenwandung und der Tonbank.

Um den Brunnen wieder in seine alte Lage zu bringen, muBte 
daher einmal das Materiał unter dcm Boden entfernt werden und auBer
dem ein dem Kippmoment entgegengesetzt wirkendes Moment an
gebracht werden. Aus Abb. 3 sind die yorrichtungen ersichtlich, die 
zum Wiederaufrichten des Brunnens ftihrten. Die ausgeiibten Krafte 
und ihr Moment in bezug auf die ostliche Kante waren folgende:

Datum Kraft Moment 
In die Kammern u , 12, 13, 14, 17 in t in mt

eingebrachte Belastung............  25. X. 27 710 59° °
Ballast, Westseite ........................ 10. IX. 27 210 2950
Sieben Drahtseile an der Westseite 10. IX. 27 — —
Zwolf Drahtseile tiber die Schutc 26. X I. 27 1000 323° °
Hebel............................................ 20. V. 28 250 —

Vergr6Bert 1.-5. VI. 28 282 S500
Schwimmer an der Ostseite........  14. VI. 28 200 2C00

Durch die an der Westseite angebracliten Drahtseile konnte die 
gróBte Zugwirkung ausgeubt werden. Zur Erhóliung der Wirksamkeit 
wurden die Drahtseile iiber eine Schute hinweggefiihrt und in 200 ni 
Entfernung verankert. Diese letztere Vorrichtung erwies sich ais be
sonders wirkungsvoll, ohne den Brunnen zus&tzlich zu belasten.

Der Bodenaushub unter dem Brunnen bereitete groBe Schwierig
keiten. Das Baggern hatte infolge der starken Brunnenneigung nur 
einen sehr geringen Wirkungsgrad und muBte spater ganz aufgegcben 
werden, da dic Eimer an den unteren Kanten hangenblieben. Die 
Verwendung von hydraulischen Ejektoren hatte wenig Erfolg. Im 
Herbst 1927 begann man den Boden an der Westseite und den beiden 
Ljlngsseiten des Brunnens bis zu einer Tiefe von 26 m unter 
Wasscrspiegel auszuheben. Durch Taucher wurde dann die M^glich- 
keit geschaffen, einen Zugbagger anzusetzen, der das unter dem Brunnen 
bcfindliche Bodenmaterial in den vorher ausgehobenen Graben zog. 
Am u . Mai 1928 wurde eine leichte Bewegung des Brunnens beobachtet. 
Von da ab gelang es, den Brunnen um etwa 30 Bogenminuten taglich 
aufzurichten, bis er Anfang August wieder senkrecht stand. Die Ein
zelheiten der angesetzten Vorrichtungen sind aus Abb. 3 ersichtlich. 
Die weiteren Arbeiten verliefen ohne Zwischenfall. Dr.-Ing. Rohde.

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. Die Lage der Bauwirtschaft verschleclitert 
sich fortgesetzt. Der Beschaftigungsriickgang nimmt standig zu, so 
daO der Beschaftigungsgrad noch lange vor dem Saisonende wieder 
auf dem nicdrigten Stand angekommen sein diirfte, den er im letzten 
Winter innegehabt hat. Wenn man die Arbeitslosenziffern nicht schon 
in kurzem ins Ungemessene steigen lassen will, ist daher eine Arbeits- 
bescliaffung fur den Baumarkt dringend erforderlich. Man hofft in 
weiten Kręisen, dafl auch das in der bevorstehenden Notverordnung er- ■ 
scheinende Kriscnwirtschaftsprogramm der Reichsregierung sich dieser 
Erkenntnis nicht verschlieBen wird.

Inzwischen liegen die Ergebnisse uber die Bautatigkeit in den 
GroB- und Mittelstadten fur die ersten 7 Monatc dieses Jahres vor. 
Danach ist das Bauvolumen der fertiggestellten gewerblichen und of fent- 
lichen Gebaude in den ersten 7 Monaten um 39% geringer gewesen ais 
im gleichen Zeitabschnitt 1930. Wohnungen wurden bisher 68 500 in 
den GroB- und Mittelstadten errichtet, das sind iiber % weniger ais 
im gleichen Zeitraum 1930, aber noch 20% mehr ais 1929- Die Zahi 
der Bauerlaubnisse blieb beinahe um ein Drittel und die der Baubeginne 
um 43% gegeniiber dem Vorjahre zuriick. In samtlichen Gemeindcn 
mit iiber 10 000 Einwohnem liegt die Zahl der vollendeten Wohnungen 
mit 83 000 um 25 000 unter derjenigen des Vorjahres.

Der Reichsfinanzminister iiber das Bauen. In einer Kundgebung 
der Staatspartei auBerto sich Reichsfinanzminister D ietrich  uber die 
Bauwirtschaft. Er betonte, daB durch das Darniederliegen der Bau 
wirtschaft ein wesentlicher Teil der Arbeitslosigkeit entstandcn sei. 
Den Neubau von Wohnungen konne man nicht mehr in der bisherigen 
Weise fortsetzen, da sonst eine erhebliche Entwertung des Althaus- 
besitzes entstehe und auBerdem das in Neubauten zur Zeit des hohen 
Bauindex investierte Kapitał in bedeutendem AusmaB in Gefahr gerat. 
Der Althausbcsitz miisse wieder lebensfaliig gemacht werden. Bauen 
solle man dort, wo es vom Standpunkt der Produktion aus zu verant- 
worten sei. So miisse vor allem die Stadtrandsiedelung in der Nahe 
grofier Stadte an Stellen mit guten Verkehrsverbindungen sowie die 
Siedlungstatigkeit auf dem Lande gefordert werden.

In den Richtlinien, die der Reichsfinanzminister den Landern und 
Gemeinden zum Ausgleich der Haushalte gegeben hat, wird u. a. be
zuglich der Bautatigkeit folgendes empfohlen: „Bauten sind zu unter- 
lassen, wenn die Mittel fur Wohlfalirtserwerbslose n i c h t  voll vorhanden 
sind. Wenn notig, soli iiberhaupt- von dem Bau von Yerwaltungs- 
gebauden und Sclmlcn abgesehen werden. Auch halt es der Reichs- 
finanzminster fur angezeigt, den Neubau yon Hotels, Gaststatten, 
Pensionen, Theatern, Kinos und ahnlichen Dingen mit hohen \ erwal- 
tungsgebiihren oder sonstigen Lizenzgebiihren zu belasten.

Keine innerdeutschen Wirtschaftsgrenzen! Der Reichswirtschafts- 
minister hat an die Regicrungen der Lander ein Schreiben gerichtet, 
in dem er darauf hinweist, es seien ihm in letzter Zeit zahlreiche Klagen 
iiber die Bestrebungen einzelner óffentlicher Beschaffungsstellen mit
geteilt worden, bei der Vergebung von Auftragen das orts- oder be- 
zirksansassige Gewerbe gegeniiber auswartigen Bietern in wirtschaft
lich nicht zu rechtfertigender Weise zu bevorzugen. Die Berechtigung 
zu einer besonderen Beriicksichtigung ortsansassiger Unternehmer 
konne, wie es in dem Schreiben heifit, nur insoweit anerkannt werden, 
ais sie sich im Rahmen der Bestimmungen der ,,Verdingungsordnung 
fiir Bauleistungen" bewege. Dagcgen wiirde ein grunds&tzlicher Aus- 
schlufi auswartiger Bieter oder aber ihre Nichtberucksichtigung trotz 
óffentlich gunstigerer Angebote gesamtwirtschaftlich auBerst ungttn- 
stige Wirkungen haben. Der Reichswirtschaftsminister prazisiert seine 
Auffassung dahin, dafi regionale Abgrenzungen, die die Einheithchkeit 
des deutschen Wirtschaftsgebietes aufheben, bei Vergebung offent- 
lichcr Korperschaften keinesfalls Platz greifen diirfen, und dafi es

notwendig ist, einer derartigen Entwicklung rechtzeitig und mit Nacli- 
druclc entgegenzutreten. Der Reichswirtschaftsminister bittet daher 
die Landerregierungen, ihre Beschaffungsstellen noch einmal anzu- 
weisen, bei den Yergcbungen seiner Anregung entsprechend zu yer
fahren, und im gleichen Sinne auch auf die Gemeinden und sonstige 
ihrer Aufsicht unterstehenden óffentlichen Korperschaften einzu- 
wirken.

Wie der Amtliche PreuBische Pressedienst mitteilt, hat der 
PreuBische Minister fur Handel und Gewerbe zugleich im Namen des 
Ministerprasidenten und samtlicher Staatsniinister in einem Rund- 
erlaB die Behorden samtlicher Zweige der PreuBischen Staatsvervvaltung 
ersucht, bei der Vergebung von Auftragen entsprechend den An- 
weisungen des Reichswirtschaftsministers zu Yerfahren.

