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W IR T SC H A FT LIC H K E IT SB E R E C H N U N G E N  UND LA N D ESK U LT U R BA U T EN .

Yon Prof. Dr.-Ing. E .li. 0. Franzius, IIannover.

Eine der schwierigsten und angreifbarsten Arbeiten des 
Ingenieurs ist die Aufstellung vqn W irtschaftlichkeitsberechnun- 
gen. Ób es sich um solche des Staates oder Privater handelt, 
fast immer bleibt „ein R est zu tragen peinlich". DaB eine ka- 
pitalistische Organisation, wie z. B . eine grofle Aktiengesellschaft, 
in den meisten Fallen nur solche Unternehmungen bauen kann, 
die eine geniigende Verzinsung des K apitals ergeben, ist ver- 
standlich, obwohl auch hier manches geschieht, was mit dem 
Wesen der Rentenrechnung nicht genau ubere^nstimint. DaB 
aber der S taat sich dem gleichen Gesetz unterworfen hat, ist eine 
Erscheinung, die erst einige Jahrzehnte alt ist. D as Interessante 
dabei ist, daB d ie  Organisation, die heute groBe kulturelle wasser- 
wirtschaftliche Bauten am scharfsten bekam pft, wie es z. B . 
die Deutsche Reichsbahn gegeniiber den Kanalen durchfiihrt, 
selbst eine Unmenge von AnschluB- und kleinen Bahnen gebaut 
hat, die rentenmaBig betrachtet vollig unerlaubt sein miiBten. 
E s gibt fast keine Kleinbahn, die sich geniigend verzinst. Trotz- 
dem sind Kleinbahnen gebaut worden, und zwar m it Recht ge
baut worden. N icht viel anders steht es mit den heute bestehen
den wasserwirtschaftlichen Unternehmungen.

Nehmen w ir z. B . die in Deutschland heute gebauten T a l
sperren. Ob es sich um den Bau der Harztalsperren, um Eifel- 
sperren, um die Talsperren in Schlesien oder an der Ruhr handelt, 
man wird sehr leicht nachweisen konnen, daB die meisten vom 
Standpunkt der Erzielung einer geniigenden kapitalistischen 
Rente aus gesehen unmoglich sind. Man hat sich in der Staats- 
yerw altung in ein System  einzwangen lassen, das falsch ist. D a
durch, daB man ais W ertmaBstab eines landeskulturellen Unter- 
nehmens die Rente wahlt, macht man vom nationalen Stand
punkt aus gesehen die Nebensache zur Hauptsache. E s  ist ahn- 
lich so, ais wenn man bei einem Aufsatz die Schonheit der Schrift 
<jls W ertm aBstab zugrunde legt, den Inhalt der Arbeit aber ais 
nebensaclilich behandelt.

Die groBartigsten Beispiele fiir diese Verhaltnissę sind dio 
Aufgaben, die in China zu losen sind. E s  ist fiir mich sehr frag- 
lich, ob die Regelung des Huangho, des Y angtse K iang, des 
H w ai vom  Standpunkt der Erzielung einer Rente gerechtfertigt 
sein wiirde. Vieileicht sind die Gewinne, die die Staatsverwal- 
tung aus diesen Arbeiten ziehen wird, nicht so groB, um eine 
Yerzinsuńg- des angewendeten K apitals zu ermoglichen. Denn die 
Steuern; die der kleinc chinesische Pachtbauer m it oft nur i oder
1 ,5  Morgen grofler bewirtschaftbarer Flachę zahlen kann, sind 
naturlich sehr gering. Zudem werden in jedem Staatsbetriebe 
heute noch die Steuern einem anderen Ressort zugute gerechnet 
ais dem Bautenressort. Und doch kann kein Mensch daran 
zweifeln, daB die Regelung dieser Fliisse eine dringende N ot
wendigkeit ist. Aber auch in unserem Lande liegen die Dinge 
nicht viel anders. D er indirekte Nutzen, der aus groBen Kultur- 
bauten entsteht, wird gewohnlich nicht gerechnet, auch ist er 
schwer faBbar. Solche Berechnungen, die nur vom Rentenstand- 
punkt aus gesehen solcher Unterstiitzung durch sclieinbare 
Nebenvorteile bediirfen, die dann oft aufgestellt sind auf Grund 
von Schatzungen, deren Richtigkeit sich erst in der Zukunft er- 
weisen wird, werden nun heute in der Praxis ais „Milchmadchen- 
rechnungen" bezeichnet. Tatsachlich sollte man aber umgekehrt 
alle Rechnungen, bei denen das Landeskulturelle nicht ais das 
einfach Entscheidende an sich hingestellt wird, bei denen man 
der Kriicken des Rentennachweises zu bediirfen glaubt, ais 
„M ilchmadchenrechnungen" bezeichnen. Von ihr wird ta t
sachlich an der Stelle des hohen Yerantwortungsgefiihls fiihrender

hóchstehender Staatsbeam ten eine Rentenrechnung verlangt. 
Von den Berechnungen irgend eines Spezialisten kann es 
manchmal abhangig sein, ob man irgend ein groBes Unter
nehmen ausfuhren darf oder nicht, nicht aber mehr von der inne
ren Uberzeugung eines Staatssekretars oder Ministers. Die hoch- 
wertigen Wassergewinnungs- und -verteilungsanlagen des Ober- 
harzes wurden unter diesem System  niemals gebaut worden sein, 
der H arzer Berg bau ware in seinen Anfangen stehen geblieben. 
Die Regelung des Rheins, der E lbe, der Bau manches groBen 
K anals hatten, streng genommen, nicht in A ngriff genommen 
werden diirfen, wenn man bei ihnen die R entabilitat m it H ilfe 
irgend einer Rechnung liatte durchfiihren mussen. Die nach 
rneiner Ansicht durch und durch falsche Forderung, daB 
groBe Kulturbauten sich im Punkte der kapitalistischen Rente 
selbst tragen miiBten, hat dazu gefiihrt, daB man zu oft die ent- 
scheidenden Grunde fiir solche Bauw erke in die Rentenform el 
zwang und so Rechnungen aufmachte, die immer in hohem MaBe 
angreifbar geblieben sind. So wird es auch in Zukunft bleiben, 
wenn unsere Wasser- und Verkehrswirtschaft nicht von dieser 
unnatiirlichen Fessel befreit wird. Man denke nur einmal an den 
Unsinn, der darin liegt, daB ein groBes W asserbauwerk heute, 
da der elektrische Stroni vielleicht 5 Pfg/kW h Spitzenleistung 
w ert ist, ais einer der landeskulturell wertvollsten Entw iirfe be
zeichnet wird, daB aber das gleiclie Bauw erk ein Ja h r  spater, 
weil durch irgend eine Konjunkturschwankung der Preis der 
Kilowattstunde auf die H alfte gesunken ist, ais absolut bauun- 
wiirdig hingestellt wird, und dann drei Jah re  spater das gleiche 
Bauw erk vielleicht wieder ais ein ganz hochwertiges zu bezeich
nen ist. Mancher hohe Beam te in unseren Ministerien kam pft 
vergeblich um die Durchsetzung von ihm ais notwendig erkannter 
Bauten, er scheitert unter Umstanden an der Rentenfrage. Auch 
in das Gehirn eines rein kapitalistisch denkenden Mannes sollte 
der Gedanke eindringen konnen, daB z. B . die Lebensfreude, die 
Lebenssicherheit und die Gesundheit der Menschen ein gewichtiges 
W ort mitzusprechen haben. Der Ausspruch yon Professor B I  u m , 
daB ein groBes W asserkraftwerlt schon deshalb einem W arm e- 
kraftwerk (naturlich unter bestimmten Bedingungen) vorzu- 
ziehen sei, weil dadurch fiir eine weitere Zukunft so und so viele 
Menschen statt in der N acht des Bergwerks in der Sonne des 
Tages arbeiten konnen, gilt oft nicht fiir ein rein kapitalistisches 
Gehirn. Und doch tun gerade w ir Ingenieure, oder sollten es 
wenigstens tun, alles nur zu einem einzigen Zweck, namlich die 
Lebenswerte unserer Mitbtirger zu fórdern. D as heiflt also, w ir 
sollten es tu n ; leider tun es aber H underte und Tausende nicht, 
weil sie sich in den Diensten einer starkeren Macht ais Arbeiter 
fiihlen, s ta tt daB sie sich ais Diener des Volkes fuhlen. Ich  bin 
dabei w eit davon entfernt, an Stelle einer kapitalistischen W irt
schaft etw a eine kommunistische oder sozialistische setzen zu 
wollen. Ich bin davon iiberzeugt, daB w ir ohne ein vernunftiges 
kapitalistisches System  einen ungeheuren Riickschritt machen 
wurden, ich halte aber die heutige Form  unseres Kapitalism us 
fiir falsch. D as zeigt sich ja  auch an den Auswuchsen des heutigen 
System s, bei dem es moglich ist, daB in einem Lande ungeheure 
Mengen Roggen, Mais, Baum wolle, K affee usw. verbrannt werden, 
um den Preis hoch zu halten, daB gleichzeitig in einem anderen 
Lande Millionen von Menschen hungern oder Hunderttausende 
verhungern.

Der E rfo lg  der Verhinderung von groBen K ulturbauten ist 
meist ein sehr trauriger, nehmen w ir z. B . die bei uns viel zu 
langsam fortschreitenden Talsperrenbauten und FluBregelungen.
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Uberall, wo die notwendigen W erke nicht gebaut werden, haben 
wir jedes Ja h r  neue Schadenshochwasser, dereń W ert man ja  
einfach kapitalisieren kann (nur daB man das Leid  und den 
Kum m er der dadurch vielleicht heimatlos gewordenen nicht 
kapitalisieren und nicht wieder gutmachen kann}. Alle 30 Jah re  
haben w ir Katastrophenhochwasser m it noch gróBeren Wir- 
kungen, in schweren Fallen  vielleicht ais Folgę davon das ver- 
zweifelte Im -Land-Herum irren von Scharen von Arbeitslosen 
mehr, ein Ubel, das heute einfach in den K a u f genommen werden 
muB, weil die Rente des Bauw erks nicht ausreichend war. F iir 
mich ist der S taat wirklich keine Yersicherungsanstalt fiir faule 
Kópfe, aber er soli der A pparat sein, der die W ohlfahrt und die 
E th ik  eines Yolkes regelt. D as kann er nicht mehr, wenn er sich 
dem heutigen privatkapitalistischen Gesetz unterwirft. Jeder 
der also solche Fragen ernstlich durchdenkt, wird langsam  aber 
sicher zu der Erkenntnis kommen, auf welcher Seite denn eigent- 
lich der richtige Gedanke steckt, auf der Steite der Manner, 
die versuchen, die Naturgewalten ihres Landes immer weiter 
zu regeln, selbst wenn gewisse Gelder der Steuerzahler scheinbar 
ini Moment nicht eine R ente abwerfen, wie es der Reichsbank- 
diskont im Augenbliclc verlangt, oder die Leute, die nur noch 
m it dem Rechenstift nach Kilowattstunden die R ente des Unter- 
nehmens errechnen.

M it gleichem Recht, wie man heute versucht, die groBen 
wasserwirtschaftlichen Aufgaben kapitalistisch zu losen, konnte 
m an ja  anfangen, auch einm al die anderen Kulturaufgaben, 
Yolks-, M ittel- und Hochschulen, Krankenhauser usw. kapita
listisch zu losen. W aruni geschieht es hier nicht ? E infach, weil 
niemand W ert darauf legt, sich lacherlich zu machen. B ei den 
groBen wasserwirtschaftlichen und ahnlichen landeskulturellen 
Aufgaben aber hatte man eine schóne H andhabe, das w ar der 
elektrische Strom  oder der Mehrgewinn yon Gutern oder die 
materielle Scliadensyerhiitung. Diese m ateriellen Dinge wurden 
nun der Angelpunkt der ganzen Angelegenheit. N ur noch von 
ihnen ging man aus und vcrgaB leider eins, namlich den Menschen 
selbst. Alle die Dinge, die durch solche Kulturw erke hervor- 
gebracht werden, sollen der W ohlfahrt des Menschen dienen. Man 
h at sie aber dazu herabgewiirdigt, der W ohlfahrt des K apitals 
zu dienen, und hat dam it auch in gewissen Teilen der Staatsver- 
waltung trotz dauernden Protestes vieler und nicht gerade der 
schlechtesten Beamtoti eine materielle D enkart zur Grundlage 
der Leistung gemacht, die diese Łeistungen eben nicht ver- 
tragen.

Wenn einm al die groBen Manner der Vergangenheit, die 
groOen chinesisclien K aiser, die ais Philosophen auf ihrem

Drachentliron saBen, die groBen assyrisclien und agyptischen 
Fiirsten, der GroBe Kurfiirst, Friedrich der GroBe usw. gefragt 
wurden, was bei ihnen der treibende Gedanke fiir  die Erstellung 
ihrer groBen wasserwirtschaftlichen W erke gewesen sei, sie 
wurden voller Verachtung dem den Riicken gekehrt haben, der 
erklart hatte, daB die k a p ita lg isc h e  Rente es gewesen sei. Nein, 
immer w ar es nur die W ohlfahrt des Yolkes. Jed er dieser groBen 
Manner wuBte, daB in ihrem Lande groBe Teile der Bevolkerung 
durch die gliickliche Lage ihrer Gegend stark  bevorzugt waren 
vor der Lage  anderer Volksgenossen, z. B . in kargen Gebirgs- 
teilen usw., und so sahen sic es ais ihre Aufgabe an, den Ober- 
schuB der Gliicklicheren m it dazu zu verwenden, um das Los der 
vom  Schicksal Vernachlassigten zu bessern. Dieser Gedanke hat 
aber nichts mit kapitalistischer Rente zu tun. N ur insoweit ist 
es notwendig, kapitalistisch zu arbeiten, ais man m it H ilfe dieser 
Methode aus den verschiedenen Yorschlagen die heraussucht, die 
die preiswiirdigsten sind, wreil man durch die Ersparnisse an der 
einen Stelle weitere Kulturw erte an einer anderen Stelle schaffen 
kann. D as Gesetz der Sparsam keit gilt selbstverstandlich gerade 
fiir  kulturelle W erke noch mehr ais fiir andere.

W ie w eit nian heute davon abgewichen ist, wie sehr dieser 
gesunde Grundgedanke verschwunden ist, zeigen im iibrigeń die 
Ausfuhrungen einer groflen Zahl unserer óffentlichen Bauten. 
Heute in der Zeit unserer groBten N ot wird manchmal noch so 
gebaut, ais ob schwere und komplizierte Klinkerfassadeii, Kupfer- 
dacher, luxuriose Innenmóbcl ein Zeichen von K u ltu r seien. Und 
dabei sind sie das krasse Zeichen der Unkultur, denn ein vei- 
arm tes Y o lk  miiBte der selbstverstandliclic Gedanke, sparsam  
sein zu mussen, zum sparsam en Bauen zwingen.

W as not tut, ist R uckkehr zum Geist des Mutes, zur per- 
sonlichen Verantworlung ohne Deckung durch eine Renten- 
rechnung. Dann w-erden die Rechnungen verschwinden, dic man 
heute m it R echt ais „M ilchmadchenrechnung" bezeichnen sollte. 
Yerbande man dann dam it den Gedanken des Rechtes an A rbeit, 
der auch ohne den W illen, die Arbeitspflicht einzufiihren, ge- 
tatig t werden kann, dann ware es moglich, H underttausende von 
Arbeitslosen zu beschaftigen, die heute herumlungern mussen, 
weil das falsch angewandte Rechensystcm  die Ausfiihrung von 
Bauwerken verhinderte, die fiir das Land  absolut notwendig 
wareri, sich aber kapitalistisch nicht geniigend verzinsen konnten. 
So lieB man Hunderttausende von Arbeitswilligen yęrkum m ern, 
einfach weil der W ille fchlte, sich von den Fesseln der Rentcn- 
rechnung zu befreien. Auch ohne Zwang lieBe sich GroBes 
schaffen; denn wo der W ille ist, ist auch stets ein Weg gefunden 
worden.

DIE G E R A T E V E R W A L T U N G  A LS W IR T SC H A FT L IC H E R  FA K T O R  G R O S S E R  BA U U N TERN EH M EN .

Yon Baurat Drijseler, Berlin.

U b e r s i c h t .  E s  w ird gezcigt, weiche A ufgaben der G erate- 
verw altung  groCer B au u n ternehm en  zufallen u n d  m it w eichen be- 
trieb lichen  und  biirom afligen H iifsm itte ln  sie gelost w erden.

In Deutschland hat sich nach dem Kriege durch die schnelle 
Steigerung der Lohne, und in dem Streben nach kurzeń Bau- 
zeiten eine starkę Mechanisierung im  Bauwesen vollzogen. Der 
Maschinenpark groBer Firm en wuchs in einem solchen AusmaB, 
daB man auf den Baustellen auBer dem Personal zur Bedienung 
der Maschinell besondere Arbeitskrafte und W erkstatten fiir 
die Instandhaltung wahrend der Bauzeit einsetzte und zur 
Uberwachung des Maschinen- und Reparaturbetriebes Maschinen- 
ingenieure einstellte; auch. fiir die Pflege und W iederinstand- 
setzung des Gerates nach Beendigung der Bauzeit muBte man 
Reparaturw erkstatten auf den Lagerplatzen schaffen. Zur 
Yerw altung der Gerate wurden besondere Dienststellen bei den 
Baufirm en eingerichtet, denen wichtige Aufgaben zufielen. Der 
Aufgabenkreis gliedert sich in verschiedene A bschnitte: Der 
erste ist die Yersorgung neuer Baustellen m it den fiir die Bau- 
einrichtung nótigen Geraten und sonstigen H iifsm itteln. Weiter

hin reiht sich die Beschaffung von neuem Gerat durch Miete 
oder K a u f an. Ais nachster Abschnitt ist die Pflege des auBer 
Betrieb befindlichen Gerates zu nennen, der der Geratehof 
dient. Der Geratehof gliedert sich seinerseits in den W erkstatt- 
betrieb, den Lagerplatz und das M agazin. D ic vorstehenden, 
den betrieblichen Teil der Gcratever\valtung behandelnden A b 
schnitte werden erganzt durch einen buromaBigen Teil, in dem 
das Karteiwesen, die Statistik , das Maschinen- und Magazin- 
personalwesen und das Yersicherungswesen bearbeitet werden.

Zu dem ersten Abschnitt, der die Yersorgung der neu ein- 
zurichtenden Baustelle betrifft, ist folgendes zu sagen:

Dem Versand der Gerate und weiteren H ilfsm ittel muB bei 
gróBeren Baueinrichtungen eine sorgfaltige Organisation des 
Transportes vorangehen. E s  ist genau zu durchdenken, in 
welchem MaBe die Em pfangsstelle in der Lage ist, die an- 
kommenden Giiter abzunehmen. Um eine stórungsfreie Ab- 
wicklung der Uberfiihrung zu erreichen, sind der Baustelle in 
erster Linie neben den M itteln zur Ausladung auch die M ittel 
zur Yerteilung der ankommenden Gerate usw. zuzusenden, und
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es ist durch Stellung von geeignetem Personal dcreti schnelle 
Montage an O rt und Stelle und Inbetriebsetzung sicherzustellen.

Je  nachdem, ob es sich um eine m it der Eisenbałm  oder 
auf dem W asserwege zu erreichende Baustelle handelt, wird 
man fiir  dic Schwerstiicke einen Bockkran oder einen Aus- 
lcgerkran wahlen.

F u r die groBe Masse der mittelschweren Gerate und B au 
stoffe ist die Einsetzung von schnell bewcglichen Kranen mit 
reichlicher Ausladung und eincr H ubkraft bis zu 6 t  zWeckmaBig. 
Ais T y p  ist der Lokom otivkran auf Normalspurgleis m it Diesel- 
antrieb zu empfehlen. Sollte die Bcschaffung des Treibóles 
schwierig sein, so kann man auch Dam pfantrieb, notfalls mit 
Holzfeuerung, vorsehen.

Die tiberfuhrung der ankommenden Gerate usw. an ihren 
Aufstellungsort oder an die Arbeitsstelle oder das Magazin wird 
entweder m it StraBenfahrzeugen oder durch die Bahn der B au 
stelle oder durch einen Brem sberg oder durch einen Aufzug, 
oder durch eine Seilbahn oder durch schwimmende Fahrzeuge 
bewirkt. Die zu den verschiedenen Uberfuhrungsmóglichkeiten 
erforderlichen Gerate sollen nachfolgend kurz betrachtet werden.

A is L a s t  k r  a f t  w a g  en kommt ein schwerer T yp  von etwa 
5— 7 t T ragkraft mit 6o-PS-Motor, vielleicht auch eine be
sonders schwere Zugmaschine m it einem ioo-PS-M otor sowie 
zum Transport der scliweren Lokom otive:i Tiefladewagen, fiir 
Trager, Langholz und Schienen entsprechende Anhanger in 
Frage. Daneben bcnótigt man schnellfahrende i  bis 3-t-Last- 
kraftwagen.

L aB t sich dic fiir den Baubetrieb selbst zu erbauende Bahn 
mit der Entladestelle verbinden, so braucht man nur die fiir 
den Transport der Gerate und sonstigen Giiter erforderlichen 
Spe/.ialwagen auf Schienen bereitzustellen, also Plattform wagen 
fiir sperrige und schwere Teile, Kastenwagen fiir Massenguter, 
Langholz- und Schienentransportwagen, Kesselwagcn fiir 
Fiiissigkeiten, zum Beispiel Treiból.

Ob die Lokom otiven elektrisch oder mit Danipf bzw. Diesel- 
maschinen zu betreiben sind, muB nach den órtlichcn Ver- 
hiiltnissen entschieden werden.

Steht elektrischer Strom  preiswert zur Verfiigung, so ist 
der elektrische Betrieb wegen seiner steten Betriebsbereitschaft, 
der E infachheit der Bedienung, der Unempfindlichkeit gegen 
W arnie und K alte , wegen der Gerausehlosigkeit und weil er 
keinerlei Belastigung der Umgebung durch Qualm oder Abgase, 
keine Feuersgefahr durch Funkenflug mit sich bringt, allen 
anderen Antriebsarten vorzuziehen.

An nachster Stelle steht der Dieselantricb. D er Bedarf an 
Kuhlwasser ist gering, nur Treib- und Schmierol sind fort- 
laufend heranzuschaffen. Hohe AuBentemperaturen crschweren 
den B etrieb ; bei Frost besteht die Gefahr, daB in den Betriebs- 
pausen das Kuhlwasser einfriert und die Kiililraum e des Motors 
gesprengt werden. Das Anwerfen bei niedriger AuBentemperatur 
ist o ft schwierig.

Die Dam pflokom otive erfordert im Gegensatz • zur elek- 
trischen und Dieselmaschine, die m it e in e m  Bedienungsmann 
auskommen, einen Fuhrer und einen Heizer, Der Kessel muB 
schon Stunden vor dem Betriebsbeginn angeheizt werden. Die 
Bcschaffung von einwandfrcicm Kesselspeisewasser und das 
hau figę und umstandliche Auswaschen des Kessels, ferner die 
Notwendigkeit, die Rohre oft von Flugasche zu befreien, sind 
erhebliche Erschwernisse des Dampfbetriebes, die die tlber- 
legenheit des elektrischen Betriebes besonders beleuchten.

Liegt die Baustelle im Tal und der Ankunftsbahnhof oben 
auf dem Berge, so wird man gegebenenfalls eine Bremsberganlage 
erst schaffen miissen, bevor man m it der Einrichtung der B au 
stelle beginnen kann. Ist die Ortlichkeit umgekehrt, so wird 
man von dem tiefgelegenen Ankunftsbahnhof eine Schrag- 
aufzugsanlage bauen, um auf die Hohe hinaufzukommen. Bei 
beiden Anlagen muB die Lcistungsfahigkeit sorgfaltig mit den 
zu bewaltigenden Massen in Einklang gebracht werden. Dabei 
sind zwei Phasen zu betrachten: einmal die Zeit der Baustellen- 
einrichtung mit dem Antransport der Gerate usw. und dann die 
Zeit der eigentlichen Bauausfiihrung, wahrend der die reibungs-
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lose, rechtzeitige Heranfuhrung der in das Bauw erk ein- 
zubringenden Stoffe, wic zum Beispiel Zement und Moniereisen, 
sichergestellt sein muB. F iir  den Antrieb der erforderlichen 
Winden eignet sich besonders die elektrische Energie. Die 
Anlagen miissen m it weitgehenden Sicherheitseinrichtungen ver- 
sehen sein, so daB beim Ausbleiben des Strom es oder beim ReiBen 
des Zugseiles die Wagen nicht abstiirzen konnen. Im  allgemeinen 
baut man derartige Anlagen eingleisig, wobei sich in halber 
Hóhe eine Ausweichcstelle befindet, wo sich der berg- und der 
talfahrende Wagen begegnen. Zum Transport dienen Schrag- 
wagen, dereń Plattform en der Steigung angepaBt sind, so daB 
sic auf der Berg- und auf der Talstation horizontal stchen. Die 
Antriebsstation befindet sich am oberen Endpunkt.

In bestimmten Fallen wird man eine Seilbahn anordnen ; 
diese eignet sich zur Oberwindung von unwegsamem Gelande, 
ist allerdings nur brauchbar, wenn die Giiter in regelmaBiger 
Folgę zu transportieren sind und die Einzelgewichte verhaltnis- 
maBig klein sind. Sie ist zum Beispiel zum Heranfiihren von 
Zement und ahnlichen Baustoffen gut geeignet, wenn der B au  
einen einigcrmaBcn konstanten Verbrauch dieser Stoffe hat. In 
gcwissem AusmaBe konnen auch Langholz und ahnliches unter 
Verwcndung von Spezialwagcn gefordert werden.

F iir Baustellen, die am W asser liegen, kom mt gegebenen
falls dic Verwendung schwimmender Transportm ittel in Frage. 
Die GróBenverhaltnisse der einzelnen Fahrzeuge haben sich nach 
der Breite  und Tiefe des zur Verfiigung stehenden W asserlaufes 
und nach den Abmessungen der zu passierenden Schleusen und 
Briickendurchfalirten zu richten. Um solide gebaute Fahrzeuge 
zu erhalten, laBt man sie zwcckm aBig nach den in Frage 
kommenden Bauvorschriften des Germanischen L loyd  erbauen. 
Sowcit es irgend móglich ist, sollte man gróBere Prahm e zerlegbar 
einrichtcn, so daB ihre Einzelteile , eisenbahnverladbar sind. 
Hierdurch wird ihre Verwendung au f WasserflSLchen, die keinc 
Verbindung m it den W asserstraBen haben, erm óglicht und mail 
kann schnell Prahm e von ansehnlicher Tragfahigkeit an ent- 
legenen W asserflachen zusammenbauen. Die zur Bewegung der 
Fahrzeuge benótigten Schleppfahrzeuge werden am besten m it 
Dieselmotoren oder Rohólmotorcn ausgestattct; sie miissen 
kraftig  gebaut sein, am  besten auch nach dem Germanischen 
Lloyd , und iiber reichliche Zugkraft verfugen.

Im  H inblick auf dic beschranktc Anpassungsfahigkeit der 
W asserfahrzeuge wird man in vielen Fallen  zur Charterung von 
solchen Fahrzeugen sclireiten, dic in dem Revier, in <lem die 
Baustelle liegt, beheim atet und auf die órtlichcn Yerhaltnisse 
zugesclmitten sind.

Wie weiter vorn erwahnt, konnen die yorbereitenden 
Arbeiten auf der Baustelle erst beginnen, nachdem die Entlade- 
und Transportm ittel wertigstens teilweise in Betrieb ge
bracht sind.

Die vorbereitcnden Arbeiten erstrecken sich auf die 
Schaffung von Buros und Unterkunftsra.umen, die Errichtung 
von W erkstatten zur Unterstiitzung der Maschinenmontage, die 
Aufstellung von Schuppen zur Lagerung von Gcraten oder 
Stoffen, die gegen W itterungseinflusse oder gegen Bescliadigung 
oder D iebstahl geschiitzt werden miissen, ferner auf die E r 
richtung von Aufbereitungsanlagen und K raftzentralen fur die 
Energieversorgung der einzusetzenden Gerate.

Im  Iiiteresse eines schnellen Beginns der eigentlichen Bau- 
arbeiten miissen derartige Bąulichkeiten sich leicht transportieren 
und schnell crrichten lassen. Man w ahlt daher fiir B iiros und 
Unterkunftsraum e sowie Magazinschuppen Holz ais Bau m ateriał; 
zweckm aBig norm alisiert man die verschiedenen derartigen 
Schuppen. Unter gewissen Umstiinden wird sich Holz ais B au 
sto ff fiir vorstehende Zwecke schlecht eignen, nam lich wenn man 
unter ungiinstigen klim atischen Verhaltnissen zu arbeiten h at 
und der Bau  sich auf eine Reihe von Jah ren  erstreckt. In 
solchen Fallen wird man dic H ilfsbauten solider ausfiihren; 
hierfiir kom m t zum Beispiel eine Konstruktion aus leichtcn 
eisernen Gittertragern in Frage, die m it Betonschwellen aus- 
gefacht werden. Die letzteren stellt man sich auf der Baustelle 
selbst her.
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Gleichzeitig m it dem ersten zum Versand kommenden 
M ateriał muB der Geratehof Yermessungsinstrum ente, Zeichen- 
und Schreibm aterial, das grobe W erkzeug, sowie Trager und 
Schienen abschicken und weiterhin ganze Satze von Spezial- 
Werkzeug fiir die verschiedenen H andwerkergattungen. Dieses 
W erkzeug wird zweckmaBig in verschlieBbaren K asten geliefert, 
die nach Form  und Inhalt norm alisiert sind. E s  diirfte Vorteile 
bieten, die Norm alisierung so weit zu treiben, daB man die 
gesamte erste Ausrustung einer Baustelle festlegt, so daB die 
A rbeit des Zusammenstellens nur einmal zu leisten ist. Man 
wird dann nach B ed arf die Norm alausstattung erganzen oder 
verringern.

Zur Errichtung von soliden Baulichkeiten, wie zum Beispiel 
groBen Aufbereitungsanlagen mit schweren Maschinen, die 
kraftige Fundam ente aus Beton benótigen, setzt man am besten 
fahrbare, m it Benzin- oder Dieselmotor angetriebene Kom - 
pressoren und Bohrham m er zum Lósen von Fels fiir den Aushub 
oder die H erstellung von Zuschlagstoffen ein. Die letzteren 
werden durch fahrbare, m it Benzin- oder Dieselm otor an
getriebene Steinbrecher m it ąngehangten Siebtrom meln her
gestellt; fiir das Verarbeiten miissen kleine fahrbare Mischer 
mit Benzin- oder Dieselm otorantrieb zur H and sein.

Unter dem Gerat fiir die erste A usstattung der Baustelle 
diirfen Pumpen sowohl zur W asserversorgung ais auch zur 
W asserhaltung nicht fehlen. F iir  den Anfang wird man sich 
m it kleineren Pum pen m it Benzin- oder Dieselmotorantrieb 
behelfen, sofern man nicht sofort elektrischen Strom  auf der 
B austelle zur Vcrfiigung hat. F iir  die W asserhaltung setzt man 
Diaphragm apum pen sowohl m it Benzin- oder Dieselmotor ais 
auch  mit H andantrieb ein.

Zur Beleuchtung der Arbeitsstelle wird fiir den A nfang ein 
Lichtwagen mitgegeben, der einen Benzin- oder Dieselmotor mit 
Generator tr&gt.

Ebenso ist es von groBer W ichtigkeit, der Baustelle sobald 
wie moglich eine Telephonausstattung zur Verfiigung zu stellen.

Die vorśtehenden Gerate werden in ahnlicher Zusammen- 
setzung auf allen groBen Baustellen benótigt und werden daher 
auf dem Geratehof in gróBeren Mengen vorratig  gehalten.

W ahrend der Zeit der Baueinrichtung ist die Bereitstellung 
von Spezialgerat, d. h. der zur Durchfiihrung der eigentlichen 
Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, vorzunehmen, Dabei ist 
zu beachten, daB die Baueinrichtung nur eine vorbereitende 
Phase ist, wahrend die Bauausfiihrung ais der fiir das technische 
und finanzielle Ergebnis entscheidende und daher wichtigere 
l'eil der Gesam taufgabe anzusehen ist.

Im  Laufe der Ja h re  sammeln sich bei den groBen B au- 
firm en viele Maschinen an, die fiir besondere Zwecke beschafft 
wurden, die aber verhaltnism aflig o ft wieder gebraucht werden 
konnen; m it diesen Maschinen wird bei der Planung des Baues 
und bei der Kalkulation gerechnet, und diese Gerate bilden die 
Starkę, manchmal aber auch die Schwache der groBen Firm en.

Reichen nun diese Maschinen nach A rt oder Zahl fur die 
vorliegende Aufgabe nicht aus, so muB man zur Beschaffung der 
fehlenden Maschinen schreiten. H andelt es sich um gangige 
Maschinen, so besteht gelegentlich die M óglichkęit, sie fur den 
in Frage  kommenden Bauabschnitt zu m ieten; hierfiir stehen 
Firm en, die sich vorwiegend m it M ietgeschaften befassen, zur 
Verfiigung, aber auch die Maschinenfabriken finden sich oftm als 
bereit, ihre Erzeugnisse zunachst zu verm ieten in der Hoffnung, 
sic SchlieB lich  doch an den M ieter verkaufen zu konnen. E s  liegt 
auf der Hand, daB das Erm ieten von Gerat im Endergebnis fiir 
die betreffende Baustelle teuerer ist ais .die Benutzung eigener 
Gerate, aber das ermietete Gerat ist eine voriibergehende B e 
lastung des Gesamtunternehmens, die bei der Riickgabe des 
Gerates an den Verm ieter und nach der m eist etw as un- 
befriedigenden Abrechnung der SchluBreparatur ihr Ende findet, 
wahrend das gekaufte Gerat durch die Notwendigkeit, das beim 
K a u f investierte K ap ita ł zu verzinsen und abzuschreiben, eine 
sich iiber eine Reihe von Jah ren  erstreckende Belastung darstellt,

auch wenn das Gerat nach Beendigung des Baues nicht mehr 
arbeitet und wenn es sich daher nicht mehr bezahlt macht.

W ahrend man bei der Erm ietung gelegentlich gezwungen 
ist, au f solche Gerate zuriickzugreifen, die den maBgebenden 
Gesichtspunkten nicht vo ll entsprechen, wird man bei der B e
schaffung neuer Gerate groBten W ert darauf legen, das zu er
halten, was dem besonderen Zweck genau angepaBt ist.