Die internationale Arbeitslosigkeit. Das Internationale Arbeits- 
amt gibt die Zahl der Arbeitsloseń in den einzelnen L&ndern'bekannt 
wie folgt:

Land Juli 1931
Ita lie n ................................................ 670 300
I r la n d ................................................ 28 700
L e ttlan d ............................................ 6 390
Norwegen ........................................ 37 000
Polen . . ........................................  330 200
Schweiz................................................ 16 100
Ungarn ............................................ 28 100
Vereinigte Staaten ........................  6 300 000
Australien............................................ 113  6° °
Belgien................................................ 7°  4° °
D an em ark .......................................  39000
D eutsch land....................................  4 100 000
Danzig................................................ 24 400
Frankreich........................................ 41 100
Finnland............................................ 48 400
GroBbritannien............................ ...  2 507 000

Schwarzarbeiter und unzuverlassige Unternehmer im Baugewerbe.
Der PreuBische Handelsminister weist in einem ErlaB an die Regie- 
rungsprasidenten und den Polizeiprasidenten von Berlin darauf hin, 
daB nach § 35 Abs. 5 der Gewerbeordnung der Betrieb des Gewerbes 
ais Bauiintemchmer und Bauleiter sowie einzelner Zweige des Iiauge- 
werbes zu untersagen ist, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzu- 
yerlassigkeit des Gewerbetreibenden dartun. Diese Vorschrift gilt nicht 
nur far Maurer, Zimmerer und Steinmetze, sondern auch fiir andere 
Gewerbetreibende, deren Mitwirkung bei Herstellung und Instand- 
setzung von Bauten in Frage kommt. Da dariiber gcklagt wird, daB 
sich vielfach ungeeignete Personen mit der Ausfiihrung von Bauarbeiten 
befassen, insbesondere dann, wenn es sich urn sogenannte Schwarz- 
arbeit handelt, sind die Ortspolizeibehorden anzuweisen, die in Frage 
kommenden Gewerbetreibenden sorgfaltig zu beobacliten, neu er- 
Sffnete Betriebe und namentlich Schwarzarbciten aller Art zu iiber- 
wachen, Klagen iiber Unzuverlassigkeit solcher Unternehmer nachzu- 
gehen und gegebenenfails wegen Untersagung des Gewerbebetriebes 
das Erforderliche zu veranlassen. Enge Zusammenarbcit der Polizei- 
und Verwaltungsbehorden mit den gesetzlichen Korperschaften des 
Handwerks ist gerade auf diesem Gebiete durchaus notwendig.

Die Reichsaufsicht iiber die Bausparkassen. Das Reichsaufsichts- 
amt fiir Privatversicherung gibt unter dem 25. August 1931 folgendes 
bekannt:

Am 1. Oktober 1931 beginnt die Beaufsichtigung der privaten 
Bausparkassen durch das Reichsaufsichtsamt fur, Privatversicherung 
in Berlin auf Grund des Gesetzes uber die Beaufsichtigung der pri-

Vorjahr 
372 000 

26 000 
3 680 

24 000 
240 000 

8 800 
21 000

63 100 
13 700
29 500

2 841 000 
18 309 

1 019 
7 820 

736 900
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vaten Versicherungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni 
153! — RGBl. S. 315 — (nachfolgend ,,VAG.‘‘ bezeichnet.)

Bausparkassen, die am 1. Oktober 1931 in Liąuidation sind oder 
iiber dereń Yermogen Konkurs eroffnet ist, fallen fur die Dauer er 
der Liąuidation oder des Konkurses nicht unter die Aufsicht des Reichs- 
aufsichtsamts (§ 133 Abs. 3 VAG).

Bei den Bausparkassen sind zu unterscheiden: a) Bausparkassen, 
die am 31, Dezember 1929 nach dem Gesetz fiber Depot- und Depo- 
sitengeschafte am 26. Juni 1925 (RGBl. I S. 89) zum geschaftsmaBigen 
Betriebe von Depot- und Depositengeschaften berechtigt gewesen sind, 
und b) solche, welche dieses Recht nicht besaBen.

I. Die zu a) bezeichneten Bausparkassen bedurfen nach § 133, 
Abs. I VAG. keiner Erlaubnis fur den -weiteren Geschaftsbetrieb. Sie 
haben dem Reichsaufsichtsamt nachzuweisen, daB sie am 31. Dezember 
1929 zum geschiiftsm&Bigen Betriebe von Depot- und Depositenge
schaften berechtigt gewesen sind. Soweit es sich um eingetragene Ge- 
nossenschaften handelt, ist die rechtzeitige Anzeige des Geschafts- 
betriebs bei der obersten Landesbehorde und dereń Entsclieidung, ob 
die Voraussetzungen fiir die Berechtigung vorgelcgen haben, nachzu
weisen (§ 4 Abs. 2, Nr. 4, § 6 des Gesetzes tiber Depot- und Depositen- 
geschafte vom 26. Juni 1925 —- RGBl. I, S. S9 —).

Im iibrigen haben diese Bausparkassen im Oktober 1931 ihren Ge- 
schilftsplan einzureichen (§133 Abs. 1, Satz 1 VAG). Einen Anhalt fiir 
die liierunter fallenden Angaben bieten die §§ 116  und 5 in Verbindung 
mit-§ 112  Abs. 1 VAG. Danach gehoren zum Geschaftsplan u. a. die 
Angabe des Zwecks und der Einrichtung der Bausparkasse und des 
Bezirks des GeschaCtsbetriebs, der Gesellschaftsvertrag, die allgemeinen 
Spar- und Darlehnsbedingungen und die fachlichen Geschaftsunter- 
lagen. Unter den fachlichen Geschaftsunterlagen sind insbesondere die 
Berechnungen zu verstehen, welche die Erfiillbarkeit ctwaiger Angaben 
iiber die Wartezeiten rechtfertigen sollen.

Zur Vervollstandigung der Beurteilung der Bausparkasse sind 
ferner dem Reichsaufsichtsamt je 3 Stiick der von ihr herausge- 
gebenen Drucksachen, insbesondere der Werbeschriften, Staffeln 
(Tarife) und der bisher erschienenen Nummern der von ihr etwa heraus- 
gegebenen Zeitschrift einzusenden. Weiterhin sind — gleichfalls in 
je drei Stiicken — die seit dem Bestehen der Bausparkasse aufgestellten 
Rechnungsabschlusse (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) 
und Jahresberichte vorzulegen.

II. Die zu b) bezeichneten Bausparkassen, die also nicht das Depot 
und Depositenrecht besaBen und aber den 1. Oktober 1931 hinaus 
Geschafte betreiben wollen, bedurfen der Zulassung (§ 112  VAG.).

Sie konnen, wenn sie im Oktober 1931 einen Antrag auf Erlaub
nis zum Geschaftsbetriebe stellen, bis zur Entscheidung iiber diesen 
Antrag den bisherigen Geschaftsbetrieb fortsetzen (§ 133 Abs. 2 
VAG). Mit dem Antrag auf Erlaubnis zum Geschaftsbetriebe ist nach 
§ 112  Abs. I und § 5 VAG. der Geschaftsplan einzureichen, nach dem 
von der nunmehr beantragten Zulassung ab die Geschafte betrieben 
werden sollen. Dieser Geschaftsplan hat den Vorschriften der §§ 116,
5 Abs. 2 VAG. zu entsprcchcn. Er hat danach u. a. den Zweck und die 
Einrichtung der Bausparkasse und den Bezirk des beabsichtigten Ge- 
schaftsbetriebs anzugeben, sowie die Staffeln (Tarife) unter Hervor- 
hebung der langsten und kttrzesten Wartezeit vollstandig darzustellen 
und die im § 116  Abs. 2 unter Nr. 1—7 erforderten Angaben zu ent- 
halten. Ferner ist der Gesellschaftsvcrtrag, der nach § 117  VAG. die 
einzelnen Geschaftsarten zu bezcichnen und die Grundsatze fiir die 
Vermogensanlage anzugeben hat, einzureichen; weiter sind die all
gemeinen Spar- und Darlehnsbedingungen, welche die in § 118  Nr. 1 
bis 8 VAG. angegebenen Bestimmungen zu enthalten haben, sowie 
die fachlichen Geschaftsunterlagen vorzulegen. — Daneben haben diese 
Bausparkassen den bisherigen Geschaftsplan einzureichen und zu er- 
lautern sowie zur Vervolistandigung der Beurteilung der Bausparkasse 
ihre Drucksachen, Rechnungsabschlusse und Jahresberichte einzu
senden; die Unterlagen, die danach vorzulegen sind, sind oben zu 1 im 
dritten Absatz naher bezeichnet.

Wenn eine Bausparkasse, die eine andere ais die im § 114 VAG. 
zugelassene Rechtsform (Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft 
auf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung) besitzt, diese 
Rechtsform beibchalten will, so hat sie dies im Zulassungsantrag zu 
begrtinden (§ 133 Abs. 1 VAG.).

III. Das Reichsaufsichtsamt kann die Inhaber und Geschafts- 
leiter von Bausparkassen der zu a) bezeichneten Art, die den unter I 
angegebenen Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, zur 
Erfiillung ihrer Verpflichtungen nach § 133 Abs 1, § Si Abs. 3 VAG. 
durch Ordnungsstrafen in Geld anhalten. Inhaber und Geschafts- 
leiter von Bausparkassen der zu b) bezeichneten Art, die den Geschafts
betrieb ais Bausparkasse fortsetzen, ohne im Oktober 1931 einen Zu
lassungsantrag zu stellen, machen sich strafbar. Sie werden nach § 140 
Abs. 1 VAG, mit Geldstrafe oder mit Haft oder mit Gefangnis bis zu 
drei Monaten bestraft.

R e c h tsp re c h u n g .
Verrichtet ein Arbeiter, wahrend er Krankengeld bezieht, vor- 

ubergehend Gelegenheitsarbeiten, so fallt diese Arbeit nicht unter die 
in der Krankenordnung vorgesehene Anzeigepflicht, und der Arbeiter 
begeht keinen Betrug zum Nachteil der Krankenkasse. (Urteil des 
Oberlandesgerichts Dresden vom 14. Januar 1930 — 20 St 284/29.)

Ein Tiefbauarbeiter, der im September 1928 erwerbslos geworden 
war und Erwerbslosenunterstiitzung bezog, erkrankte Anfang Oktober

1928 an Ruckenmarksentzundung, ohne jedoch das Bett huten zu 
mussen. Fiir die Zeit vom 9. Oktober 1928 bis 5. Marz 1929 erhielt er 
auf die Dauer seiner Arbeitsunfahigkeit eine tagliche Krankenhilfe von 
M 3,75. Er arbeitete in der Zeit vom 26. Januar bis 5. Marz 1929 
tageweise an vierżehn Tagen ais Schneeschipper. Er verdiente dafiir 
insgesamt M 110,64, zugleich bezog er fur diese Tage an Krankengeld 
M 52,50.

Nach der Krankenordnung der zustandigen Krankenkasse durfen 
arbeitsunfahigkranke Kassenmitglieder durch ihr Verhalten die 
Genesung nicht hindem, insbesondere keine Erwerbsarbeiten und 
keine schweren hauslichen Arbeiten (Waschen, Scheuern, Maschine- 
nahen, Holz zerkleinern usw.) verrichten. Alle arbeitsunfahigenKranken 
sind verpflichtet, die Wiederaufnahme der Arbeit dem Arzt und der 
Kassenverwaltung unverziighch anzuzeigen.

Nach Ansieht des Oberlandesgerichts erhalt der Versicherte in 
dem Krankengeld keinen vollen Ausgleich fiir den Wegfall des Arbeits- 
verdienstes. Es ist ihm nicht schlechthin verwehrt, durch entgeltliche 
Beschaftigung wahrend der Dauer der Arbeitsunfahigkeit zum Kranken
geld etwas hinzuzuverdienen. Er braucht jedoch nicht jede Beschafti
gung der Kasse anzuzeigen. Unter Wiederaufnahme der Arbeit ist 
nur eine standige, nicht aber bloB voriibergehende gelegentliche Arbeit 
zu verstehen. Der Tiefbauarbeiter hatte daher keine Rechtspflicht, 
seine Arbeit und seinen Verdienst ais Schneeschipper der Kasse anzu
zeigen, zumal nach den gemachten Feststellungen die Arbeitsunfahig
keit wahrend der in Betracht kommenden Zeit noch fortbestanden 
hat. Auch das Verbot der Verrichtung von Erwerbsarbeiten der 
Krankenordnung kann eine Rechtspflicht zur Mitteilung von der 
Vornalime solcher verbotener Arbeiten nicht begriinden, sondern 
liSchstens bei Zuwiderhandlung eine Ordnungsstrafe durch den Kassen- 
vorstand zur Folgę haben. Bestand demnach keine Anzeigepflicht 
hinsichtlicli der verrichteten Gelegenheitsarbeit, so liegt in dem Fort- 
bezug des Krankengeldes auch kein Betrug zum Nachteil der Kasse.

Zur Haftung der Baupolizeibehórde fiir Amtspflichtsverletzung.
(Urteil des Oberlandesgerichts Marienwerder vom 21. April 1931 —
II  W 207/31.)

Verletzt cin Beamter vorsatzlich oder falirlassig die ihm einem 
Dritten gegenuber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. (§ 839 B.G.B.) Die Ver- 
antwortlichkeit trifft grundsatzlich den Staat, in dessen Dienst der 
Beamte steht. Der Ruckgriff gegen den Beamten bleibt vorbehalten. 
(Art. 13 1 Reichsverf.)

Voraussętzung fiir die Haftung ist die Verletzung der dem Be
amten einem Dritten gegenuber obliegenden Amtspflicht. Es muB 
sich also um Angelegenheiten handeln, die zu den Amtsgeschaften 
des betreffenden Beamten gehoren. Die Baupolizei wird ausschlieB- 
lich in Offentlichem Interesse tatig. Sie hat nicht die privatrechtlichen 
Belange des Baueigentumers zu waliren. Es kann daher die Haftung 
der Baupolizei nicht auf die Unrichtigkeit einer Besclieinigung ge- 
griindet werden, nach der die von ihr geriigten Mangel eines Baus 
inzwischen beseitigt sind.

Die dreijahrige Verjahrung des Anspruchs aus § 831 B.G.B. 
(Haftung des Geschaftsherrn fiir seine Angestellten), wie auch des 
Anspruchs aus § 836 B.G.B. (Haftung fur Ablosung vonTeilen eines mit 
einem Grundstiick verbundenen Werkes), beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Verletzte von dem Schaden und der Person des Ersatz- 
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, d. h. in den Besitz der fiir eine Klage- 
erhebung erforderlichen tatsachlichen Unterlagen gekommen ist. Die 
Kenntnis etwaiger Einreden oder Einwendungen des Ersatzpflichtigen 
ist unerheblich, (Urteil des Reichsgerichts, IX . Civilsenat; vom 9. Mai 
1931 — IX  534/3°-)

Im Marz 1924 zeigte sich im Keller des Hauses des U. in Bad S. 
ein starker Wassereinbruch. Die Vermutung, es sei eine neue Quelle 
aufgetreten, stellte sich ais unrichtig heraus. Im Spatherbst 1924 
zeigte sich ein ahniicher Wassereinbruch im Keller des benachbarten
E.hofs, der dem Eigentiimer von | Bad S., dem P., gehorte. Wie die 
Nachgrabung ergab, wTar die Wasserleitung undicht geworden und 
das Wasser durch ein Drainagerohr von dort in den E.hof gelangt. 
Die Badeverwaltung beseitigte daraufhin die Undichtigkeit. U. be- 
hauptet nun, fiir diesen Wasserrohrbruch, verursacht durch mangel- 
hafte Ausbesserung eines alteren Bruchs, sei P. verantwortlich. Auch 
habe er nicht alsbald nach Anzeige des Wassereinbruchs in den Keller 
des Hauses des U. die Wasserleitung nachgepruft, sondern damit 
gewartet, bis das Wasser auch in den E.hof gedrungen sei. U. hat 
gegen P. auf Ersatz eines Schadens von M 150 000 geklagt. Nach 
langeren erfolglosen Vergleichsverhandiungen wurde die Klage im 
November 1928 zugestellt. P. hat der Klage die Einrede der Verjahrung 
entgegengesetzt. U. habe bereits im Dezember 1924 von dem gesamten 
Sachverhalt Kenntnis gehabt, die Verjahrung von drei Jahren gemaB 
§ 852 B.G.B. sei daher zur Zeit der Zustellung der Klage im November
1928 abgelaufen gewesen.

Das Reichsgericht halt mit den Yorinstanzen die Einrede der 
Vcrjahrung fiir begriindet. U. hat den P. zunachst gemaB § 831 B.G.B. 
ais Geschaftsherrn fur die Verfehlungen seiner Badedirektion ver- 
antwortlich gemacht. Dem U. war bekannt, daB die Badedirektion 
keine selbstandige Rechtspersónlichkeit, sondern eine bloBe Verwal- 
tungsstelle des P. ist. Die Verjahrung des Anspruchs aus § 831 B.G.B. 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Yerletzte von dem Schaden
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und der I^erson des Ersatzpfliclitigen Kenntnis erlangt hat, d. h. in 
dem er in den Besitz der fiir eine Klageerliebung erforderlichen tat- 
siŁchlichen Uuterlagen gekommen ist. Hierbei kommt es nicht darauf 
an, ob dem U. ais Verletzten klar war, inwieweit dem P. persónlich 
ein Verschulden zur Last fallt oder dieser sich fiir die Verfehlungen 
seiner Angestellten entlasten konnte. Keineswegs durfte U. mit der 
Geltendmacliung seiner Anspriiche bis zur Aufklarung dieser Um- 
stande zogern. Dasselbe gilt fiir § 836 B.G.B., der hier ebenfalls zur 
Anwendung kommen kann. Eine im Erdboden liegende Rohrleitung 
ist ohne Zweifel ein mit einem Gnindstiick verbundenes Werk. Ais 
„Ablosung von Teilen" ist jede Trennung oder Lockerung der Ver- 
bindung des Teiles mit dem ubrigen unversehrt bleibenden Ganzen 
oder auch nur in seinem eigenen inneren Zusammenhang anzusehen. 
Auch hier genugt fiir den Beginn der Verjahrung, daB dem Verletzten 
der Sachverhalt bekannt ist, der eine Klage aus § 836 B.G.B. recht- 
fertigt.

Der Eigentumer kann die Beseitigung eines auf seinem Grundstiick 
mit seiner Einwilligung errichteten Baues nicht verlangen. (Urteil des 
Reichsgerichts, IV. Cmlsenat, vom 16. Februar 1931 — IV 421/30.)

S. hatte ais Burgermeister der Stadtgemeinde G. mit B. einen 
Vertrag geschlossen, durch den sich B. verpflichtete, der Stadtgemeinde 
B. ein ihm gehorendes Grundstiick unentgeltlich zur Verfiigung zu 
stellen, aber berechtigt sein sollte, es gegen Ersatz der Kosten des 
darauf zu errichtenden ■ Gebaudes wieder zu erwerben. Aus Mitteln 
der Gemeinde S. wurde auf dem Grundstiick des B. ein Haus errichtet. 
Der Magistrat der Gemeinde S. versagte jedoch dem mit B. geschlossenen 
Vertrage die Genehmigung. Dieser wurde infolgedessen unwirksam. 
Die Gemeinde S. betraclitete B. ais Bauherrn und verlangte durch 
Klage von ihm Ersatz ihrer Aufwendungen fiir den Hausbau. Sie 
stutzte ihre Anspriiche auf Geschaftsfilhrung ohne Auftrag und auf 
ungerechtfertigte Bereicherung.

Die Vorinstanzen haben die Klage der Gemeinde S. abgewiespn, 
B. ist Eigentumer des Grundstiicks geblieben, damit auch Eigentumer 
des auf seinem Grundstiick errichteten Hauses geworden., Durch die 
Herstellung des Gebaudes fiihrte die Gemeinde S. ein fremdes Geschaft 
aus, jedoch in der irrtiimlichen Annahme, es sei ein eigenes Geschaft, 
da der in Aussicllt genommene Erwerb des Grundstiicks durch die 
Versagung der Genehmigung verhindert wurde. Es liegt daher keine 
Geschaftsfuhrung ohne Auftrag durch die Gemeinde S. vor. Ein 
Bereicherungsanspruch entfallt aber, weil B. die Beseitigung des 
Gebaudes gemafl § 1004 des B.G.B. verlangen kann.