A is erster Gesichtspunkt ist die Einheitlichkeit zu nennen. 
Beispielsweise darf man bei Schienen, Weichen, Rohren und 
ahnlichem unter keinen Umstanden Abweichungen von den fest- 
gelegten Normen zulassen. E s  fiihrt zu Yerlusten, wenn zum 
Beispiel beim Umbau der Gleise auf der Baustelle, wofiir meist 
nur wenig Zeit zur Verfiigung steht, plótzlich die angelieferten 
Schienen nicht zusammenpassen und man erst umstandlich 
tJbergangslaschen beschaffen muB. Ebenso ist es m it Rohr- 
leitungen. A uf jeden F a li muB auch hier der Austausch der 
einzelnen Schiisse ohne weiteres moglich sein. Unter dem 
Gesichtswinkel der Einheitlichkeit auch bei H ilfsgeraten, zum 
Beispiel bei PreBluftgerat, ist der Ubergang von einem F ab rikat 
zu einem anderen unerwiinscht und der Betrieb setzt einem 
Wechsel meist erhebliche W iderstande entgegen. Man wird sich 
daher nur dann zu einem Wechsel entschlieBen, wenn eine 
wesentliche Uberlegenheit des neu einzufuhrenden Fabrikats 
einwandfrei erwiesen ist.

B ei der Beschaffung neuer Gerate miissen noch eine Reihe 
weiterer Gesichtspunkte beachtet werden: das Gerat muB die 
beste Eignung fur seinen besonderen Zweck, d. li. einen hohen 
mechanischen W irkungsgrad haben. Im  H inblick auf die 
jedesm al bei der Ęinrichtung und bei der Auflósung einer B au
stelle notwendigen Transporte ist ein geringes Gewicht der 
Baugerate anzustreben. Eine wichtige Fórderung ist die, schnell 
und m it wenig geiibten Leuten die Montage durchfiihren zu 
konnen. Dies wird durch Verineidung kom plizierter und fein 
einzuregulierender F.inzelteile erreicht. Auch fur die Instand- 
haltung auf der Baustelle wahrend der Bauzeit ist es von B e
deutung, daB die Elem ente der Maschinen móglichst einfach 
und m it Rucksicht auf den rauhen Betrieb robust ausgebildet 
s,nd. Wegen der Schwierigkeit, auf der Baustelle gutes 
Maschinenpersonal zu bekommen, muB die Maschine in bezug 
auf die Bedienung und W artung anspruchslos sein. Um SchlieB
lich baldmóglichst nach der Auftragserteilung m it den Arbeiten 
beginnen zu konnen, muB sie kurzfristig lieferbar sein. Endlich 
wird naturlich groBer W ert darauf gelegt, daB der geforderte
1 icis angemessen ist und daB gfinstige Zahlungsbedingungen 
eingeraum t werden, um die Kapitalbeanspruchung bei der 
Pinanzierung der Baustelle gering zu halten. N icht zu vergessen 
ist dann die Vereinbarung der Gewahrleistung fiir die verlangte 
Leistung der Maschine, fur die gute Konstruktion und Arbeits- 
ausfiihrung sowie die Gute der verwendeten Baustoffe und fiir 
die rechtzeitige Anlieferung. Nebenher ist noch die M itlieferung 
von Montage- und Ubersichtszeichnungen, des Ersatzteil- 
verzeichnisses, der Bedienungsvorschriften in der erforderlichen 
Zahl von Ausfertigungen sicherzustellen, ebenso wie die Aus- 
fullung der Geratekarte durch die Lieferfirm a und Anbringung 
der Geratenummer und der Firmenkennzeichen des Unternehmers 
an dem neuen Gerat.

Ais nachster Abschnitt ist die Pflege des auBer Betrieb 
befindlichen Gerates genannt worden. Bei der Beendigung der 
Baustelle werden die Gerate, soweit es m it den M itteln der 
Baustelle móglich ist und soweit es die bis zum Abtransport zur 
Verfugung stehende Zeit zulaBt, auf der Baustelle selbst einer
SchluBreparatur unterzogen. E s  ist im allgemeinen nicht w irt
schaftlich, die W erkstatt der Baustelle iiber die Bauzeit hinaus 
aufrechtzuerhalten, nur um Gerate auszubessern. Man wird
daher dam it rechnen miissen, daB eine Reihe von Geraten un- 
ausgebessert an den Geratehof zum Versand gelangen. E s  ist 
Aufgabe des Geratehofes, das bei der Auflósung der Baustelle 
zuriickflutende Gerat zu entladen, auf seine Betriebsfahigkeit 
zu untersuchen, soweit wie notwendig wieder instandzusetzen 
und sachgemaB einzulagern, so daB es fiir neue Baustellen
schnell wieder zum Yersand gebracht werden kann.
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In  ahnlicher Weise muB der Geratehof m it den groBen 
Mengen an Kłeinm aterial, Werkzeugen, Tragern, Bauholz usw. 
verfahren.

A us diesem Aufgabenkreis ergibt sich eine Dreiteilung des 
Geratehofes und zwar in den W erkstattbetrieb, das Lager und 
das Magazin. Um seinen Aufgaben gerecht werden zu konnen, 
muB der Geratehof einer groBen B aufirm a bestimmte B e
dingungen erfiillen.

Zunachst muB seine Flachenausdehnung der GroBe des 
Gerateparks Rechnung tragen, so daB die iibersichtliche Unter- 
bringung der nicht eingesetzten Gerate moglich ist.

Der Prozentsatz der nicht arbeitenden Geriite, bezogen auf 
den gesamten P ark , wechselt mit dem Auftragsbestand des 
Unternehmens. Praktisch wird ein iooprozentiger Einsatz 
niemals auch nur annahernd erreicht, man muB m it wesentlich 
niedrigeren Prozentsatzen rechnen und wird bei der Bemessung 
des Areals des Geratehofes von einem Miniinalbeschaftigungsgrad 
ausgehen.

Zur reibungslosen Abwicklung der Transportaufgaben muB 
der Geratehof an die offentlichen Transportwege angesclilossen 
sein. E r  muB also EisenbahnanscliluB haben, eine geschiitzte 
Anlegestelle mit ausreichender W assertiefe fiir Wnsserfahrzeuge 
besitzen und an einer regulierten StraBe liegen, die fiir Last- 
kraftwagenverkehr geeignet ist. A is Lagerplatz ist eine freie 
liorizontalebene m it tragfahigem  Untergrund in hochwasser- 
freier L a g e ' und von annahernd quadratischem Zuschnitt zu 
wahlen.

Zutn schnellen und sicheren Auf- und Abladen der Geriite 
mussen schwere K rane vorhanden sein, die so verteilt sind, daB 
man sowohl die m it der Eisenbahn ais auch die mit L astk raft
wagen eder auf dem Wasserwege ankommenden oder ab- 
gehenden Giiter entladen und aufladen itnd verm ittels des auf 
dem P latz anzuordnenden Schmalspurgleisnetzes nach den 
Reparaturwerkstatten, zu den verschiedenen Lagerflachen, zu 
den Schuppen und den festen Lagerhailsern transportieren kann. 
Daneben wird man eine FahrstraBe so iiber das Gelande legen, 
daB Fahrzeuge der Feuerwehr geniigend nahe an gefahrdete 
Punkte des Platzes herankommen konnen. Weiterhin er- 
moglichen auf Schienen und auf Raupen fahrende Krane das 
Einlagern der mittelschweren Giiter auf den Freiflachen.

F iir die Unterstellung der Lokomotiven ordnet man zweck- 
niaBig lange Schuppen an, die an einer Langsseite offen bleiben; 
an der offenen Seite ist eine Schicbebiihne anzuordnen, die die 
unterzustellenden Lokom otiven dem Schuppen zufiihrt.

Um durch die dunlde Jahreszeit nicht behindert zu werden, 
ist eine Bęleuchtung des Platzes und der. einzelnen Arbeitsstellen 
notig. E s  kommt heute wohl ausschlieBlich elektrische Be- 
leuchtung in Frage.

F u r Feuerlosch- und Gebrauchszwecke aller A rt muB eine 
ausreichende W asserversorgung durch eine frostfrei verlegte 
Rohrleitung m it den erforderlichen Zapfstellen hergestellt 
werden. Fa lls  man keinen AnschluB an ein bestehendes Wasser- 
leitungsnetz bekominen kann, muB man einen geniigend groBen 
Hochbehalter frostfrei aufstellen und eine entsprechende Pumpe 
einbaucn, die aus Tiefbrunnen eder notfalls aus dem W asserlauf 
saugt. Auch fiir Trinkwasser muB gesorgt werden, gegebenen- 
falls kom m t hierfiir eine automatisch arbeitende elektrische 
Hauswasserversorgungsanlage in Betracht.

Um auf dem Geratehof schnell und billig reparieren zu 
konnen, mussen die W erkstatten eine solche Ausstattung haben, 
daB sie alle an Baum aschinen vorkommenden Ausbesserungen 
ausfiihren konnen. E s  diirfte auBer Frage sein, daB die Uber
tragung von • Reparaturarbeiten an die Hersteller oder Spezial- 
firm en sich teurer stellt, ais wenn man die Arbeit im eigenen 
Betriebe ausfuhrt. Hierbei muB vorausgesetzt werden; daB der 
Geratehof sich einen Stam m  von tiichtigen Handwerkem  heran- 
zieht. Dennoch wird nicht etwa daran gedacht, schwere Dampf- 
kesselreparaturen, komplizierte SchweiBungen von GuBkórpern 
und ahnliclies selbst ausfiihren zu wollen; derartige Falle  sind 
aber verhaltnism aBig seiten, so daB ihre Yergebung an aus- 
wartige Firmen die W irtschaftlichkeit des Betriebes nicht
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merkb^r beeinfluBt. Im  iibrigen wird man stets schwierige 
Maschinenteile, die gebrochen oder zu weit abgenutzt sind, gegen 
von den Frbauern der Gerate zu beziehende Ersatzteile aus- 
tauschen, bei denen lediglich die A rbeit des Anpassens und 
Einbauens zu leisten ist. Neben den Ausbesserungen hat die 
W erkstatt den Zusanimenbau von Gerategruppen fiir besondere 
Zwecke zu iibernehmen; auch die zur Durchfiihrung von Vcr- 
suchen erforderlichen Anlagen sowie konstruktive Verbesscrungen 
an Geraten und Neuerungen sind von der W erkstatt auszufiihren.

Ober die A u s s t a t t u n g  der W e r k s t a t t  ist noch folgendes 
zu sagen:

Ihr AusmaB muB der GroBe des Gerateparks angepaBt sein.
ZweckmaBig teilt man den Ausbesserungsbetrieb in eine 

M aschinenbauwerkstatt, eine Schmiede, eine E lektro werkstatt 
und eine Holzbearbeitungswerkstatt, iiber die nachfolgend noch 
etwas zu sagen ist.

Einen Teil der Reparaturen, insbesondere an groBen, 
sperrigen Geraten, wird man im Freien vornebm en. E s  mussen 
hierzu im Bereiche der W erkstatten, dereń Maschinen bei diesen 
Arbeiten benutzt werden, entsprechende Freiflachen vor- 
handen sein.

Eine wertvolle H ilfe beim Auseinander- und beim Zu- 
sammenbau bieten Krane m it entsprechender Ausladung und 
Hubhohe. H ierfiir konnen die fahrbaren Entladekrane in 
W irksam keit treten. Man wird daher m it Vorteil derartige 
Freiflachen im Bereiche der Gleise anordnen und weiter wird 
man den in der M aschinenreparaturwerkstatt benotigten 
schweren Laufkran zweckmaBig so ausbilden, daB seine Fahrbahn 
aus der W erkstatt hinausgefiihrt wrird und der K ran  sow^ohl den 
Platz vor der W erkstatt ais auch die daran vorbeifiihrenden 
Gleise bestreicheh kann. Man schafft dam it gleichzeitig die 
Moglichkeit, Schwerstiicke von ankommenden Eisenbahnwagen 
unm ittelbar in die W erkstatt hincinnehmen zu lcónnen und 
umgekehrt eilig von der W erkstatt fertiggestellte Gerate auf 
schnellstem Wege wieder verladen zu konnen.

Um bei Lokom otiven unm ittelbar vom  Absteilschuppen in 
die W erkstatt fahren zu konnen, wird man mindestens einen 
Gleisstrang so in die W erkstatthalle hineinfuhręn, daB die 
Lokom otive iiber eine der Gruben gefahren werden kann, yon 
denen man zweckmaBigerweise mehrere fiir die verschiedenen in 
Frage kommenden Spurweiten vorsielit.

Die wreitere Ausstattung der W erkstatt erstreckt sich auf 
schwere und mittlere W erkzeugmaschinen, wie man sie in 
Maschinenbauanstalten iiblicherweise findet, also Drehbanke, 
horizontale und vertikale Iiobelmaschinen, Bohr- und 'Fr&s- 
mascliinen — letztere auch fiir die Plerstellung von Zahnradern 
eine hydraulische Raderpresse, eine PreBluftanlage fiir Niet- und 
Stemmarbeiten, eine elektrische Stum pf- und eine Lichtbogen- 
schweiBanlage, eine elektrische Nietwśirmeeinrichtung, einen 
Harteofen, einen Pum penpriifstand usw. F iir  das Zusammen- 
passen sperriger Konstruktionen muB ein geniigend freier Raum  
im Bereiche des Laufkrans in der W erkstatt verfiigbar bleiben.

Nach diesen Forderungen ergibt sich, daB man das W erk- 
stattgebaude zweischiffig ausbildet. Die beiden Schiffe werden 
ungleich und der Laufkran wird in das hohere H auptschiff ein
gebaut. E ine groBe Raum hohe ist hier nótig, um auch groBere 
Gerate m it dem K ran  iiber solche, die sich in der Montage 
befinden, liinwegheben zu konnen. Im  H auptschiff wird man 
auch die schweren Werkzeugmaschinen aufstellen, um die 
groBen Arbeitsstiicke m ittels des K rans an sie heranbringen und 
von ihnen abnehmen zu konnen. Die leichteren Maschinen stellt 
man in das Seitenschiff, dessen Raum hohe man zweckmaBig 
niedriger gestaltet, so daB die Transmissionsriemen keine unnótig 
groBe Lange erhalten. Bei besonders groBen W erkzeugmaschinen 
empfiehlt es sich, Einzelantrieb zu w-ahlen.

F iir die Feuerbearbeitung der Maschinenteile, Beschlage usw. 
ist die Schmiede auBer m it den iiblichen Geblasefeuern m it einem 
Rundfeuer fiir Radbandagen und dergleichen, sowie m it einem 
Langfeuer fiir das Anwarmen von langen Stiicken zu versehen. 
W eiter werden ein oder zwei schwere, elektrisch angetriebene 
Luftham m er und eine Bohrmaschine benotigt.
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Bei der auBerordentlichen Verbreitung der E l e k t r i z i t a t  
im  B a u w e s e n  enthalt der Geratepark eine groCe Zahl von 
Elektrom otoren und sonstigen elektrischen Geraten; diese er- 
fordern die E inrichtung besonders ausgedehnter Lagerraum e, 
dic einen zuverlassigen W etterschutz bieten und m it R iicksicht 
auf die grofieii Ge wieli te der Motoren, Transform atoren usw;. mit 
Kranen auszustatten sind. Die Instandsetzung erfolgt in einer 
besonderen W erkstatt. Die letztere wird m it leichten Werkzcug- 
maschinen versehen, enthalt einen Priifstand, auf dem die 
Motoren m it allen vorkommenden Strom artcn und Spannungen 
erprobt w'erden kónnen, und einen Trockenofen fiir durch- 
feuchtete W icklungen usw. B ei schweren Beschadigungen 
elektrischer Gerate, die zum Beispiel das Neuwickeln nótig 
machen, ebenso fiir die Instandsetzung von Instrum enten usw. 
wird man Spezialfirm en heranziehen.

Wie oben angefiihrt, wird der iiberwiegende Teil der H ilfs- 
bauteń auf den Baustellen aus Holz gebaut. DemgemaB werden 
bei der Auflosung von Baustellen groBe Mengen von zerlegten 
B aracken und Holzkonstruktionen sowie Bauholz in allen 
Form en an den Geratehof abgegeben. Man benótigt dort zu
nachst bedeutende Lagerflachen und -schuppen sowie eine gut 
ausgestattete W erkstatt zur Durchfiihrung der notwendigen 
Instandsetzungen der Baracken. Neben den leichteren 
Maschinen, wie Kreissage, Bandsage, H obel- und Abricht- 
maschine, F ras-  und Bohrmascliine, kommt ein kraftiges Sage- 
gatter m it B esaum - und Pendelsagc in Betracht, m it dem man 
zum Beispiel liberschiissiges Rundholz zu Kantholz, Bohlen und 
Schalbrettern verarbeitcn und das nótige Schnittholz besonderer 
Abmessungen fiir Holzkonstruktionen herstellen kann. D ic 
W erkstatt muB auch dafiir eingerichtct sein, dic von den Bau- 
.stcllen abgegebcnen Biirom óbel usw. instandzusetzen. Zum 
Zusammenpassen der Baracken und zum Auslegen der fiir 
irachtgunstig liegende Baustellen anzufertigenden Holz- 
konstruktioncn ist an die W erkstatt ein geniigend groBer Ab- 
bindc boden anz u schliefien.

Neben dem Reparaturbetrieb kom mt ais zwei ter Teil des 
Geratehofes der L a g e r p la t z  in Frage.

F iir  die Unterbringung des ausgcbesserten Gerates sind auf 
dem Lagerplatz geniigendc Freiflachen zur Verfiigung zu halten. 
D er Platz wird hierzu nach einem bestimmten Plan aufgeteilt, 
so daB die Gerate in gleichartigen Gruppen vereinigt werden 
kónnen. MaBgebend fiir die Einteilung ist in erster Linie die 
Transportfahigkeit der Gerate. Unter Benutzung des Gleisnetzes 
ist ein schneller Transport zu den Verladc- und Reparaturstellcn 
móglich. Zweckm aBig wird man daher das Rolim aterial auf 
dem entfem testen Teile des Platzes abstelien. J e  schwerer dic 
einzelnen Stucke der einzulagernden Gerate sind, um so kiirzere 
Transportwege sollen sie zuriickzulcgen haben. Man wird zum 
Beispiel sehr schwere Stcinbrecherstiicke unm ittelbar neben dem 
Gleis einlagern.

D er dritte Teil des Geratehofes um faBt die V e r w a lt u n g  
der wertyolleft und gangigen Klein materialien, der W crkzeuge 
sowie der Ersatzteile fiir die Maschinen und solcher Baustoffe, 
die bei der Beendigung der Baustellen iibrig bleiben. D as ein- 
treffende M ateriał wird gcsichtet, soweit erforderlich instand- 
gesetzt und im Magazin eingelagert, so daB es fiir die E in 
richtung neuer Baustellen versandbereit liegt. Unempfindliche 
Teile wird man im  Freien lagern. Durch geeignete MaBnahmen 
muB erreicht werden, daB die M agazinvorrate im Flusse bleiben 
und sich keine Gegenstande ansammeln kónnen, die ais B allast 
mitgeschleppt werden. In  erster Linie gilt es, sicherzustellen, 
daB der B ed arf der Baustellen stets aus den M agazinvorraten 
gedeckt wird und nicht durch Neuanschaffungen. Weiterhin 
sollen die bei der Auflosung der Baustellen ubrigbleibcnden 
Yorrate nach Móglichkeit unm ittelbar an andere Baustellen ab
gegeben oder, falis dies nicht móglich ist, verauBert werden.

Der vorsteliend behandelte betriebliche Teil der Gerate- 
verw altung bedarf, um arbeitsfahig zu sein, der Erganzung 
durch eine Reihe von b iiro m a B ig e n  M a B n a h m e n . Ais 
W ichtigstes ist die Einrichtung der G e r a t e k a r t e i  zu nennen.
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Um einen Uberblick iiber die vorhandenen Gerate, ihren 
Standort, ihre Leistungen und sonstigen technischen Eigen- 
schaften zu haben, wird fiir jedes Gerat eine sam tliche vor- 
stehenden Angaben cnthaltendc K a rtę  angelegt, auf der auch 
die H erstellerfirm a, das B au- und Beschaffungsjahr, die Typcn- 
bezeichnung und die Geratenummer sowie auch der Preis ver- 
m erkt sind. Die Geratekarte gibt auch A uskun ft iiber die 
Grunduberholungen des Gerates. D ic K arte i wird man einmal 
nach dem Gesichtspunkt der Geratearten ordnen und einmal 
nach den Baustellen, auf denen das Gerat eingesetzt ist.

In ahnlicher Weise wie bei den Geraten werden die im 
Magazin verwałteten Baustoffe, die W erkzeuge, das Klein- 
m aterial und die Ersatzteile fiir die Maschinen mengen- und 
artenm aBig unter Preisangabe in einer K arte i gefuhrt. Diese 
letztere wird im  Gegensatz zur Geratekartei, die im  Stam m - 
hause m it je  einer Nebenausfertigung fiir die Baustelle und den 
Geratehof gefiihrt wird, aussclilieBlich im  Magazin selbst 
bearbeitet.

Um die Lasten, welche durch die Abschreibung und Yer- 
zinsung des in den G eratepark investierten K ap ita ls  und die 
Grundreparaturen auf dem Geratehof sowie die G eratevcnvaltung 
erwachsen, in einwandfrcier Weise auf dic Baustellen umlegcn 
zu kónnen, ist es zw^eckmaBig, den Geraten einen M ictwert, der 
dem Tageswrert entspricht, beizulegen und die Baustellen, welche 
das Gerat benutzen, m it einer in Prozenten dieses M ietwerts 
fcstgelegten Monatsmiete zu belasten.

W ie eingangs erwahnt, ist es von groBer Bedeutung, die an 
dic Baustelle hinausgehenden Gerate, namentlich die Entlade- 
und Transportgerate, schncll aufzubauen und betriebsbereit zu 
machen. Hierzu bedarf man geschulter H ilfslcrafte, welche 
unter schwierigen Um standen und m it haufig nicht ganz zu- 
reichendcn Mitteln derartige Montagen schnell und sicher aus- 
fiihren kónnen. E s ist natiirlich am vorteilhaftesten, cin- 
gearbeitetes Personal, welćhes die Maschinen im einzelnen kennt, 
zur Verfiigung zu haben. H ierfiir muB bei der Geratcverw altung 
entsprechend Vorsorge getroffen werden. Man wird m it H ilfe 
der R eparaturw erkstatt ganz besonders gute K rafte , dic auf 
beendigten Baustellen frei werden, voriibergchcnd beschaftigcn, 
um sie sofort auf neuen Baustellen einsetzen zu kónnen. W eiter
hin wird man die von den Baustellen sonst noch empfolilenen 
K ra fte  listenmaBig erfassen, so daB mail iiber ihren Auf- 
enthaltsort unterrichtet ist und bei B ed arf auf sie zurtick- 
greifen kann.

Zur sicheren Fiihrung der Gcrateverw altung ist die standige 
Uberwachung der beansprucliten M ittel unerlaBlich. Hierzu 
bedient man sich der Statistik ; es werden die laufenden A u s
gaben fiir Lóhne der W erkstatten, des Lagerplatzes und des 
Magazins einschlieBlich der Gclialter verfolgt, sodami dic A us
gaben fiir den K a u f neuer Gerate, fiir die Erm ietung von Geraten, 
fiir E in- und V erkauf von Baustoffen. E s  wird weiterhin das 
Gewicht der auf die Baustellen liinausgesandten und von 
den Baustellen zuriickkehrenden Gerate erfaBt und dam it 
gleichzeitig der Beschaftigungsgrad des Gerateparks.

Im  H inblick auf die groBen W erte, die in dem Geratepark, 
den Stoffen und Baulichkeiten investicrt sind, muB man dereń 
S ic h e r u n g  gegen S c h a d e n  besóndere Bedeutung beimessen.

Man wird in erster Linie eine F e u e r v e r s ic h e r u n g  ab- 
schlieBen; diese muB den Besonderheitcn des Betriebes Rechnung 
tragen, zum Beispiel beriicksichtigen, daB die versicherten 
Gegenstande haufig ihren Standort wechseln und dadurch das 
MaB der Gefahrdung Schwankungen unterw'orfen ist. Um nun 
das standige Ummelden und die Diskussionen m it der Ver- 
sicherungsgesellschaft iiber dic Gefahrenklasse zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, eine Pauschalversicherung, zum Beispiel fiir 
alle innerhalb Europas befindlichen Gerate, Baulichkeiten und 
Stoffe abzuschlieBen, unabhangig davon, ob sie sich auf B a u 
stellen oder dem Geratehof befinden; die Versicherung muB 
auch sonst allen in Frage kommenden Um standen Rechnung 
tragen.

D RÓSELER, D IE GERA TE Y E R  IVA L  TUNG A L S  W IRTSCHAFTLICHER FAKTO R.
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Daneben ist eine Y e r s ic h e r u n g  gegen T r a n s p o r t -  
s c h a d e n  notwendig, welche sich auf alle Giiter bezieht, die an 
das Unternehmen gesandt oder von dem Unternehmen versandt 
werden. Auch hier wird man grundsatzlich die Yersicherung auf 
alle Transporte ausdehnen und von vornherein die Pramien fiir 
die verschiedenen Falle  aushandeln, so daB im Einzelfalle nur 
nocli die Anmeldung bei der Versichcrung zu erfolgen hat.

In den letzten Jahren ist man vielfach dazu iibergegangen, 
die Maschinen gegen M a sc h in e n  b ru c h , d. h. solche Schaden, 
die durch plótzliche gewaltsame Zerstórungen entstehen, zu 
v e r s ic h e r n . Zweckmaflig scheidet man die groCe Masse des 
kleinen Gerates aus und beschrankt den Yersicherungsschutz 
auf solche Gerate, dereń Yernichtung oder Beschadigung die 
Baustelle in zu starkem  MaBe belasten wiirde. Um zu tragbaren 
Pram iensatzen zu gelangen, ubernimmt der Versicherte einen 
prozentual festgelegten Teil jedes Schadens. Die Maschinen- 
bruchversicherung schlieBt man zweckmaBig fiir die einzelnen

Baustellen gesondert ab und verschmilzt sie gegebenenfalls m it 
der Transport- und der Feuerversicherung fiir die in Frage 
kommenden Gerate.

Neuerdings werden auch sogenannte B a u m o n t a g e -  
v e r s ic h e r u n g e n  abgeschlossen. Sie dienen dazu, das Baurisiko 
zu verm indern; es werden Schaden durch hóhere Gewalt, wie 
Eisgang, Hochwasser, Erdrutschungen, Einsttirze von B au- 
teilen usw'. versichert. B ei dieser Yersieherungsart werden die 
einzelnen Bauobjekte getrennt behandelt und zur Yerm inderung 
des Pram iensatzes ein Selbstbehalt des Versicherers vorgesehen.

Die vorstehenden Ausfuhrungen konnten im H inblick auf 
den zur Verfiigung stehenden beschranktcn Raum  nur in groBen 
Ziigen die Gesichtspunkte fiir eine wirtschaftliche Fiihrung der 
Geratevcnvaltung umreiBen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die Gerate- 
verwaltung ein bedeutsam er Fak to r fiir die W ir t s c h a f t l i c h 
k e i t  groBer B a u in d u s t r ie n  ist.

ZUR BEURTEILUNG ANGEMESSENER PREISE.
Yon Dr.-Ing. Fritz TA llcmand, Dresden.

F iir  die Schwierigkeiten der wirtschaftlichen Verhiiltnisse 
der Bauindustrie sind die Ergebnisse offentlicher und be- 
schranktcr Ausschreibungen ein untriigiiches Spiegelbild, wrelches 
z. Z. durch eine iibergrofle Anzahl von Bewerbern, selbst bei 
Bauvorhaben geringeren Umfanges, und Angebotsziffern gekenn- 
zeichnet ist, die vielfach offensichtlich unter den Gestehungs- 
kosten liegen. Ausnahmen dieser Tatsachen sind nur ganz 
vereinzełt. E s  ist aber nicht angebracht, bei diesen Feststellungen 
zu vcrweilen und besondere Preisbluten abfallig zu beurteilen, 
sondern es muB versucht werden, die Ursachen aufzudecken, 
welche zu diesen ungesunden Erscheinungen fiihren. E s  miissen 
MaBnahmen erortert werden, welche eine weitere Schśidigung 
der in schwercm Daseinskam pf stehenden Bauindustrie ver- 
hiiten. Zugegeben, daB iiber diese Verlialtnisse schon sehr viel 
W ertvolles geschrieben wurde und auch in der Rciclisverdingungs- 
ordnung fiir Bauleistungen wichtige Richtlinien fiir die ein- 
schlagigen Fragen enthalten sind, wirklich geschehen zur Beseiti
gung dieser Ubelstande ist bisher noch yerschwindend wenig. E s 
m ag ja  sein, daB Vorschlage von derUnternehmerseite sehr o ft das 
M iBtrauen der fiir die Vergebung in Betracht kommenden Stellen 
finden, berechtigt ist das aber nicht, kommen sie doch meist 
aus Kreisen, die ernstlich bemiiht sind, solche Auswiichse zu 
bekam pfen. D ic bisherigen Unterlassungen rachen sich in der 
jetzigen Krisenzeit doppelt.

Die Grundlagen einer einwandfreien Preisbemessung fiir ein An
gebot sind eine richtige M a ss  e n a u f s t e l l u n g  und eine klare E n t
wicklung der in F r a g e  kommenden A r b e it s le is t u n g e n .  Erstere 
ist der Niederschlag der statischen Berechnung oder vorliegender 
Ausfiihrungszeichnungen, letztere der Aufbau aus Erfahrungs- 
werten fiir die einzelnen Arbeitsvorgange. Wahrend die Masscn- 
aufstellung und »ihre Vorarbeiten von technisch geschulten 
K raften  in der weitaus groBten Zahl der Falle  —  abgesehen von 
verhaltnism aBig seiten auftretenden schwierigen Berechnungen —  
einwandfrei und genau zu lósen sind, erfordert das Bemessen 
der Arbeitsleistungen ein Zuriickgreifen auf ahnliche A us
fuhrungen, fiir welche die Aufwendungen ausgewertet zur Yer- 
fiigung stehen oder durch Zergliederung der Leistungen in ein- 
fache Arbeitsvorgange gewonnen werden kónnen. Die hierzu 
nótwendigen Erfahrungsw erte liefert die N a c h k a lk u la t io n  
ausgefiihrter Bauten, unterstiitzt und erganzt von den 
Schatzungen des Preisbildners. D a letztere aber infolge per- 
sónlicher Beurteilung nur bedingten W ert besitzen, wird dereń 
EinfluB nach M oglichkeit einzuscliranken sein. Die Erweiterung 
der so gewonnenen Grundwerte durch die Zuschlage fiir Un
kosten und Gewinn fiihrt zu den Angebotspreisen. In welchem 
Um fange die wichtigsten Faktoren an der Preisbildung beteiligt 
sind und hierdurch zu den groBen Unterschieden der Angebote 
fuhren kónnen, wird nachstehend besprochen.

Sieht man in der Folgę von groben Irrtiim ern und hatid- 
greiflichen Unriclitigkeiten ab, die wohl verzerrte Ergebnisse 
liefern, aber nicht bei sachlichen Erórterungen des groBen 
Ganzen herangezogen werden diirfen, so werden die Fehler- 
quellen fliichtiger oder m angelhafter M a s s e n b e re c h n u n g e n  
in den meisten Fallen nicht von so wesentlichem EinfluB auf die 
Preisbildung sein, daB sie allein die Erklarung fiir die oft 
io o %  betragenden Abweichungen in den Angebotspreisen 
liefern. Wenn es sich um grofle gleichartige Leistungen, z. B . 
Deckenflacben handelt, so wird jeder Ingenieur seine Berechnung 
so sorgfaltig wie móglich durchfuhren, z. B . den Eisenaufwand 
nicht durch Massenbeiwerte errechnen, sondern aus Ausflihrungs- 
sldzzen crmitteln. Meine Behauptung erharte ich durch den 
Hinweis, dafl bei fertig vorliegenden Ausschreibungsunterlagen, 
wo also dem Statilcer und Konstrukteur jede Einw irkung fehlt, 
dennoch diese groBen Unterschiede in den Preisen vorlianden 
sind. W as die Preissteltung von Sonderentwiirfen betrifft, so 
liegt liier zweifellos das Ubergewic.ht bei den VorschIagen des 
Entwurfsbearbeiters. E s  .gibt sicher Falle, wo durch geschickte 
Lósungen erhebliche Vorteile schon in der Massen berechnung 
geboten werden kónnen. Die W ettbewerbsergebnisse zeigen 
jedoch, dafl auch hier eine gewisse Grenze gezogen ist und die 
Preise solcher Sonderentwiirfe durch diejenigen anderer B ieter 
fiir die H auptentwiirfe iiberdeckt und zuriickgedrangt werden. 
Daraus kann wieder geschlossen werden, daB der Haupteinflufl 
auf d ie 1 Preisbildung in dem zweiten Teil der Selbstkosten- 
berechnung liegt, namlich in der Bewertung der A rbeits
leistungen.

Uber den W ert der N a c l ik a lk u la t io n  gehen die Meinungen 
auch in Kreisen erfahrener Praktiker sehr auseinander. Meine 
Auffassung ist die, daB eine sorgfaltig gefiihrte Nachrechnung 
der Bauten die w-irklich einzig zuverlassige Richtlinie fiir die 
Preisgestaltung ist. Die um strittene Giiltigkeit der Ergebnisse 
liegt nur darin, daB sehr o ft diese Zusammenstellungen in nicht 
zutreffender Weise vorgenommen und unbcsehen iibertragen 
werden. Die Nachkalkulation, welche einmal die Erm ittiung 
des Zeitaufwandes fiir bestim m te Arbeitsleistungen und dann 
die Feststellung des Verbrauches und der Kosten fiir B au- und 
Betriebsstoffe, Schalung und Riistung, Gerateabschreibung 
(Miete) und U nterhaltung u. dgl. um faBt, ist eine sehr zeit- 
raubende A rbeit und ist wertlos, wenn sie nicht genau und sorg
faltig geleistet wird. Im  einzelnen auf ihre zweckentsprechende 
Durchfiihrung einzugehen, ist nicht Sachc des Aufsatzes. In 
vielen Betrieben wird aber der Zeitaufwand fiir dic vorgenannten 
Arbeiten sehr beschnitten und die A rbeitskrafte werden hierfiir 
nur sparlich oder gar nicht zur Verfiigung gestellt, in der jetzigen 
Zeit weniger denn je. „Stichproben" sollen das vollstandige B ild  
ersetzen. DaB ein solches Yerfahren aber vóllig unzureichend
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ist und zu ganz falscher Beurteilung fiihrt, crhellt schon durch 
den Hinweis, daB es nur einen Teil des Arbeitsvorganges erfaBt 
und das Einspielen der Leistung und ihr Absinken auBer acht 
laBt. Man denke nur an das Betonieren. Zur N ot kann ein 
solch roher tjberschlag auf der Baustelle wahrend der Arbeit 
zugelassen werden, um zu erkennen, wie die betreffende Leistung 
sich entw ickelt, die N achkalkulation kann dadurch niemals 
ersetzt werden. Das verm ógen auch die im Verhaltnis genaueren 
Zwischen kalkulation en nicht. Werden aber dic Zeitwerte aus 
solchen Berechnungen in die Selbstkostenerm ittlung eingesetzt, 
so miiśsen sie zu wesentlichen Unterschatzungen in den Ge- 
stehungskosten fiihren.