Das Reichsgericht hat aufgehoben und zuriickverwiesen. § 1004, 
Abs. t, B.G.B. ist nicht anwendbar. Das Gebaude wurde mit Wissen 
und Willen des B. auf seinem Grundstiick errichtet. Er selbst hat in 
weitgehender Weise an der Bauausfiihrung mitgewirkt. Er hat die 
Erteilung der Bauerlaubnis beantragt. Er hat die Bauausfiihrung 
beaufsichtigt und die Abrechnungen und Lohnzettel bestatigt. Aller
dings hatte das Verhalten des B. darin seinen Grund, daB er die Ge
nehmigung des Vertrages durch den Magistrat erwartete. Durch dereń 
Versagung und die damit verhinderte Ubereignung des Grundstiicks 
wird die Tatsache seines Einverstandnisses und seiner Mitwirkung an 
der Bauausfiihrung nicht beseitigt. B. kann daher die Beseitigung des 
Hauses nicht verlangen.

Die durch Festsetzung der Baufluchtlinie gemaB § 29 der mecklen- 
burgisch-schwerinschen Verordnung vom 21. Juni 1886 herbeigefiihrte 
Baubeschrankung ist eine Enteignung im Sinne von Art. 153 Reichs- 
verfassung und verpflichtet zur Entschadigung. (Urteil des Reichs
gerichts, III. Civilsenat/ voin 3. Marz 1931 — III. 165/30.)

R. reichte ais Eigentiimer eines Geschafts- und Wolinhausgrund- 
stiicks bei der Gemeinde W. ein Baugesuch ein. Er wollte sein Grund- 
stiick durch Einbau von Laden gcwinnbringender gestalten. Einige 
Zeit vorher hatte die Gemeinde W. gemaB der mecklenburgisch-schwe- 
rinschen Verordnung vom 21. Juli 1S86 eine Baufluchtlinie aufgestellt, 
welche durch das Grundstiick des R. verlauft und gemaB § 29 der ge
samten Verordnung den geplanten Umbau unzulassig machte. Die 
Baupolizeibehorde der Gemeinde W. erwiderte auf das Baugesuch des 
R., daB sie eine Ausnahme von dem Bauverbot befiirworten wolle, wenn 
sich R. bindend verpflichtet, daB der durch den Umbau entstandene

Mehrwert seines Grundstiicks bei einer spateren, auf Grund der Bau
fluchtlinie vorzunehmenden Enteignung nicht in Anrechnung komme. 
R. lehnte diesen Vorschlag ab. Sein Baugesuch wurde darauf lun zu- 
riickgewiesen. R. verlangt nunmehr durch Klage von der Gemeinde W. 
Ersatz des Schadens, der ihm durch die Yerweigerung der Genehmigung 
entstanden ist. Nach seiner Ansicht ist die durch die Fluchtlinien- 
ziehung eingetretene Baubeschrankung eine Enteignung, die gemaB 
Art. 153 Reichsverfassung zur Entschadigung verpflichtet.

Das Reichsgericht ist der Auffassung des R. beigetreten. § 29 
der genannten Verordnung ordnet die Unzulassigkeit von Neubauten, 
Umbauten und Ausbauten insoweit an, ais das bebaute Grundstiick 
von der Baufluchtlinie betroffen wird und Bauten uber diese hinaus er
richtet werden sollen. Hierin liegt keine generelle Einschrankung des 
Eigentums und keine allgemeine, alle Eigentumer beim Vorliegen go- 
wisser Voraussetzungen treffende Pflicht. Nur die von einer jeweilig 
festgesetzten Baufluchtlinie betroffenen Eigentumer werden in ihren 
Rechten beeintrachtigt und auBerdem nur fur die Teile ihrer Grund- 
stiicke, die in die Fluchtlinie fallen. Durch die Fluchtlinienziehung 
wird ein eng begrenzter Kreis von Eigentiimern betroffen. Die Be- 
schrankung des Eigentums tritt erst durch die Festsetzung und Offen- 
legung der Fluchtlinie, also durch den Einzeleingriff, ein. R. war in 
der Lage, durch den Einbau von Laden sein Grundstiick in erheblichem 
Umfange gewinnbringendcr zu gestalten. Die durch die Festsetzung 
der Baufluchtlinie eingetretene Baubeschrankung ist sonach eine Ent
eignung im Sinne von Art. 153 Rcichsverf., welche zur Zahlung einer 
angemessenen Entschadigung verpflichtet.

Zwar ist in § 30 der genannten Verordnung eine Entschadigung 
fiir den Fali der Ubernahme der Grundflache durch die Gemeinde vor- 
gesehen. Damit wird eine sofortige Entschadigung fiberhaupt aus- 
geschlossen und eine kiinftige Entschadigung von gewissen Bedin
gungen abhangig gemacht, dereń Erfullung nicht in der Macht des be
troffenen Eigentilmers liegt. Fur diesen bleibt es vdllig ungewiB, ob 
und wann die Gemeinde die betreffende Grundflache ubernimmt. Da
mit ist dio in Art. 153 Reichsverf. vorgesehene angemessene Eut- 
schadigung fiir die eingetretene Baubeschrankung nicht gewahrlcistet. 
§ 30 steht daher den Anspriichen des R. nicht entgegen.

Die Erteilung der Abbruchserlaubnis gemaB § 2, Abs. 1, Wohnungs- 
mangelgesetz kann nicht von der Zahlung einer Geldsumme abhangig 
gemacht werden. (Urteil des Reichsgerichts, III. Civilsenat, vom 23. 
Januar 1931 — III 117/30.)

L. wollte auf einem von ihm erworbeneii Grundstiick ein bereits 
vorliandenes Haus abreiBen und durch einen Neubau ersetzen. .Der 
Neubau wurde durch die Baupolizei genehmigt. Die Stadtgemeinde R. 
verlangte vor Erteilung der Abbruchserlaubnis gemafl § 2, Abs. i, 
Wohnungsmangelgesetz ais Ersatz fur den AbriB des Hauses und die 
dadurch der Zwangsbewirtscbaftung verloren gehenden Raume den 
Betrag von 25 000 RM. Nach Zahlung der 25 000 RM wurde die Ab
bruchserlaubnis gegeben. L . liefl das alte Haus abreiBen und den Neu
bau errichten. Er verlangt nunmehr durch Klage gegen die Stadt
gemeinde R. Ruckzahlung des von ihm zu Unrecht gezahlten Betrages.

Das Reichsgericht hat der Klage des L. stattgegeben. Abs. 1 vom 
§ 2 Wohnungsmangelgesetz bestimmt, daB Gebaude oder Teile von 
Gebauden nicht ohne vorherigeZustimmung der Gemeindebehorde abge
brochen werden diirfen. Dafiir, daB diese Zustimmung von einer Gegen- 
leistung, insbesondere von einer Gebulir oder sonstigen geldlichen Ver- 
gutung abhangig gemacht werden durfe, ist aus dem Gesetz nicht zu 
entnehmen. Unerheblich ist dabei, ob durch den Abbruch der Zwangs- 
bewirtschaftung Wohnraum verloren geht. Es hatte dem Wohnungsamt 
der Stadgemeindo R. freigestanden, unter diesem Gesiclitspunkt die 
Zustimmung zum Abbruch zu verweigem. Es konnte aber nicht die 
Zustimmung von einer gesetzlich nicht zugelassenen Gegenleistung ab
hangig machen. Die Ausubung der behordlichen Befugnis zur Erteilung 
der Abbruchserlaubnis konnte nicht an die Erfullung einer privaten 
Gegenleistung gekniipft werden. Uberhaupt diirfen Hoheitsakte, die 
in das Ermessen einer Beh5rde gestellt sind, ohne ausdriickliche ge- 
setzliche Ermachtigung nicht von Geldzahlungen oder anderen Gegen- 
leistungen des Gesuchstellers abhangig gemacht werden. Das Wohnungs
amt der Stadtgemeinde R. hatte daher die von L. gezalilte Geldsumme 
rechtswidrig eingefordert. I- hat sie ohne Rcchtsgrund bezahlt und 
kann sie ais rechtlose Bereicherting zuruckfordern.

PA TEN TBER IC H T.
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

Bekanntgem achte Anmeldungen.
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 33 vom 20. August 1931.

KI. 7 f, Gr. 10. B  140 432. Dr.-Ing. e. h. Theodor Buchholz, Berlin- 
Zehlendorf, Schwerinstr. 26. Verfahren zur Herstellung 
piserner Bahnschwellen mit Schienenfiihrungsrippen. 20. 
X I. 2S.

KI. 19 c, Gr. 2. T 37 001. Dr. Horst Averbeck, Berlin W 15, Kaiser- 
allee 20. Verfahren zum Herstellen von Fugen in Beton- 
straflen. 31. V. 29.

KI. 19 c, Gr. 11. D 84.30. Deutsche Asphalt-Aktiengesellschaft der 
Limmer und Vonvohler Grubenfelder, Hannover, Heizbare 
Vorrichtung zum Einebnen von Asplialtbeiagen. 5. IV. 30. 

KI. 37 d, Gr. 40. K  116506. Wilhelm Kau, Euskirchen, Luisenstr. 3.
Lehrgestell zum lotrechten und schragen Auffiiliren von 
Mauerwerk, insbes. von Tur- und Fenstergewandern.
10. IX . 29.
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KI. 37 f, Gr. 2. L  137.30. WilhelmLaggenau, Kassel, Kolilenstr. 35.
Griinfuttersilo aus Stahlblech mit Isolierauskleidung; Zus. 
z. Anm. L 74 710. 28. VIII. 30.

KI. 37 f, Gr. 2. S 87 737. Sociśtć d'Exploitation des Brevets „Mon- 
noyer", Paris; Vertr.: Dipl.-Ing. F. C. Boetticher, Pat.- 
Anw., Górlitz. Futtorsilo mit Einrichtung zum Abfuhren 
der Safte. 2. X. 2S. Frankreich 7. X. 27 und 4. II. 28.

lłl. 38 h, Gr. 2. G 59. 30. Grubenholzimpragnierung G.m. b. II., Berlin 
W35, Lutzowstr. 33—36. Holzkonservierungsmittel. 15.IV.30.

KI. 42 c, Gr. 9. H 1x8 170. Ikarus Internationale Patentverwertungs-
A.-G., Vaduz, Fiirstentum Liechtenstein; Vertr.: Dipl.-Ing. 
M. Morin, Pat.-Anw., Berlin W 57. Kartierungsgerat fiir 
McBbildpaare. 10. IX. 28.

KI. 80 a, Gr. 7. II 120454. Kristian Hindhede, Kopenhagen, Dane- 
mark; Vertr.: Dipl.-Ing. F. Brackertz, Pat.-Anw., Berlin 
SW 61. Fórdervorrichtung fiir fertig gemischten Beton.
18. II. 29. D&nemark 5. II. 29.

KI. Soa, Gr. 7. I< 117  074. Koehring Company, Milwaukee, Wiscon- 
sin, V. St. A .; Vertr.: Dr.-Ing. F. Herzfeld-Wuesthoff u. Dr.
F. Herzfeld-Hoffmann, Pat.-Anwalte, Berlin W 10. Beton- 
mischmaschine. 15. X. 29. V. St. Amerika 7. II. 29.

KI. Soa, Gr. 34. C 162. 30. Societe „Satujo", Societe Anonyme de 
Construction de Tuvaux sans joints Systćme Cravetto, 
Brevetó’ S. G. D. G., 'Paris; Vertr.: Dipl.-Ing. Wi Schmitz- 
dorff, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Verfahren und Formkern 
zum Herstellen von Zementrohrleitungen in beliebigen 
Langen am Orte ihrer Verwendung. 26. IV. 30. Frank
reich 31. VIII. 29.

KI. 80 b, Gr. 1. C 177.30. Chemische Fabrik Griinau Latldshoff
& Meyer Akt.-Ges., Berlin-Griinau. Verfahren zur Ver- 
besserung von Zement, Zementmórtel oder Beton. 13. V. 30.

KI. Sob, Gr. 1. K  302.30. Sebastian Korbl, Munchen, Zielstatt-
strafle 55. Verfahren zur Entliiftung von erhartenden Massen 
durch Vakuum. 15. VII. 30.

KI. Sob, Gr. 9. C 43875. Mario Cases, Vercelli, Italien; Vertr.: A.
Elliot, Pat.-Anw.; Berlin W 30. Verfahren zur Herstellung 
von hitzebestandigen, wannę- und schallisolierenden Massen.
19. X. 29. Italien 24. X . 28.

KI. 84 a, Gr. 2. St 56. 30. August Staschen, Buer-Beckhausen, 
Emscher Str. 6 a. Rustung zur Ausfuhrung des Yerfalirens 
zum Auskleiden des benetzten Querschnittes eines Wasser- 
laufs mit Sohlschalen und Bóschungsplatten nach Pat. 
481 580; Zus. z. Pat. 481 580. 27. V III. 30.

KI. 84 a, Gr. 5. T 37 2S7. Carl Tiburtius, Kiel, Bartelsallee 22. Dal- 
ben mit einem dem Kernpfeiler vorgelagerten Schutz- 
fender. 20. VII. 29.

KI. 85]!, Gr. 1 1 . K 32. 30. Edward George Kelley u. Charles Edward
Zirkle, Greenville, Ohio, U. S. A .; Vertr.: Dipl.-Ing. Felix 
Neubauer, Pat.-Anw., Berlin W 9. Einrichtung zur Ver- 
hinderung der Riicksaugung von Abwasser bei Wasser- 
leitungen. 24. III. 30.

B U C H E R B E SP R E C H U N G E N .

H andbuch der W unschelrute von K linckow stroem  — 
Maltzahn — Verlag von R. Oldenbourg. Preis geh. RM 16,—, 
gebd. RM 18,—.

Im Jahre 1746 schrieb der Helmstedter Physiker J .  G. Kruger: 
,,Es sind also die Experimente mit der Wunschelruthe Wurkungen, 
welche von ihrer Schware und Elastizitat nebst der seltsamen Arth, 
dic Wiinschelruthe zu halten, herriihren. Kommt nun ein bisgeji 
Aberglaube und Botriigerei darzu: so ist die Kunst vollkommen." 
Aber schon lange yorlier standen sich diejenigen, dic in der Wtinschel- 
rute ein bewahrtes Hilfsmittel zur Auffindung von Erzen, Wasser
u. a. 111, und diejenigen, die in der Wunschelrute ein Symbol der 
Taschenspielerkunst erblickten, in unuberbrtickbarem Gegensatz.

Erst ais im Jahre 1902 der Landrat Cai v. Biilow-Bothkamp im 
„Prometlicus" seine Erfahrungen ais Rutenganger veroffentlichte 
und damit zu einer lebhaften Debatte in Deutschland Veranlassung 
gab, die zum Teil sehr scharfe Formen annahm, wurde dem Phanomen 
ernstere Beachtung geschenkt. Der Professor Albert Heim in Ziirich, 
ein Geologe von Weltruf, hatte den Mut, seinen Fachkollegen, deren 
Mehrzahl in dem Auftauchen der Wiinschelrutenfrage das Wieder- 
erwachen des Aberglaubens und einen Unfug erblickten, mit ruhiger 
Sachliclikeit entgegenzutreten. Er schrieb: „Ich habe eine ganze
Anzahl von Fallen zu beobacliten gehabt, wo die Wunschelrute ein 
vortreffiiches Resultat gegeben liat, obschon zu einer vorausgehenden 
richtigen Idee gar keine Móglichkeit vorhanden war." In treffendster 
Weise hat Heim die Wunschelrute den „Fuhlhebel einer nervosen 
Erregung des Kórpers" genannt.

Es war, angesiclits der sich immer noch schroff gegeniiber- 
stehenden Ansichten iiber das Wiinschelrutenproblem, eine hochst 
verdienstvolle Arbeit der Verfasser, deren Objcktivitat und Stellung 
zur kritischen Wissenschaft unbestritten ist, sich mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen.

Zum erstenmal ist im vorliegenden Werk das umfangreiche,- 
im Laufe von Jahrhunderten ąngesammelte Materiał kritisch ver- 
arbeitet, und es muB anerkannt werden, daB — soweit unsere Er
kenntnis reicht — eine wesentliche Klarung des ganzen Fragen- 
komplexes durch diese Arbeit erreicht worden ist.

Es ist bisher nicht gelungen, die Ursachen des auf den Ruten
ganger ausgeubten Reizes restlos zu klaren. Die Losung dieses Teil- 
problems wird auch dadurch erschwert, daB eą, nach den Verfassern, 
sich nicht nur um physikalische, sondern ausgesprochene geophysi- 
kalische Einfliisse handelt, die in ungezalilter Menge auftreten, von 
unseren Sinnesorganen aber in hochst beschranktem Umfang auf- 
genommen werden konnen.

Der vom Kórpcr aufgenommene Reiz wird dem Riickenmark 
oder Gehirn zugeleitet. Der Weg und tlie hierbei 7.11 uberwindenden 
Ilindernisse'vom Riickenmark bis zu den Muskeln bedingen die Aus- 
schlagc der Ruto.

Auf Grund der in dem Werk behandelten zahlreichen nach- 
gepriiften Ergebnisse voti Rutengangen kommen dic Verfasser zu dem 
Ergebnis, daB einfachcre Arbeiten von Rutengangern auf Wasser 
ohne weiteres berechtigt sind, allerdings unter dem Vorbehalt, daB 
die Rutenganger in allen ihren Angaben statistisch iiberpruft und

kontrolliert werden. UnterlaBt man diese IControlle, so wird mehr 
Schaden ais Nutzen angerichtet. Auf Erzlagerstatten sollten Ruten
ganger nur mit allergróBter Vorsicht verwandt werden. Die Ver- 
fasser sind aber der Meinung, daB der Wunschelrute in der Petroleum- 
industrie eine Zukunft bcvorsteht.

Das Werk kann jedem, der sich ein Urteil auf dcm so umstrittenen 
Gebiet .der Wunschelrute bilden will, warmstens empfohlen werden.

G. de Th ierry.

Dic Berechnung der Stauhóhe bei Wehren. Von Prof. E. 
Ja c o b y , Riga. Kommissionsverlag von Walter und Rapa, Riga 
I93I - 52 Seiten. Preis RM 3,50.

Aus iiber 100 Uberfallmessungen an einem leicht abgerundeten 
und an einem scharfkantigen Wehr leitet der Verfasser einige neue, 
teilweise sehr handliche Wehrformeln ab und kommt zu dem Ergebnis, 
daB drei charakteristische Uberfallzustande: der vollkommene und un- 
vollkommene Uberfall sowie das Uberstromen zu untersclieiden sind. 
Die neuen Formeln sind aus dem Bemoullischen Energieprinzip durch 
Einfiihrung der Druckhohe im Uberfalląuerschnitt — die bekanntlich 
wegen des auftretenden Unterdrucks kieiner ais die entsprechende 
Wassertiefe ist — entwickelt, wobei allerdings nicht die gemessene, 
sondern die aus der mittleren Geschwindigkeit im Uberfallstrahl 
errechnete Druckhohe eingesetzt ist. Es hatte zweifellos einen erheb
lichen Fortschritt zu einer theoretisch einwandfreien Erfassung des 
Uberfallproblems bedeutet, wenn sich der Verfasser hatte entschlieBen 
konnen, die allerdings zeitraubende und umstiindliche Auswertung 
der nach seinen Angaben zahlreich vorgenoinnienen Druckmessungen 
zur Bestimmung der mittleren Druckhohe durchzufiihren.

Dr. M usterle.

Der Sch n ittholzp latz . Richtlinien fiir wirtschaftliches Fórdern 
in Sagewerksbetrieben. Teil III: Fórdern, Stapeln, Pflege des 
Holzes. Im Auftrage des Ausschusses fiir wirtschaftliche Fertigung 
(AWF) beim Reichskuratorium fur Wirtschaftlichkeit bearbcitet 
von Dipl.-Ing. E. Zodel, Rosenheim. Bestellnummer AWF 232 
beim Beuth-Verlag G. 111. b. H., Berlin S 14. Preis RM 4,50.