B ei den Baustoffcn spielt deren Giite eine entscheidende 
Rolle. E inw andfreie Beschaffenheit ist allerdings in vielen 
Fallen wie z. B . bei Zement, Eisen, Ziegel und Deckensteinen usw. 
durch die groBen Erzeugerverbandc gcwahrleistet, bei manchen 
jedoch, wie Kies, Sp litt usw., kann der E in k au f eine nicht zu 
unterschatzende Rolle spiclcn. W ic spater ausgefuhrt wird, m u8 
dann die Bezugsąuelle zur Beurteilung des Preises bekannt sein.

Die Kosten des Yerbrauches an Betriebsstoffen werden 
meist vernachlassigt, es sei denn, daB Lokom otiven, Bagger, 
Ramm en, Kom pressoren usw. eingesetzt werden. Wenn auch 
bei kleineren und m ittleren A uftragen der EinfluB nicht erheblich 
ist, so wird eine gewissenhafte Preisbildung, der es an der Er- 
fassung aller Faktoren gelegen ist, sich nicht dam it abfinden, diese 
Aufwendungen auf die Unkosten abzuwalzen, um so weniger, 
ais es eine geringe Miihe ist, sich diese feststellen den W erte 
cin fiir allem al fiir dic in Frage kommenden Maschinen zu- 
sammen z ustcllen.

Eine besondere Beachtung ist dem A bschnitt Schalung 
undRiistholz zu schenken. B illige Angcbote werden sehr o ft damit 
begriindet, daB man auf die „Abschreibung des Holzverlustes 
verzichtet hatte, da ja  das Holz ohnehin unbenutzt auf dem Lager- 
p latz liege oder schon abgeschrieben sei". D as letztere verm ag 
man natiirlich nicht nachzupriifen, es erscheint aber bei den 
heutigen Verhaltnissen sehr imwahrscheinlich. Nachrechnungen 
der Holzbestande, welche w ir k l i c h  v e r w e r t b a r  sind, zeigen, 
daB der YerschleiB ein viel gróBerer ist, ais gewóhnlich ange
nommen wird. Setzt man sich dariiber hinweg, so kann man sich 
naturlich ohne weiteres einen abgeschriebcnen H olzvorrat vor- 
tiiusehen. V erzicht auf Ilolzabschreibung bedeutet aber einen 
Verm ogensverlust.H ierdurcli einen billigen Angebotspreiszurccht- 
fcrtigcn, ist um  so bedenklicher, wenn man beachtet, daB der 
Anteil, welchen der Schalungsyerschnitt und RiistliolzverschleiB 
bei iiblichem A nsatz z. B . in dem Angebotspreis von Eisenbeton- 
bauten darstellt, etwa zwischen 2— 4 %  liegt. Bei Briickenbautcn 
ist dieser Satz  hoher, je  naclidem wicviel fiir das Lehrgeriist 
aufzuwenden ist. Im  iibrigen sind hier Neuanschaffungen 
iiberwiegend, die ,,vorhandenen' B estand e" niitzen also seiten.■

Ahnlich liegen die Y erh altn issl bcziiglich Abschreibung von 
Maschinen oder Geraten und ihrer Unterlialtungskostcn. E s  
ist auch hier nicht moglich, einen angemessenen niedrigen Preis 
durch Abstrich dieser Absćhreibungen zu rechtfcrtigen. Das 
Schlagw ort von dcm Unbcniitztstchen der Maschinen auf dem 
Lagerplatz sollte ebensowenig Zuglcraft haben, wie dic vor- 
genannten abgeschriebcnen H olzvorrate. NachgewiesermaCen 
is t der A nteil der Abschreibung an dem Angebotspreis selbst bei 
umfangrcichen Tiefbaustellen, welche reichlich m it GroBgerat 
ausgeriistet sind, etwa 5—-10% . Wenn also ein B ieter auf die 
Abschreibung wirklich verzichtet, so kann er giinstigstenfalls 
einen Vorsprung von 10 %  gewinnen; m eist wird es sich bei den 
iiblichen Beton- und Tiefbauarbeiten jedoch um viel geringere 
Satze liandeln. D as g ilt auch fiir  den Fa li, daB man den zur Zeit 
herrschenden geringen Vcrkehrswert sta tt des Neuanschaffungs- 
preises fiir Maschinen und Gerate in Rechnung stellt.

Die m it der H erstellung des Bauw erks verbundenen Bctricbs- 
kosten, besonderen Baukosten, Gemeinkostcn oder wie man sic 
sonst bezeichnen will, welclie Bauaufsicht, Bauleitung, unproduk- 
tive Leistungen und Boforderungskosten fiir dic Betriebsm ittel 
und Bauhilfsstoffe (soweit sie beim E insatz  von Maschinen 
und Geraten nicht bereits beriicksichtigt wurden) umfassen.

sind fraglos Aufw endungen,. wo gewisse Preisunterscliiede bc- 
rechtigterweise liegen konnen. E s  w irkt sich hierin wesentlich 
dic ganze A rt und Weise aus, wie ein Bau in A ngriff genommen 
wird. Man braucht sich nur vorzustellen, in welch verschiedener 
Weise Bauunternelim ungen desselbcn Ranges die gleiche A u f
gabe lósen. W ahrend eine F irm a Polieraufsicht fiir auskommlich 
lialt, glaubt die andere ohne standige Bauleitung durch einen 
Ingenieur nicht auszukommen, oder es werden in einem Falle  
Schalung und Eisen in einbaufertigem  Zustande nach Bcarbeitung 
auf dem W erkplatze herangebracht, wahrend anderseits alles 
an O rt und Stelle vorgerichtet wird usf. Auch dieser Abschnitt 
der Kostenerm ittlung muB sehr oft einen billigen Preis verteidigen, 
indem auf das Personal hingewiesen wird, was man auch ohne 
A uftrag  durchhalten miiBte. A uftrage um des Personals wegen 
11111 jeden Preis zu libernehmen, leisten dcm Personal selbst den 
schlechtesten Dienst. V iel mehr ais etw a 5 %  werden sich bei 
mittleren Bauvorhaben hier kaum herausholen lassen.

Ist eine Untcrnehmung also cntschlossen, bei einem ihr be
sonders liegenden Bauvorhaben alle Minen springen zu lassen, ver- 
zichtet sie som it auf Holz-, Maschinen- und Gerateabschreibung 
und einen Teil der Betriebskosten, so wird sic dadurch ihre 
AngebotSpreise um 10 -—15 %  ermaBigen konnen, vielleicht sogar 
noch um etwas mehr, wenn man ihr geringere Unkosten zu- 
billigt, aber keinesfalls um 30— 50%  und dariiber. Soli diese 
Spanne zwischen den beiden Satzen wirklich der W ertmesser 
besserer technischer Losung oder groBerer Leistungsfahigkeit 
sein ? Ich schc darin im Gegcntcil den unfehlbaren Ausdruck 
fiir dic Unangemessenheit der Preise.

Nachdem dic wichtigstcn Punkte, welche das Preisbild 
entscheidend beeinflussen, besprochen wurden, sollen einige 
Vorschlage gemacht werden, welche das Ausscheiden unan- 
gemessen niedriger und das H crausfindcn der angemessenen 
Preise bezwecken, sich also an dic Stellen in erster Linie wenden, 
in deren H and die Vergebung der A uftrage liegt. Ais nachst- 
liegendes erscheint hier das Abtrcnnen der niedrigsten und 
hochsten Angebote, was am  sinnfalligsten und schnellsten auf 
zcichnerischem Wrege durch m aBstabliches Auftragen von den 
Angebotssummen entsprechenden Ordinatcn iiber gleich groBen 
Abszissenabschnitten erfolgt. Yerbindet man die Endpunkte 
dieser Ordinaten, so wird sich ein Linienzug ergeben, welcher 
m eist dieselbe Form  zeigt: nach steilem und imregelmaBigem 
Anstiege am Beginn ein stetiger Verlauf m it einem dem Anfang 
ahnlichen Ende (vergl. Abb. 1). Bei Ausschreibungcn mit 
festliegendem Leistungsverzeichnis, also der weitaus gróBten 
Zahl der Falle, werden die angemessenen Preise im Bereiche des 
stetigen Linienzuges liegen. A u f dieses Vcrfahren zur Preis- 
beurteilung wurde meines W issens schon vor ciniger Zeit hin
gewiesen und gleichzeitig empfohlen, das am  Beginn der stetigen 
K u rve  liegendc Angebot ais das giinstigste fiir den Zuschlag zu 
wahlen. Diesem Vorsclilag kann cntgegcngehaltcn werden, daB 
der Verglcich der Endziffcrn von Kostenanschlagen nicht MaB- 
stab fiir die Ausw ahl sein kann, denn es konnen trotz des tjber- 
einstimmens der SchluBsummen wesentlichc Abweicliungcn in 
den Preisen der einzelnen Leistungen vorliegerj. Diese Bedenkcn 
treffen in gesteigertem MaBe zu, wenn die Ycrscliicdenen Bieter 
ihre Angebote selbst aufstellen, also kein festumrissener Vcr- 
dingungsanschlag gegeben ist. E s  ist allgemein bekannt, daB in 
solchen Fallen schon erhebliche Unterschiede im Leistungs- 
nm fang festzustellen sind, ohne deren Beriicksichtigung lediglich 
der Vergleich der Angebots-SchluBsummen zu unrichtigen Er- 
gebnissen fiihren muB, H ier kann man sich so helfen, daB man das 
Vcrfahren fiir bestim m te Teilleistungen z. B . fiir Decken einschl. 
Tragbalken ohne Stiitzen oder Fahrbahntafel und Gehwege 
ohne Abdichtung und B clag usw., also wiederholt anwendet 
und aus den so gewonnenen Teilergebnissen, wclclie fiir das 
Angebot ausschlaggebend sind, seine Schltisse zu ziehen versucht. 
Unvermeidliche Ubersclincidungen und, W iderspriichc im cin- 
zelnen mussen auf ihren EinfluB gepriift werden. Dieser W eg 
kann naturlich auch versagen; er hat aber jedenfalls den nicht 
zu unterschatzenden Vorzug, daB er die „A usrciB er" in der 
Preisfolge deutlich erkennen laBt.
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Das Verfahren, sich aus Teilleistungęn ein B ild  iiber dic 
Gesamtleistungeu zu machen, fuhrt in folgerichtiger Weiter- 
entwicklung zur Aufspaltung der Łeistungen und Preise. Aus 
der oft gesteliten Fórderung, die Einheitspreise nach den An-

teilen d crB au - 
stofflieferung, 
Arbeitslohne, 

Unkosten und 
Gewinn zuglie- 
dern, verm ag 
man sich kein 
richtiges Bild 
iiber die wirk
lichen Verhiilt- 

nisse zu 
machen, da es 
eine nicht zu

leugnende latsach e  ist, daB diese Zahlen entsprechend zurecht 
gem acht werden, ganz abgesehen davon, daB die Erledigung dieser 
Arbeit bei gróBeren Leistungsverzeichnissen ungemein zeitraubend 
ist. Dasselbe gilt auch beziiglich der F.inzelangaben iiber Tagewerko 
oder ahnliche den Lohnanteil beschreibende Zergliederungen. 
Viel deutlicher wird die Preisgestaltung dadurch beurteilt werden 
konnen, daB dic Gesamtmengen der Baustoffe, Bauhilfs- und 
Betriebsstoffe m itgeteilt werden. Unter Bauhilfsstoffen wird 
hier in erster Linie an die Schalung gedacht; die Betriebsstoffe 
werden bei ldeineren und mittleren Bauvorhabcn, wie schon 
friiher erwahnt, in den Hintergrund treten. Aus diesen A n
gaben ist man in der Lage, zunachst offensichtliche Massen- 
unstiminigkeiten zu erkennen. E s wird dadurch aber auch 
A ufklarung iiber die technischen und wirtschaftlichen Vorziige 
von Son der vorsch lagen geschaffen. E s ist nicht unbedingt 
notwendig, daB zu diesen Angaben auch Preise mitgenannt 
werden, obwohl diese natiirlich zur weiteren Verticfung des 
Einblicks in die Preisbildung beitragen werden. Dagegen 
em pfiehlt es sich, bei gewissen Baustoffen (z. B . Kies) Bezugs- 
quellen nam haft machen zu lassen. Zur Kennzeichnung des 
Lohnanteiles sind ferner die im Angebot vorgesehenen Gesamt- 
arbeitsstunden zu nennen. Da es sich hier um verschieden- 
wertige A rbeitskrafte handelt —  Poliere, Facharbeiter, Arbeiter 
— , muB ein durchschnittlicher Arbeitsstundensatz ais Yergleichs- 
m aBstab herangezogen werden. Diese Angabe ist auBerdem 
durch eine verbindliche Mitteilung iiber dic Bauzeit zu erganzen. 
Bei gróBeren Bauvorhaben mussen schlieBlich die Kosten der 
Maschinen- und Gerateabschrcibungen genannt werden. Es 
erscheint angebracht, sich an dieser Stelle nachdriicldich gegen 
die Einbeziehung gew'isscr Łeistungen in das Preisbikl zu wenden, 
die ihrer E igenart nach unbedingt eine Sonderstellung bean- 
spruchen. Das sind z. B . die Kosten fiir W asserhaltung, 
Abbruche, Ausschachtungen u. dgl., kurz alle jene Arbeiten, 
fiir welche die zu ihrer Kostenberechnung notwendigen M it
teilungen und Unterlagen nicht vorliegen. E in  stichhaltiger 
Grund, diese Aufwendungen auf klar umrissene Łeistungen 
aufzuteilen, besteht nicht. Bei der Preiserm ittlung mussen bei 
undurchsichtigen Verhaltnissen dieser A rt ohnehin gewisse 
Annahmen gemacht werden, dic besser in einem besonderen 
Betrage unter Beschreibung des einschiagigen Wagnisses zu- 
samm engefaBt werden, ais in anderen Łeistungen verschwinden. 
Die ausschreibenden Stellen schaden sich durch eine gegenteilige 
H andhabung nur selbst, indem sie sich die Preispriifung ganz 
erheblich erschweren.

Das beste M ittel zur Feststellung angemessener Preise 
ware wohl die Kostenbemessung durch die vergebende Stelle 
selbst. D as bleibt allerdings eine ideale Fórderung, denn nur 
in wirklichen Ausnahmefallen wird dafiir die notige Sachkenntnis 
und Erfahrung vorhanden sein, fiihrt doch die richtige Durch- 
arbeitung des Entwurfes und zutreffende Abschatzung der 
Łeistungen noch nicht zum Ziele. Der Yergebende schatzt die 
Baukosten vielfach ganz anders, das weiB jeder, der sich mit 
solchen Dingen beschaftigt. E ine Erórterung dieser Richtlinien 
scheidet hier natiirlich aus.

Yon seiten der Unternehm er kann ein Schutz gegen 
Schleuderpreise nur durch Selbsthilfe m it Unterstiitzung der 
Arbcitgeberverbande erfolgen. D a ist zweifellos viel geleistet 
worden, sowohl durch die M itwirkung bei Abfassung der Rcichs- 
Ycrdingungsordnung fiir Bauleistungen ais auch bei Aufstellung 
der zur Preiserm ittlung herausgegebenen Richtlinien des Reichs- 
verbandes Industricller Bauunternehmungen. Beherzigten dic 
Firm en insbesondere dic letzten Ausfuhrungen nur einigor- 
maBen, so wiirde es sicher wesentlich besser im W ettbewerbe 
aussehen. Das ist aber leider nicht der Fali, und zu strafferer 
Durchfiihrung der Grundsatze scheint man sich in den Yerbanden 
nicht aufzuraffen, wenn auch dic Schwierigkeiten nicht verkannt 
werden sollen, die vor allem  darin liegen, daB die Richtlinien 
fiir Ycrschiedenartig aufgebaute und leistungsfahjge Unter- 
nchmungen nicht die gleichen sein konnen. Gegen vicle unertrag- 
liche Bedingungen bei Ausschreibungen, Auswflch.se, welche das 
Gegenstuck zu verantwortungsloser Preisgestaltung sind, wird 
leider selten oder gar nicht Stellung genommen. Die Verbande 
erfahren móglicherweise oft nichts durch ihre Mitglieder, welche 
sich auf den Standpunkt stellen, daB bei Nichtanerkennung 
Gefahr besteht, aus dem Bewerberkreisc ausgeschaltet zu werden. 
Noch betrfiblicher ist die nicht vereinzelte Tatsache, daB den 
ernstlichen Bestrebungen, welche gegen solche Zumutungen 
Stellung nehmen, in den Riicken gefallen wird.

Die Ausfuhrung von Bauvorhaben, gekennzeięhnet durch 
den ZusammenschluB mehrer Firm en zu einer Arbeitsgemein- 
schaft, ist fraglos ein M ittel, bei schwacher B autatigkeit einer 
Reihe von Unternehmern Arbeitsgelegenlicit zu bieten. Die 
Vorteile des gemeinsam zu tragenden Wagnisses und der Vcr- 
billigung, der Maschinen- und Geratckosten dadurch, daB die 
Bcteiligten, im Besitze vcrschiedenen GroBgerates, sich gegen- 
scitig erganzen konnen, wahrend der einzelne Unternehmer unter 
Umstanden einen groBen Teil anschaffen oder mieten muB, 
kommen jcdocli nur bei Bauvorhaben gróBeren Umfanges zur 
Geltung. B ei kleinen und mittleren Bauten, wo jeder Unter
nehmer den erforderlichen Geratepark selbst besitzt, wird es 
fraglich sein, ob dann eine solche Yerbindung zweckmaBig ist, 
es sei denn, daB die E igenart des Bauw erks mehrere Angriffs- 
stellen fiir den Betrieb  bietet (Kanalstrecken, Gebaudefliigel). 
E s  wird auch zu erwagen sein, ob eine Teilung nicht in dem 
Sinne angebracht ist, daB ein Unternehmer die Bauleitung 
und Planbearbcitung, der andere die Ausfiihrung ubernimmt. 
E in  gegenseitiges Einspielen, welches unvermcidlich zu einer 
ungefahren Kenntnis der verbundenen Betriebe fuhrt, ist Vor- 
bedingung einer Arbeitsgem einschaft, die bis zu einem gewissen . 
Grade auch bereits zur Zeit der Angebotsvorbereitung und ge- 
meinsamen Preisfestsetzung stattfinden muB, In dieser Richtung 
kommt man zwanglaufig auf das Gebiet der Preisabreden, 
Kartelle, Intercssengemeinschaften oder wie sonst der Zu
sammenschluB mehrerer Firm en zur Erm ittlung angemessener 
Preise bezeichnet wird. E s  wiirde zu weit fiihren, die einschiagigen 
Fragen im Rahmen dieses Aufsatzes zu erórtern, zumal liicr 
reichliche und vortreffliche L iteratur vorliegt. Die Auftraggeber
—  gleichviel ob private oder offentliche Hand —  glauben sich 
durch hohe Preise der im K arteli zusammengeschlossenen 
Firm en ubervorteilt, haben m anchmal iibertriebene Vor- 
stellungen von den Gewinnabgaljen und werden in ihrem MiB- 
trauen zu dieser Einrichtung durch die Geheimlialtung und 
Schweigepflicht der Teilnehmer bestarkt. W er hier Einblick 
hat, weiB, daB gerade der letztgenannte Punkt in der weitaus 
groBten Zahl der Falle  nicht im geringsten beachtet wird. Dieser 
Um stand beseitigt aber das MiBtrauen nicht, sondern steigert es.
E s waren meiner Ansicht nach wcsentliche Vorteile zu erzielen 
wenn man diese unnotige Geheimhaltung beiseite lieBe, weil 
heute doch keiner vergebenden Stelle Sinn und Zweck solcher 
Unternehmer kartelle unbekannt sind. Alle Preisabreden stehen 
und fallen m it „angem essenen" Preisen. Diese fcstzulegen, 
ist die groBe Verantwortung, welche auf den Unternehmern 
ruht und der sie sich leider o ft nicht gewachsen zeigen. Hier 
fehlt die erzieherische Arbeit der Yerbande und hier miiBte sic 
unbedingt einsetzen. Wenn der Zuschlag fiir ein Bauvorhabc-n
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auf Grund eines Untcrangcbots —  gleichviel ob gegenuber einem 
vorhandenen K arte li oder nicht —  erfolgt, ware es Aufgabe der 
betreffenden Yerbande, den berechtigten und angemessenen 
Anspruch seiner M itglieder darzulegen, unter Umstanden auch 
durch Veróffentlichungen in Fachzeitschriften. H ierher gehort 
auch der Hinweis auf den m itunter bedeutenden Unterschied 
zwischen Angebot und Abrechnung in Fallen, wo er nicht durch 
einschneidende Planungsanderungen zu erltlaren, sondern auf 
spitzfindige Vertragsauslegung und iiberspannte Nachforderung 
zuriickzufiihren ist.

Meine Ausfuhrungen erheben insbesondere im letzten Teil 
nicht Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sollen nur beitragen, 
einige Fragen zur Beurteilung angemessener Preise aufzurolien 
und durch deren Lósung eine Besserung der heute herrschenden 
Zustande anzubahnen. In  einzelnen Punkten ist diese bestim m t 
zu erreichen. Die wichtigste Yoraussetzung hierfiir ist dic, 
endlich die ungerechtfertigte Kam pfstellung zwdschen; Ver- 
gebenden und Ausfiihrenden zu beseitigen. In  diesen B e- 
muhungen diirfen die verantwortungsbew'uBten K ra fte  in beiden 
Lagern nicht erlahmen.

DAS LITERARISCHE BURO DER BAUUNTERNEHMUNG.
Yon Dr.-Ing. G. Traub, Berlin-Siemensstadt.

B ei jeder gróBeren Bauunternehm ung, die ihre Aufgaben 
ernst nimmt, treten immer wieder Fragen auf, deren Beantwror- 
tuńg nur auf Grund der praktischen im  Baubetrieb gewonnenen 
Erfahrung und der Ergebnisse von Yersuchen, also am wesent- 
lichen an H and der in der Fachliteratur niedergelegten Bau- 
w issenschaft gescliehen kann.

B i ic h e r e i  u n d  L i t e r a t u r n a c h w e i s : E ine umfassende 
Fachbiicherei, die stets durch Neuerwrerbungen auf der Hóhe 
gclialten werden muB, erweist sich daher ais unbedingt notwendig. 
Dazu konnnt das H alten von Zeitschriften, deren Studium  jeweils 
die Liicken zwischen den verschiedenen Auflagen der Biicher 
zu ubcrbriicken hat. Die Ycrw altung und Auswertung der 
Biicher und Zeitschriften ist Aufgabe des literarischen Biiros, 
das die Druckschrifteneingange zuerst erhalten, buchen, den 
einzelnen Stellen zuleiten und spater einordnen mufi. D er Leiter 
des lit. Btiros geht nach erfolgter Buchung daran, den In h alt in 
die L iteraturkartei aufzunehmcn, dic nach Fachgebieten getrennt 
oder m it H ilfe der D ezim alklassifikation angelegt oder nach 
Stichworten alphabetisch geordnet sein kann. A m  einfaclisten 
ist dic zuletzt genannte A rt. Man schreibt auf den Umschlag 
der Zeitschrift z. B . : „A quadukt, 30 m Spw. Seite 4“ , „Fugen - 
ausbildung Seite 4 ", „K o sten  Seite 4 " , Holzdruckrohr D urch
messer 140  cm, 8 atm  Seite 9“  ais Stichworte fiir die 
beiden A ufsatze. E ine Schreibdam c fertigt danach Zettel oder 
K artę  so aus, daB links oben das Stichwort, dann Verfasser und 
llberschrift und endlich die Zeitschrift sam t Jah rgang und Seiten- 
zahl genannt sind. Zweckm aBig ist es, auch die vorhandenen 
Biicher m it aufzunehmen, dam it nicht an verschiedenen Stellen 
nach der gewiinschten L iteratu r gesucht werden muB. Karteien 
m it kraftigen K arten  nehmen viel R aum  ein. Praktischer sind 
Zettel aus gutem  Schreibpapier in der GróBe einer halben oder 
ganzen Postkarte (Din A  7 oder A  6). N im m t man Din A  6, so 
kónnen auch kurze Inhaltsangaben P latz  finden. W erden die be- 
sprochenen Arbeiten regelmaBig am Tage des E ingangs erledigt, so 
ist man jederzeit in der Lage, die neueste L iteratu r auf irgend 
einem Gebiete nachzuweisen. A is Erganzung kann die Literatur- 
schau einer Zeitschrift venvendet werden. Die gedruckten A n
gaben werden ausgeschnitten und auf diinne K arten  geklebt,

Zum  Aufsuchen alterer Zeitschriftenliteratur benutzt man 
die Inhaltsverzeichnisse, besonders die zusammengefaBten, wie 
sie z. B , fiir die Zeitschrift des V D I herausgegeben wurden. Die 
Inlialtsvcrzeichnisse der Sammelwerke, der H andbiicher und der 
V ortrage auf den H auptversam m lungen sollten stets zur H and 
sein. D er Deutsche Verband technisch-wdssenschaftlicher Vereine 
in Berlin, Ingenieurhaus, h at einen Quellenn achweis eingerichtet, 
der A uskun ft iiber L iteratu r gibt.

W is s e n s c h a f t l i c h e s  A r c l i i v  : Die Erfahrungen der F irm a 
sind zu einem groBen Teil in den Akten nicdergelegt, m it denen sie 
haufig auch eingestam pft werden und verloren gehen. Manche 
A kten werden nicht ausgewertet, w eil ein Wechsel in der Leitung 
des Techn. Biiros eingetreten ist und der neue Chef die alteren 
ahnlichen A\isfiihrungen nicht kennt. So kann es vorkommen, 
daB dieselbe Fragen immer wieder neu behandelt werden, ohne 
die friiheren Ergebnisse zu beriicksichtigen, Um dies zu verhiiten, 
ist es zweckmaBig, im lit. Buro ein wissenschaftliches A rchiv

anzulegen. Alle Stellen, die Briefe, Berichte oder Aktenvcrm erke 
m it entsprechendcm Inhalt schreiben oder empfangen, werden 
angewiesen, dem lit. Buro fiirs wiss. A rchiv einen Durchschlag 
oder eine A bsclirift zu ubersenden. Eingeordnet werden auch 
Literaturverzeichnisse, kleine Drucksachen, Paten tschrif ten, 
Photographien, Sltizzen und Berechnungen. Aus alteren Akten 
sind die wertvolleren Schriftstiicke zu entnehmen, fiir  die Ver- 
merke oder Abschriften eingefiigt werden. Die Angaben im wiss. 
A rchiv werden planm aBig erganzt durch Um fragen bei den Nieder- 
lassungen, bei Geschaftsfreunden und bei Sachverstandigen. Um 
nach M óglichkeit Entwendungen zu verhiiten, wird Stiick  fiir 
Stuck des Inhaltes auf den Deckeln verzeichnet und vor und nach 
Ausgabe nachgesehen.

W e r b e m it t e l :  W eitere Aufgaben des lit. B iiros sind: 
Die Beschaffung von W erbemitteln wie Drucksachen, Film en, 
Photographien, D iapositiven, Modellen, das Entwerfen und die 
Bestellung von Anzeigen in Fach- und Industrieblattern, dic 
Vorbereitung der Beteiligung an Ausstellungen und das Abfassen 
von Bauberichten und anderen Mitteilungen an dic Presse. Will 
man groBe Verbreitung der Nachrichten erreichen, so laBt man 
die Unterlagen mehrfach herstellen und versendet sie an eine 
Reihe von Fachschriftstellern.

Die W erbung durch Aufgabe von Anzeigen in Fach- und 
Industrie-Zeitschriften ist besonders fiir solche Firm en wichtig, 
die Sondergebiete bearbeiten. Aber auch fiir  die ubrigen B au- 
unternehmungen ist sie nicht ohne Nutzen. H aufig  werden sich 
die Erfolge der aufgegebenen Anzeigen schwer naclnveisen 
lassen, auch wird das Verhaltnis der Anzeigenkosten zum U m satz 
sehr klein sein, beides im Gegensatz zu den Verhaltnissen bei 
den meisten sonstigen industriellen Untemehmungen. B ei der 
Auswahl der Zeitschriften ist in erster Linie die anerkannte 
Fachpresse zu bedenken, wogegen die zahlreichen Gesuche 
um Aufgabe von Anzeigen in AdreBbiichern, Stadtebiichern, 
Fes tschrif ten, Firmenmonographien, Jahrbiichern und dergl. 
fast durchweg1 abschlagig beschieden werden miissen, da kein 
W erbeerfolg zu erwarten ist. In Zweifelsfallen gibt der Reichs- 
verband der Deutschen Industrie oder der Reichsverband 
industrieller Bauunternchmungen Auskunft.

W ichtig ist das Aufstellen und Verviclfaltigcn von Refe- 
renzenlisten, um den Baulustigen beweisen zu kónnen, daB die 
F irm a Erfahrungen in der Ausfuhrung der betreffenden Arbeiten 
besitzt. AuBerdem sind W erbeschriften m it Bildern der Bauten 
zusammenzustellen und in D ruck zu geben. Verschiedene Firm en 
bringen eine Zeitschrift m it Abbildungen und Beschreibungen 
ihrer Bauten heraus, die regelmaBig an einfluBreiche Persónlicli- 
keiten versandt wird.

F iir  den D ruck der m it B ildern versehenen W erbeschriften 
benutzt man m eist A utotypien und Strichatzungen. Die Vorberei- 
tung der B ilder fiir die K unstanstalt durch Angabe der gewiinsch- 
ten Ausbesserung und Begrenzung, die Anleitung zur Herstellung 
der Druckstockzeichnungen und die Aufbewrahrung der Bildstócke 
gehort ebenfalls zu den Obliegenheiten des lit. B iiros. Zur E r-

1 Ais Ausnahmen seien genannt: Das ReiclisadreBbucli von Mosse 
und der Bauweltkatalog von Ullstein.
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leichterung der Einordnung und der Ilcrąusnahm c werden auf der 
Druckflache der Bildstocke am Rande des B ildes Zeiclien und 
Nummer eingetragen.

B esitzt die F irm a eine photographische Abteilung, so wird sie 
dem Leiter des lit. Biiros unterstellt, der fur die Beschaffung 
aller W erbemittel verantwortlich ist. Von jedem N egativ werden
2 Abziige im  lit. Buro aufbewahrt, aber nicht in den unhand- 
lichen Alben, sondern entweder einzeln aufgeklebt und in Form  
eincr K artoth ek  geordnet oder unaufgezogen m it angeklebten 
gelochten Streifen in Briefordnern gesammelt. Erstere A rt be
dingt mehr Raum , Kosten und Arbeitsleistung ais die zweite, die 
noch dadurch vereinfacht werden kann, daB der Photograph eine 
den H eftstreifen einschliefiende PapiergróBe verwendet.

Zur W erbung dienen auch Vortrage iiber Bauten oder bau- 
wisserischaftliche Fragen, die von Mitarbeitern der F irm a gehalten 
werden. D er Leiter des lit. Biiros hat die Aufgabe, die Vortrage 
vorzubereiten, B ilder vorzulęgeń, die Herstellung der Zeichnungen 
zu den Diapositiven zu uberwachen und die Glasbilder anfertigen 
zu lassen. Einen Ic ii der Vortrage wird er selbst iibernehmen, 
verfassen und halten. Notwendig ist die Kenntnis der fiir das 
Yortragswesen wichtigen Literatur 2. In neuer Zeit werden auch 
Film e fiir die Werbung herangezogen. F iir  Ausstellungen werden 
Modellc der Bauten angefertigt, die besonders wirkungsvoll (und 
teucr) sind, wenn sie bewegliche Teile im Betrieb zeigen.

N o rm e n  : D as Norinenblattverzeichnis ist regelmaBig zu be- 
zielien und danach die Reihe der fiir den Geschaftsbetrieb in 
B etracbt kommenden B latter zu beschaffen und zu verteilen. 
Beim  En tw urf der GroBe und der Aufschriften der Briefbogen, 
der Umschlage, der Karteikarten und -Kasten sind die Normen 
zu beriicksichtigen. E in , H eft, das die verschicdenen Moglich- 
keiten der Ausgestaltung der Briefbogen und Umschlage im 
Rahm en der Normen zeigt, ist beim Beuthverlag in Berlin er- 
schicnen. D a das Gęsicht der Briefbogen sehr viel zur Werbung 
beitragen kann, laBt man es am besten von einem nahmhaften 
Kiinstler entwerfen. Dicselben Erwagungen gelten auch fiir den 
En tw urf der iibrigen Drucksachen und der Werbeanzeigen der 
F irm a.

P a  ten  t e ;  Die Patentangelegenheiten gehoren meist auch 
in das Tatigkcitsgebiet des lit. Biiros. Die Anfertigung der

- Richtlinicn fiir YortrSge technischen Inhaltes, aufgestellt vom 
Deutschen Verband Technisch-Wissenschaftlichcr Vereine in Zu- 
sammenarbeit mit der Technisch-Wissenschaftlichen Lehrmittel- 
zentralc (TWL), die Richtlinicn fiir die Ausgestaltung der Vortrags- 
raume, aufgestellt vom Deutschen Verband Technisch-Wissenscliaft- 
licher Vereine, die Leitsatze fiir technische Lichtbildcr, aufgestellt von 
der TWL, die Merkspriiche fur Vortragende, herausgegcben von der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Botriebsingenieurc und Hanffstengel, 
Das Technische Lichtbild (VDI-Yerlag).

Patentzeichnungen ist zu uberwachen, dic Anmeldungcn sind 
zu vcrfassen. Aus dem P atcn tb latt ersieht man die fiir die F irm a 
wichtigen fremden Anmeldungen und Erteilungen, von denen 
man sich Abscliriften vcrschafft. F iir  groflerc Firm en ist es von 
W ert, wenn ihre technischen Leiter den Uberblick iiber die neuen 
Erfindungen ihres Fachgebietes stets behalten, um aussichtsvolle 
Yerfahren oder Gerate beizeiten sich sichern zu konnen oder um 
zu eigenen Erfindungen angeregt zu werden.

S c h r i f t w e c h s e l : AuBer dem Schriftwechsel m it dem 
Patentam t, den Anmeldungen, Erwiderungen, Einspriichen usw. 
ist der umfassende Schriftverkehr m it Licferanten, Kunden, 
Hoch- und Fachschulen, Schriftstellem  und den Niederlassungen 
zu erwahnen. Die Niederlassungen erhalten A uskunft iiber bau- 
wissenschaftliche Fragen und werden aufgefordert, ihrerseits 
stets ihre Erfahrungen dem Stam m haus bekannt zu geben und 
ihre Baubeschreibungen, Zeichnungen und Bilder (Negative) in 
guter Verpackung einzusenden. Den einzelnen Abteilungen im 
H ause und den in der Nahe tiitigen Bauleitern sind Fach-Vcr- 
anstaltungen, Yortrage, Besichtigungen und Ausstellungen am 
Ort mitzuteilen.

D e r  L e i t e r  d es  l i t .  B i i r o s :  Dem Leiter des lit. Biiros 
nebst seinem geschulten Hilfspersonal ist ein umfassendes 
latigkeitsfe ld  m it groBer Yerantwortlichkeit iibertragen. Nur 
eine gefestigte Personlichkeit m it groBer Erfahrung und Arbcits- 
freude ist im stande, allen Anforderungen der Stellung gerccht 
zu werden. E in  miirrischer unzuganglichcr Mann, der sich hinter 
Biichern und Akten vergrabt und hinter Vorschriften verschanzt, 
ist vollkommen ungeeignet; der Leiter des lit. B iiros kann nur 
dann den groBtmoglichen Nutzen bringen, wenn er bereitwillig 
allen M itarbeitern der Firm a, auch den Zeichncrn und sonstigen 
K raften  in nicht leitenden Stellungen, jederzeit A uskunft iiber 
alle in den Bercich des lit. B iiros fallenden Fragen gibt. E r  muB 
m it der Geschaftsleitung, den verschiedcncn Biiroleitern und dcm 
am Ort befindlichen Bauleitern stets im K o n tak t bleiben, um 
iiber die Absichten und die Erfolge der Unternehmung sowie mit 
der P rax is auf dem Laufenden zu bleiben und zeitig in Erfahrung 
zu bringen, wann neue W erbem ittel geschaffen werden miissen.

B e d e u t u n g  d es  l i t .  B i i r o s :  Dem lit. Buro der Bau- 
unternehmung wird o ft nur geringe Bedeutung beigemessen. 
Wenn man aber bedenkt, welche W erte in den sich immer mehren- 
den Bestanden des wiss. A rchivs, der Bucherei, der B ilder und 
anderen H ilfs- und W erbemittel dem Buro anvertraut sind, und 
wie notwendig gute W erbemittel fiir die A uftrage suchenden Mit- 
arbeiter sind, ferner w ieviel Zeit, Miihe und Kosten durch r.asche 
Nachweisung der einschlagigcn L iteratur und durch das Nach- 
sehen der im wiss. A rchiv gesammelten Erfahrungen crspart 
werden, dann wird man erkennen, daB cin gut geleitetes lit. B iiro 
der F irm a ausgezeichnete Dienste leistet.

DIE BRUCKE UBER DEN FLUSS „ALTER DNJEPR“ IN DER U .D .S .S .R .
Yon Ing. Theodor Baumgart, der Witkowilzer Bergbau- und EisiinhiUten-Gewerkschnft.

O b ersich t: Die alte Briicke iiber den Dnjepr wird vom kilnftigcn 
Stausee iibcrflutet und muG abgctragen werden. Die neuen Briicken 
werden unterhalb der Dnjeprostroj-Stauaniage iiber dic beiden FluD- 
arnie „Neuer" und „Alter Dnjepr" gebaut. Die Briicke Uber den 
„Alten Dnjepr" ist mit ihrer StUtzweite von 224 m die derzeit 
weitestgesfiannte Bogenbriicke Europas. Beschreibung der Briicken- 
konstruktion. Bauplatzeinrichtung. Montagevorgang. Ais Baustoff 
wurde vornehmlich Si-Baustahl yerwendet.

E i n l e i t u n g :

In  der Nahe der Stadt Saporoschjc, dem ehemaligen Alexan- 
drowsk, ist ein groBes K raftw crk  im Entstehen, das Dnjepr- 
Stauw erk „D n jeprostro j" (Dnjeprovskoje Strojitelstvo),

Durch eine machtige Staum auer wird der Dnjepr-FluB 
um 38— 39 m hoch angestaut, wodurch die K ataraktę, welche 
bisher zwischen den Stadten Dnjepropetrowsk (friiher Jekate- 
rinoslaw) und Saporoschje die Schiffahrt verhindcrten, so hoch 
iiberflutet werden, daB in der Zukunft cin ununterbrochener

Schiffsverkehr vom Schwarzen bis zum Baltischen Meer móglich 
sein wird. In  der an die Staum auer am linken U fer angeschlossc- 
nen Kraftzentrale wird durch 10  Francisturbinen a  90 000 P S
—  den derzeit groBten W asserturbinen der W eit —  die unge- 
heure Energie von 900 000 P S  gewonnen, m ittels welcher die 
groBen neuen Industrieanlagen, das sogenannte „D njepr-K om - 
bin at", und ein weit verzweigtes tlberland-K raftnetz m it elek- 
trischem Strom  versorgt werden sollen. D a die etwa 1 km ober- 
halb der Stauanlage bcfindliche Dnjeprbriicke —  eine Auslcger- 
bogcnbriicke von 190 m Stiitzweite — , welche durch den kiinftigen 
Stau-See unter W asser gesetzt werden wiirde, abgetragen werden 
muB, w ar es nótig, einen neuen Briickeniibergang zu schaffen, 
der unter Beriicksichtigung der zukiinftigen Verhaltnisse etw a
7 km unterhalb der Stauanlage projektiert werden muBte. Im  
nachstehenden soli die Briicke iiber dem „A lten  D n jep r", dem 
westlichen Arm  des durch die Insel Chortitza geteilten Flusses, 
beschrieben werden (Abb. 1).
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Das an dieser Stelle zwischen steil abfallenden Granit-
felscn tief eingeschnittene Strom bett wird m it einem Sichel-
bogen —•• Fachw erktrager z u 8 m Feldweite in einer einzigen

Offnung von 224 m 
Stutzw eite iiber- 
spannt. (Abb. 2.) Die 
Pfcilhóhe des Bogen- 
Untergurtes betragt
29 m, die Hohe des 
Bogentragers im 
Scheitel g m, die 
H aupttrager- Entfer
nung miBt 10 ,5 m.

Der Bogen-Uber- 
bau besteht aus stei- 
fen zweietagigen
Rahm en, welche m it 
den Obergurtknoten 
starrverbunden sind. 
An die Bogenbriicke 
schlieBen sich beider
seits gleichartig aus- 
gefiihrteUferbriicken 
an, welche aus je  6, 
ebenfalls in 8 m A b
stand angeordneten 
steifen Rahm en be
stehen , dereń Stan der
auf StahlguBlagern 
gelenkig auf ruhen. 
Die Rahm en tragen 
auf dem unteren 

Querriegel die Langstrager der 8 m breiten StraBenfahrbahn, 
auf dem oberen Qnerriegel, auf StahlguB-Gleitlagern aufsitzend, 
dic 2 Bruckenstrange der zweigeleisigen Eisenbahnfahrbahn. 
Die StraBenfahrbahn liegt etwas hoher ais der Untergurtscheitel, 
die Schienenunterkante der 
Eisenbahn etw a 10  m iiber 
der StraBe. Die StraBen
fahrbahn endet m it den 
Uferbriicken und hat somit 
eine Lange von 224 +  -~><
48 m — 320 111, wahrend fiir 
die Eisenbahn auf beiden 
Ufern noch Blechtrager- 
briteken a  25 m Stutzweite 
errichtet wurden, unter 
weichen sich die StraBen- 
zufahrtsrampen entwickeln, 
so daB die Gesam tlange der 
Eisenbahnbriicken 370 m 
betragt. Die 25 m-Briicken 
sind im I,andwiderlager be- 
sonders fest verankert, um 
die Brem skraftc der Ufer- 
briicken aufnehmen zu kón- 
nen, die iiber dem Bogen 
liegenden Eisenbahnbriicken 
haben einen starken Brem s- 
verband in der Bogenm itte.
Zum Temperaturausgleich ist beim tłbergang von der Bogen- 
konstruktion zu den Uferbriicken in der Langsrichtung eine 
Ausgleichsfuge von 150  mm Weite (bei 0 ° C) vorgesehen, wodurch 
an dieser Stelle samtliche Langstrager und Verbande unterbrochen 
werden. An Yerbanden hat die Brucke einen kraftigen Wind- 
verband in der Ebene des Bogenuntergurtes, dessen Enden im 
Mauerwerk des Bogen-W iderlagers gelenkig gelagert sind, einen 
H orizontalverband in der Ebene der StraBenfahrbahn, der von 
den Briickenenden bis zurVerschncidung m it dem Bogenobergurt 
reiclit und einen H orizontalverband auf die ganze Lange der 
Briicke unter der oberen Fahrbahn. Die Rahm en besitzen unter-
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halb der unteren Querriegel zwischen den Stielen einen Streben- 
Querverband (Abb. 3).

Die StraBenfahrbalm tafel besteht aus auf den Langstragern 
aufgeschweiBten Briickenbelageisen, iiber weichen eine Schlacken- 
betonschicht (1 T . Zement, 2 T. Sand und 17  T . Kessclschlacke) 
aufgebracht ist; dariiber liegt ein 2 cm starker Zem cntaufstrich, 
in den ein D rahtgeflecht eingebettet ist; au f diesen Zement- 
aufstricli kommt die aus einer doppelten Asphaltschicht be- 
stehende Fahrbahndeckc.

B a u p la t z - E i n r i c h t u n g  (Abb. 4).

D a das rechte U fer des Flusses m ittels Eisenbahn und Fuhr- 
werk bereits zuganglich war, wurde liier cin Lagcrplatz fiir die 
ankommenden Konstruktionsteile der rechten Briickenhalfte, 
beiderseits des Eisenbahndam mes, errichtet. D as Auf- und A b 
laden besorgte cin auf einem zweiten Geleise fahrender Dam pf- 
drehkran m it einer m aximalcn Tragfahigkeit von 40 t  bei der 
steilsten Stellung des 12  m langen Auslegers. In nachster Nahe 
des Zufahrtgeleiscs waren, den etwas ungiinstigen Terrain- 
verhaltnissen angepaBt, mehrere W erkzeug- und Nietenmagazine, 
eine kleine Baukanzlei, eine Reparaturw erkstatte, ein Magazin 
fiir feuergefahrliche Stoffe (Ole, Benzin, Petroleum  uswr.) eine 
Schmiede und eine prim itive Iiolzbearbeitungswerkstatte, an- 
geordnęt. D ie E inrichtung der Reparaturw erkstatte bestand im 
wesentlichen aus einer Standerbohrm ascliine, einer Spitzen- 
drehbanlc, einer Universal-Schmiergelschlcifm aschine und einer 
Gewindeschncid maschine. GroBere Reparaturarbeiten, fiir welche 
diese Einrichtungen nicht geniigten, wurden in der etw a 7 km 
strom aufliegendcn und m it Motorbooten leicht erreichbaren, 
sehr gut ausgcstattcten H auptw crkstatte der Stauanlage ausge- 
fiihrt.

Ani linken Ufer, auf der Insel Chortitza, befanden sich die 
H auptkanzlei, mehrere kleine M agazine fiir Werkzeuge und 
H ilfsstoffe, eine Schmiede, Wohnungen und Kuchen fiir die 
Bauarbeiter, cin elektrisch angetriebener Schragaufzug zum

Schem der 
Largs-ldrems)-Trager der oberen Fahrbahn

Transport fiir die auf dem W asserwege ankommenden Kon- 
struktionstcile, vom U fer zur Baustelle und eine Kompressoren- 
anlage, bestehend aus 3 Auto-Kom pressoren a 6 m 3/min der 
F irm a Dingler-Zweibriicken und eiiłem stabilen, elektrisch 
angetriebenen, dreistufigen Kom pressor vom  Eisenw erk W it- 
kowitz, m it einer Leistung von 15  m3 in der Minutę. E in  cigent- 
liclier Lagerplatz fiir Konstruktionsm aterial w ar am linken U fer 
nicht vorgesehen, doch muBten die Teile fiir die Uferbriicken vor- 
iibergehend deponiert werden. Alle iibrigen fiir die linkę Briicken- 
halfte bestimmten Konstruktionen wurden auf Schiffen zum 
Geriist. gebracht und direkt an Ort und Stelle eingebaut.

BAUM GART, D IE  B R tfC K E  U BER D EN  F L U SS „A L T E R  D N JEPR "  IN  D ER U. D. S. S. R.

1 . Staumauer
2. Brucke Uber den

Neuen Dnjepr*,
3. Briicke iiber den 

..Alten Dnjepr4*

Abzutragcnde Eisenbahnlinien 
Neue Eisenbahnlinien

Abb. 1 .

Veróand in der oberen Fahrbahn

Verband in der unferen Fahrbahn 

Ansieht der Briicke

Abb. 2 .
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M o n t a g e -V  o rg a n g .
Bei den Yorbesprechungen m it den russischen Behorden 

iiber die Montagemethoden wurde festgestellt, daJ3 alle beson- 
deren Methoden, wie freier Vorbau, Montage m it fahrbaren 
Portalkranen usw., wegen der zu hohen Kosten fiir die speziellen 
Konstruktionen und maschinellen Einrichtungen abzulehnen 
seien und man m it den beim Bau  der Staum auer bereits reichlich 
vorhandenen mechanischen H ilfsm itteln das Auslangen finden

Abb. 5

1 . Oberes W iderlager ani linken Ufer
2. Unteres „  „ „
3. Bogenlager .» ..
4. ,, ,, rechten
5. Unteres W iderlager am rechten Ufer
6. Oberes „ „  »*
7. Hauptkanzlei
8. Kompressorenstation
9. Schmiede

10. Elektrowinde
11 .  Purapenstation
12. Meisterkanżlei
13. Werkzeugmagazin
14. Verladebiihne
15. Steinbruch

16. Schmalspurbahn
17. Nietenmagazin
18. Reparaiurwerkstiitte
19. Sehwimmderrick
20. Arbeiterwohnung fiir Auslander
21. „  Russen
22. Speisesaal ».
23. „  Auslander
24. Hnlzlagerplatz
25. Schuppen mit KreissSge
26. Steinbrecher
27. Fahre
28. SchrSgaufzug
29. Olmagazin

Abb. 4.

solle. D a Bauholz leicht und billig zu beschaffen war und der 
FluCgrund m it seinem 10— 15 m machtigen K iesbett sich ais 
geniigend tragfahig erwies, einigte man sich darauf, fiir den Bogen 
ein der Untergurtform  angepaBtes, festes Holzgerust zu errichten 
(Abb. 5).

Dieses Geriist bestand aus 9 starken Geriistturmeń m it 
einem M ittenabstand von 24 m, auf welchen 24 m lange und 
3,9 111 hohe, liólzerne Briickentrager System  „L em b k e" aufge- 
setzt waren. Unter jedern Bogentrager waren 2 normale und in 
der Gertistmittc ein leichter konstruierter Lem bketrager ange

ordnet, au f welchen dic 13 ,5  m breite Be- 
dielung in iiblicher Weise aufgelegt war. Alle 
5 Lem bketrager-Strange waren durch Horizon- 
tal- und Querverbande verbunden, die Geriist- 
tiirme wurden gegeneinander m it starken Draht- 
seilen abgespannt.

Die Montierung der Eisenkonstruktionen, 
welche von dem Verfasser dieses Artikels ge
leitet wurde, begann am 9. Mai 1930 und er
folgte von beiden Ufern aus gegen die Mitte. 
E s  konnte zunachst nur am rechten Ufer be- 
gonnen werden, da infolge des sehr spat er- 
folgten Eisganges die Baustelle auf der Insel 
erst im Mai eingerichtet werden konnte.

Zunachst wurden die 25 m-Uferbriicken 
der Eisenbahnfahrbahn auf leichten Holz- 
geriisten unter Zuhilfenahme eines am W ider
lager stehenden Dam pfkranes m ontiert und 
auf dem oberen Querriegel des inzwischen mit 
Holzbocken aufgestellten ersten Rahm ens Nr. 6 
(Abb. 2) gelagert. Nun wurde auf den Ober- 
gurten dieser Briicken in der Bauwerkslangs- 
achse eine provisorische Fahrbahn ftir den 
M ontagekran hergestellt, der Montagedampf- 
kran bis zum ersten Rahmen 6 ' vorgebracht 
und die Montage des ersten 8 m-Feldes (Auf- 
stellen des zweiten Rahm ens 5 ',  Zusammen- 
bau der Yerbande und Einlegen der Eisen- 
bahnbriicken) der Estokaden - Uferbriicken 
durchgefiihrt. Je tz t legte man auf die oberen 
Querriegel dieser beiden Rahmen eine 8 m lange 
Hilfsbriicke fiir die Kranfahrbalin, montierte 
nach Yorfahren des Kranes das zweite 8 m-
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Feld 5 '—ą ' und legte dann in dieses Feld  eine zweite gleicli- 
artige H ilfsbriicke ein. N ach Vorfahren des M ontagekranes 
bis zum Rahm en 4 ' konnte auf die oben beschriebene Weise 
das dritte Feld  4/— 3 ' m ontiert werden. Nun wurde die 
riickw arts liegende H ilfsbriicke aus dem Fach  6 '— 5 ' m it 
dem Dam pfkran in das Fach  4 '— 3 ' vorgelegt, der D am pf
kran bis zum Rahm en 3 ' vorgebracht ,und die Montage des 
nachsten Feldes durchgefuhrt. D as jeweilige Umlegen der 18 ,3  t 
schweren H ilfsbriicke in das neu montierte Briickeiifacli (Abb. 6)

erforderte groCe Vorsicht, da der M ontagekran m it seinem 22 m 
langen Ausleger nur eine m axim alc Tragfahigkeit von 2 1,8  t 
besaB und die steilste Stellung des Auslegers fiir diese Operation 
nicht in Frage kam. A uf die beschriebene Weise wurde die ge

sam te Eisenkonstruktion der Brucke zusam m engestellt (Abb. 7) 
und gleichzeitig wurden 'auch die Brucken fiir die Eisenbahn 
eingebaut, auf weichen die Konstruktionsteile auf P lattform 
wagen bis zum M ontageort vorgebracht wurden. F iir  die Montage 
der 28 t  schweren Bogenlager-Unterteile waren besoiidere Vor-

der ubrigen Konstruktionen nicht behindert. Der letzte Rahm en 1 ' 
der Uferbriicken wurde aus Sicherheitsgriinden m ittels Holz- 
streben und Drahtseilen m it dem auf dem Bogenlager-Oberteil

stehenden ersten Bogenrahm en Nr. o voriibergehend versteift, 
um ein Offnen der an dieser Stelle befindlichen Ausgleichsfugen 
zu verhuten. D ie U ntergurtteile des Bogens wurden in jedem  
Knotenpunkte auf Holzkreuzlagern aufgelegt, in weichen je
2 hydraulische Hebebocke —  unter jeder Gurtwand einer —  
von 50 t  Tragfahigkeit eingebaut waren. J e  6 Hebebocke von
3 hintereinanderliegenden Untergurtknotcn waren m ittels Rohr- 
leitungen an einem Verteilungsstiick m it 6 Absperrventilęn an
geschlossen, von weichen eine Leitung zu einer HandpreG- 
pumpe fiihrte, die von einem Mann betatigt werden konnte. 
Unter den Auflagerknoten standen je  2 PreBpumpen a  100 t  
m it Einzelantrieb in Verwendung. Im  ganzen bestand dic 
hydraulische H ebeanlage som it aus 8 Hebebocken a 100 t, 
108 Hebebocken a 50 t  und 18  PreBpum pen sam t den zugehorigen 
Rohrleitungen und Vefteilungsstiicken.

Vom  rechten U fer aus wurde die Bogenm itte am 14. August 
erreicht, wahrend die Montage der linken Brtickenhalfte erst am
26. Septem ber 19 3 1 bis zur M itte gebracht werden konnte. 
E s  wurde nun unverzuglich m it den Arbeiten am BogenschluB 
begonnen. Die unbearbeitet gelieferten Enden der Bogen- und 
Fahrbahnteile der beiden M ittelfelder wurden nach sorgfaltigem  
Ausrichten der montierten Bogenhalften unter Beriicksichtigung 
der Tem peratureinfliisse genau abgelangt, bearbeitet und bei 
einer Tem peratur von +  7 °  C eingebaut. Die in diesen Tagen 
auch zur Nachtzeit herrscliende abnorm al liohe Tem peratur hat 
die Arbeiten am BogenschluB sehr verzogert und erst am 1 1 .  Ok
tober konnten die Gurte in der Mitte zusammengeschlossen 
werden. Nach nochmaligem sorgfaltigem  Ausrichten der Bogen- 
trager wurde m it dem Vcrnieten der Gurtknoten begonnen. 
(Abb. g zeigt den Bauzustand am 12 . Oktober 1930).

Abb. 9.

Am  15 . Novem ber wurde bei Anwesenheit des bekannten 
M oskauer Briickenbauprofessors Strelecky und einer Kommission 
votn Volkskom m issariat fiir das Verkehrswesen (N K P S) die 
Brucke vom  Geriist freigem acht. M ittels der Hebebocke wurde 
die ganze Konstruktion etw a 180 111111 aufgehoben, die Holz- 
lagen unter den Untergurtknoten wurden entfernt und hierauf 
in drei Senkungsoperationen, wobei dic Stellringe der Hebebocke 
auf vorher errechnete MaBe eingestellt waren, auf die Lager ab- 
gesenkt. Die einzelnen Operationen wurden von einer Zentral- 
stelle aus durch elektrisclie Glocken- und Lichtsignale geleitet. 
B e i diesen Arbeiten h at sich die von der F irm a „H ebezeug- 
U nion" in Berlin gelieferte hydraulische H ebeanlage sehr gut 
bewahrt.

Nach dem Vernieten der Horizontal- und Querverbande 
fand am 28. und 29. Novem ber 1930 die von der Priifungs- 
station des N K P S  vorgenommene Erprobung des Bauwerkes 
fiir die Vor-t)bernahm e statt, welche durchaus giinstige Resultate 
ergab. M it Ende Novem ber w ar som it die M ontagearbeit prak
tisch beendet.

A m  1 . Dezember 1930 wurde der Eisenbahnverkchr iiber 
die Brucke eróffnet, der allerdings vorlaufig nur in der Befiir- 
derung von Baum aterialien besteht, da die am linken U fer 
anschlieBende Eisenbahnlinie noch nicht fertiggestellt ist.
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Nach Durchfiihrung von einigen neberisachlichen Nach- 
arbeiten an den Gelandem  und der Gehwegbelagkonstruktion 
der Eisenbahn- und StraBenfahrbahnen konnte am 15 . De
zember die letzte kleine M onlagepartie von der Arbeitsstellc 
abreisen.

Die Montage sollte vertragsnm flig am 1 . Mai 1930 begonnen 
und nicht spater ais ani 3 1 .  Jan u ar 19 3 1 vollendet werden. 
Dieser Term in wurde erheblich unterschritten und hatte noch 
bedeutend mehr gekiirzt werden konnen, wenn zum vereinbarten 
Zeitpunkt des Beginnes auf beiden Ufern zugleich m it der Arbeit 
hatte begonnen werden konnen.

S c h lu B b e m c r k u n g e n  :
A is Bąuraaterial fiir die Bogentrager, dic Uferbriicken- 

rahmen und die Wind- und Querverbande wurde Si-Baustahl 
verwendet, hinsichtlich dessen Q ualitat die nachstehend ange- 
fiihrten Bedingungen erfullt werden muBten: Chemische Grenz- 
werte im fertigen W alzstiick: C =  m ax. 0 ,22% , P  =  max.
0,06% , S =  m ax. 0,05% , Cu =  min 0 ,18 % , Si =  0,6— 1% , 
Mn =  0,5— 1% '. Mechanische Eigenschaften: Spannung, an der 
Streckgrenze =  min 36 kg/mm2, Bruchspannung =  50— 62 
kg/mm2; die relative Dehnung durfte nicht weniger ais 20%  
langs und 18 %  quer zur Walzriclitung betragen. AuBerdem 
wurden bei der Abnalnne m it den Probestaben noch K alt- und

HeiBbiegeproben vorgenommen. F iir  die Niete w ar ebenfalls 
Si-Stah l derselben Q ualitat vorgeschrieben.

Das Gewicht der montierten Eisenkonstruktionen setzt sich 
zusammen aus 198 t  StalilguB, 3880 t  S i-Stah l und etwa 1500 t 
gewóhnlichem FluBstahl (St. 37). Alle Konstruktionen aus Si- 
Stahl, die StahlguBteile fiir die Bogen- und W indverbandlager 
und die aus FluBstahl hergestellten Gelander der StraBen- 
gehwege lieferte die W itkowitzer Bergbau- und Eisenhiitten- 
Gewerkschaft, die iibrigen aus FluBstahl (St. 37) bestehenden 
Teile der StraBen- und Eisenbahnfahrbahnen, einschlieBlich der 
Gehwegbelagkonstruktion wurden von dem russischen W erk 
Petrow sky in Dnjepropetrowsk (Jekatarinoslaw) geliefert.

Das Schlagen der 250 000 Stiick  Montagenieten, und zwar 
190 000 Si- und 60 000 FiuBstahlnieten, erfolgte durchwegs mit 
Preflluftham mern verschiedener H erkunft. D as Erwarm en der 
Nieten geschah in geschlossenen Nietwarmófen m it natiirlicheni 
Zug und in offenen Feldschmieden m it PreBluftansch 111B, in 
Koks- und Schmiedekohlenfeuer.

Das Aufbohren und Nachreiben der Nietlocher wurde nur 
m it PreBluftbolirmaschinen durchgefiihrt.

SchlieBlich sei ais bemerkenswert angefiihrt, daB bei dem 
ganzen fast 8 Monate dauernden Bau  unter der ungefahr 200 
Mann starken M ontagemannschaft kein einziger schwerer 
Ungliicksfall yorgekommen ist.

DIE SAIDENBAGHTALSPERRE DER STADT CHEMNITZ.
IH R E  P LA N U N G , B A U E IN R IC H T U N G  U N D  -A U SFU H R U N G .

Von Dipl.-Ing. Erich Steyer, Arbeitsgemeinschaft Saidenbachtalupewe. 
(Fortsetzung von Seite 704.)

II. Baustelleneinrichtung und Bauausftihrung.
1 . G r u n d la g e n  d e r  B a u s t e lt e n e in r ic h t u n g .

Die im vorhergehenden Abschnitt unter 4 beschriebene 
Saidenbachtalsperre wurde, wie schon erwahnt, der Arbeits
gem einschaft Beton- & Monierbau A .-G ., Eduard Steyer, Rud. 
Wolle, zur Ausfuhrung iibertragen.

B ei dem Um fange des Bauwerkes, ohne Nebenanlagen 
rd. 140 0 0 0  m3 E rd - und Felsausbruch fiir die Baugrube und 
200 000 m3 Bruchsteinmauerwerk, muBte die Baustellcnein- 
richtung aufs sorgfaltigste, unter Ver- 
wendung neuzeitlicher Maschinen geplant 
und durchgefiihrt werden.

Mafigebend fiir die Gruppierung der 
einzelnen Baustellenteile waren die Zu- 
fahrtswege, die Gelandegestaltung, die goolo- 
gischen Verhaltnisse, unbedingte Gewa.hr- 
leistung bester A rbeit und die gróBtmógliche 
Mechanisierung des Betriebes. Ferner waren 
aus dem Vertrag mit der Bauherrschaft 
folgende Punkte zu berucksichtigen: Forder- 
gleise diirfen auf die Mauer nicht verlegt 
werden, Durchfahren der Mauer durch Tun- 
nels ist verboten, zur Mórtelherstellung wird 
Grubensand verwendet, dem bis zu 15 %  aus 
bodenstandigem Gestein hergestellter Quetschsand zugesetzt 
werden darf und das Mischungsverhaltnis des Mortels besteht 
aus 0,6 Z +  0,75 K tg  +  1,5  Tr. +  5 S (i. R t.).

SchlieBlich w ar nótig, im Sinne des Zusammenschlusses der 
einzelnen Firm en zur Arbeitsgemeinschaft, die Gerateparks der 
beteiligtenFirmen weitestgehend zuvenvenden und ubermaBigeln- 
vestierung durch Neuanschaffung von GroBgeraten zu vermeiden.

Diese Punkte bilden die H auptgrundlage fiir die Baustellen
einrichtung und stellen sich im einzelnen folgendermaBen dar.

Das Sperrengelande ist in einem Quertal der Flóha golegen. 
Die Sperrenbaustelle und das Gelande unterhalb bis zur Ein- 
miindung des Saidenbaches in dic Flóha w ar gróBtenteils dicht 
bewaldet. T11 den Teilen oberhalb der Sperrmauer ist die Hang-

gestaltung flach, unterhalb der Sperrm auer schlieBen sich die 
Hangę zu einem eng gewundenen Tale zusammen. Durch das 
Sperrengelande fuhrten nur Forstw irtschaftsw ege.

Im  Flóhatale verlauft dic eingleisige Reichsbahnhauptlinie 
Flóha— Pockau— Lengefeld. Die Baustelle konnte also nur von 
hier aus erschlossen werden durch Erbauung eines AnschluB- 
bahnhofes in Normalspur. Umsatz- wie RiickstoBgleise sind 
bemessen fiir gleichzeitige Zustellung und Abfertigung von 
16  Reichsbahnwagen. D er AnschluB an das Reichsbahnhaupt- 
gleis erfolgte m it einer elcktrischen Sicherheitsweiche, die an (las

Blocksystem  des Bahnhofes Pockau angeschlossen ist. Eine 
Durchfiihrung des Yollspurgleises bis zur Baustelle w ar wegen 
der engen Talschlucht und des Talgefalles unmóglich, weshalb 
der AnschluBbahnhof auch fiir den Umschlag auf die Baubahn 
von 900 mm Spurweite ausgestaltet wurde.

Die weitere grundlegende Bedingung fur die Baustellen
einrichtung bildeten die geologischen Verhaltnisse im Hinblick 
auf die Brauchbarkeit des vorhandenen Gesteins zu Mancr- 
zwccken. E s  galt eine Stelle zu finden, an der unter gflnstigen 
betrieblichen Verhaltnissen mit Sicherheit ein ausreichendes 
Gesteinsvorkommen zu erwarten war.

Wie schon im I. Abschnitt geschiidert, befindet sich 
die Sperrstelle im Gebiete des Marienberger Gneises, eines

Abb 4. Blick auf die Sperrstelle bei Beginn der Arbeiten.
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blauen B iotit-G neises. Das Sperrengelande ist m it Ver- 
werfungslinien, die quer zur Langsausdehnung verlaijfen, 
durchzogen. W enig mehr ais ioo m oberhalb der Sperre be
findet sich eine solche Yerwerfungslinie, oberlialb dereń nach 
den Schiirfungen fast ausschlieBlich der rotliche Muscovit- 
Gneis ansteht, und nur unterhalb w ar m it Sicherheit. ein 
gut vcr\vendbarer Biotit-Gneis zu erwarten. E s  wurden

1. A nschłuO  a n  d ie  
R e ic h sb a h n

2. V o rm isc h a n la g e
3. Kippe
4. S a n d la g e r
5. F e łd b a b n b ru c k e
6. desg le ich en
7. K ip p e
8. K a lk l5sch an lag e
9 . S S gew erk  

10. M agazin
x i .  M o rte lin isc h a n lag e
12. W e rk s ta t t
13. L o k sc h u p p e n
14. B a u b iiro
15. S c h rag a u fz u g

16. S p a n n v o r r ic h tu n g  z u  15
17. A n tr ie b s s ta t io n  zu  15
18. K o ra p resso r-  u n d  

P u ra p e n h a u s
19. H o c h sp a n n u n g s le itu n g
20. T ra n s fo r ra a to re n h a u s  
3 1 . T ra iis fo rm a to re n h a u s
22. F e s te  S tu tz e n  d e r  K ab e l-  

k ra n e
23. P e n d e ls tii tz e n  d e r  K ab e l-  

kr&ne
24. K ip p e n  a m  S te ilh a n g
25. K ip p e n  a m  F la c h h a n g
26 . B a u g ru b e
27. W a ss e rh a ltu n g
28. A b se tzb riic k e

Abb. 5 . Baustellenplan.

29. U m lau fr in n e
30. S ta u d a m m
31. S c h rS g a u fz u g
32. W a sse rle itu n g
33. W a sse rb e h a łte r
3 4 . S te in b ru c b
35. G ie isan lag en
3 6 . B o h re rsc h m ie d e
37. G ro B so rtie ran lag e  m it  

Z w ickerw iische
38. W in d e n h a u s
39. B re c h an la g e
40. W o h n b a ra c k e n
41. desg le ich en
42. K a n t in e

Schiirfungen in dem in Frage kommenden Ge- 
lande ausgefiihrt. Unterhalb der Sperrm auer, in ca. 400 m 
Entfernung, wurde eine Stelle gefunden, die aber groBere Mengen 
oberen Abraum s und auch nach B e
seitigung der Ąbraum schicht bis in groBere, 
durch oberflachliche Schiirfungen nicht fest- 
stellbare Tiefen, eine derbe Zerkliiftung und 
teilweise unfrisches Gestem ergab. Diese 
Stelle erhielt bei den eingehenden Be- 
ratungen mit den zur Begutachtung ge- 
betenen Herren des Geologischen Landes- 
amtes den Yorzug. E s  wurde beschlossen, 
den Steinbruch in geniigender Hohe in An- 
griff zu nehmen, um in allen Fallen mit 
Sicherheit das benótigte M ateriał an dieser 
Stelle zu finden. E s  wurde also bewuBt 
auf die Anlage mehrerer Steinbriiche ver- 
zichtet und die etw as umfangreichere E r- 
schlieBungsarbeit an der gewahlten Stelle 
in K au f genommen.

SchlieBlich muBte von vornherein bei der E igenart des 
B iotit-Gneises ais kristallinischen Schiefergesteins m it anfanglich 
stark  verworfener Lagerung gerechnet werden. Die angenom- 
menen Verhaltnisse haben sich auch bei der ErschlieBung und 
dem Betrieb des Steinbruches ais riclitig erwiesen. E s  zeigte sich 
eine verschieden starkę, mehrere M eter tiefe Abraum - und Yer- 
witterungsschicht und hiernach ein in seinen Schichten und 
Lagerungen stark  verworfenes Gesteinsvorkommen. Nach E in 
dringen bis etwa 20 m  senkrecht zur Fallinie tr itt  allenthalben 
cin geschlossenes M assiv hervor.

Der Steinbruch wurde an der im Lageplan eingetragenen 
Stelle gewahlt. Seine Sohle wurde so tief ais betrieblich móglich 
angesetzt und hierzu die Ordinate 435, etwa 5 m  unter Mauer- 
krone, gewahlt.

So ergaben sich zwei A rbeitsplanieen; die obere des Bruchcs 
m it Gewinnung und An transport der Steine, und die untere des 

•AnschluBgleises und der Baubahn m it der Zubringung der Binde- 
m ittel und des Sandes sowie der Bereitung des Mórtels. Der 
H^henunterschied zwischen diesen beiden Arbeitsplanieen be
tragt 60 m.