Wahrend Teil I der „Richtlinien"'das Fórdern auf dem Rund- 
holzplatz, Teil II das Fórdern in der Sagelialle behandelt haben, wendet 
sich Teil III  dem Schnittholzplatz ais jenem wichtigen Teil eines Sage- 
werks zu, auf dcm die Lagerung und Pflege der Sagewerkserzeugnisse 
vorzunehmen ist, die fiir die Giite dieser Erzeugnisse von so grofler 
Bedeutung sind. Wesen, Bedeutung, Lage, Beschaffenheit und GróBe 
des Schnittholzplatzcs, seine Gleis- und Fórderungsanlagen, die 
Arbeitsvorgange auf diesem Platz werden, getreunt fiir besaumtes 
Schnittholz und fiir Blockware, sehr klar und iibersichtlich und durch 
gute Abbildungen belebt eingehend beschrieben, Dic Bestimmungen 
fur Feuerschutz und Feuerversicherung sind beriicksichtigt worden. 
Die Darlegungen, die der Verfasser ausdriicklich ais Anregungen auf- 
gefaBt wissen will, die den jeweils vorliegenden órtlichen Verhaltnissen 
anzupassen sind, werden bei sinngemaBer Ubertragung in hohem Mafle 
zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Schnittholzplatze 
beizutragen vermógen. In gesunder Weise sehen die Ausfuhrungen
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eine Rationalisierung nicht in dem ubertriebenen unentwegten Ersatz 
der Handarbeit durch mechanische Einrichtungen, was gerade fiir 
Sagewerke nicht unwichtig ist. Ais Techniker einer GroBstadt, wo 
man im allgemeinen nur Holz bekommt, auf dem tags zuvor noch die 
Vógel gepfiffen haben, wo also Holzpflege ein zweifelhaftes Ding ist, 
liest man etwas wehmiitig in diesem Biichlein. Um so lebhafter aber 
kann man sein Erscheinen begriiBen und seine Verbreitung wunschen 
ais Mahner und ais Weg zu einer wirtschaftliclien Holzpflege und 
ais Forderer guter Schnittholzplatze. Hummel.

Die E ch elsb ach er Briicke. Konstruktion und Ausfuhrung des 
weitestgespannten Melanbogen. Mit SS Abb. "Yon Regierungsbaurat 
Dr.-lng. F. D iill und Dipl.-Ing. R. Gerhart. Verlag W. Ernst & 
Sohn, Berlin 1931. Preis steif gcli. RM 8,40. '

Die Abhandlung iiber„DieEchelsbacher Briicke vonDr.-Ing.Dull 
und Dipl.-Ing. G erhart ist eine schóne Bereicherung des Schrifttums 
uber den modernen massiven Briickenbau. Die Darlegungen iiber 
Entwurf, Konstruktion und Bauausfiihrung dieser 130 m weit ge- 
spannten Eisenbetonbogenbriicke sind sehr lesenswert und zeugen 
von der Beherrschung der einschlagigen in diesem Falle nicht leichten 
Fragen in wissenschaftlicher und baulicher Hinsicht.

Das Zusammenarbeiten der eisernen Fachwerkkonstrulction und 
des Mantelbetons, die Vorspannungen in der Eisenkonstruktion sowie 
die Beanspruchungen in den Zwischenstadien wahrend der Freimontage 
des Eisens und der Betonierung der Bogen sind eingehend untersucht.

Allerdings findet man auch manche, beim Lesen auftauchende 
Frage nicht beantwortet, z. B. ob der Untergrund die groBen Bógen- 
schiibe auf die Daucr aushalt. Felsbanke, die stark geneigt einfallen 
und gemaB S. 3 durch dazwischenliegende Tonmergelbander, die z. T. 
Wasser fiiliren, unterbrochcn sind, geben zu Bedenken AnlaB, ob die 
Griindung sicher genug gegen Abrutschen ist.

Femer ist nicht naher dargelegt, warum man m der Formgebung 
der Briicke einen eingespannten Bogen vortauscht, wahrend konstruk- 
tiv ein Zweigelenkbogen ausgefiihrt wurde.

Weiter vermiBt man eine sachliche Kostenabstimmung der ver- 
schiedenen im Wettbewerb eingegangenen Entwurfe. Die fur die TM 
teilsbildung wichtigen Zahlen sind meist nicht die von der wirtschaft- 
lichen Lage der einzelnen Firmen abhangigen Endsummen der Angebote, 
sondern diejenigen Kosten, die bei der Ausfuhrung der "V erwaltung und 
den Baufirmen in Wirklichkeit entstanden. Da gerade heute eine Firma 
mehr oder weniger geneigt ist, zu Schleuderpreisen anzubieten, und 
eingetretene Verluste zu verschweigen, so ware eine Mitteilung uber 
die tatsachlichen Kosten nach Vol!endung sehr wertvoll gewesen. Die 
betreffenden Zahlen hatten einen Mafistab dafiir abgegeben, ob die 
gewahlte Konstruktion tatsachlich den iibrigen beim Wettbewerb ein- 
gereichten Losungen iiberlegen ist. ,

Eine auffallend hohe Beanspruchung in den Konstruktionsteuen 
ist zugelassen, z. B. eine Betonzugspannung von 35 kg/cm2, so daB 
man sich fragt, ob dies auf andere Falle iibertragen werden darf.

Der zur Vereinfachung der eisernen Fachwerkkonstruktion vor- 
genommene Wegfall der Spreizung der Bogenrippen, die bei der 
schmalen, weitgespannten Briiclce im Blick auf die bedeutenden W ind- 
krafte eigentlich nótig ist, ersclieint gesucht.

Die ausgefiihrte Briicke ist eine kiihne, „wirtschaftspoutische 
Tat; ais eine Losung, die auf den Ingenieur durch klare Krafte- und 
Kostenverteilung vorbildlich und iiberzeugend wirkt, kann sie mcht 
angesprochen werden. N euffer.

Die- In d u stria lis ie ru n g  im Eisenbetonbau. \'on Dr.-lng.
F. Becker. Im Selbstverlag des Verfassers Berlin 1931, Ausliefe- 
riing: VDI-Buchhandlung Berlin NW 7, Preis RM 6,—.

Herr Dr.-lng. B ecker hat eińe fesselnde Dissertation ,,Die 
Industrialisierung im Eisenbetonbau" geschrieben. Folgerichtig 
wird in ihr entwickelt, wie der Eisenbetonbau zur Industrialisierung 
des Baubetriebcs fiihrte, wie die Eisenbetonunternehmung zum 
Industrieunternehmen wurde, Gedanken, die von den \'erbanden der 
Betonindustrie wiederholt mit Nachdruck ausgesprochen und betont 
worden sind. Die Behauptung, das Baugewerbe sei riickstandig, ist 
von der Betonindustrie fiir die von ihr gebrauchten Baumethoden und 
Betriebsverfahren wiederholt abgelehnt worden. In der Arbeit von 
Dr. B ecker werden die Vorbedingungen fur die Industrialisierung 
des Bauens und der Bauuntemehmungen entwickelt und die Bedeutung 
gezeigt, die auf diese Entwicklung die Entstehung und Verbreitung 
der Eisenbetonbauweise mit den Erfordernissen wissenschaftlicher 
Durchforschung gehabt haben. Der Entwicklung der Eisenbetonbau
weise und ihrer Anwendungsgebiete wird deshalb nut Recht ein ver- 
haltnismaBig breiter Raum gewidmet, ebenso der Orgamsation der 
wissenschaftlichen Arbeit im Eisenbetonbau, denn eine der Hauptvor- 
aussetzungen fiir die technisch industrielle Entwicklung war die 
wissenschaftliche Forschung, die seit Entstehung der Eisenbeton
bauweise mit Sorgfalt und Systematik betneben worden ist. „Der 
Weg zu einer planmaBigen Beton wirtschaft kann nur iiber /ersuchc 
fiihren, fiir welche die Forscliungsarbeit _ m den wissenschaftlichen 
Instituten unerlaBliche Vorbedingung ist. .

Unter dem EinfluB der wissenschaftlichen Forschung, die im 
Fachschrifttum ihren Niederschlag findet, wuchsen die Bauaufgaben, 
und mit dem Wachsen der Bauaufgaben wuchs die Ausfuhning der 
Bauwerke iiber das HandwerksmaBige hinaus. Die Arbeitskr&fte 
werden spezialisiert. Der Arbciternachwuchs wird m Lehrwerkstatten

der Eisenbetonindustrie systematisch ausgebildet. Die Arbeitsvorgange 
selbst w-erden zergliedert und dabei fiir die Forderung und Verarbeitung 
der Rohstoffe, fur das Mischen der Betonmasse, ihre Beforderung und 
Einbringung, fiir die Bearbeitung der Eiseneinlagen in groBem Umfang 
leistungsfahige maschinelle Anlagen benutzt. Die Vorbereitung und 
Herstellung der Schalung wird mehr und mehr voni Handwerklichen 
entkleidet und industriell aufgezogen, Schalungsteile und groBe 
Schalungstafeln w-erden mit geeigneten Geraten versetzt, weggenommen 
und w'ieder neu versetzt, gleitende Schalungen treten besonders bei 
Rundbauten und dergl. auf den Plan. Besondere Aufmerksamkeit 
wird in der Schrift auch der Anwendung der Baumaschine und der 
Kraftmaschine im Baubetriebe sowie der freiwilligen Selbstkontrolle 
der Bauausfiihrung durch die Bauuntemehmungen gewidmet.