2. E in z e lb e s c h r e ib u n g  d e r  B a u s t e l le n e in r i c h t u n g .
a) T r a n s p o r t e ih r ic l i t u n g .

Wie im vorhergehenden A bschnitt beschrieben, bestehen 
diese, durch die W ege und Gelandeverhaltnisse bedingt, aus
schlieBlich aus Gleisbahnen. An der Einm undung des Saiden- 
bachtales in das F lohatal ist der AnschluBbahnhof in Norm alspur 
errichtet. Die Entladung der Bindem ittel erfolgt durch Hand, 
dic Entladung des eingehenden Grubensandes durch einen 
normalspurigen Dam pfgreiferkran, der gleichzeitig zur Aus- 
fiihrung der auf dem Bahnhof erforderlichen Rangierbewegung 
dient.

K a lk  wird iti abgedeckten Kastenkippern von 4 / ,  m* 
Inhalt direkt an die K a i kauf bereitungsan lage gebracht, der 
Sand, soweit ihn der Betrieb  unm ittelbar verarbeiten kann, 
in 4 */> m3 Selbstkastenkipper an das M ortelwerk transportiert. 
Soweit er auf Lager genommen werden muB, entladt ihn der 
Greifer in einen selbst konstruierten Silowagen, weicher ein 
fahrbares Fórderband von 15  m Lange beschickt. D as Forderband 
stapelt einmal den Sand auf Halde, anderseits dient es bei E n t
nahme von der H alde zur Belądung der Transportwagen.

Um den Iiohenunterschied von Oo m der beiden A rbeits
planieen zu iiberwinden, wurde ais Verbindungsglied zwischen 
beiden ein zweigleisiger goo mm-spuriger Schragaufzug mit 
einem Gcfalle von durchschnittlich 1 : 3 entworfen. Dieser 
Schragaufzug muBte ausgebaut werden fiir die Befórderung des 
von unten kommenden Mortels (nach Hochwachsen der Mauer 
iiber Talsohle), zum Abwartsbringen der im Steinbruch an- 
fallenden Zuschlagsstoffe, zum Austausch der Fórdergerate 
innerhalb der beiden Arbeitsplanieen und zur Zufuhr der oben 
gebrauchten Betriebsstoffe wie Kohle, Rohol, Sclimięrol usw. 
Die Bearbeitung ergab, daB ohne auBerst umfangreiche E rd 
arbeiten oder Briickenunterbauten eine Trassierung in K u rve  
bei gleichbleibendem Gefalle die w irtschaftlichste Losung war.

Abb. 6. AnschluBbahnhof m it Bindemittellagern, Yormischanlage und Sandumsclilag.
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Diese Plamtng ergab zunachst Schwierigkeiten, doch fand sich 
SchlieBlich ais Lósung ein Seilscheibenantrieb nebst Einbau einer 
groBen Anzahl Umlenkrollen, um einen sich der K u rve  geniigend 
anschmiegendcn Seilzug zu erhalten. Im  Betrieb hat sich die 
Anlage durchaus bewahrt.

b) B in d e m it t e l la g e r u n g ,  V o r m is c h u n g , M ó r te l-  
h e r s t e l lu n g .

Die Bindem ittellagerung erfolgt fiir -den in Papiersacken 
ankommenden Zement in einem groBen, in K ojen eingeteilten 
Lagerschuppen und fiir den lose ankommenden TraB in einem

Abb. 7 . Schr&gaufzug.

GroBraumsilo. Zwischen beiden ist die Wiege- und Yormisch- 
anlage gruppiert und zwar so, daB alle drei Anlagen ais ein Ge- 
baudekom plcx erscheinen. Der Zement wird nach langerer 
Lagerdauer und nach Priifung durch die Bauverwaltung aus 
den K ojen an die unter dem Schuppen entlanglaufende Fórder- 
schneckc herangebracht 
und durch Aufschneiden 
der Sackelose indie Ein- 
fulltrichter geschiittet. .
A us diesen heraus for
dert die Schnecke den 
Zem ent nach dem Mit- 
telbau. H ier gelangt er 
in einen senkrechten ge- 
schlossenen Elevator, 
der ihn dem Zement- 
zwischensilo auf gibt.

Der lose an kom
men de TraB wird mit 
Schaufeln iiber Staub- 

fangklappen direkt 
einem senkrechten Ele- 
vator aufgegeben, wel
cher den TraB auf dic 
Hóhe dcsGroBraumsilos 
hebt und hier einer in- 
m itten des GroBraum- 
silos auf die ganze Lange 

desselben laufenden 
Schnecke aufgibt. Die 
Schnecke wird vom  Be- 
dienungssteg aus je  
nach B edarf geóffnet, so 
daB der TraB an der zur

gleichmaBigen Fiillung des GroBraumsilos gerade erforderlichen 
Abwurfstelle aus der Schnecke herauskommt.

Der naturliche Boschungswinkel des Trasses bedingt zum 
gleichmaBigen A blauf und zur rollstiindigcn Entleerungs- 
móglichkeit des Silos die Ausbildung von allseitigen Rutsch- 
flachen. E s  entstehen so bei der GróBe des Silos sechs untere 
Entleerungsstellen, die durch einfache Siloscliieber geóffnet oder 
geschlossen werden kónnen und den TraB in eine unterhąlb des 
Silos verlegte Fórderschnecke ablassen. Die Fórderschnęcke 
bringt den TraB einem zweiten TraBelevator zu, der ihn in das 
TraBzwischensilo, welches unm ittelbar neben dem yorher er- 
wahnten Zementsilo liegt, zufiihrt. Von hier ist der Gang der 
Bindem ittel der allgemein bekannte iiber Siloentleerungsschnecke 
m it Endausschalter, automatische Gewichtswaagc, Trocken- 
vorm ischer in das Gemischsilo. Von diesem werden die Binde
m ittel iiber einen Sackschlauch in die groBcn 5 m 3 fassenden 
Silowagen abgelassen und in diesen nach dem eigentlichen 
Mórtelwerk befórdert.

Da TraB lose in W aggons ankam, und diese nicht bis zur 
Baustelle durchgefiihrt werden kónnen, ergab sich zwangs- 
laufig eine Trennung der Bindem ittellagerung, Abwiegurig und 
Vormischung vom  Mórtelwerk.

Das Mórtelwerk besteht aus der Aufgabe- und Beschickungs- 
einrichtung und der Mischanlage. Die Beschickung der Zwischen- 
silos des Mórtelwerkes mit Bindem itteln erfolgt von den Silo
wagen ans, in deren unterem Ende sich ein SchiebcrverschluB 
befindet, iiber ein unter der Gleisplanie eingebautes Eisenbeton- 
silo und von diesem iiber Entleerungsschnecken durch einen 
senkrechten geschlossenen E levator in das hochgelegene Binde- 
mittelsilo. Die Zuschlagsstoffe werden in einen neben und unter- 
halb der Gleisplanie angeordneten Siło von 30 m 3 Fassungs- 
vermógen aufgegeben und gelangen iiber Schuttelaufgabe und 
schragen offenen E levator in die Zuschlagstoffsilos. Von diesen 
sind drei im Mórtelwerk eingerichtet. Je  nach Einstellung der 
oberen Rutsche wird das eine oder das andere gefiillt. So ist 
es móglich, Mortelsand sowie Betonsand und Grus resp. Schotter 
gesondort abzunehmen. Die Abnahme der Zuschlagstoffe erfolgt 
iiber MeBgefaBe, die Abnahme des Zement-TraB-Gemisches iiber 
Siloentleerungsschnecken und automatische W aagen. Binde
m ittel und in MeBgefaBen abgemessene Zuschlagsstoffe treffen 
sich in dem Yorsilo der Betonmischmaschine von 1250 1 Inhalt. 
Bindem ittel und Zuschlagsstoffe werden dann trocken in den

Abb. 8. Bindemittel-Vormischanlage und Lagerschuppen.
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Mischraum der Maschine eingelassen und trcffen sich erst hier 
m it dem fiir den Talsperrenm ortel vorgeschriebenen W eiBkalk.

Der W eiBkalk kommt ais Stiickkalk  in geschlossenen K alk- 
wagen auf den Yollspurgleisen an, wird von Hand auf geschlossene 
Kastenkippwagen umgeladen und auf der goo-m m -spurigen 
Baubahn zur Kalkaufbereitung transportiert. D as Entladegleis

t in der K alkaufbereitung faB t jeweils 
drei Kastenkipper, dereń Inhalt dem 
eines Reichsbahn waggons entspricht. 
E in  śchrager offener E levator bringt 
den in einem Backenbrecher zerkleiner- 
ten Stiickkalk  iiber ein Zwischensilo 
zur Kalkloschm aschine. Diese besteht 
aus einem kippbaren Bottich  m it 
Ruhrarm en. D as erforderliche W asser 
wird hier zugesetzt, und durch das

^ Riihr-u. Pump werk Abb. 11 . Kalkloschanlage, Sumpfgruben, MOrtelwerk.

;  verwendet. Die W eiBkalkmilch wird • aus Brei und
3  W asser, die etw a im Yerhaltnis r : i untereinander

gemengt werden, in einem RiihrgefaB, das gleichzeitig 
ais AbmeBgefaB dient, erzeugt. M ittels einer K alk- 
pumpe wird sic in das obere GeschoB des Mórtel- 
werkes in einen Zwischen behalter m it Riihrarm en ge-
driickt und dort standig in W allung erhalten. Aus
einem darunter angeordneten MeBgefaB gelangt die W eiB
kalkmilch in die Mischmaschine, wo sie dem Zcment- 
TraB-Sand-Gem isch ais Anm achewasser zugesetzt wird. 
Durch dieses Yerfahren wird der W eiBkalk leicht

transportabel und auBerdem eine erhebliche K iirzung der 
Mischdauęr erreicht. Bereits nach i y>, Minuten Mischdauer 
zeigt sich ein durchaus einwandfreier Mortel. Bei der GroBe der 
Anlage stehen fiir jede Mischung 3 Minuten zur Yerfiigung. 
Gegenuber der friiheren Mortel mischdauer von 6 Minuten ist 
dies ein ganz bedeu- 
tender Gewinn. Yon 
den Mischmaśchinen 
fa llt der Mortel in
selbstgebaute 2 m3 // V I  t
fassende hólzerne //
KCibel, die auf Unter- \ //  ///ffiwi-*.
gestellen unter die /  JP effP Ą j
Kabelkrane verfah- h !
ren werden und von
diesen an die Arbeits- : L  // \  'rt
stellen der einzelnen \ / / /  \ II 1 \\
Maurergruppen ver- i / jU  1 ri I fl \\ V\
setz.t werden. 1

1 | jeSOm.3

guerschnitf

Abb. 9. Kalkaufbereitungsanlage

dauernde Riihren und Um walken wird der K a lk  in verhaltnis- 
m aBig kurzer Zeit abgeloscht.

N ach dem Loschen kom m t der W eiBkalk in wasseriger Form  
durch eine Yerteilungsrinne in eine der 12  aus Eisenbeton her- 
gestellten Sumpfgruben. B ei friiheren Bauten hatten sich immer 
groBe Schwierigkeiten beim Mischen des Zem ent-TraB-Sand-

Gemisches m it dem
S -ifT i-r W eiBkalkteig erge

ben. E s  w ar eine 
ł j  M ischdauer von we-

nigstens 6 Minuten
/\ 1—------------—iltt--------- --------  --- erforderlich, um die

B ildung von K alk-
p"nilit ~TTp—'JT----- łf klumpen im Mortel

§  V\ \ \  zu v erm eid en .G ru n d -
lrf 3  — sa tz lich  w ird des-

// \  l j y ~ =  v  \\ ha lb  im  vorliegen d en
.V_ I Ł ^....... . Falle Kalkm ilch  an
A I I I  Ml il\V I Stelle von  K aik te ig Si/afurSemeriT-

Tra8-Gemisch

l/orderansicht

Abb. 10. Mórtel- und Betonmischanlage. Querschnitt
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d) S t c in b r u c h b e t r ie b  u n d  M a s c h in e n a n la g e n  h ie rz u .
Der Ausstattung des Stcinbruchbetriebes wurde die groBte 

Sorgfalt gewidmet, weil erfahrungsgemaB gerade die Stein- 
briiche das Schmerzehskind aller Talsperrenbauten sind. In 
der Nahe einer gut geeigneten Sperrstelle (Enges Tal) wird sich 
seiten ein guter Steinbruch befinden. Hierzu treten die beson
deren Anforderungen an die Steingewinnung fiir eine Bruchstein- 
sperrmauer. Die Steine sollen m óglichst groB (!/,— 1/3 ni3} bc- 
lassen werden, jedoch diirfen sie auch nicht zu groB sein, weil 
sonst ihre Yerwertung auf der Mauer schwierig oder gar unmog-

Abb. 13 . GroBsortier- und Waschanlage.

lich ist. Weiterhin befinden sich in den Talsperrensteinbruchen 
meist innere Zerkliiftungen, dic m it Yerwitterungsprodukten an- 
gefullt sind und griindliche Reinigung der Steine vor der Ver- 
mauerung bedingen. Diesen Schwicrigkeitcn muBte in der 
W ahl des Abbauverfahrens Rechnung getragen werden. Bei 
fruheren Bruchsteinsperren wurden entweder die von der Stein-

c) B e s c h ic k u n g  d e r  M a u er .
Die friiher erwahnte bauseitige Bestim m ung betr. B e

schickung der Mauer (Yerbot von Gleisen auf der Mauer und der 
Einrichtung von lunnels) wurde durch Yerwendung eines Doppel- 
kabelkranes aus den Bestanden einer Arbeitsgemeinschafts- 
finna erfiillt. E r  ist ais Sektorkran erbaut und hat eine Spann-

leistungen werden leichter m it wenigen groflen Arbeitsgćingen 
ais mit vielen kleinen erreicht. Viele Arbeitsgange ergeben viel 
totes Spiel! Andererseits kann ein groBer Kabel kran nicht zum 
Versetzen von Einzelsteinen yerwendet werden, dazu ist er zu 
w crtvo ll.. . Hiernach muB sich Stcinbruchbetrieb und Schiefl- 
verfahren richten, bis es gelungen ist, ein leicht bewegliches, 
den Kabel kran betrieb nicht storendes Yersetzgerat (Mauerkran) 
zu bauen.

Abb. 12 . Die fahrbaren Pendelstiitzcn der 
Soktorkabelkrane.

weite von 4 10  m bei einer Katzfahrgeschwindigkeit von 300 ni/min 
und einer T ragkraft am Kranhaken von 6 t. Der Doppelkabel- 
kran gestattet eine Leistung bis zu etwa 600 ni3 fertigen Mauer- 
werks taglich.

Die Kabelkrane sind in ihrer Anschaffung und Aufstellung 
zwar sehr teuer, jedoch werden diese Ausgaben vollauf aus- 
geglichen erstens durch den Yorteil, den eine einmalige Gleis
anlage, die Yom ersten bis zum letzten Tage vcrwendet werden 
kann, bietet, zweitens durch die groBc Zuverlassigkeit und 
Betriebssicherheit und drittens durch die bei ihrer Verwendung 
bedingte klare Baustellendisposition. Schon bei den Aus- 
schaehtungsarbeiten m acht sich dies bemerkbar. Einfahrten 
der Fordergerate m it steilen Neigungen in tiefliegende Baugruben, 
besondere Aufzugsvorrichtungen, wie Schragaufziige und ahn
liche H ilfsm ittel, fallen weg. Sobaki dic Ausschachtungsmassen 
im Adhasionsbetricb nicht 'mehr abgefahren werden kónnen, 
iibernehmen die Kabelkrane den Abtransport aus der Baugrube. 
Die H auptaufgabe der Krane ist aber die Beschickung der 
Spcrrm auer m it Mortel und Bruchsteinen. Hier zeigt sich dic 
hohe Einzelleistung der Krane besonders vortcilhaft. M it jedem 
Kranhub kónnen 2 m3 Materiał befórdert werden. Maśseń-

Abb. 14. GroBsortier- und Waschanlage.
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bruchwand anfallenden Gcsteinsmasscn im Bruch von Lóffel- 
baggern auf FórdcrgefaBe geladcn, auf der Steinwasche abge- 
kippt, dort von Hand gereinigt und sorticrt und dann zur Ver- 
wendungsstelle gefordert, oder die Sorticrung erfolgte im  Bruch 
von Hand auf Steinschalen. E s  kónnte dann die Reinigung auf 
der Handwasche m it W asserstrahl und B iirste  direkt auf den 
Steinschalen erfolgen. B ei den fiir die Saidenbachtalsperre 
anstehenden groBen Massen kónnte eine Mechanisierung ver- 
sucht werden. Sie erfolgte durch den Einbau einer GroB-Sortier- 
und W aschanlage. Der Grundgedanke dieser Anlage beruht 
auf der Verwendung mehrerer K etten wa n derroste. Bei der 
GroBsortieranlagc sind diese K etten wan derroste durch ver- 
schiedene Abstande der K etten zur Sortierung eingerichtct. 
Gleichzeitig erfolgt bei der W andcrung der Gcsteinsmassen iiber 
die Kettenroste eine intensivc W aschung mit Hochdruckwasscr- 
strahl. Das kłeinste Korn der Steinmassen (Zwicker- und 
Brechersteine) fa llt durch die Spalten der K etten  rasch durch 
und wird nicht geniigend gewaschen. E s  ist daher im Zusammen
hang m it dem zweiten Kettenwanderrost eine Gegenstrom- 
Waschmaschine aufgestellt. Durch diese Anlage ist es móglich, 
die Gcsteinsmassen im Bruch m it Lóffelbagger unsortiert auf- 
zuladen. Dic durch die Maschine aussortierten und gewaschenen 
Steine werden von dieser direkt auf die Steinschalen, die den 
besonderen Erfordernisscn des Kabelkranbetriebes entsprechend 
konstruiert sind, aufgeladen und auf diesen unter den Kabel- 
kran zum Transport nach der Verwcndungsstelle verfahren. Die 
fiir die Mauerung nicht verwendbaren Steine aus der Gegen- 
stromwaschmaschine werden in Kastenkippern zur Brech- und 
M ahlanlage transportiert. H ier werden sic zu Schotter, Grus 
und Quetschsand vcrarbcitet.

Weiterhin dienen zur rationellen Ausgestaltung des Stein- 
bruchbctricbcs noch folgendc Anlagen: E ine Kompressbren-
anlage mit drei feststehenden Einzylinder-Verbund-Kom prcs- 
soren von je  10 ,5  m3 angesaugter Luftm enge pro Minutę und 
einem Enddruck von ó a t; eine PreBIuft-Bohrcrscharf- und 
Stauchanlage mit Rohólgliihófen, sowie zwei Hochdruckzentri- 
fugalpumpen von etwa 85 m manometrischer Fórderhóhe bei 
800 1 Leistung pro M inutę und zur Erzeugung des Hochdruck- 
wasserstrahles noch zwei Hochdruck-Zentrifugalpum pen.

e) S o n s t ig e  B a u s t e l l c n - E in r i c h t u n g s t c i le .
Neben den bisher unter a bis d beschriebenen Baustellen- 

einrichtungen sind die auf jeder GroBbaustelle unentbehrlichen 
Baustcllenteile vorhanden w ie: R cparaturw erkstatt m it meh-
reren Gcblasen, Drchbank, Bohrmaschinen, Shaping-Maschinen, 
cin umfangrcichcs Magazin m it Ersatzteilcn usw. Samtliche 
Kraftm aschinen der Baustelle werden clcktrisch betrieben. Die
S tromvcrsorgu ng erfolgt durch die Aktiengesellschaft Sachsische 
W erke! E ine 10  ooo-Volt-Hoehspannungsleitung fiihrt nach den 
zwei Transform atorenstationen der Baustelle. Diese sind so auf
gestellt, daB sie den H auptstrom verbrauchsstellen moglichst 
nahe liegen, so daB die teure Niederspannungsleitung so kurz wie 
irgend móglich wurde. Nach diesem Gesichtspunkte wurde dic 
eine Transform atorenstation in die Nahe der Kotnpressoren- und 
Pum pstation, die andere unm ittelbar neben die Windenhauser 
der Kabelkrane gebaut. B ei dem groBen Um fangę der Baustelle 
w ar die Errichtung von zwei Transform atorenstationen auBerst 
vorteilhaft.

III. Ausfuhrung der Bauarbeiten.
Die H erstellung des gesamten Bauw erkes ist in den Jahren 

1929/32 geplant. Die Arbeiten konnten nach dem strengen 
W inter 1928/29 Anfang M ai des Jah res 1929 aufgenommen wer
den. E s  verging fiir die notwendigste Baustelleneinrichtung, 
d. h. AnschluBbahnliof, Fórdergleis, Abholzen des dichtbewal- 
deten Gelandes, cin groBer Teil der besten Bauzeit des Jah res 
1929. Sobald der Antransport der Maschinen und Gerate móg
lich war, wurde m it der Ausschachtung der Baugrube im groBen 
begonnen. Ende Ju n i 1929 w ar dies erreicht und die Forderung 
kónnte bald so gestcigert werden, daB vom A ugust an dic volle 
Leistung erreicht wurde. Nach dcm Bauprogram m  sollte vor

Beginn der M auerung die Baugrube in der ganzen Lange fertig- 
gestellt sein. Iiierzu waren anschlagsgemiiB etwa 118 0 0 0  m3 
Massen, vorwicgend zerkliifteter und fester Felsen, zu gewinnen. 
D a m it der Maue
rung im Friih jah r
1930 begonnen 
werden sollte, 
stand in Anbe- 
tracht der schwe- 
ren Massen und 
der beengten Ab- 

banverhaltnisse 
der Talsperren- 
Baugrube verhiilt- 
nismaBig kurze 
Zeit zur Verfii- 
gung. Dieser Teil 
des Bauplanes 
w ar aus den E r
fahrungen bei 
friiheren Talsper- 
renbauten heraus 
bedingt. E s  zeig- 
ten sich hąufig 
noch unangench- 
me Uberraschun- 
gen an den H an- 
gen, und es kam 
die gesam te B au- 
disposition in 
Stockung, weil 
beim AufschluB 
der Baugrube an 
den I-Iangen star- 
kere Zcrkliiftun- 
gen auftratcn und 
wurde. Aus diesem

Abb. 15. Baugrube mit Wasscrhaltung und 
Umleitungsrinne. Bauzustand April 1930.

das Felsm assiv tiefer lag, ais erwartet 
Grundc und wegen der geringen Bauzeit

wurde die Ausschachtung der Baugrube nicht dort begonnen, wo

Abb. 16. Blick auf die Sperrmauer von der Wasserseite. 
Bauzustand Oktober 1930.

zuerst geniauert werden sollte, sondern so hoch, ais dic zur Aus
schachtung vorgesehenen Raupenbaggcr und dic im Adhasions- 
betriebe hóchstzulassigcn Neigungen es gestatten. E s  kónnte 
also im Jah re  1929 im Ju n i bis A ugust m it einem Baggcr und 
darnach mit zwei Baggern die Ausschachtung begonnen werden, 
wahrend der Aufbau der Baustelleneinrichtung nebenher lief. 
Die Bagger arbeiteten sich in mehreren Absatzen in die Ticfe 
hinein, bis die Talsohle, in welcher der Saidenbach im alten B ett
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flofi, erreicht war. Nach dercn Erreichung wurde der Saiden- 
bach in einer hangseitigen Rinne riber die bereits entstandene 
Baugrube hinweggeleitet und so konnten die Bagger an den 
Aushub der Baugrube in der Talsohle herangehen. Gleichzeitig 
wurde in kleineren Staffeln die Ausschachtung in den oberen 
Teilen der Hangę betrieben. D ic hier anfallenden Massen wurden 
durch die Kabelkrane aufgenommen. Die Abraummassen wur
den auf die H angkippen, die zum Yerm auern brauchbaren Steine 
auf das Reservelager unter den Kabelkranpendelstiitzen gebracht. 
E s gelang, dic gesamte Ausschachtung, dic sich wegen teilweise 
schlęchter Felsverhaltnisse auf rund 135  000 m® erhóhte, im 
wesentlichen bis zum Februar 1930 zu Endo zu fiihren. E s blieb 
jedoch die schwierige und langwierige A rbeit des Nachputzens 
und Nachbrechcns des Felsens mit seinen unendlich vielen 
kleineren und gróBeren Kluftungen iibrig, bevor m it der Maue- 
rung begonnen werden konnte. Nach Ausarbeiteu aller Ver- 
schmutzungen und Kluftungen ergab sich eine wild aussehende 
Griindungssohle, die nun durchweg mindestens 2 m im ge- 
wachsenen, geschlossenen Felsm assiv lag. Die kleinen Kluftungen 
und Gange wurden mit Beton sorfaltig ausgestam pft und auBer

dem wasserseits und zum Teil auch noch in den weiter luftseits 
gelegenen Teilen Injektionen mit Zementmilch in Bohrlocher bis 
zu 10  m Tiefe rorgenommen, um die unter der Griindungssohle 
liegenden unzuganglichcn K lu fte  und Hohlraume zu schlieBen. 
Hiernach konnte Anfang Ju n i 1930 m it der Mauer begonnen 
werden. Trotz des spaten Beginnes der Mauerung konnte das 
Bauziel 1930 bis zum EintrittdesW interwetters erreicht werden. Die 
Mauer wurde durchwegbis 1,5  m iiber GrundablaBrohrscheitelhoch- 
gefiihrt, Einlaufgerinne, Auslaufgerinne, Schieberhaus, Schlitz- 
beton, Torkretputz und Klinkerplattenverblendung hergestellt.

Zum SchluB seien noch die H auptlieferanten der Baustellen- 
einrichtuńgsteile genannt:

Bindcm ittelum schlag, M órtelwerk und Kalkaufbereitung sowie 
GroBsortier- und W ;ischanlage: , , I b a g “ , Internationale Bau- 
maschinenfabrik, N eustadt a. d. Ilaard t.

Seilbahnen: F a . K u r t  'R u d o lp h ,  Leipzig.
Kom pressoren: Fa . B o r s ig ,  Berlin.
PreBlufj;einrichtungen: F a . F lo t t m a n n ,  A .-G ., Herne. 
\Vasserversorgung: F a . N a e h e r , Chemnitz.

MASCHINHLLE BOSCHUNGS-PROFILIERUNG UND BÓSCHUNGSBETONIERUNG.

Yon Albert Jacub, Abt.-Direktor (YDI), Zweibrilcken, Pfalz.

In H eft 9 dieser Zeitschrift vom Jah re  1928 und H eft 7 
vom Jah re  19 3 1 wurden Boschungsbetonier- und Bóschungs- 
planiermnschinen beschrieben, wie sie die Dinglersche Maschinen
fabrik A .-G ., Zweibriicken, auf Grund ihrer Patente seit einigen 
Jahren  baut.

Wenn auch derartige Maschinen bisher den technischen und 
wirtschaftlichen Erfordernissen einer Baustelle jeweils angepaBt 
werden konnten, so scheiterte in gewissen Fallen die Yerwendung 
solcher Apparate, besonders bei kleinen und kleinsten B au 
stellen, an dem Anschaffungspreis. B ei gróBeren Bóschungs- 
arbeiten spielt derselbe kaum  eine nennenswerte 
Rolle, weil die Belastung pro qm oder cbm eine 
so geringe ist, daB auch schwere und teure r  
Maschinen sich an einem B auobjekt bis zu zwei
m al amortisieren konnen. Auch dort, wo solche 
halbautom atischen Boscluingsmaschinen noch 
eine durchaus zulassige Belastung auf den qm 
oder cbm ergeben hatten, wurde es notwendig, 
ganz einfache und billige Apparate. vorzusehen, 
um die Verwendung von Arbeitslosen nach 
Y orschrift der Baubehórden in gróBerem Umfange 
zu ermóglichen. B ei tęchnisch komplizierten 
Baustellen und dort, wo ein haufiger Umbau 
von Boschungsapparaten in Frage kame, macht 
sich ebenfalls das Bediirfnis nach leicht transportablen und 
billigen Einrichtungen bemerkbar.

E s  sind nun kleine Apparate herausgekommen, dereń An- 
schaffnng von keinem Unternehmer einen nennenswerten finan- 
ziellen Aufwand erfordert, die aber trotzdem m it einem sehr 
hohen Grade von W irtschaftlichkeit arbeiten und auBerdem leicht 
transportabel sind bzw. dereń Montage und Demontage keinerlei 
besondere Umstande machen. Bedińgung war, sowohl fiir die 
Bóschungsprofilier- wie auch fiir die Bóschungsbetonicrapparate, 
die sicliere Erzielung einer profilhaltigen Oberllache, weshalb 
auf die Fiihrung des eigentlichcn Arbeitsgerates durch einen 
Briickentrager nicht verzichtet werden konnte.

A bb. 1 zeigt einen Boschungsplanierapparat, in dessen 
Fahrbriicke sich ein Planierwagen bewegt und zwar m it vier 
Laufradern im Untergurt so beweglich, daB eine absolut zwang- 
laufige Fiihrung parallel zur theoretischen Bóschungslinie 
gewahrleistet ist. Die vier Laufrader bewegen sich in den U- 
Eisen des Untergurtes und verhindern bei einem Materialwider-

stand tlas Anliiften des Wagens. Die Fahrbriicke stiitzt sich 
mit ihrem oberen K o p f mit Hilfe von zwei gróBeren schmiede- 
eisernen Laufradern auf eine einfache U-Schiene m it einer 
Bohlenunterlage, wahrend der untere Briickenkopf mit einem 
Plattform wagen fest verbunden wird. A uf der Plattform  dieses 
W agens ist eine Elektro-Kabelw inde angeordnet. In Fallen, 
wo kein elektrischer Strom  zur Yerfiigung steht, kann auch 
eine Windę m it Antrieb durch Benzol- oder Dieselmotor 
Verwendung finden. Die Windę bzw. die Kabelfiihrung ist 
so angeordnet, daB bei wcchselnder Drehrichtung der Trommel

Handmnde

Abb i.

der Planierwagen nach beiden Richtungcn bewegt werden 
kann. Der gesam te K raftbed arf betragt nur 5 bis 6 P S . 
Der Planierwagen ist an beiden Kopfseiten an einem K abel 
befestigt. An der Vorderwand des W agens befindet sich eine 
vertikal verstellbare Pflugschar aus Panzerstahl, dahinter ist 
eine PreBwalze zur Verdiclitung der Bóschung angeordnet. Die 
PreBwalze ist in der Vertikalebene verstcllbar vorgesehen und 
fiir B allast eingerichtet. Sowohl beim Planieren wie auch beim 
Pressen der Bóschung kann, mit Riicksicht auf die zwanglaufige 
Fiihrung des Wagens, das Gesam tgewicht der Einrichtung von 
etwa 3500 kg zur Auswirkung kommen, sodaB also ein Abheben 
nicht so ohne weiteres moglich ist und andererseits ganz erhebliche 
W alzendriicke entstehen. Die Planierung erfolgt von oben 
nach unten in Streifen von etwa 1 m Breite. Beim  Versetzen 
des A pparates in der L&ngsachse der Bóschung wird er nur 
etwa 95 cm weit gefahren, dam it zur Erzielung eines glatten 
Anschlusses dic fertige Arbeitszone jeweils um 5 cm uberstrichen 
wird. Die Langsversetzung erfolgt m ittels einer am oberen und
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ani unteren Kopfende der Fahrbriickc angeordneten, m it H and- 
kurbel versehenen Sehneckenwandwinde, deren K abel auf 30 bis 
50 111 Lange vorgestreckt und ani Boden befestigt wird.

Zur Bedienung der Ę inrichtung sind hóchstens zwei Mann 
erforderlich. Die Arbeitsgeschwindigkeit des W agens betragt
2 m pro Minutę. Tagliche Arbeitsleistung des Gerates 500 bis 
600 qm fertige Bóschung.

Abb. 2 zeigt einen neuartigen Bóschungsbetonicrapparat. 
In  der Fahrbrucke bewegt sieli ein Betonierungswagen, welcher

Abb. 2 .

ein Betonsilo mit regelbarem 
A uslauf, eine in der Y ertikal- 
ebene verstellbare Niveltiervor- 
richtung und eine verstellbare 
PreBwalze besitzt. Der obere 
K o p f der Fahrbrucke stiitzt sich 

mit Ieichten R adem  auf ein U-Eisen, welches auf den ver-
langerten Schwellen eines Schmalspurgleises aufliegt. Der
untere K o p f der Briicke steht in fester Verbindung m it der 
P lattform  eines W agens von 600 mm Spurbreite. A uf der 
Plattform  iśt eine E lektro-Kabęlw inde angeordnet. Wo kein 
Stroni zur Yerfiigung steht, kann ebenfalls wie bei dem 
kleinen Bóschungs-Planierapparat eine Windę m it Benzol- oder 
Dieselmotor Verwendung finden.

Der fertig  gemischte Beton wird mit M uldenkippern an- 
gefahren. Die vordere Stirnwand des im 'Wagen eingebauten 
Betonsilos ist unten in einem Drehpunkt sćhwenkbar angeordnet, 
oben dagegen m ittels K abel an einer durch H and- 
kurbel angetriebenen Schncckenwandwinde befestigt, 
welche an der Seitenwand des Betoriierungswagens 
angebracht ist. A uf diese A rt ist die Vorderwand 
des Betonsilos drehbar und kann, 
wenn der Betonierungswagen zur 
Betonaufnahm e aufw arts gefahren ist, 
bis auf die Schwellenlage des Schm al
spurgleises herunter gedreht werden.
Mali besitzt auf diese A rt eine 
tief liegende Plattform , die das 
Auskippen des Betons m it normalen 
Muldenkippern ohne Erhóhung des 
Fahrgleises ermóglicht. Die herunter- 
geklapptc Stirnwand besitzt dreieckfórm ige Seitenwande, um 
ein tiberlaufen des Betons nach den Seiten zu verhindern. 
Nach der Entleerung des Muldenkippers wird m it H ilfe der 
vorgenannteh Handwinde die Silowand hoch gedreht, der 
Beton ins Innere des Silos abgestiirzt, und das Siło ist wieder 
geschlossen. Dann wird der W agen bis zur Kanalsohle herunter 
gelassen, die Auslaufschieber des Silos werden nach B ed arf 
geóffnet und die Betonierung erfolgt in durchgehendem 
FluB von unten nach oben, wobei die Dicke der fertigen

Betonschicht bis 20 cm betragen kann. D er gesamtmógliclie 
D ruck auf die Betonschicht kann bis 5000 kg betragen. Dic 
Arbeitsgeschwindigkeit betragt 2 bis 3 m pro Minutę. Der Wagon 
verteilt den Beton aitf die Bóschung, nivelliert absolut plan- 
haltig und kom prim iert das M ateriał. In den meisten Fallen 
geniigt eine einm alige Nachfiillung des Silos fiir einen Beton- 
streifen von der Bóschungssohle bis zur Krone. Die verlegten 
Betonstreifen sind I bis 1,30  m breit. Der Gesam tkraftbedarf 
betragt nur 5 bis 6 P S . Das Versetzen dieses Gerates erfolgt 

m it H ilfe von kleinen anmontierten Hand- 
winden, wie vnrstehend bei dem Planier- 
gerat beschrieben und hier wie dort wird 
die fertige Arbeitszone zur Erzielung 
eines glattcn Anschlusses um etw a 5 cm 
iiberwalzt.

Am  Betonierungswagen kann hinter 
der PreBwalze ein durch Flaschenzug heb- 
und senkbares rollendes Messer m it Ge- 
wichtsbelastung angeordnet werden, sodaB 
in beliebigen Langsabstanden Trennungs- 
fugen ohne Zerstórung des Betons einge- 
schnitten werden kónńen. A uf besonderen 
Wunsch kann ferner hinter der PreBwalze 
noch ein heb- und senkbarer Besen ange- 
braclit werden, welcher iiber die ganze 
W alzenbreite hinweggeht und zwar zur 

A uftragung von Zementmilch zwecks PorenvcrschluB des Betons. 
Dic Zufiihrung der Zementmilch erfolgt durch einen Behalter, 
welcher unter dem Dach des Betonierungswagens angebracht 
werden kann und der von Zeit zu Zeit nachzufullen ist.

Wenn eine Zerlegung des Bóschungsbetons in ein Tafel- 
system  gewiinscht wird, also auch Langsfugen erforderlich sind, 
kann die Zerlegung durch die Ę inrichtung vól)ig automatisch 
geschchen, indem am Untergurt der Fahrbrucke, ebenfalls in 
jeder beliebigen Anzahl, rollendc Messer angebracht werden, 
welche beim Versetzen des A pparates in der Langsachse des 
K anals selbsttatig einschneiden.

E s ist ferner móglich, m it dcm A pparat trotz einschichtigcr 
Betonierung Drahtgewebe zur Arm ierung des Bóschungsbetons 
einzulegen. Zu diesem Zwecke wird unter dcm Betonsilo des 
W agens und zwar vor dcm Betonauslauf eine Drahtgewcberolle 
eingelegt, welche am BóschungsfuBe festgepflockt wird, worauf 
eine einwandfreie Einbetonierung desselben, ohne jegliche Hand- 
arbeit in durchgehendem FluB erfolgt.

Die genaue Lage des Gewebes in der Betonschicht wird 
erzielt durch entsprechende Distanzhalter.

An Bedicnungsleuten sind, auBer den fiir die Einkippung 
des Betons durch Muldenkipper bestim m ten Arbeitern, nur

zwei Mann erforderlich, und zwar ein Mann, welcher dąs untere 
W indwerk bedient, und ein Mann, welcher dic F ah rt im B e 
tonierungswagen m itm acht und hierbei die notwendigen Re- 
gulicrungen yÓrnimmt.

Die tagliche Leistung eines solchen Gerates kann 600 bis 
800 qm fertig betonierte Bóschung betragen.

In den Fallen, wo neben Bóschungen auch die Kanalsohlen 
betoniert werden sollen, wurden bisher Dingler-StraBenfcrtiger 
angewendet, sodaB die ganze Kanalauskleidung maschinell
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erfolgte. Lediglich die Vei bindungsecken des Bóschungs- und 
Sohlenbetons muBten durch H andarbeit reguliert werden. Dort 
wo die Sohle aufierordentlich breit war, leonnte bis zu g m Streifen- 
breite in mehreren Streifen gearbeitet werden und dort, wo die . 
Sohlenbreite wcchselte, wurden verstellbare Strafienfertiger 
angeordnet, deren Arbeitsbreite in den Grenzen von 2,5 bis g m 
m it H ilfe von besonderen Umbauteilen verandert werden 
konnte.

Die Abbildung 3 zeigt eine Betoniermaschińe, welche unter . 
entsprechenden Verhaitnissen Kanalsohle und Boschung in 
einem durchgehenden Streifen zugleich betonieren kann. Bei 
dieser Anordnung entsteht lediglich eine M ittelfuge im 
Sohlenbeton, welche weniger gefahrlich ist ais eine Fugę 
am Fu Ce der Boschung. E in  derartiger A pparat wird zweck- 
inaBig dort angesetzt, wo die Bóscliungsbreite kieiner ist, 
wie die Breite der Kanalsohle. Wo das umgekehrte Verhaltnis 
vorliegt, wird man zweckmaBig zwei getrennte A pparate ver- 
wendęn, d. h. eine Bóschungsbetoniermaschine und einen 
StraBenfertiger. Die letzgenannte Methode wird auch dort 
Verwendung finden miissen, wo die Profile der Bóśchungen und

der Sohle im Laufe des K anals verschieden sind und durch 
die verschiedene Form  der entsprechenden Obergange stark  
voneinander abweichen.

In den Fallen, wo eine kombinierte Anordnung nach Abb. 3 
moglich ist, wird naturgemaB an Arbeitslohnen mehr eingespart 
ais bei der Yerwendung voti zwei Maschinen.

Der abgebildete A pparat kann in einem Arbeitstag bis 
1200 qm Bóschungs- und Sohlenbeton fertigstellen, bei hochstens
4 bis 5 Mann Bedienung und einem Gesam tkraftaufwand von
50 p s !

Solche kombinierten Gerate konnen selbstvcrst;indlich durch 
den Fortfall des eingebauten Betonmischers noch vereinfacht 
und verbilligt werden.

Wenn auch alle Gerate der vorbeschriebenen A rt zu
nachst fiir den betreffenden Bedarfsfall eingerichtet werden, so 
ist die Vęrwendung derselben trotzdem fiir alle spateren Arbeits- 
falle móglich, und zwar geniigt meist die Anordnung von 
MontagestóBen in den Fahrbriicken, welche es erlauben, die 
Briicken entweder zu verkurzen oder zu verlangern, oder ihnen 
andere Profile zu geben.

BAUVORBEREITUNG UND BAUDURCHFUHRUNG AMERIKANISCHER WOLKENKRATZERBAUTEN.
Y o n  D ip l.-In g . E r n s t  L e w ic k i jr ., D resd en .

Ob e rs ic h t : Bauvorbereitung: Projektbearbeitung, Arbeits-
vergebung. Baudurchfuhrung: Baustellcnorganisation, Baustellen
einrichtung und Ausfuhrungsmethoden fiir Aushub- und Bundierungs- 
arbeiten, Stahlskelettmontnge, Beton- und Maurerarbeiten.

W ahrend eines langeren Aufenthaltes in den Vereinigten 
Staaten von Nordam erika hatte ich Gelegenheit, die A u s fu h 
ru n g  einer Anzahl W olkenkratzerbauten eingehend kennen zu 
lernen. Diese Bauten wachsen in den Downtown-Distrikten der 
groBen Stadte bewunderungswiirdig schnell in die Hóhe. IhreFer- 
tigstellung wird aufs auBerste beschleunigt, um dic in Grundstuck 
und Neubau investierten Riesenkapitalien so bald ais móglich 
wieder zum Zinsertrag zu bringen. Die Grundlagen, die ein 
solches Schnellbautempo ermóglichen, sind:

eine m n s t e r g i i l t i g s t e  B a u  v o r b e r e i t u n g  seitens des Archi
tekten und Entwurfsingenieurs und 

eine h e r v o r r a g e n d  o r g a n is ie r t e  B a u d u r c h fu h r u n g  
seitens des Bauunternehmers.

1. B a u v o r b e r e i t u n g .

Vor Beginn der Bauausfiihrung wird die Planbearbeitung 
bis in die letzten Entwurfseinzelheiten fertiggestellt, werden 
Piane und Berechnungen, so weit erforderlich, behórdlicherseits 
gepriift, samtliche Arbeiten auf Grund dieser ausfiihrlichen und 
genauen Unterlagen einwandfrei vergeben, und ein genaues 
Liefer- und Arbeitsprogram m  aufgestellt. Ohne eine solche Yor- 
bereitung v o r  Beginn der Ausfuhrung ware es selbst dem leistungs- 
fahigsten amerikanischen Bauuntem ehm er nicht móglich, den 
Neubau im Schnellbautempo durchzufiihren. Und wieviel Zeit, 
Arger und nicht zuletzt Kosten werden durch eine derartige 
Bauvorbereitung gespart!

Meist haben die groBen Architekturbiiros eigene Ingenieur- 
abteilungen, so daB die gesamte Planung in e in e m  Biiro unter 
einheitlicher Leitung durchgefiihrt w^erden kann. Die ingenieur- 
technische Planbearbeitung um faBt auBer der statischen und 
konstruktiven Bearbeitung auch die gesamte Planung der 
heizungs-, liiftungs-, elęktro- und maschinentechnischen Einrich- 
tungen sowie der Gas-, W asserleitungs- und sanitaren Anlagen, 
wofiir Spezialisten in den Ingenieurabteilungen angestellt sind. 
M it besonderer Sorgfalt wird die Planung des gesamten „L e i- 
tungsgerippes" durchgearbeitet, wobei die zahllosen Rohr- und 
Kabelleitungen fiir die verschiedcnsten Zwecke von vornherein 
nach einheitlichen Gesichtspunkten im Neubau verteilt werden.

E in  gut organisiertes Priifsystem  innerhalb des Biiros laBt 
kein Zeichnungsblatt hinausgehen, welches nicht zuerst von

einem Angestellten der gleichen Abteilung auf technische Feh ler 
und dann von den Sachbearbeitern sam tlicher anderen Ab- 
teilungen auf Widerspriiche m it deren Anlagen durchgepriift 
und berichtigt wurde. Durch eine solche Buroorganisation 
werden auch Anderungen autoniatisch zur Kenntnis samtlicher 
Abteilungen gebracht.

E ine besondere Abteilung stellt die genaue Baubeschreibung 
auf, in der fiir jeden Gewerbezweig Leistungsbeschreibung und 
-bedingungen, jedoch keine Massenangaben, enthalten sind.

So entsteht in vorbikllicher Zusam menarbeit das fertige 
Projekt. Den Unternehmern bleibt nur das Detaillieren iiber- 
lassen, also z. B . die Herstellung der W erkstattzeichnungen 
fiir die Eisenkonstruktionen, der Biegepląne fiir die Eisenbetoti- 
konstruktionen und dergl. Auch alle diese Piane mussen vor 
Inangriffnahm e der betreffenden Arbeiten recbtzeitig von allen 
Abteilungen des Architektur- und Ingenieurburós durchgepriift 
und genehmigt werden.

Die \ ’ergebung der Arbeiten erfolgt meist an einen General- 
unternehmer, der in der Regel die Beton- und Maurerarbeiten 
selbst ausfiihrt, samtliche anderen Arbeiten aber, darunter 
auch die Aushub- und die Fundierungsarbeiten, an Subunter
nehmer vergibt. Bei der Yergebung wird ein ausfuhrliches und 
genaues Betriebsprogram m  aufgestellt, worin nicht nur die 
Zwischentermine fiir die Arbeitsfortschritte sam tlicher Gewerbe, 
sondern auch die Termine fiir die Fertigsteilung konstruktivrer 
Detailplane durch die Unternehmer sowie fiir die erforderlichen 
W erkstattfortschritte festgelegt sind.

2. B a u d u r c h fu h r u n g .
B a u s t e l l c n o r g a n is a t io n .  E ine straffe Organisation des 

Generalunternehmers auf der Baustelle regelt die Durchfiihrung 
des Neubaues und iiberwacht die reibungslose Zusam m enarbeit 
aller Subunternehmer, besonders im H inblick auf die Term ine, 
fiir deren Einhaltung der Generalunternehmer dem Bauherrn 
verant wort lich ist. Ein Bauoberleiter (generalsuperintendentj 
hat die Oberleitung der Baudurchfuhrung, wozu er m it gróflten 
M achtbefugnissen ausgestattet ist. Ihm untersteht ein Stab von 
Baufiihrern, Technikern, Polieren und Sclireibern.

Besondere Schwierigkeiten bei allen Citybauten ergeben sich 
aus dem meist aufs auBerste beschrankten Platz fiir Lagerzwecke, 
w'odurch eine M aterialvorratslagerung fast unmóglich ist, und 
auS der Erschwerung der Anfuhr durch den auBerordentlich 
starken allgemeinen Verkehr auf den die Baustelle beriihrenden 
StraBen. Zur Uberwindung dieser Schwierigkeiten werden vom 
Generalunternehmer besondere Organe auf der Baustelle und
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sogar au ł den M ateriallagerplatzen und in den Werkst.ii.tten der 
H auptlieferanten eingesctzt, dic zusammen aussclilieBlich die 
Aufgabe haben, fiir eine reibungslosc, zeitlich genau geregeite 
Anlieferung zu sorgeti, die fiir die glatte Durchfiihrung des Baues 
von ausschlaggebender Bedeutung ist.

B a u g r u b e n  a u s h u b  un d  F u n d ie r u n g . D er Baugruben- 
aushub bis herab zur Kellersohle wird fast ausnahm slos durch 
Spezialaushubfirmen m ittels leistungsfahiger, schnell beweglicher 

m3-Loffelbagger auf Raupenbandem  durchgefiihrt. Der- 
artige Firm en verfiigen uber mehrere Loffelbagger, einen ge- 
niigcnd groBen Park  yon sehr kraftigen, 4 bis 5 m3 fassenden, 
maschincll nach drei Seiten kippbaren Lastautos und eine vor- 
ziiglich eragespielte Bedienungsm annschaft. Die B agger werden 
in fertig montiertem Zustand m ittels besonderer Tiefgang- 
anhanger von B au  zu B au  transportiert, so daB sich selbst be i 
kleinen Aushubarbciten die A rbeit m ittels Baggers lohnt. Die 
Lastw agen fahren in die Baugrube hinein, dam it sie vom Bagger 
unm ittelbar beladen werden konnen. B ei steilen Ausfahrts- 
rampen bieten kraftige M oferwinden den beladenen Lastwagen 
Vorspann, bei sęhlechtcn BodenverhaItnissen in der Baugrube 
starkę Raupenschlepper. A u f die Verwendung von Anhangern 
wird verzicbtet, um dic Bcwegliclikeit der Motorwagęn nicht zu 
beeintrachtigen.

Die Durchfiihrung der Fundierungsarbeiten hangt natiirlich 
von der Grundriliform  des Bauw erks und von den angetroffenen 
Bodenverhiiltnissen ab. B ei den von m ir besichtigten Baustellen 
in New Y o rk  und Detroit handelte es sich darum, eine groBe Zahl 
zylindrischcr Betonpfeiler von etwa 2 bis 3 m Durchmesser
30 bis 40 m tief durch Ton-, Moor- oder morschcn- Felsboden 
h in ab atif den gesunden Felsen zu griinden. D erartige Griindungs- 
arbeiten gehen teils im offenen Schacht, teilś unter Verwendung 
von Druckluft, je  nach den Grundwasserverhaltnissen, vo r sich. 
Typisch fiir alle diese Fundierungsbaustellen ist die vielseitige 
Yerwendung des Derrickkrans fiir Fórdcr- und Transportzwecke 
und die auBerordentlich geschickte Einrichtung der Bctonmisch- 
anlagen, wodurch jede Tranśportarbeit von Hand fast ganzlich 
ausgeschaltet wird. Besonders auffallend ist das vollige Fehlen 
von Rollbahnbetrieben.

Derrickkrane werden in verschiedenen Bauarten yerwendet. 
E s gibt die riesigen „G u y  R ope"-D crricks, bei denen der Ausleger 
von einem drehbaren, durch Drahtseile yęrankerten, senkrechten

Abb. 1 . Montagc-Derrickknui, der schon bei der 
Fundierungsarbeit eingesctzt wurde.

M ast gehalten wird, und ,,S t iff  Leg“ -I)erricks, bei denen der A us
leger an einer starren Konstruktion befestigt ist. Die ersteren 
sind dic Montagegerate fiir das Stahlskelett, werden aber oft 
schon zur Durchfuhrung der Fundierung eingesctzt (Abb. 1). 
Sie werden in riesigen AusmaBen m it einer Tragfiihigkcit von

10  bis 30 t gebaut. Ihre B auart zeigt Abb. 2. Der 30 m hohe 
G itterm ast ruht unten auf Kugellagern und besitzt an der Spitze 
eine drehbare Scheibe, an weicher die Yerankerungsdrahtseile 
befestigt sind. B e i hochgestelltem Ausleger kann der Derriclt 
360° u 111 seine senkrechte Achse gedreht werden. Die Bedicnung 
des Tragseiles und des Auslegcrseiles geschieht durch starkę Motor- 
winden, das Drehen des K rans von Hand m ittels eines langen am 
FuBe des Mastes 
befestigten Holzes 
(Abb. 1).

A u f einer B a u 
stelle werden so 
viele Derricks ein- 
gesetzt, daB kein 
Punkt der B au 
stelle sowie der 

angrenzenden 
StraBenstiicke un- 
bestrichen bleibt.
Die Derricks iiber
nehmen bei der 

Fundierungs
arbeit dasH eraus- 

heben der 
Scliachtkiibel und 
denTransport der- 
selben, das Ver- 
teilen des Fun- 

damentbetons 
mittels groBer K u 
bel, das Abladen 
und Transpor- 
tieren von R und
eisen, Holz, Spunddielen usw., sic leisten Beihilfe beim Ab- 
steifen der Boschungen.

Der Schaclitaushub wird mit Druckluft-Spatenham m ern 
durchgefiihrt. GroBe Druckluftzentralen versorgen die ganze 
Baustelle m it L u ft.

B ei der A bfuhr des ausgeschachteten Bodens wird durch 
Zwischenstapelung einer Anzahl K iibcl oder durch Holzsilos 
an der StraBe dafiir gesorgt, daB dic Lastw agen keine W artezeit 
verlieren und rationell aiisgenutzt werden.

Die Betonm ischanlagen sind meist m it automatischen Ein- 
richtungen zur richtigen Dosierung von Mischwasser, Zem ent und 
Zuschlagen versehcn und liefern daher einen sehr gleichartigen 
Beton. Die Misclier, dereń Anzahl sich nach der GroBe der B au 
stelle richtet, werden so tief in der Baugrube aufgestellt, daB cin 
Kiessilo von 10 bis 15  m3 Fassungsverm ógen iiber ihnen P latz 
hat, weicher von StraBenhohe aus unm ittelbar vom  kippbaren 
Kiesauto beschickt wird. Aus dem Siło wird der K ies durch 
Schieber in den Vorm ischtrichter der Mischmaschine abgczogen. 
Ist nicht geniigend Holic zwischen StraBe und Baugrubensohle 
vorhanden, so werden entweder ansteigende, von den Kiesautos 
zu befahrende Holzrampen gebaut, oder es wird ein Zwischen- 
fórdergerat (Becherwerk, Transportband, Kiibelaufzug oder 
dergl.) eingeschaltet. Die Zem entsacke rollen auf geneigten 
Rollenbahnen durch dic eigene Schwere von der Ausladestelle zum 
Mischer. Die Forderung des Betons zur Verwendungsstelle ge
schieht entweder m ittels groBer Kiibel durch die Derricks oder 
m ittels Benzinm otor-Transportkarren, die auf Bohlcnwegen auf 
der Baugrubensohle fahren und durch Seitenklappen entleert 
werden, oder aber auch durch normale GieBanlagen mit Rinnen.

B ei allen Fundierungsarbeiten wird angestrebt, die Arbeit 
gleichmaBig auf der ganzen Baustelle zu fórdern, um die gesamte 
Griindung nióglichst gleichzeitig fertigzustellcn. Man beginnt 
nicht eher m it den eigentlichen H ochbauarbeiten, ais bis die 
Grtindung in allen Teilen vollendet ist, um hierdurch eine gegen- 
seitige Behinderung der verschiedenen Arbeiten zu vermeiden, 
dic mehr schaden, ais ein friiherer teilweiser Beginn der Hoch
bauarbeiten nutzen wiirde.
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Ais besondere Eigentiim lichkcit ist noch zu erwahnen, daB 
man in bestimmten Fallen  die neue Fundierung ganz oder teil
weise unter die auf der Baustelle stehenden, noch bewohnten alten 
Gebaude yor Abbruch derselben eingebaut hat, um die Raum ung 
dieser Gebaude móglichst langs hinauszuschieben. Naturlich 
machen sich bei diesem Verfahren umfangreiche Abfangungen 
und Stiitzungen erforderlich.

H o c h b a u . Der Hochbau beginnt m it dem Aufstellen der 
schon erwiihnten Mon tage-Derrickkrane in der Baugrube, falls 
dieselben nicht schon bei Beginn der Griindungsarbeiten einge
setzt wurden. Diese Derricks fiihreń die gesam te Montage des 
Stahlskeletts durch. Die Konstruktionseinzelteile kommen so, 
wie benótigt, in Wagenladungen zum B au . E in  Zwischen- 
stapeln in StraBenhóhe kom mt wegen Platzm angels m eist nicht 
in Frage. Die Derricks stapeln deshalb dic Einzelteile unmittel- 
bar vom  Wagen weg auf dic oberste jeweils fertig montierte
Tragerlage und setzen dann die Teile an Ort und Stelle. Monteure
fahren die Stiicke ein und verschrauben sie. Die Lange der 
Skelcttstiitzen ist in der Regel zwei Stockwerkhóhen. Die 
Derricks kónnen also von einem Standort jeweils nur zwei Stock- 
werke fertig montieren und miissen dann hoher gesetzt w-erden. 
Dies geschieht, indem zum Hochheben des M astes der zeitweilig 
abm ontierte, senkrecht gestellte und provisorisch verankerte 
Ausleger benutzt wird. Der M ast wird dann am neuen Standort 
w'ieder verankert und liolt den Ausleger nach. Geschickte Be-
dienungsmannschaften fuhren dieses schwierig ausschende
M anóver in 3 bis 4 Stunden aus. Die W inden bleiben bis etwa
20 Stockwerke Hóhendifferenz unten auf dem alten Standort

stehen, ehe sic 
nachgeholt wer
den. Die Befehls- 
iibertragung von 
oben zumWinden- 
fiihrer geschieht 
durch optische 
Signale, fiir die 
ebenso wie fiir die 
Derrickseile in 
den Decken Off
nungen ausge- 
spart sind. So stei
gen die Derricks 
Stufe fur Stufe 
hoher bis ganz hin- 
auf zur Spitze des 
fertigen Skeletts 
{Abb. 3). Die je- 
weilige Standorts- 
tragerlage des 
Derricks sowie 
die darunter be- 
findliche werden 

durch starkę 
Bohlenbelage ab- 
gedcckt. B ei den 
iiblichen starken 

Frontzuriick- 
staffelungen der 
oberen Gebaude- 

teile ist es oft nicht mehr moglich, m it dem Derrickausleger die 
StraBe zu erreichen. In  solchen Fallen werden Relaisderricks auf 
den Staffelterrassen aufgestellt, welche die Einzelteile zunachst 
auf die Relaisplattform en heben, wo sie von den H auptderricks 
wieder erreicht werden kónnen. M it der beschriebenen Montage- 
methode durch Derricks m ontiert man 3 bis 4 Stockwerke in 
einer W oclie; es sollen sogar Hóchstleistungen bis zu 6 Stock
werken pro Woche erzielt wrorden sein.

D as Abnieten des Skeletts erfolgt dicht hinter der Montage, 
um  seine Standfestigkeit wahrend der Bauausfiihrung sicherzu- 
stellen. Gleichzeitig m it dem Abnieten des Skeletts geht dic 
Montage der eisernen Stockwerkstreppen vor sich.
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4 bis 6 Stockwerke unter dem untersten abgenieteten Stock- 
w^erk folgt die Betonarbeit fiir die Skelettum m antclung und die 
Stockwerksdecken. Man ist bestrebt, diese Arbeit móglichst im 
gleichen Tempo wie die Montage des Skeletts durchzuffihren. 
Durch Anwendung von aufgehangter Schalung, die an den Tragern 
des Skeletts hangt, erreicht man, daB eine Decke schon fertig 
geschalt und arm iert ist, wenn die darunterliegende Decke noch 
betoniert wird, daB also der Beton betrieb niemals auf die Scha
lung zu warten hat. Je  nach Spannweite der Deckenfelder setzt 
man gegebenenfalls nach Fertigstellung der Betondecke noch 
eine Steifenreihe in Feldm itte unter die fertige Schalung. Hierzu 
benutzt man die in ihrer Lange yeranderbaren, unbeschrankt 
wieder zu verwendenden Patentsteifen, m it weichen die Unter- 
steifungsarbeit iiberaus schnell ausgefuhrt werden kann. Die 
Ersparnis an Steifen verringert den Schalungstransport, was sich 
bei der groBen Zahl von Decken sehr fiihlbar auswirkt. A us diesem 
Grunde verwendet man auch haufig Stahlblechform en bei der 
Einschalung yon Rippendecken, die leicht transportabel und 
immer wieder verwendbar sind.

Die Arm ierung wird voń Spezialeisenfirmen fertig gebogen 
an den Bau geliefert, der Betonunternehm er fiihrt nur das Ver- 
legen aus. Man verwendet geripptes Rund- oder Quadrateisen 
und verzichtet aus diesem Grunde in den meisten Fallen auf 
Endhaken. Bei nicht allzu weit gespannten K appen yerwendet 
man neuerdings geschweiBtes Drahtgeflecht aus geniigend 
starkom Eisendraht. Dieses Drahtgeflecht kom m t in Rollen 
zum Bau  und wird auf der Schalurtg ausgerollt, wobei es iiber 
den Deckentragern hochgebogen wird.

Der Hochtransport von Schalung und Arm ierung geschieht 
m it kleineren Derrickkranen, die auBen am Stahlskelett befestigt 
werden.

M it dem Einschalen und Armieren zusammen geht die 
Montage sam tlicher Rohrleitungen von statten. Die senkrechten 
Leitungen spannen yon Stock zu Stock frei und werden erst 
spater eingemauert.

Die Einrichtung der Betonm ischanlagen fiir den Hochbau ist 
diesel be, wie sie oben bei den Fundierungsarbeiten beschrieben 
wurde. F iir  den H ochtransport des Betons hat man selbst- 
kippende Kiibelaufziige, die in ziemlich prim itiy  aus Bohlen und 
Brettern  zusammengezimmerten Holzgertisten im Innern des 
Baues mit groBer Geschwindigkeit hochlaufen. D as Selbstkippen 
der Kubel geschieht durch das eigene Gewicht der Kiibel, die 
nicht in ihrer Schwerpunktsachse aufgehangt sind. Wahrend 
des Aufziehens werden die Kiibel durch eine am Aufzugsgeriist 
angenagelte l''iihrungsbohle am Kippen gehindert. Die Kiibel 
entleeren in kleine eiserne Silos, die iiber der zu betonierenden 
Decke aufgehangt sind. Durch einen Schieber wird der Beton 
aus dem Siło in zweiradrige, etwa 200 1 fassende Karren abge- 
zogen, die jeweils ein Mann auf Bohlenfahrten iiber die Decken- 
schalung zur Yerwendungęstelle schiebt. Hierdurch yerm eidet 
man das Verlegen von Rollbahngleisen und die B elastung der 
leichten Schalung durch die schweren Einzellasten von Mulden- 
kippern.

Um auch im W inter keine Unterbrechung zu erleiden, ar- 
beitet man in dieser Jahreszeit m it besonderen Frostschutz- 
mafinahmen. D as in A rbeit befindliche Stockwerk erh&lt eine 
Umhiillung aus groGen Segeltuchplanen, dic etw a 50 cm iiber 
der betonierten Decke auf Holzgerippen und seitlich 2 Stockwerke 
tief am Skelett befestigt werden (Abb. 3). Die Heizgase der 
innerhalb der Um hiillung aufgestellten Koksófen wirken nicht 
nur von unten, sondern kónnen auch durch Deckenaussparungen 
in den Raum  zwischen Decke und der dariiber liegenden Segcltuch- 
abdeckung streichen. F re i ausstrómender D am pf aus Dampf- 
rohren, die in den I<iesvorraten der Kiessilos stecken, erwarm t 
den K ies; auch das Mischwasser wird m it D am pf yorgewarm t.

Dem Betonieren folgt Stock fiir Stock die Ausm auerung und 
Fassadenverblendung unm ittelbar. Gem auert wird teils von 
rings um den B au  hiingenden Hangegeriisten, teils von den 
Decken aus. Die Hangegeriiste, die man ja  seit einigen Jahren  
auch in Deutschland einzufiihren yersucht, liangen an Draht- 
seilen von provisorischen Auslegern herab, die oben am Skelett

Abb. 3 . Baustelle in Detroit mit einem Montage- 
Derrickkran auf der Spitze und 2 Stockwerken 

mit Frost-Schutzeinhiilluug.
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befestigt sind. Die Geriistbretter liegen in eisernen Rahm en, 
von denen jeder m it zwei kleinen Seilwinden ausgeriistet ist, die 
durch ein laufendes Zahnradgesperre m it Handhebel betatigt 
werden. Die Geriisttragseile wickeln sich auf die Windentrommeln 
auf, Die Geriiste werden m it aufgehendem M auerwerk hochge- 
wunden, so daB„die M aurer immer in der fiir ihre Arbeitsleistung 
giinstigsten Hóhe vor dem Mauerwerk stehen. Abb. 4 zeigt ein

Abb. 4 . H&ngcgeriist im Betrieb.

derartiges H angegeriist im Betrieb. fm  W inter werden die Hange- 
geriiste mit Zeltplanen eingchullt und bietcn dadurch zusammen 
m it einer Heizung im Innern des Baues der M aurerarbeit den 
erforderlichen Frostschu tz.

Sam tliche Rohrleitungen, die vor Bcginn der M aurerarbeit 
f e r t ig ' verlegt sind, werden m it dem aufgehenden M auerwerk 
eingemauert. Jegliche Stemm arbeiten, die ja  bei uns erfahrungs-

AUSFUHRUNGSMETHODEN b e i m

Yon Dr.-lng. E. h. Hans Schmiickler,

Der neuzeitliche Hochbau wird in seiner Gestaltung vom 
Bauingenieur crheblich beeinfluBt, wie es auch bei der Pro- 
jektierung von groBen Hallen und beim B au von neuzeitlichen 
Geschafts- und Hochhausern der F a li ist.

Schon bei der Płanung ist dic Zusam menarbeit von Architekt 
und Bauingenieur unerlaBlich, wenn nicht Fehler und Unwirt- 
schaftlichkeit der Ausfuhrung eintreten sollen. Die moderno 
Architektur ist durch die neuen Bauweisen und B austoffe so 
stark  beeinfluBt, daB man den Geschafts- und Hochhausbau 
hąufig ais Ingenieurwerk bezeichnet, wenngleich diese Meinung 
nur z. T . berechtigt ist. Man spricht heute auch von der Ingenieur- 
rom antik der A rchitektur und will dam it andeuten, daB sich der 
Architekt in das Schlepptau des Ingenieurs begeben hat. Ob 
diese Ansicht richtig ist, dariiber mógen die Asthetiker und Histo- 
riker urteiien. E ins steht aber fest, namlich daB nur durch eine 
gute Zusam menarbeit des Archi tek ten m it dem Bauingenieur es 
móglich ist, einen zweckentsprechenden, wirtschaftlichen und 
formschónen Hochbau zu erzielen, was dem Am erikaner langst 
ais eine Selbstverstandlichkeit erscheint. Diese Zusam m enarbeit 
sollte bei der GrundriBgestaltung beginnen, denn haufig konnen 
hierbei durch geeignete Yorschlage des Bauingenieurs erhebliclie 
Ersparnisse und Bauvert>esserungen erzielt werden. Manche 
Architekten erkennen nicht, daB der Stahlbau durch moglichst 
weitgehende Normung in seiner Ausfuhrung beschleunigt und 
verbilligt wird. A u f diese und andere Yorteile wird sie der 
beratende Ingenieur zum Nutzen des Baues hinweisen. Dies 
gilt auch im  H inblick auf die Griindungsfrage, die gute

gemaB bei jedem Bau  erhebliche Kosten verursachen, fallen 
so weg.

D as Yerfugen der Fassadenverblendung sowie alle anderen 
Fassadenarbeiten werden schon beim Hochmauern m it ausge- 
fiihrt, so daB der B au , einmal hochgemauert, auBen auch fertig ist.

D er M aterialhochtransport fiir die M aurerarbeit erfolgt 
m ittels schnell laufender Bauaufziige, die meist im Innern des 
Baues in irgendwelclien vorhandencn Schachten stehen. Die 
in Schubkarren geladenen Mauersteine werden durch Aufzugs- 
fórderschalen auf die Stockwerke gebracht, wahrend der M órtel 
durch selbstkippende Kiibelaufziige von der im Keller stehenden 
M órtelmischmaschine hochgefórdert wird. D as Hochziehen von 
W erk- und Kunststeiden geschieht m it kleinen Derrickkranen, 
die auBen am Skelett befestigt sind oder auf dem Dach des 
Neubaues stehen. Sie werden auf den Decken gestapelt und m it 
kleinen fahrbaren Kranen zur Yerwendungsstelle gebracht und 
versetzt.

Auch der Innenausbau folgt Stock fiir Stock dem Rohbau 
dichtauf. Besonders werden die Montagen der endgultigen Fahr- 
stuhlanlage und der Hcizungsanlage beschleunigt, da erstere 
sobald ais móglich m it zum M aterialtransport herangezogen wird, 
und letztere fiir ein schnellesAustroclcnen des Baues notwendigist.

So wird der B au  von unten nach oben Stock fiir Stock durch- 
gefiihrt und fertiggestellt.

S c h lu B w o r t .  E s  w-are durchaus verfehlt, die ameri- 
kanischen Methoden in ihrer Gesam theit ohne weiteres auf unsere 
doch ganz anders gelagerten Verhaltnisse anwenden oder nach- 
ahmen zu wollen. Im m erliin diirfte aber ihre kritische Betrach- 
tung allerhand Anregungen geben, die auch fiir deutsche Y e r
haltnisse nutzbar ausgewertet werden kónnten.

Móge vo r allem die Erkenntnis gewonnen werden und immer 
weitere Kreise durclidringen, daB ohne eine sorgfaltige, voll- 
standige und endgiiltige Vorbereitung eines Bauvorhabens v o r  
Beginn der Ausfuhrung eine reibungslose Baudurchfiihrung zu 
einem Kostenm inim um  in einem Zeitminimum einfach un- 
móglich ist. E s  ware zu wiinschen, daB diese wichtige Erkenntnis 
den jimgen Architekten und Bauingenieuren schon auf den 
Technischen Hochschulen zuteil wiirde.

BAU VÓN STAHLSKELETTBAUTEN.
Beratender Ingenieur, Berlin-Frohnau.

Schallisolierung, die W ahl der Decken und vor allem des Kon- 
struktionssystem s. Deshalb wird der A rch itekt gut tun, sich bei 
der Planung stets von einem m it dem Stahlbau vertrauten 
und auf seine kiinstlerischen Ideen eingehenden Bauingenieur 
beraten zu lassen.