Ais entscheidende Merkmale der industricllen Betonbauunter- 
nehtnung ergeben sich die kaufmannische Leitung, die Mitarbeit des 
Ingenieurs an Entwurf und Ausfuhrung und die weitgehende Arbeits- 
teilung. Yon entscheidender Bedeutung fiir die Industrialisierung 
des Baugewerbes ist aber der Eisenbetonbau selbst. Er hat nicht nur 
im Tiefbau, sondern auch bei grSBeren Bauaufgaben im Hochbau, auf 
den alten Arbeitsmethoden aufbauend, nach und nach neue industrielle 
Bauverfahrcn entwickelt. Man muB dem \ erfasser durchaus recht 
geben, wrenn er am SchluB seiner Schrift sagt, daB erst der Eisenbeton
bau im Bauwesen eine Spezialisierung und Kombination im Sinne 
neuzeitliclier Industrie ermoglichte, namlich Arbeitsteilung, Speziali
sierung der Produktionsmittel und Mechanisierung des Baubetriebes.
Es ergaben sich ganz neue Moglichlceiten zur Ubernahme fabrikmaBiger 
Arbeitsw'ege in dem Baubetrieb, die zum Teil auch grundlegenden 
EinfluB auf die Gestaltung der Bauwerke, die Verkurzung der Bau- 
zeiten und namentlich auf die Wahl des Baustoffes gehabt haben.

Die Eisenbetonbauweise ist immer mehr Gemeingut des gesamten 
Baugewerbes geworden. Man darf beinalie behaupten, daB heute der 
Grad der Industrialisierung einer Bauunteraehmung danach zu be- 
messen ist, in wrelchem MaBe sie Eisenbetonbauten ausfiihrt. Hieraus 
geht die Bedeutung der Eisenbetonbauweise fur das Bauwesen und fiir 
die Wirtschaft ebenso sinnfallig horror, wie sie durch die groBen und 
bedeutsamen Bauwerke bewiesen ist, welche diese Bauweise aufzu- 
weisen hat. ,

Das fliissig.geschriebene Buch ist fur alle, die mit neuzeithchem 
Bauen zu tun haben und sich den Unterschied zwischen dem Bauen 
friiherer Zeiten und der Neuzeit klarmachen wollen, wertvoll und 
lesenswert. Niemand w-ird es aus der Hand legen, ohne neue Anregungen 
daraus empfangen zu haben. W. P.

Die heutigen E rken n tn isse  iiber die W asserdurchlassig- 
k eit desM O rtels und Betons. Mit Untersuchungen uber den 
EinfluB des Zementgehaltes, der Kornung der Zuschiagstoffe, des 
Wassergehalts und der Zementart, sowie iiber das kapiilare Wasser- 
aufsaugevermogen von Mórtelmischungen. Yon Dr.-lng. Kurt 
Walz. Berlin 1931. W. Ernst & Sohn. Preis geh. RM 9.—.

Das Buch gibt in seinem ersten Teile einen sehr objektiv ge- 
haitenen Uberblick iiber den heutigen Stand der Forschung und die 
heutigen Anschauungen iiber die Wasserdurchlassigkeit von Beton 
in \bhangigkeit von den verschiedenen Komponenten. Im zweiten 
Teile wird das Ergebnis zahreicher Untersuchungen mitgeteilt und 
ausgewertet, die der Verfasser in der Stuttgarter INIaterialprufungs- 
anstalt durchgefuhrt hat. Mit diesen Versuchen sollte in erster Linie 
der EinfluB verschiedenartiger Komzusammensetzung des Sandes 
in systematischer Weise geklart werden. Die Versuche w-urden zum 
Teil an reinen Mórtelmischungen, zum Teil an Betonmischungen 
mit Kiesmaterial bis zu 25 mm maximalem Korn durchgefahrt.

Der erste Teil beriihrt w'egen seines systematischen Aufbaues 
sehr angenehm, der gestattet, sich schnell iiber eine bestimmte Sonder- 
frage zu orientieren, was ja gerade fiir den in der Praxis stehenden 
Ingenieur von groBem Werte ist. Zunachst wTerden die allgemeinen 
physikalischen Grundlagen dargelegt, wie Porenbeschaffenheit, Dichtig- 
keitsgrad, kapiilare Saugfahigkeit usw., dann folgt eine Besprecliung 
des Einflusses der Einzelbestandteile des Betons, der auch cm Ab
schnitt iiber Zusatze beigefiigt ist, sowie der Zubereitung und Vcr- 
arbeitung, w3,hrend zum SchluB der zeitliche Verlauf der Wasser- 
durchlassigkeit und der EinfluB der Nachbehandlung erortert wird.

Etwras durftig ist die gerade fiir GroBw^asserbauten sehr wichtige 
Frage des Einflusses der Grobzuschlage behandelt w-orden, gegen- 
iiber der z. B. in den Yereinigten Staaten neuerdings die Frage des 
Mórteleinflusses stark in den Iiintergrund getreten ist, und das mit 
Recht, wenn man beispielsweise an die groBen Erfolge ermnert, die 
bei der 60 m hohen gegossenen Bull-Run-Staumauer bei einer Zemcnt- 
dosierung von nur 150 kg/m3 und Grobzuschlagen bis zu 175 mm 
erzielt wurden. Auch die Frage von Kiessandmateiial im "V ergleich 
zu gebrochenem Materiał bei Brechsand- oder Grubensandzusatz ist 
hier von groBer Bedeutung. ■ . . .

Die eigenen Untersuchungen des Verfassers haben bereits ge- 
wonnene Erkenntnisse bestatigt und daruber hinaus durch ihren 
systematischen Aufbau eine weitgehende Klarung des Einflusses 
einer Vergróberung und Verfeinerung des Sandes herbeigefiihrt. 
Hierdurch durfte die vorherige Beurteilungsmoglichkeit eines órtlicli 
gegebenen Sandmaterials in Verbindung mit der zu wahlenden Zement- 
dosierung sehr erleichtert sein.

Recht interessant sind auch die Vergleiche auf der Basis des 
Fiillungsgrades, die zeigen, daB dieser fiir Zementbetone kein ge-
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eigneter VergleichsmaBstab sein kann. Auch die Untersuchungen 
iiber die kapillare Wasseraufnahme und den EinfluB der Oberflachen- 
beschaffenheit auf die Durchlassigkcit sind sehr lehrreich.

Den unter IV gemachten SchluBbemerkungen wird man nicht 
in allen Punkten beipflichten konnen. Leitsatze und Bestimmungen 
sind stets ein zweischneidiges Schwert, zumal fur die so von órtlichen 
Zufalligkeiten abhangige Materialzusammensetzung. Ganz anders 
ware es, wenn man sich lediglich auf den Nachwęis einer bestimmten 
Durchlassigkeit beschranken wiirde, ohne irgendwelche Vorschriften 
iiber Dosierung oder Materialzusammensetzung. Welche Priifanordnung 
hierfiir zweckmaBig zugrunde zu legen ware, ist eine Frage, die' sich 
naturgemaB erst auf Grund kritischer und objektiver Vergleichs- 
betrachtungen entscheiden laBt. Dr.-Ing. F. Tólke.

Versuche iiber das V erhalten  versch ied ener Zem ente und 
B cton sch utzm itte l im Moor. Deutscher AusschuB fur Eisen
beton. MoorausscliuB. Heft 64. Ausgefuhrt im Auftrage des 
Arbeitsausschusses II  des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton 
(MoorausschuB) durch das Staatliche Materialpriifungsamt Berlin- 
Dahleni. Von Prof. H. B urchartz . Anhang: Richtlinien fiir die 
Ausfuhrung von Bauwerken aus Beton im Moor, in Moorwassern 
und ahnlich zusammengesetzten Wasseni. Neue Bearbeitung vom 
November 1930. Berlin 1931. Verlag von Wilhelm Ernst & Solin. 
Preis geh. RM 7,60.

Platten aus Beton der Mischungsverhaltnisse 1 : 1 ,  5 : 2,5 und 
1 : 3 : 5  unter Ver\vendung eines Portlandzements, eines Eisenport- 
Iandzements und eines Hochofenzements wurden, ohne und mit 
Scliutzanstrichen versehen, aufrecht so in ein Moor eingelagert, daB 
sic zu 2/3 in das Moorwasser, zu 1/, in die Luft ragten. Schutzanstriche 
waren obenaufliegende Anstriche mit Teerasphalt, Awa-Ąsphalt, Preolit 
und Margalit. Die Eigenschaften der Zemente, der Zuschlage und des 
Moorwassers wurden in Vorversuchen ermittelt. Die dcm Moorwasser 
ausgesetzt gewesenen Platten wurden auf Zcrstórungen, Biegefestigkeit, 
Druckfestigkeit, Gefiige- und Bruchbeschaffenheit, Wasseraufnahme, 
Gelialt an Kohlensaure und chemisclie Zusammensetzung der Binde- 
mittel im Beton untersucht. Wahrend einer siebenjiShrigen Einwirkung 
des Moorwassers erwiesen sich die fetten Mischungen verhaltnismaBig 
widerstandsfahig, weniger gut die mageren Mischungen, die mehr oder 
weniger stark ausgelaugt waren. Die Platten mit Anstrich zeigten im 
allgemeinen einen besseren Zustand ais die ungestrichenen. Yon den 
Anstrichen selbst schiitzte am besten Preolit, am schlechtesten Teer- 
Asphalt. Bis zu 2% Jahren haben sich die Anstriche im allgemeinen 
gut erhalten; sie waren nach vier Jahren teils am Abblattern, teils 
nicht mehr vorlianden, wobei sich wiederum Preolit am dauerhaftesten, 
Teer-Asphalt am schlechtesten erwies. Die Wasseraufnahme war bei 
den fetten Mischungen nahezu gleich, bei den mageren Mischungen 
trotz anniihernd gleichen Dichtigkeitsgrades je nach Bindemittel ver- 
schieden. Die chemischen Untersuchungen des angcgriffenen Betons 
ergaben, daB der Gehalt an Eisenoxyd und Tonerde hoher, der Kalk- 
gehalt niedriger, der Magnesiagehalt und der Schwefelsauregehalt 
hoher —• letzterer aber uncrheblich hoher — ais im urspriinglichen 
Zement war. Der Kalkriickgang war interessanterweise beim Eisen- 
portlandzement doppelt, beim Hocliofenzement dreimal so stark wie 
beim Portlandzement. Der „Zementbazillus" war bei den mikro- 
skopischen Untersuchungen nicht zu beobachten. Mit Bezug auf die 
Bindemittelarten zeigten alle drei Zemente bei fetten  Mischungen 
annahernd gleich gutes Verhalten; bei m ageren Mischungen aber 
erwies sich sowohl der auBeren Bcschaffenheit nach ais auch der 
Festigkeit nach der Beton aus Hochofenzement schlecbter ais der- 
jenige aus Eisenportlandzement und Portlandzement. Zusammen- 
fassend wird geschlossen, daB die Bindemittelarten bei fetten Mischun
gen und dichter Verarbeitung hinsichtlich ihrer Widerstandsfahigkeit 
gegen Moorwasser und ahnlich zusammengesetzte Wasser im wesent
lichen ais gleichwertig zu erachten seien. Unterschiede ergeben sich 
bei mageren Mischungen, die aber bei allen drei Zementen mehr oder 
weniger starkę Schadigungen aufweisen und deshalb zu Betonbau- 
werken im Moorwasser nicht verwendet werden sollen. Sorgfaltig auf- 
gebrachte Anstriche aus bituminósen Stoffen — diese hal ten auf rauhen 
Betonoberflachen besser ais auf glatten — konnen die Einwirkung von 
Moorwassern und ahnlich zusammengesetzten Wassem hinauszógern, 
aber, da sie bald abblattern, nicht verhindern. Die Ergebnisse wurden 
in den Richtlinien „fiir die Ausfuhrung von Bauwerken im Moor" 
verarbeitet. Das Heft 64 liefert der Praxis, soweit das Agens Moor
wasser in Rede steht, wichtige Daten fiir den Entwurf von Beton- 
mischungen und fiir die WTahl von Anstrichmitteln und sonstiger
■ Schutzvorkehrungen. H u m 111 e 1.