Bei schlechtem Baugrund wird man i. a. von auBerlich 
statisch unbestimmten Konstruktionen {Rahmen und dergl.) 
absehen, wenn man nicht dem ungunstigen EinfluB von Ver- 
schiebungen und Setzungen der Fundam ente durch Ausfuhrung 
einer durchgehenden Eisenbeton-Fundierungsplatte, durch- 
laufenden Streifenfundam enten oder einer Pfahlgrundung be- 
gegnen will.

Man wird in solchen Fallen die M assivdecken ais horizontale 
W indscheiben ansehen oder ais solche ausbilden und die Wind- 
belastungen durch Strebenkreuze in den Wanden oder Treppen- 
hausern zu den Fundam enten leiten. Die W indableitung durch 
die M assivdecken ist auch bei HoChhausern auf gutem  Baugrund 
in vielen Fallen von Vorteil. B ei der Anordnung der Windkreuze 
in den Wanden ist eine Verstandigung zwischen A rchitekt und 
Ingenieur notwendig, weil die Fensteróffnungen ihre Gestaltung 
stark  beeinflussen. In Brandm aueri i j n d  Treppenhausern wird 
die Unterbringung <Ier~"W i n d kreuze kaum Schwierigkciten be- 
reiten, dagegen ist sie in Frontwanden besonders dann schwierig, 
wenn, wie es heute iiblich ist, nicht Einzelfenśter, sondern hori- 
zontal durchlaufende Lichtbander zur Ausfuhrung kommen. 
In  ietzterem F a lle ls t  man gezwungen Langsralim en auszufiihren, 
dereń Riegel in die Briistung verlegt werden, wahrend ais Stiele
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beachtet werden muB, daB die M assivmauern infolge ihrer vielen 
Fugen sich in starkerem  MaBe ais das Stahlskelett setzen und 
eine RiBbildung eintreten kann. Bei der Heranziehung der 
M assivdeckcn ais horizontale Windscheiben muB untersucht 
werden, ob die Deckenplatten die zur Windableitung erforder- 
liche Steifigkeit und Festigkeit besitzen. D er diinnwandige 
Deckenhohlstein ist nicht immer imstande, die Scherkrafte auf- 
zunchmen, vornehmlich dann nicht, wenn die Decke durch 
Treppen- oder Fahrstuhllócher eine starkę Durchbrechung er- 
fahrt. Man wird in diesen und in den Endfeldern, in denen die 
Deckenplatte die Scherkrafte nicht aufnehmen kann, Diago- 
nalen aus Stahl einfiigen oder den Oberbeton zur Kraftiiber- 
tragung heranziehen. Im  iibrigeń wirken die Deckenunterziige 
ais Vertilcalen des horizontalen Wiridtragers.

Die veraltete Ausfuhrung m it Stahlinnenstiitzen und massi- 
ven M auerpfeilern in der Umfassung,. die noch hier und da zur 
Ausfuhrung gelangt, ist nicht zweckmaBig. Abgesehen davon, 
daB die Mauerpfeiler einen groBen Querschnitt haben, wird die 
H ochfiilirung des Baues ungunstig beeinfluBt, wenn die M aurer
arbeiten der Stahlskelettm ontage nicht schnell genug folgen, 
was dem Sinne des Stahlskelettbaues gerade entgegengesetzt ist. 
Die Mehrkosten fur die AuBenstiitzen sind so gering, daB man 
unter allen Umstanden auch in den AuBenwanden Stahlstiitzen 
ausfiihren sollte, um das Skelett unabhangig vom  Maurer auf- 
bauen zu konnen. Falls  die auBeren M auerpfeiler aus architek- 
tonischen Griinden so stark  ausgefuhrt werden, daB sie samtliche 
Lasten aufzunehmen vermogen, so empfiehlt sich wenigstens 
eine leichte Stahlstiitze in diesen Pfeilern, zum Zwecke des ein- 
heitlichen Aufbaues des Stahlskelettes, in einer Starkę, welche 
den Eigenlasten wahrend des Aufbaues entspricht.

D ie  F r a g e  d e s  S c h a l l s c h u t z e s  wird bei den zunehmen
den Stórungen durch StraBenlarm  und R adio immer hohere B e 
deutung gewinnen. In  dieser Beziehung hat der Stahłskelettbau 
groBe Vorziige besonders dann, wenn die Ausfachung der Wandę 
m it Baustoffen erfolgt, dereń Zusammensetzung einen hohen 
Schallschutz bietet. Die neueren Erkenntnisse auf dem Gebiete 
des Schallschutzes gehen dahin, daB er am wirksamsten erreicht 
wird, wenn Baustoffe yon moglichst weit voneinander verschie- 
denen Schallschwingungen m it einander kom biniert werden.

wannę ausgefuhrt, die den Erddruck  von der StraBe und den 
Nachbargrundstucken aufninim t. D as Gebaude wurde unab
hangig von dieser fundiert und zwischen beiden Griindungen ein 
Teerstrick ais scliallisolierende Yerbindung eingefiigt.

D ie  A u s fu h r u n g  d e r  A u B e n w a n d e  von Stahlskelett- 
Hochbauten kann in verschiedener Weise erfolgen. Grund- 
satzlich ist dabei, daB die W andę nicht tragen, sondern i. a . 
getragen werden und lediglich dem AbschluB des Hauses gegen 
Witterungs- und Schallcinfltisse dienen. Neben den lochpóróśen 
H ohlziegeln und Spezialziegeln in GroBformat, wie E .H .Z .-  
Steine und Frewenziegel haben sich AuBenwande aus G asbeton 
und Bimsbeton von 20— 25 cm Starkę bewąhrt, nachdem die 
Ursaclien1 erkannt waren, aus denen die Schaden der ersten 
Ausfuhrungen sich herleiteten. Diese Baustoffe erleichtern auch 
die Anbringung der Fassadenverkleidung aus Kalksteinplatten 
und Travertin, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen, obgleich 
sie dem Stil des Stahlskelettbaues nicht ganz entsprechen.

Das Stahlskelett ist ein elastisches Gebildc. D as kom m t be
sonders zum Ausdruck bei solchen Bauten, bei denen die Fassade 
oberhalb der ErdgeschoBladen auskragt. E in  Beispiel hierfiir ist 
das im B au  befindliche Columbus-Haus am Potsdam er P latz 
(Abb. 3) von A rchitekt E . M e n d e ls o h n , dessen ErdgeschoB- 
stiitzen ca. 1,8  m hinter die stutzenlosen Schaufenster zuruck- 
gesetzt sind. D er starlc belastete K ragarm  der senkrecht zur 
Front verlaufenden Unterziige verform t sich selbstverstandlich 
infolge der groBen wechselnden Belastungen und die Verblen- 
dung der Fassade muB dieser Deform ation in einem gewissen 
MaBe folgen konnen. Dieses Prinzip kom mt in dem von 
Architekt L u c k h a r d t  umgebauten Telschow-Haus (Abb. 4) 
sehr deutlich zum Ausdruck.

F i i r  d ie  In n e n w a n d e  werden, abgesehen von den be
kannten Schlackenplatten, Luginowanden und y2 Stein starker 
Ausmauerung yielfach Gasbeton-. Gips-. Solomit- und Leicht- 
steinwande, bzw. H eraklit und Tekton yerwendet. W ird ein 
hoher Schallschutz von den Innenwanden verlangt, so sollten 
sie aus zwei diinnen W andschalen hergestellt werden, zwischen 
die ein schallisolierender Sto ff eingefiigt wird. Auch hier gilt 
das bei den Decken gesagte.

1 Schmuckler. Z. VDI 1929/1 2 .

samtliche Stiitzen in Richtung der Wandebene auf Biegung in 
Anspruch genommen werden konnen (Abb. 1).

In manchen Fallen ist es auch moglich, die massiven Treppen- 
liiiuser oder die ebenso ausgefiihrten Giebelwande ohne besondere 
Strebenkreuze zur W indableitung zu benutzen. wobei allerdings

Dieses Prinzip ist auch bei der W ahl der Deckenkonstruktion 
zu beachten, indem fiir die Deckenplatte ein m oglichst harter 
Baustoff, fiir die Auffiillung dagegen ein moglichst poróser zur 
Yerwendung kommt. Die Kom bination einer eisenarmierten 
Hohlsteindecke mit einer nicht tragenden Auffiillung aus Gas
beton ais Unterlage fiir das Linoleum hat sich vorziiglich be- 
walirt.

A u c h  d e r  V e r h in d e r u n g  d e r  t lb e r t r a g u n g  v o n  
E r s c h i i t t e r u n g c n  aus dem StraBenverkehr in das Bauw erk 
muB heute in yiel lioherem MaBe Rechnung getragen werden ais 
friiher. In dieser H insicht ist das Yorgehen von G. M e n sc h  bei 
dem Neubau des Verwaltungsgebaudes der Rhenania-Ossag in 
Berlin von richtunggebender Bedeutung. M e n sc h  hat bei diesem 
Bau rings um das Gebaude herum nach Abb. 2 eine Eisenbeton-

Abb.l. Verwaltungsgebaucle des D.H.-V. Hamburg. 
Architekt: H. Distel. Stahlskelett: Jansen-Schiitt.

Abb. 2 . Vorwaltung.sgebaude der Rhenania-Ossag, Berlin. 
Griindung zur Yerminderung von Erschiitterungcn im Bauwerk.
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Abb. 5 . Kontakt-StoB (teilweise eingespannter Trager). 
(Aus „Der Stahlbau" 19 31, Heft 4, S. 38. 

Yerlag Wilhelm Ernst & Sohn.)

Abb. 3 . Columbus-IIaus am Potsdamer Platz. Architekt: Erich Mcndelsohn. 
Stahlskelett: Breest & Co., Krupp-DruckenmiUler und Thyssen. 

Gesamtausfiihrung: Boswau & Knauer, Dywidag.

Der von B au ra t D o o r e n t z ,  Leipzig2, auf Grund vielęr 
Schallversuche geschaffene W eco-Isolierstoff hat sich in groBen 
Ausfiihrungen gut bewahrt. E r  besteht aus drei oder mehr 
Lagen Rohpappe und dazwischen geschaltetem  grobfadigen, 
weitmaschigcn Jutegcw ebe. A uch andere Fabrikate  haben sich

sowohl fiir Innenwande ais 
auch fiir andersartige 
Scha 1 lisolierzwecke ais gut 
erwiesen. Zu beachten ist 
bei Innenwandeji, daB auch 
zwischen der W and und der 
tragenden Decke eine 
Schailisolierung eingefiigt 
wird, weil andern falls, trotz 
der Eigenisolierung der 
W and, eine Schalliibertra- 
gung durch die Decke statt- 
findet. W ichtig fiir eine 
gute Schalldam pfung ist 
auch die richtige Fuhrung, 
Anbringung und Isolierung 
der Rohrleitungen beson- 
ders in den Deckendurch- 
gangen, weil diese in hohem 
MaBe Schalleiter sind.

Die Unterbrechung der 
Stiitzen in den einzelnen Ge- 
schossen und die Zwischen- 
schaltung von Schallisolier- 
stoffen an den Stiitzen- 
stoBen und Trageran- 

Abb. 4 . Telschow-Haus am Potsdamer schliissenisti.a.n ichtnotig. 
Piatz. Architekten: Luckhardtu. Anker. Dagegen ist bei Gebauden,

bei denen ein besonders 
hochwertiger Schallschutz erforderlich ist, z. B . bei Sende- 
stationęń oder dergl., eine besondere Schailisolierung unter 
den StiitzenfiiBen durch geeignetc D am m stoffe (A ntivribrit 
oder dergl.) zu empfehlen3. Bei dieser Schailisolierung von lioch- 
belasteten Stiitzen muB aber darauf geachtet werden, daB eine 

3 s. Stahlbau 1930, Heft 15.
3 H a w ra n e k , Der Stahlskełettbau, Berlin, J .  Springer.

Der von G eh.-R at Pro f. Dr. S ie g m u n d  M u lle r  
im Jah re  1925 vorgesćhlagene t e i lw e is e  e in 
g e s p a n n t e  D e c k e n  t r a g e r  wurde erstm alig m it 
Erfolg bei dem groBen Neubau derK norr-Brem se aus- 
gefiihrt und ist seitdem yielfach angewandt worden. 

Die A rt der Konstruktion zeigt Abb. 5. Die Berechnung dieser, 
auch K o n t a k t t r a g e r  genannten, Deckentrager und Unterzug- 
konstruktionen ist sehr einfach. D as der Dimensionierung zu
grunde zu legende Biegungsm om ent ist in  d en  E n d fe ld e r n

in  d en  M it t e l fe ld e r n  gegeniiber — beim ein-
1 1  16  8

fachen Balken. Die erzielten Gewichtsersparnisse sind betraclit-
lich. Dagegen ist der Arbcitsaufwand fiir den K ontakttrager
selbstyerstandlich etwas holier ais beim ein fachen Balken. Die
Zuglaschen sollen den gleichen N utząuerschnitt haben, wie der
Tragerflansch (nicht, wie es irrtumlich in den Vorschriften heiBt,
0,8 Fn). ]\Iit der Yerringerung der erforderlichen Trągerhohe ist
vorteilhafterweise auch eine geringere Deckendicke verbunden.

W eitere Ersparnisse an Deckentragern lassen sich erzielen, 
wenn die M assivdecken oder zumindest deren Youten ais tragend 
m it herangezogen werden konnen. Die M itwirkung dieser Kon- 
struktionsteile ist nicht unerheblich und trilgt vor allem zur Ver- 
minderung der Durchbiegung bei. Yersuclie, die auf Yeranlassung 
von R eg .-B au rat W o lf f  an dem Stahlskelett der Frauenklinik 
in Berlin beziiglich der Durchbiegung durchgefiihrt wurden, 
ergaben die erwarteten Ergebnisse. E s  wird sich empfehlen, in 
dieser Richtung weitere system atische Versuche durchzufiihren 
und daraus Schliisse fur die Tragerberechnung zu ziehen.

B e i  S t e i f r a h m e n  zur Queraussteifung des Stahlskeletts 
sind genietete Ecken, die in die Raum e hineinragen, fast immer 
unerw'tinscht. Die von K u h n  &  S c h a im  z. B . bei dem Neubau 
der I. G. Farben in F ra n k fu rt- ausgefiihrten Stei frahmen mit 
Keilverbindungen nach Abb. 6 haben sich bewahrt. Sie sind 
einfach und insbesondere zweckmaBig fiir die Montage. Jigch  
besser scheint die Ausfuhrung von M e n sc h , wie sie beim I-Ioch- 
haus der K h en ania?© S^n-B efH h"źurA nw endung gekomnien ist. 
Abb. 7. Abgesehen davon, daB Mensch den Steg des Uijterzuges 
fiir die hohen Scherkrafte durćlfbesoijdere Steglaschen aussteift, 
verbessert er den KeilanschluB dadurch, daB er statt eines ein- 
fachen Keiles einen Doppelkeil einfiigt. Abb. 8 zeigt ein I’ oto 
der Ausfuhrung dieser Yerbindung und Abb. 9 im GrundriB 
die Vertikalverbande, die auBerdem noch zur Aussteifung des 
Bauw erks angeordnet wurden.

Die seit der Einfuhrung der „R ich tlin ien " im Jan u ar 1930 
auch im  Stahlbau bevorzugte SchweiBtechnik bringt, insbeson-

u n z u la s s ig e  K o m p r e s s io n  des Isolierstoffes 
nicht eintreten kann.

W a s  d a s .  S t a h l s k e l e t t  s e lb s t  betrifft, so 
sind in den letzten Jah ren  eine Reihe von neuen 
Konstruktionsdetails und Yerbesserungen zur A us
fuhrung gelangt, welche die W irtschaftlichkeit und 
Standsicherheit giinstig beeinflussen. Auch die hoch- 
wertigen Stahle, wie der B austah l 52 von Lauch- 
hamm er u. a., werden, z. B . bei hochbelasteten 
Stiitzen, verwendet. F iir  den gewohnliclien Hoch- 
bau wird m it diesen Stiihlen ein wirtschaftlichcr 
Yorteil nicht erreicht.
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Abb. 7 . Steifrahmcn beim Verwaltungs- 
gebaude der Rhenania-Ossag. , Statik: 
G. Mensch. Unterziige durch dic Doppel- 
stutzen hindurchgesteckt und mit Doppel- 

keilen befestigt.
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Gewicht, sondern auch hinsichtlich 
der Gesam tkosten Yortcilc.

E in  weiteres Anwendungsgebiet 
der SchweiBtechnik ist auch d ie  H e r 
s t e l lu n g  v o n  S t e i f r a h  m en. Ais B e i
spiel wird auf den Steifrahmenknoten 
gemaB Abb. io  hinge wiosen.

Auch die S tfltz en stć i.C c  lassen 
sich in SchweiBtechnik wesentlich 
einfachęr und billiger herśtellen 
(Abb. n ) ,  und schlieBlich werden 
die Bindebleche von Doppelprofil- 
stiitzen erheblich kleiner und billiger 
in gcschweiBter Ausfuhrung ais in 
genieteter (Abbildg. .12). Auch bei 
StiitzenfuBen lassen sich mit H ilfe der 
SchweiBung erhebliche Gewichts- und 
Kostenersparnisse erzielen. SchlieB- 
lich konnen die Decken trager, falls 
sie nicht eingewinkelt sind, ohne jede 
Bearbeitung m it ein paar SchweiB- 
strichen auf den Unterziigen befestigt 
werden, wie es bei dem in W erkstatt 
und am Bau  groBtenteils geschweiBten 
Stahlskelett der W olinungsbauten in 
H aselhorst geschehen ist.

A is Beispiele von Steifrahm cn 
in der Langsrichtung der AuBenwande 
sei auf Abb. 1 und 3 hingewiesen. 
Beim  Columbushaus (Abb. 3) sind 
dic samtlichen Breitflanschprofile 

der Fassadcnstiele und
--------------------  samtliche Sturzriegel zur
l j  i i  1 Aufnahm e der Wind-
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Abb. 8.
Keilverbindung nach Abb. 7.
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Abb. 6. Steifrahmcn beim Verwaltungsgebaude 
der I. G. Farben. Statik: Kuhn & Schaim. 
Unterziige durch dic Doppelstiitzen hindurchge
steckt und mit einfachen Keilen befestigt. 
(Aus „D er Stahlbau" 1931, Heft 1, Seite 2, 

Yerlag Wilhelm Ernst & Sohn.)

Abb. 9 . Vertikalverbande 
zur Aussteifung des 

Rhenania-Ossag-ifauses.RegentenstraBe
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dere beim Hallenbau, groBe Gewichtsersparnisse. Beim  Stahl
skelettbau ist der Gewinn nicht so hoch und die Schwierigkeiten 
am B au  wirken sich vorlaufig noch hemmend bei der Anwendung 
dieser neuen Fertigungsart aus. Immerhin bringt sie fiir ge
wisse Konstruktionen erhebliche Yorteile. Z. B . werden die 
Kontaktlaschen der teilweise eingespannten Trager erheblich

7 4 5

kleiner und leichter, wenn sic geschweiBt werden. Auch die 
Yerstarkung von I N P  bzw. IP  mit Lam ellen ist wesentlich 
giinstiger, weil diese ohne Loch auf den Gurtflanschen aufge- 
schweiBt werden. Auch der E r s a t z  d e r  h o h e n  D - P r o f i l e  
mit Ihren betrachtlichen (jberpreisen durch selbsthergestellte 
geschweiBte Yollw andtrager hat nicht nur in bezug auf das



schrauben

dusMinkungen 
im Riegelajjnnensfie!
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150% 
■schwerer 

ak a j
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Abb. 12 , Bindebleche 
bei Doppelstiitzen.

Abb. 10. GeschweiCter 
Stahlskelettknoten 

nach Dr. Schmuckler 
(D.R.P. a.)

Abb. 11. GeschweiCter 
StiitzenstoB.

b j AuBens/ie/

gestreckten Gebauden haben sich die P o r t a lk r a n e  ausgezeichnet 
bcwahrt (Abb. 17), bei kurzeń ist diese M ontageart wegen 
der verhaltnism aBig hohen Kosten des Transportes und der 
Aufstellung der K rane nicht w irtschaftlich. B ei h o h e n  Ge
bauden von k le in e m  G ru n d r iB , wie beim Salam anderbau in 
Berlin KónigstraBe, sind m it Yorteil auch Drehkrane m it weit-

Kathreiner-Hochhaus, Berlin. Architekt Prof. Bruno Paul 
Stahlskelett: Krupp-Druckenmuller, Thyssen. 

Gesamtausfiihrung: Ph. Holzmann A.-G.

spannendem Ausleger zur Yerwendung gelangt. Sehr zweck
maBig ist auch in besonderen Fallen die Verwendung von Turm- 
kranen, wie sie z. B . beim Kuhlhaus am RoBkai* in H am burg zur 
Verwendung gelangten. Diese M ontageeinrichtung m it zwei 
Turm kranen ermoglichte die Montage des 2500 t  wiegenden 
Stahlskeletts in  der kurzeń Zeit von 2 %  Monaten.

* Schmuckler. Der Stahlbau 1928/4.
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krafte in der Langsrichtung des Gebaudes herangezogen wor
den; bei Abb: 1  erhielten die Brustungen Gitterriegel.

In  b e z u g  a u f  d ie  M o n ta g e  sollen einige Ausfuhrungen 
der letzten Zeit im Bilde gezeigt werden. Im  wesentlichen wird 
in Deutschland das Stahlskelett m it einfachen hólzernen oder 
eisernen Schwenkmasten inontiert (vgl. Abb. 18 u. 20}. Bei lang-

E s móge noch bem erkt werden, daB die kurzeń Bauzeiten 
der Am erikaner nicht auf hóhere Leistungen, sondern vorwiegend 
darauf zuriickzufuhren sind, daB sie bessere Baustelleneinrich- 
tungen besitzen ais wir, und daB diese teuren Einrichtungen 
bei uns nur seiten Anwendung finden konnen, weil uns die 
groBen und vielfaltigen Bauaufgaben fehlen.
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D etailfragen klar ist. Man verliert dadurch nicht nur keine Zeit, 
sondern erreicht eine kurzcre Fertigstellungsfrist und gewinnt 
auBerdem an den Zwischen krediten und Zinsen.

An den Abbildungen neuerer Stahlhochbauten soli mit 
kurzeń Erlauterungen das bisher Gesagte noch erganzt werden:

I. H o c h h a u s e r .

A bb. 1 3 :  D ie Fassade ist in einzelne Fenster aufgelost, 
jedoch unter Betonung der Horizontalen.

Ausm auerung der W andę: 2 Hohlziegel-W andschalen von 
je  12  cm Starkę m it zwischenliegender Luftschicht, auBen und 
innen geputzt. Der A ufbau der AuBenwande erfolgte von einer 
an dem Stahlskelett befestigten besonderen K le t terr ii stu ng.

Aussteifung des Stahłskeletts durch einzelne Portale im 
Innern des Bauw erks, die ais Vollwandrahmen ausgefiihrt 
wurden. Montage des Stahłskeletts mit holzernen Auslegermasten.

Abb. 14 : D as Stahlskelett ist m it Hohl- 
steinen ausgemauert, die Fassade mit Stein- 
platten bekleidet.

Montage des Stahłskeletts: mit selbst-
gebauten Derricks. W indaufnahm e: durch die 
M assivdecken, die ais Windscheiben dienen 
und z. T. noch m it Stahldiagonalen -aus- 
gesteift wurden. Ableitung der W indkrafte in 
die Fundam ente: durch vertikale Strebenkreuze 
bzw. Steifrahm en.

Zur Yerhiitung von Erschiitterungs- und 
Schallstórungen durch die Druckmaschinen 
sind diese besonders und tiefer ais das Ge
baude fundiert. Die StiitzenfiiBe des Stahl- 
skeletts sind m it Korfund gegen Schalleitung 
hochwertig geschiitzt.

Abb. 15 : Dieser Stahlskelettbau ist archi- 
tektonisch besonders interessant durch die 
staffelform ige GrundriB- und

Abb.
Hochhaus 

Rhenania- Ossag 
Berlin. 

Architekt: Prof. 
Fahrenkamp. 
Stahlskelett: 

Krupp- 
Druckenmuller, 

Breest & Co., 
Harkort. 

S tatik : 
G. Mensch.

Abb. 16.
Verwaltungs- 
gebaude der 

I. G. Farben, 
Frankfurt a. M. 

Architekt: 
Prof. Polzig. 

S tatik : 
Kuhn u.Schaira.

Stahlskelett: 
Jucho&Flender.

Hohen gliederung, bei der die 
Vorziige der Stahlbauweise 
deutlich hervortreten. Aus
steifung des Stahłskeletts m it
tels Rahm en nach A bb.7undS.

Ausmauerung der AuBen
wande: Aerokret-Blocke von 
25 cm Starkę. AuBenbeklei- 
dung der Fassade m it Tra- 
vertinplattcn yon 3cm  Starkę.
D as Rhenania - Ossag - Haus 
ist besonders bemerkenswert wegen der besonderen Schallschutz- 
maBnahmen gem. Abb. 2 und seines geringen Stahlverbrauchs 
{23 kg/m3 umb. R .).

Abb. 16 : Dieses Gebaude stellt zur Zeit den groBten Stah l
skelettbau Deutsthlands dar und enthalt ca. 6000 t Stahl. 
Der GrundriB zeigt die Form  einer gekrummten rechteckigen 
Doppei-Zahnstange.

Die Aussteifung des Stahłskeletts erfolgte m it eihfacher 
Keilyęrbindung nach Abb. 6, die Montage z. T. mit Turmdreh- 
kranen, z. T . m it Derricks.

Abb. 17  betont zwar ebenfalls die horizontal durchlaufenden 
Briistungen, gliedert aber die Fassade auBerdem durch schmale 
Fensterpfeiler, die fiir die Raum einteilung notig 
sind. Die Fassade ist in den obersten beiden 
Stockwerken, den Baupolizeivorscliriften ent
sprechend, zuriickgesetzt und m it Stein- 
platten bekleidet.

Die Montage des Stahłskeletts fiir den zwei- 
ten Bauabsclm itt mit H ilfe eines hohen fahr
baren Portałkranes, an dem mehrere Ełektro- 
winden liangen, laBt Abb. 17  ebenfalls erkennen.

Im  ubrigen weist das Stahlskelett keine 
Besonderheiten auf. Die Einspannung zwischen 
Stiitzen und Unterziigen ist in ahnlicher Weise 
erfolgt wie bei Abb. 6.

Abb. 17.
Venvaltungs- 
gebaude der 

Volksfursorge, 
Hamburg. 

Stahlskelett: 
Spater. Rechts: 
Fcrtiger Teil des 

1. Bauab- 
schnittes. Links: 

Montage des 
2. Bau- 

abschnittes.
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Abb. 18 . A uf der Abbildung tr itt das bedeutende Stahl- Architekten, Baupolizei undUnternehmern cntstand, ist nicht ver-
skelett-Baąw erk in seinem vollen Um fange deutlich heryor, wunderlich. W ahrend der Montage ergab sich auch dieNotwendig-
ebenso die baupolizeilich verlangto treppenformige Zuriicksetzung keit, ein Stockwerk um 20 cm zu erhohen und die bereits mon-

tierten Stutzen entsprechend zu verlangern, 
und der Endeffekt dieser planlosen- Arbeit 
war, abgcsehen von den erheblichen Mehr- 
kosten, die z. T . vom  Bauherrn, zum grofien 
Teil aber auch von den Unternehmern ge- 
tragen werden mufiten, daC das B auw erk 
n ic h t  s c h n e l le r ,  sondern la n g s a m e r  zur 
Yollendung gelangte ais es bei einer sorgfiil- 
tigen Yorbereitung und etwas spaterem B a u 
beginn der F a li gewesen ware. E s muB auf diese

Abb. 19. Reai-Gymnąsium Merseburg. 
Architekt: Zollinger, Stadtbaurat.

Abb. 20 . Stahlskeiett-Siedlung Kassel-Rothenberg.
Architekt: Haesler, Celle.

Stahlskelett: Vereinigte Stahlwerke und Krupp.

noch bei weitem nicht angepaBt w ar. Die Folgę des vorzeitigen 
Baubeginns war die etw a vierm aligc Durcharbeitung der B au- 
zeichnungen, der statischen Berechnungen und Konstruktions- 
details und dam it nicht allein ein betrachtlicher Zeitverlust, 
sondern auch ganz erhebhche Mehrkosten. Die Herstellung der 
statischen Berechnungen und Werkzeichnungen erforderte wesent1 
lich hohere Kosten ais die Werklóhne, und dic vielfachen Ande
rungen lieBen der Battpołizei keine Zeit zu einer rechtzeitigen griind- 
iichen Priifung. DaB daraus eine Yerargerung zwischen Bauherrn,

Abb. 18 . Deutschland-Haus, Hamburg. Architekten: Dr. Błock und Hochfeld. 
Stahlskelett: Brccst & Co., Krupp-Druckenmuller, Spater.

der Fronten in den oberen Stockwerken. Die Montage erfolgte 
auch hier m it holzernen Derricks, die auf dem Bild  zu sehen sind. 
Dieses Bauw erk ist der beste Beweis fiir die W ichtigkeit grtind- 
licher Bauvorbereitung. Der B auherr drangte auf den Beginn der 
Ausfuhrung bereits ais die Architekten erst ihre Entwurfszeich- 
nungen im M aBstab 1 : 200 fertiggestellt hatten und die Glic- 
derurig des Baues im Innern dem kiinftigen Yerwendungszweck

Abb. 21 . Stahlskeiett-Siedlung Haselhorst.
Architekt: Forbat. Stahlskelett: Breest & Co. 

Gesamtausfuhrung: Boswau & Knauer und Heilmann &Littmann.

Um stande, die haufig beim B au  nicht geniigend Beachtung 
finden, m it dem groBten N achdruck hingewiesen werden.

Der Stahlskelettbau ist auch fiir K r a n  k e n h a u  se r  
(Kjnderkrankenhaus Danzig, Krankenhaus W aiblingen u. a.) 
m it Erfolg  zur Anwendung gekommen. Die Ausfuhrung eines 
groBen Stahlskelettbaues dieser A rt ist die Frauenklinik in Berlin.

D er B au  wurde auf sehr schlechtem Baugrund m it Pfahlen 
fundiert. An der Fundierung wurden infolge des leichten Stah l
skelettbaues crhebliche Ersparnisse erzielt. D as Stahlskelett
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weist keine Bcsonderheitcn auf. Die Montage geschah m it hol- 
zernen Dcrricks.

Abb. 19 : Die AuBenwande sind an Ort und Stelle m it Hilfe 
von W anderschalung aus Schim a-Beton gcschiittet. Die Ausfuh
rung dieser. Selmie begann m it der Montage des Stahlskeletts im

Jan u ar 1930 und

LeicMbe/Oft-

Luflhohlraum

Fugcaus
hoctnnrtigem

Zement
/.Insicht

schon im April 
kónnte die fertige 
Schule bezogen 
werden.

Abb. 20 ist 
ein Teil der Stalil- 
skelettausfuhrung 
in Kassel-Rothen- 
berg.

D as B ild  zeigt 
den Montagevor- 
gang durch einen 
.eisernen Gitter- 
mast. Die Aus
mauerung der 
W and erfolgte mit 

Hohisteinen, 
nicht ganz dcm 
Prinzip des Stalil- 
skelcttbauys ent- 
sprechend. A rch i

tekt H aesler hat in Rothenberg bewieSen, daB schon bei 
einer Ausfuhrung mit ErdgeschoB und 3 Obergeschossen der Stah l
skelett wohnungsbau wirtschaftlieh ausgefiihrt werden kann, ob- 
gleich bei dieser Siedlung, die eine der ersten Stahlskelett- 
śiedlungcn war, zu viel Stahl verbraucht wurde. Yiel leichter 
und einfacher ais die Rothenberger Siedlung ist die Ausfuhrung 
der beiden Stahlskelettblocks in der Reichsforschungssiedlung 
Haselhorst (Abb. 2 1) nach dem Entw urf von Architekt Forbat. 
D as Stahlskelett wrurde vom  Yetfasser, unter w7eitestgehender 
Anwendung der SchweiBteclmik im W erk und am Bau, entworfen. 
Der Stahlverbrauch w ar einschi. der in Abstanden von 1,6  m 
liegenden Dcckentrager nur 10 ,2  kg/m*, umb. Raumes.

Bei B łock X  wurden fiir dic AuBenwande fiinf verschiedene 
Ausfachungen verwendet. So sind einige H auser mit Schlacken- 
betonblócken von 25 cm Starkę, andere m it gleich starken Bims- 
beton- bzw. Aerokrct-Blocken ausgefacht, schlieBlich auch noch 
eine Ausm auerung m it E.H .Z.-Ziegeln und einem besonderen 
W andsystem  des Ycrfasscrs ausgefiihrt.

Horizontatschnitt 
Abb. 22 . Stahlarmicrte Hohlwand 

nach Dr. Schmuckler (DRP.).

REGELN FUR DIE BAUSTELLE.
Yon Prof. Dr.-lng. Max Mayer, z. Z. in Moskau.

I. Y o r b e m e r k u n g e n .
1. Jede Aufsichtsperson muB alle einschlagigen Vorschriften, 

insbesondere die Unfalłverhiitungsvorschriften
a) erschopfeiul kennen, b) gedruckt zur Hand haben.
2. E igenart und Um fang der einzelnen Baubetriebe wird 

hier im allgemeinen nicht unterschieden; ob und wie dic einzelnen 
Regeln im praktischen F a li anzuwenden sind, muB von der Bau- 
leitung iiberlegt w'erden.

3. D ie Planung des Baubctriebcs und seine Durchfiihrung 
scharf voneinander zu trennen, schien vorlaufig nicht zulassig. 
E s  muB aber fiir nahe Zukunft angestrebt werden, daB die 
Planung und Yorbereitung des Baubetriebes ais buromaBige 
Ingenieurarbeit von der Bauleitungstatigkcit abgetrennt wird 
und auch die Anwcisung fur beide Teile getrennt ausgegeben 
werden konnen.

I I . D a s  E in r ic h t e n  u n d  Y o r r ic h t c n  d e r  B a u s t e l le .
4. Die Gestaltung des Baubetriebes muB ausgehen von der 

Frage „W as h at alles zu gcschehen, um den gegenwartigen

Zustand in den beabsichtigten zukunftigen iiberzufiihren ?“  
E s ist also vor allem  klarzustellen:

a) Der jetzige Zustand des Gelandes m it allen seinen 
betriebsw ichtigenEigenschaften: Obcrflachenform.Boden- 
beschaffenheit, W asserverhaltnisse auf und im Boden 
und in der Nahe (Hochwassergefahr), Zfiluhrurig und 
Abfuhrung von Gebrauchswasser und Abwasser, von 
Transport wegen und Gleisanschliisscn, von elektriscliem  
Strom, Telephon u sw .; Y erfiigbarkeit yon Arbeitern uswr., 
Wohn- und Ernahrungsverhaltnisse in der Nahe, klima- 
tische Yerhaltnisse u sw .; ferner vorhandene Baulichkeiten 
und Einrichtungen nach Zustand und Brauchbarkeit.

b) D as beabsichtigtc kunftige Aussehen derselben Gegend 
nach Erfullung des B auauftrages; dafur sind die gege- 
benen Ausfiihrungsplane oft zu erganzen hinsichtlich 
Einzelheiten und Installationen.