H ilfsbu ch  fiir e lek trisch e  L ic h t-  und K ra ftan lag en . Be- 
arbeitet von R. Zaudy. Herausgegeben von der AEG, Berlin, 1931.
3. Ausgabe.

Das jetzt in dritter Auflage erschienene AEG-Hilfsbuch soli wie 
in seinen friiheren Fassungen durch seine zahlreichen Winkę und 
Erfahrungswerte den Fach mann bei dem Entwurf, der Ausfuhrung 
und dem Betriebe elektrischer Licht- und Kraftanlagen unterstiitzen 
und die sachgemaBe Anwendung aller elektrotechnischen Erzeugnisse 
fórdern. Dem Nichtfachkundigen ist daneben Gelegenheit geboten, 
sich iiber elektrotechnische Bezeichnungen in kiirzester Form zu 
unterrichten.

Diese dritte Ausgabe tragt der Entwicklung der VDE-Vor- 
schriften Rechnung und ist durch den Ausbau der in den bisherigen 
Fassungen behandelten sowie durch die Aufnahme neuer Gebiete 
vervollstandigt worden. Diese Erweiterungen erstrecken sich ins- 
besondere auf die Abschnitte Feuchtraum-Installationen, KurzschluB- 
sicherheit von Industrieanlagen, Lichttechnik und Elektrowarme.

Das Buch enthalt neben dem ausfiihrlichen Text zahlreiche Ab- 
bildungen und ist auch durch die, Aufnahme von Formeln, zahlreicher 
Tabellen und sonstiger Projektierungsunterlagen eine vorziigliclie 
Hilfe bei allen Arbeiten im Biiro und auf der Baustelle.

E xzen trisch  beanspruchte Saulen fiir belieb ige E xz en tr i- 
zitat. Versuche m it H olz- und Stah lsau len . M itteilung 
Nr, 5 des Lab oratorium s fiir B a u sta tik  cler Technischen 
H ochschule Kopenhagen. Von A. O stenfeld. Kopenhagen
1931, Danmarks Naturvidenskabelige Samfund. In deutscher 
Sprache zu beziehen durch G. E. C. Gad, Kopenhagen, Vimmels- 
kaftet 32. Preis 4 Kronen.

Wahrend in den Mitteilungen 1 und 2 des obigen Laboratoriums 
die Frage der Beanspruchung von Druckstaben bei exzentrischer Be
lastung in Richtung der Biegungsachsc fiir das groBere Tragheits- 
moment behandelt wurde, erórtert das vorliegende Buch diese Frage 
bei beliebiger Exzentrizitat. Es werden sowohl die Falle exzentrischer 
Druckkrafte ais auch solche mit zentrischem Druck und Querbelastung 
untersucht.

Der Endzweck der Untersuchungen liegt in der Aufstellung 
relativ leicht handhabbarer Formeln fiir die praktische Anwendung. 
Es wird zunachst eine eingehende theoretische Behandlung auf der 
Grundlage des Ritzschen Naherungsverfahrens fiir die cxzentrische 
Knickung von gedrungenen Staben wie auch von Walzprofilen unter 
Beriicksichtigung der Verdreliung fur den elastischen Bereich gegeben. 
Die Betrachtungen werden dann fur den unelastischen Bereich erganzt, 
indem die <r-Kurve in dem Bereich fiir a <  y2 crn (<7i! =  Streckgrenze) 
durch eine Parabel zweiter oder vierter Ordnung ersetzt wird, je nach 
ihren Verlauf im elastischen Bereich.

Um die Bcrechtigung der fiir die Anwendung empfohlenen 
parallel verschobenen Eulerliyperbel in Verbindung mit den genannteu 
Parabeln im unelastischen Bereich zu erwcisen, sind eine groBe Zahl 
von Versuchen an Holz- und Stahlsaulen, die letzteren in der Form 
von Yierkanteisen und Walzprofilen der verschiedensten Art, durcli- 
gefiilirt worden. Wie die Versuchsergebnisse erkennen lassen, liegen 
die mittleren Abweichungen fiir die Stahlsaulen zwischen 2 und 7%, 
ein Ergebnis, welches bei der Scliwierigkeit einer einwandfreięn Ver- 
suchsdurchfiihrung ais ausgezeichnet bezeichnet werden muB.

Das Buch wird jedem, der mit Knickproblemen zu tun hat, 
wertvolle Anregungen geben, und ist ein erneuter Beweis, wie es durch 
innige Verbindung von theoretischer Betrachtung und praktischer Vcr- 
suchsdurchfuhrung moglich ist, auch schwierige Probleme einer fiir 
die Zwecke der Anwendung brauchbaren Lósung entgegenzufiihren.

Dr. F. Tólke.

Sonderrechcnstabc. Ih re Anwendung und ihr E n tw u rf 
m it einer logarithm isch en  T e ilta fe l. Im Auftrage des Aus
schusses fiir Rechentechnik beim AWF (AusschuB fiir wirtschaft
liche Fertigung) bearbeitet von Friedrich Bahleclce. Reichs- 
kuratorium fiir Wirtschaftlichkeit, Veróffentlichung 68. Bestell- 
nummer AWF 235 beim Beuth-Verlag, Berlin S 14 {112 Seiten). 
Preis RM 4,80.

Das Buch beschaftigt sich mit der Konstruktion von Sonder- 
rechenstaben, dic fiir die Lósung bestimmter Gleichungen entwickelt 
sind und diese auf kiirzestem Wege und ohne sonderliche Miihe lósen 
sollen. Der erste Teil gibt zunachst Beispiele fiir die Anwendung solcher 
Rechenstabe aus den verscliiedensten Gebieten und fiir die verschieden- 
sten Aufgaben, wie sie in der Werkstatt, auf dem kaufmannischen 
und technischen Biiro vorkommen. Bei diesen Anwendungsbeispielen 
wird von der mathematischen Formel ausgegangen und gezeigt, wie 
der SondermaBstab zweckmaBig aufgebaut wird. Die Art, wie die Bei
spiele ausgewahlt sind, muB ais auBerordcntlich gliicklich bezeichnet 
werden, sowohl im Hinblick auf ihre unmittelbare Anwendbarkeit 
ais auch hinsichtlich ihrer erzieherischen Wirkung. Der zweite Teil 
behandelt dann die Konstruktion von Sonderrechenstaben in grund- 
satzlicher und allgemeiner Weise, wahrend eine systematische Formel- 
zusammenstellung den AbschluB des Buches bildet.

Sonderrechenstabe sparen Arbeit und Zeit und eignen sich vor- 
ziiglich fiir den Gebrauch in der WTerkstatt und im Biiro. Das Studium 
des Bahleckeschen Buches kann nur empfohlen werden.

Dr. F. Tólke.

Fach ausd riicke der Schw eiBtechnik  D eutsch — E n glisch  — 
Russisch . Herausgegeben vom FachausschuB fur SchweiBtechnik 
beim Verein deutscher Ingenieure. Berlin 1931, VDI-Verlag. 
DIN A 6, IV/3i Seiten. Brosch. RM 2,—. (V D I - Mitglieder RM 1,80.)

Die Wahi der aufzunehmenden Ausdriicke wurde im allgemeinen 
so getroffen, daB nur Ausdriicke, die sich direkt auf das SchweiBen be
ziehen, aufgenommen wurden, wahrend Fachausdriicke, die auch sonst 
im technischen Schrifttum haufig verwendet werden, ausgelassen sind, 
denn das Heftchen will ein technisches Wórterbuch nicht ersetzen, 
sondern erganzen.

F iir  d ie  S ch riftle itu n g  yera n tw p rtlich : P ro f. D r.-Ing. E . P ro b st, K a rlsru h e  i. B . —  V e r la g  vott Ju liu s  S p rin g e r  in  B er lin  W. 
D ru ck  von H . S . H erm ann G . ra. b . H ., B er lin  SW  19 , B eu th stra ile  8,