D er Bauleiter muB also m it groBter Scharfe einersci^s 
die wirklichen gegebenen Verhaltnisse, anderseits den 
gedachtcn und gcwunschtcn Zustand erfassen.

D a die erstgenannten .Wandausfachungen bekannt sind, 
so sei beziigl. der letzteren auf Abb. 22 verwiesen, welche zeigt, 
daB diese W and aus zwei Reihen Y ertikalplatten  von 7 cm 
Starkę aus Gasbeton, Bim s- oder Schlackcnbeton besteht, die 
einen Hohlraum  gleich der Stutzenstarke zwischen sich frei- 
lassen. In Hohenabstanden von 50 cm sind die Hohlraume durch 
horizontale Abdeckplatten gleichen M aterials abgeschlossen 
und die Fugcn mit Stahlarm ierung in liochwertigem Zement- 
mortel geschlossen. Dadurch ergibt sich, sowohl im vertikalen 
ais auch im horizontalen Sinne, eine bis 5 m freitragende W and 
von hohem W armeschutz, die ein Minimum an Stahl fiir das 
Skelett erfordert. Zudem gestattet diese \\'and eine gewisse 
Beweglichkeit zwischen Stahlskelett und Wand, wodurch Risse 
mit Sicherheit vermieden werden!

Abb. 23 zeigt ein Kleinliaus, dessęn AuBenwande aus 10  cm 
starken Bimsbetonblocken bestehen, die in der W andachse liegen.

Abb. 23. Villa in Dahlem. Architektcn: Luckliardt & Anker. 
Stahlskelett: Thyssen. Gcsamtausfiihrung Ph. Iiolzmann A.-G.

V or und hinter dcm Stahlskelett w'urde ein engmaschiges Draht- 
gcflccht gespannt und diese beiden Drahtgefiechte bilden den 
Trager des AuBen- und Innenputzes. Die Decken sind aus 
fabrikfertigen Bim sbeton-Baukorpern System  Holzmann-Miiller 
hergestellt worden.
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5. F u r die Uberfuhrung aus dem gegenwartigen in den ge- 
wollten Zustand sind in erster Linie zu erwagen:

a) Die' nótigen Arbcitsleistungen nach A rt, Um fang und 
Ort. Dabei ist sofort zu trennen:
was am endgiiltigen P latz im Bauw erk, was in besonders 
einzurichtenden Bctrieben und auf W erkplatzen an der 
Baustelle oder in groBerer Entfernung davon ausgefuhrt 
w ird —  und was fertig bezogen wird.

b) Die W ege aller Baustoffe, von der Anlieferutig bzw. vom  
Rand der Baustelle bis zum endgiiltigen P latz  im B au 
werk.

c) Die Arbeitskrafte und ihre ortliche Unterbringung wahrend 
der Arbeit, in den Pausen und in der iibrigen Zeit.

6. Besonders ausfiihrliche Untersuchungen sind gewóbnlich 
in zwei Punkten nótig:

a) ZweckmaBiges Anlegen der Zufahrten, m eist im hoheren 
Teil des Gelandes und w eit genug in den Betrieb  hinein;

b) Die zeitliche Reihenfolge in der Herstellung der einzelnen 
Bauteile und ihr Fertigwerden. Gebaude, die unnótig 
friih fertig werden, bringen Verluste an Zinsen durch 
Beschadigungen und Altern. Anderseits muB iiberlegt 
werden, ob nicht einzelne Baulichkeiten schon w'ahrend 
der- Ausfuhrung der H auptbauteile niitzlich werden 
konnen. Dazu gehóren Nebengebaude, Verwaltuhgs- 
gebaude, StraBen und alle Leitungen.

7. Zur planmaBigen Arbeitsvorbereitung geniigen nicht die 
Ausfiihrungszeichnungen und ihre unter 3 b) erwahnten E r- 
ganzungen. A is nachstes sind herzustellen:

a) Zeitenplane fiir die Aufeinanderfolge der Arbeiten an den 
einzelneri B au  werken,

b) Baustellen-Einrichtim gsplane, und zwar Dispositions- 
plane im ganzen und im einzelnen.

8. B ei der Linienfuhrung von elektrischen Leitungen auf 
der Baustelle ist auf alle vorkommenden Transporte R iicksicht 
zu nehmen und an Lageanderungen von Leitungen infolge 
von Sturm  usw. zu denken.

9. F iir  die W a s s e r v e r s o r g u n g  der Baustelle gilt der 
Grundsatz, daB man die Bediirfnisse des Baubetriebes und 
die des (Fabrikations-) Betriebes im fertigen Bauw erk gleich
zeitig beachten muB. E s  wird zweckmaBig sein, den H auptleiter 
friihzeitig anzulegen und nur die Anschliisse den wechselnden 
Zwecken anzupassen.

10. Die W asserversdrgung von groBen Baustellen, besonders 
wenn Speisung von Maschinen in Frage kommt, muB groBziigig 
angelegt werden. H aupt- und Nebenbehalter miissen geniigend 
groB und hoch angelegt wrerden und sollen im Regelbetrieb 
stets eine Stórungsreserve fiir eine gewisseBetriebszeit (mindestens 
vier Stunden) vorlialten. MuB das Gebrauchswasser laufend 
gepumpt wrerden, so ist eine Reservepum pc anzuordnen und be- 
triebsfertig zu halten.

1 1 .  F iir  Baustellen m it Maschinenbetrieben ist in der 
Regel eine Reparaturw erkstatt anzulegen, besonders wenn 
andere Maschinenschlossereien nicht in der Nahe sind. Die W erk
sta tt mufl Schmiedefeuer, Drehbank, Bohrm aschinen, Sagen 
usw. enthalten.

12 . Sowreit solche W erkstatten ais voriibergehende H ilfs- 
betriebe unvermeidlich eingerichtet werden mussen, ist ihre 
Unterbringung in friihzeitig z u . errichtenden Bauten des end- 
giiltigen Projektes zu erwagen. Soweit das nicht móglich ist, 
also andere Behelfsbauten m it kurzer Beniitzungsdauer errichtet 
werden miissen, ist die Bauw eise demgemaB zu wahlen. (Ein- 
geschossig, wenn nicht absonderliche Platzverhaltnisse vorliegen.)

I I I .  L a g e r u n g  d e r  B a u s t o f f e .
13 . Die einschlagigen U nfallverhiitungsvorschriften miissen 

iiberall, auch beim Lagern, genau beachtet werden, insbesondere 
die Angaben iiber die zulassige A rt und Hóhe der Stapelung 
und die Vorschrift, daB von Baugrubenrandern die Stapel 
dem nattiriichen Bóschungswinkel entsprechend, mindestens 
aber einen M eter entfernt sein mussen.

14 . .B e i der Einrichtung des Lagers muB stets auf einfachste 
Weise die Feststellung des Bestandes und die Kontrolle des 
Verbrauchs durchzufiihren sein.

15 . F iir  jeden einzelnen B au sto ff mussen dic Lagereinrich- 
tungen seiner E igenart und seiner betrieblichen Behandlung 
angepaBt w'erden,

IV . F u h r u n g  d e r  T ra n sp o rtw ^ e g e .
16. Ais idealer Zufiihrungsw^eg ist die fortlaufende unm ittel- 

bare Anlieferung zur Verw'endung anzusehen, d. h. z. B . den 
K ies fortlaufend so anzufahren, daB er unm ittelbar in die Misch
maschine gefiillt werden kann.

17 . Die Lieferbetriebe sind zu solcher Piinktlichkeit zu 
erziehen, daB der groBe M ehraufwand fiir Lagern  auf der Baustelle 
móglichst verm ieden werden kann. Die Bestellabteilung muB 
die Lieferbetriebe kennen, der Baubetrieb muB m it ihnen zu- 
sammenarbeiten in fortlaufender Verstandigung. M it der Be- 
stellung muB ein genauer Lieferzeitenplan vereinbart werden; 
die spater etwra nótig werdenden Anderungen dieses Lieferzeiten- 
planes mussen ebenfalls rechtzeitig vereinbart werden.

18 . Wenn Lager auf der Baustelle erforderlich oder ratsam  
sind, so darf man sie nicht in den regelrechten direkten Weg 
e in s c h a l t e n ,  sondern muB sie d a n e b e n s c h a l t e n , also in eine 
Abzweigung legen. E s  ist dann von der Bauleitung fortlaufend 
dafiir zu sorgen, daB cin móglichst groBer Teil der Massen unm ittel
bar auf dem direkten W eg in die VerwTendung gebracht wird 
und nur ein móglichst kieiner Teil den Um weg iiber das Lager 
m acht.

19 . Die gesam te Transportleistung, in Geldaufwand oder 
in Arbeitsstunden ausgedriickt, von der Gewinnung bzw. Ober- 
nahme bis zum endgiiltigen P latz im Bauw erk  muB móglichst 
klein gem acht werden.

20. Die kiirzesten Wege sind offenzuhalten fiir den Transport 
der Giiter, welche die gróBte Masse ausmachen. Der kurzeste 
W eg ist z. B . fiir den K ies viel wichtiger ais fur den Zement, 
da an K ies m eist 5- bis lom al sovieł zu transportieren ist ais an 
Zement. Ebenso ist die Ausniitzung des Gefalles fiir den Transport 
der groBen Massen wichtiger ais fiir den der kleinen Massen. 
Wenn nicht alles auf der hóherliegenden Seite der Baustelle 
lagern kann, dann in erster Linie die groBen Massen des K ie se s ,. 
der Steine usw.

2 1 .  Je  gróBer die einheitlich zu behandelnde Masse eines 
Transportgutes ist, um so wichtiger ist es, daB der Transport- 
betrieb billig wird, um so weniger w ichtig sind die Einrichtungs- 
kosten (Transportgerate, Geriiste, W egebau usw'.)

22. E s  ist in der Regel viel rationeller, einen gegebenen 
Transportbetrieb zu verlangern ais einen getrennten neu ein- 
zurichten. Daher mussen die Anlieferungswege (Gleise, StraBen) 
móglichst weit in die Baustelle hineingefiihrt werden.

23. K ann ein Transportweg 
nicht ohne kiinstliches Heben 
des Fórdergutes eingerichtet 
werden, so ist es zweckmaBig,

a) in der Regel unzweckmSflig.

Abb. 1 .  GuBbetonanlagen.

die lotrechte Fórderung an einer Stelle zu konzentrieren. M it 
e in e m  Aufzug, Brem sberg, E levato r ist meistens nicht nur 
der ganze H ochtransport zu erledigen, sondern auch ein U bcr- 
schuB an Lageenergie zu schaffen, der die anschlieBenden Trans-
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porte so vereinfacht, daB sie in Rutschen, Rinnen oder auf Rollen- 
leitern antriebsfrei vo r sich gehen kónnen: Man wird also den 
Beton im Aufzug nieist nicht auf die Hohe seines Bestimmungs- 
platzes ziehen, sondern um so viel hoher, daB er durch Rutschen 
autom atisch dorthin flieBen kann. D as ausgepragtc Beispiel 
fiir diesen Grundsatz sind die GuBbeton anlagen. (Abb. i.)

24. Der W eg eines M aterials ist in der Regel in zwei Teile 
zu zerlegen: Der erste Teil liegt dauernd (oder langere Zeit) 
fest, der zweite Teil hat sich fortwahrend der Lageanderung der 
Verwendungsstelle im  wachsenden B auw erk anzupassen. Den 
Verzweigungspunkt klar zu erkennen und richtig zu legen ist 
eine wichtige Aufgabe bei der rationellen Betriebsgestaltung. 
E r  hangt m eist eng zusammen oder deckt sich m it einem Lager 
oder einer Bearbeitungsstelle.

25. F iir  groBere Baustellen empfiehlt sich Anlage besonderer 
Entladegleise oder eines eigenen Entladebahnhofes m it Portal- 
kran, zum Entladen schwerer Maschinenteile und m it Kopf- 
ram pe zum Abschleppen von Transportgeraten (Lokomotiven).

V. D ie  P la t z w a h l  f i i r  d ic  L a g e r .
26. Um die zweckmaBigste Losung der Lagerfrage zu 

finden, muB man feststellen und beriicksichtigen:
a) Die Form  des Lagergutes, die Stiickigkeit und Sperrig- 

keit, Yerpackung;
b) die Anspriiche des Lagergutes, z. B . an Trockenheit, 

zulassige Schuttlióhe, zulassige Lagerdauer, Brucli- 
empfindlichkeit, Schutz gegen D iebstah l;

c) die A rt des Zu- und Abtransportes, die Ablade- und 
Rangierverhaltn isse;

d) die Lagerm enge, und zwar die gesamte Menge fiir den 
ganzen B au , die groBte und die normale Lagermenge, 
den taglichen E in- und Ausgang;

e) die Gelandeverhaltnisse, den GrundriB der Baustelle 
und der H ilfsplatze und den UmriB der geplanten 
Bauten.

27. Je  mehr die Verwendungsstellen verstreut sind und je 
groBere Teile der Materialmengen iiber Lager gehen miissen, 
um so mehr Umwege ergibt die Verkriotung der Wege in einem 
Lager. Daher ist sorgfaltig zu iiberlegen, wieviele Lagerplatze 
man fiir die einzelnen Baustoffe anordnet, wie man sie verteilt 
und form t. Die Verteilung der Lager erschwert die Aufsicht 
und Verwaltung, kann aber die Transporte sehr vereinfachen.

E s  ergeben sich folgende Typen:
28. Der T u r m b a u  auf geringer Grundflaclie. (Abb. 2.) Die

Eiirrichtung auf 
dem Erdboden be- 
kommt dann einen 
bestimmten dau- 
erndenPlatz. Man 
Stelle den Aufzug 
nióglichst nah an 
den M ittelpunkt 
des Grundrisses, 
in den H of oder 
an die Mitte einer

Breitseite.

29. D as la n g g e s t r e c k t e  B a u w e r k  (z. B . Mauer, Kanał,
StraBe), das an einem Ende begonnen und m it W anderbetrieb 
durchgefiihrt wird. (Abb. 3.) Der Zufuhrweg ist langs des Bau- 
„ _____ liM S _ ______ __  ___  werks zu legen.
y///////////Ay///yA-J/jr~rr7 — "

^A ufzug

\\Zement

Zufufir
Abb. 2 . Materialforderung durch Aufzug.

y///m  W /////////////////A Beartei/umf

Zufljfir
Abb. 3 . Kontinuierlicher Baubetrieb 

(Wanderbetrieb).

Mischmaschinen, Aufziige usw. auf langsfahrendc Plattform en 
setzt. In diesen Fallen sind die Lager gleichmaBig langs zu 
verteilen.

30. L aB t sich dieser kontinuierliche Betrieb beim linien- 
formigen Bauw erk nicht erreichen, so kann man zum periodischen 
iibergehen, indem man die Mischmaschinen zeitweise verlegt. 
(A bb.4.) D ie w irt- __________________
schaftliche Peri- ------------ ------ -----------
odenlange (ortlich r-y-] $  nz  _
oder zeitlich aus- . 1 * 1— -1 u

Die Bearbeitungs- 
betriebe sollen

móglichst gleich
maBig m it der 

Einbringstelle 
wandern. Das ist 
beim Handbetrieb

des Mauerns, des Betonierens usw. durch fortwahrendes 
Umsetzen der Geruste, derM ischplattform  usw..leicht zu erreichen; 
es ist auch bei Maschinenbetrieb zu erreichen, indem man dic

gedriickt) ist aus Zufuhr
dem Ausgleichder Abb. 4 . Periodischer Baubetrieb.

M ehrtransport- 
kosten und der
Umsetzungskosten zu berechnen. Die Lager sind dann 
n ic h t  gleichmaBig zu verteilen, sondern an den Festpunkten 
der Bearbeitung zu. konzentrieren.

3 1 .  W as unter 27 und 28 in der (meist waagrecht zu denken- 
den, aber beliebig gefiihrten und gekrummten) Langsrichtung 
beschrieben ist, kann zum Teil auch auf die Hóhenrichtung 
bezogen werden; bei der G le i t s c h a lu n g  ist das kontinuier
liche Hóherwandern eines erheblichen Teiles des Betriebes 
verwirklicht.

32. B ei verstellbaren Mauergertisten, die m it dem wachsenden 
Mauerwerk gehoben werden, sind auch die kleinen H andlager 
an Steinen und Mortel m it den gleichen oder getrennten Gcriistcn 
fortlaufend zu heben; die Zufuhrungswege (Schragaufgang usw.) 
sind dieser Ortsveranderung des Lagers fortwahrend anzu
passen.

33. Fertige groBere Schalungsteile und - gebogene Eisen 
sind unangenehm zu transportieren, daher muB man diese 
Bearbeitungsstelien und die zugehorigen Rohstoff- und Fertig- 
lager so legen, daB der W eitertransport m óglichst giinstig und 
kurz wird.

V I. M e c h a n is c h e  B a u b e t r ie b s e in r i c h t u n g e n .

34. B ei der W ahl der Betriebsm ittel sind die v o r h a n d e n e n  
Bestande auszuniitzen. D as theoretisch bestgeeignete Gerat 
fiir einen bestimmten F a li anzuschaffen, abzuwarten, anzu- 
transportieren usw. kann viel teurer kommen, ais ein vorhandenes 
Gerat auf einfachste Weise in Betrieb zu setzen oder gar 
ein schon arbeitendes G erat weiterarbeiten zu lassen.

35. Die W ahl der Gerate und Einrichtungen muB auf w irt
schaftlichen Berechnungen berulicn, die nicht Sache der B a u 
stelle sind, sondern zur Projektierung des Baubetriebes gehóren. 
Der Baubetrieb muB aber die Gerate nach Leistungsfahigkeit 
und Zeit m óglichst vollstandig ausniitzen, in der Regel auch 
durch Statistiken die Ausnutzung fortlaufend iiberwachen.

36. AuBer der H andarbeit hat die S c h w e r k r a f t  den Vor- 
teil, daB sie iiberall und jederzeit zur Verfiigung steht. Deshalb 
sind Rutschen und Rinnen die beąuemsten Transportgerate.

37. Besonders zu empfehlen sind fiir den Transport von 
Stiickgutern die Rollenleitern, d. li. einige Meter lange Schmale 
flachę Rahm en, auf denen alle 20 cm eine frei drehbare Walze 
in Kugellagern lauft. Sie sind aufs einfachste zu transportieren 
und auf leichten Bocken aufzustellen und fordem  schon von 
4%  Gefalle ab ohne Antrieb. Kurvenstiicke kónnen dazwischen- 
geschaltet werden,

38. Ftir Schiittgut (Kies, Sand, Beton) sind Forderbander 
am geeignetsten, m it oder ohne Hohenverstellung, tragbar 
oder fahrbar, m it M otorbetrieb und m it Neigung bis zu 20% . 
Sie kónnen zu beliebig langen Strecken hintereinandergeschaltet 
werden. Man verm eide aber schrages Abstreifen m it Metail- 
kanten, reinige die Bander hinter der K ippstelle durch Btirsten- 
walzen, werfe nicht groBere Massen auf einmal oder schwere 
Steine auf die Bander, verhindere durch einen Aufgabetrichter 
das Verstreuen von Schaufelgut.

39. Je  groBer die Maschine, je  groBer das TransportgefaB, 
um so wirtschaftlicher ist meist der reine Betrieb, aber auch
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um so groCer die Anschaffungs- und Aufsteliungskosten. Da 
letztere fiir den Baubetrieb besonders ins Gcwiclit failen, muB 
man m it der W ahl von groBen Einheiteń besonders yorsichtig 
sein.

40. Ob man zweckmaBiger m it wenigeri groBen Maschinen 
oder m it zahlreichen. kleinen arbeitet, hangt m it folgendem 
zusammen: Durch das Zusammen legen gleichartiger Łeistungen 
werden sie besser und billiger erledigt, konnen m it geschickteren 
Sonderfachleuten, vollkommeneren Einrichtungen, besserer Uber- 
wachung ausgestattet werden; es.w erden aber die Transport- 
langen groBer, also teurer und vielleicht auch nachtciliger 
(Setzen des Betons in den GefaBen), der Betrieb  wird verwickelter.

4 1. Wo nicht laufend mehrere gleichartige Maschinen neben- 
einanderarbeiten, sind Reserven erforderlich. Besonders wo aus 
einer Storung rasch gróBerer Schaden erwachst (z. B . Wasser- 
haltung), muB man Reservem aschinen stets betriebsfertig halten 
und auch zeitweise zur Probe laufen lassen.

42. Die einzelnen Betriebsteile und Betriebsm ittel mussen 
zusammen passen, d. h.

a) sie sollen am bestcn a l le  k o n t in u ie r l i c h  arbeiten 
(kontinuierliche Mischer, Fórderbander, Betonpumpen), 
und zwar m it gleicher Leistung in der Zeiteinheit;

b) oder sie sollen a l le  a b s a t z w e is e  arbeiten (Portions- 
mischer, Kiibelaufziige, Schm alspurwagen u sw .); dann 
muB auch die Leistung je  Stunde bei allen gleich sein. 
E s  soli aber auBerdem

c) auch die Portion gleich groB sein, z. B . bei Kippwagen, 
Mischern und Aufzugkastcn.

43. Wo Betriebe sich bcriiliren, dereń Łeistungen nicht 
fortlaufend genau iibereinstimmen oder dereń Portionen ver- 
schieden sind, oder wo, Ubergang von portionsweisem auf kon- 
tinuierlichen Betrieb stattfindet, sind Ausglcichbehalter anzu- 
ordnen. Sie wirken gleichzeitig ais Stórungsgrenzen und konnen 
bei Stillegung eines Betriebsteile^ das W eiterarbęiten anderer 
ermóglichen, um so langer, je  groBer ihr Fassungsverm ógen ist.

44. Im  Schm alspurgleis sind l\urven zweckmaBiger ais 
D rehscheiben; ihre Beniitzung ist sicherer und billiger. Die 
Drehscheiben diirfen nicht zu schwer gebaut sein. K letter- 
weichen und -drehscheiben sind auf der Baustelle oft sehr 
zweckmaBig.

45. Alle Maschinen und Gerate (TransportgefaBe und 
Mischtromińeln) sind nach Beniitzung zu reinigen. Unbeniitzte 
Kippwagen sollen in gekipptem  Zustand stehen.

V II . T e c h n ik  d e r  B a u le i t u n g .

46. Soweit nicht die Planung des Baubetriebes schon 
Yollstandig durchgefiihrt ist, muB die Bauleitung rechtzeitig, 
vor Beginn der Ausfiim ungsarbeiten, das etwa Fehlende von 
folgenden Arbeiten nachholen:

a) Einzelheiten der Arbeitszeichnungen, Anpassungen der 
Ausfiihrungsplane an órtliclie Yerhaltnisse, fehlende 
Details.

b) Massenbereclmungen, enthaltend die genauen Zahlen 
fiir den Um fang aller einzelnen zu leistenden Arbeiten 
und iiber ihren Baustoffbedarl'; die Massenberechnungen 
miissen fiir alle einzelnen Posten so gegliedert und so 
iibersichtlich aufgeschrieben sein, daB auf der Baustelle 
fiir jedes belicbige Stiick  A rbeit sofort die genauen 
Zahlen zu entnehmen sind.

c) Obersichtsplane in verschiedenen Anordnungen, zur 
Beniitzung beim E n tw u rf und bei der Bekanntgabe von 
Betriebsanordnungen, sowie bei den Zustandsaufnahm en 
und Berichten.

47. Die Bauleitung hat sich m it allen Planen, die ihr iiber- 
geben werden, sofort bekanntzumachen, ąucli ihre etwaigen 
Bemerkungen beziiglich R ichtigkeit und Zweckm aBigkeit sofort 
an die Oberleitung mitzuteilen.

48. Die Bauleitung muB sich davon iiberzeugen, daB alle 
Anordnungen und Bestellungen betreffend:

a) die B au- und H ilfsstoffe, nach Beschaffenheit, Menge 
und Spezifikation;

b) die vorbereiteten Arbeiten in W erkstatten und auf 
W erkplatzen (z. B . Schaltafeln, Bewehrungsgeflechte, be- 
arbeitete Steine, Betonteile usw.);

c) die Maschinen, Gerate und sonstigen Einrichtungen 
richtig getroffen und die Term inplane fiir die An- 
lieferung zur Baustelle zweckmaBig vereinbart sind. 
Fehlendes muli gemeldet oder erganzt und iiber E inzel
heiten der Anlieferung, des Abladens, der W agenbehand- 
lung, der Abnahme und Nachpriifung usw. muB eventuell 
das Nahere noch vereinbart werden.

49. Die Personalbereitstellung fiir alle Stufen ist zu priifen 
und zu erganzen, die Bestim m ung und Abgrenzung der Dienst- 
tatigkeit ist auszuarbeiten, die Einzelheiten des Dienstantrittes, 
der befristeten und bezifferten A uftrage, der Pram ien und Ge- 
winnbeteiligung usw. sind festzuiegen. F iir  Arbeitsraum , Arbeits- 
gerate, Biiroeinrichtungen,Telephon, Schreibmaschinen usw. sowie 
fur Aufenthaltsraum c, U nterkunft, Bekostigung ist zu sorgen.

50. F iir  die Durchfiihrung der Bauarbeiten muB die Bauiei- 
tung fortwahrend dic rechtzeitige Verwirklichung aller Yoraus- 
setzungen herbeifiihren und uberwachen.

5 1 .  Sobald irgendein Teil der Arbeiten, Yorbereitungen, 
Anlieferungen oder dergleichen sich nicht planm aBig entwickelt, 
sind sofort alle MaBnahmen zu treffen, m it weichen die Folgen 
dieser Anderungen auszugleichen sind; alle Term inplane fiir die 
restlichen zukiinftigen Betriebsteile sind sofort entsprechend 
zu andern.

52. Je  nach der Stufe der Organisation und der Arbeits- 
vorbereitung sind taglich die Anweisungen fiir die einzelnen 
Yorarbeiter oder fiir die einzelnen Arbeitergruppen iiber A rt, 
Menge und Einzelheiten der Arbeiten am folgenden Arbeitstag 
mundlich oder schriftlich auszugeben. Daneben (oder statt 
dessen) konnen Anweisungen fiir jede Lohnwoclie voraus' ge
geben werden.

53. Bei den laufenden Yerftigungen iiber die Einteilung der 
Arbeiten ist stets zu iiberlegen, wieweit Mehrschichtenbetrieb 
ratsam  ist; auch ist zu beachten, daB eine Reihe yon Arbeiten, 
die m it dem regelrechten Betrieb nicht zusammenpassen, wie 
Reparaturen an Betriebsmaschinen, Um stellungen, Gleisriickcn 
usw., durch besondere Schichten auBerhalb der regelmaBigen 
Arbeitszeit erledigt werden mussen.

54. AuBer der organisatorischcn und zeitlichen Richtiglceit 
aller Vorbereitungs- und Ausfiihrungsarbciten h at die Bauleitung 
ihre t e c h n is c h e  R ichtigkeit fortlaufend zu uberwachen. Der 
leitende Ingenieur wird z. B . dic folgenden Arbeiten in der Regel 
persónlich priifen mussen:

a) Alle fertig ausgehobenen und gesauberten Fundam ent- 
sohlen (Tragfahigkeit);

b) alle fertigen Schalungen fiir Beton und Eisenbeton 
(auf richtige MaBe, Standfestigkeit und Sauberkeit);

c) alle fertigen Bewehrungen (auf R ich tigkeit und Genauig- 
keit, uńveranderlicbe Lage) unm ittelbar vor dem Be- 
tonieren;

d) insbesondere sind alle Saulen und alle sonstigen in der 
Schalung schwer zuganglichen Bauteile vor dem Beto- 
nieren abzuleuchten;

e) die Beseitigung von Schnee, E is  und sonstigen Frem d- 
korpern aus den Schalungen, dic Sauberkeit aller An- 
schliisse;

f) Frostschutz des frischen Betons; Nichtbetreteu des 
frischen, NaBhalten des erhartenden B eton s;

g) das Flechten und Betonieren von schwierigen Kreuzungs- 
punkten bei E isenbetonbauten;

h) alle neuartigen oder dem Ausfiihrungspersonal neuen 
Konstruktionen;

i) das Anziehen von Zugbandern und Yerankerungen;
k) alle gróBeren Ausriistungen und Ausschalungen;
1) Belastungsproben und Probebetriebc;

m) die standige restlose Durchfiihrung der Unfallvcrhiitungs- 
vorschriften.
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55. Technische Untersuchungen (Priifungen von Zement, 
Kiessand, Beton, E isen usw.) und betriebswissenschaftliche 
Studien (Bewegungs- und Betriebsstudien, Zeitstudien) sind 
in dem Mafie durchzufuhren, wie sie zur Bctriebsiiberwachung 
und -verbesserung zweckmaBig oder vorgeschrieben sind.

56. Die Fiihrung des Bautagebuches, die Statistik  der 
Arbeitsleistungcn und des M aterialverbrauchs, die Ausfertigung 
der Tagesberichte, die Berichte iiber gróBere Zeitraume, die 
Aufstellungen iiber den Stand der Leistungen und iiber die 
M ateriał- und Gera.tcbestS.nde der Baustelle und sonstige Berichte, 
Diagram  me, Fotographien und Film e, sowie auch Abrechnungen, 
sind nach den dięsbeziiglictien Vorschriften durchzUfiihren. 
(Vgl. die Arbeiten iiber das Berichte wesen.)

V I I I .  E in ig e  B e m e r k u n g e n  iib e r  E r d a r b e i t .
57. Ftir die Betriebsgestaltung der Erdarbeit ist zunachst 

klarzuBtęllen:
a) Gesamte Aushubmenge und 

Stundenleistung;
b) Tiefe des Aushubes;
c) GrundriBform der Bau- 

grube und der verfiigba- 
ren Platze in ihrer Nahe;

d) rśiumliche Gestaltung 
der Baugrube (Trennung 
von Baugruben- und 
Fundam entanshub,Ratn- 
pen und Absatze);

e) Bodenart, Lósbarkcit,
Transport- und Umladc- 
schwierigkeiten (Klebrig- 
keit), natiirlicher , Bó- 
schungswinkef, Kohasion;

f) W asserverlialtnisse,
Grundw asser,Tag wasser,
Feuchtigkeit, Stróm ungsverhaltnisse; veranderte Eigen- 
schaften des Bodens in feuchtem oder nassem Zustande;

g) A rt, P latz und Weg des Abtransportes oder der Lagerung 
des Bodens.

58. D as Lockern und Lósen des Bodens ist von dem Auf- 
nehmen und Transportieren m óglichst zu trennen. D as Lósen 
soli nicht nur bei groflen, sondern auch bei kleineren Baustellen, 
und nicht nur bei Fels, sondern auch bei zahem Boden durch 
Sprengen erfolgen. Die modernen Verfahren der Kleinsprengung 
miissen im Baubetrieb mehr ausgeniitzt werden. Im  H andbetrieb 
werden dam it viel Arbeitskrafte und Kosten erspart. B ei Ma- 
schinenbetrieb wird dam it die Verwendung leichter Ladegerate 
ermóglicht (Bagger).

59. Auch bei H ahdbetrieben, aber ganz besonders bei 
maschinellem Aushub ist das Yerfahren des Abbauens zu iiber - 
legen und festzulegen; man mufi also etwa die stufenweise 
aufeinanderfolgenden Zustande aufzeichnen. Die Absatze 
sind in richtiger Hóhe anzulegen, die Anfangs- und Endvorgange 
sind besonders gut zu iibeiiegen.

60. Alle Erdm assen sollen, wenn einmal aufgenommen 
und in Bewegung gebracht, unm ittelbar an ihren cndgultigen 
Platz gebracht werden, d. h. entweder abtransportiert oder 
planiert werden, und nur der Hinterfiilhingsboden ist an den 
vorteilhaftesten Platzcn zu lagem .

6 1. B ei wasserfreiem Aushub und Tiefe bis etwa v ier Meter 
einpfiehlt es sich, den Lóffelbagger auf Raupen in der Baugrube 
arbeiten zu lassen und das Abfuhrgleis oben aufs Gelande zu 
legen. (Abb. 5.)

62. Bei beengten Yerhaltnissen kann maschineller Aushub 
weit iibex'legen oder das einzig Mógliche sein; z. B . in Schachten

und zwischen AbsprieBungen der (lotrecht herabgelassene) 
Greifer, iiber tiefen Kanalgruben der Doppelsch wen kkrań . 
(Abb. 6.) Im  letzteren F a li ist der Aufzugkran iiber dem K an a ł 
fahrbar anzuordnen.

63. E s  lohnt sich stets, die Fahrgleise in gutem Zustand 
und guter Lage zu erhalten. B ei gróBeren Betrieben ist eine 
besondere Gleiskolonne einzustellen, die standig m it dem sach- 
gemaBen Ausbessern der Gleise beschaftigt ist.

64. D as liickenlose Vorhalten aller Ersatzteile ist ganz 
besonders bei Aushubmaschinen wichtig, dam it unerwartete 
Stórungen infolge Bruches binnen wenigen Viertelstunden be- 
hoben werden kónnen und nicht groBe Betriebe zum Stilliegen 
kommen.

geforderte Tages- und

Abb. 5 . lóffelbagger auf Raupen bei 
wasserfreiem Aushub.

Abb. 6. Doppelschwenkkran iiber tiefer 
Kanalbaugrube.

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Neues iiber Baumaschinen aus U.S.A.
Die Baumaschinenindustrie erhebt Anspruch, in ihren Ver- 

besserungen und Neuschopfungen dem Bauunternehmer die hoch 
Ieistungsfahigen und sparsam arbeitenden Einrichtungen gegeben zu 
haben, die den technischen und wirtschaftlichen Fórtschritt des 
Bauwesens in den zehn Jahren von 1920—-30 ermoglichten. Sie gćht 
auf eine planmaBige enge Fiihlung mit dem Bau aus und sucht von 
den M&nnern aus Betrieb und Yerkauf, von Ingenieurverbanden und 
Forschungsaussclnissen weitere Anregungen zu gewinnen.

Ais gem ein sam e G ru n d sa tz e  fiir die Yerbesserung von 
Baumaschinen haben sich folgende durchgesetzt: Reibungslose Kugel- 
und Rollenlager werden an allen iolinenden Stellen eingesetzt; legierte 
und gegltihte Stahlsorten gestatten eine leichtore und doch festere 
Bauart und ein schnellbewegliches Arbeiten, die Teile werden im 
Gesenk geschmiedet und nicht mehr gegossen; alie Getriebe, Kupp- 
lungen und Bremsen werden mit dichtschlieBenden Gehausen ver- 
sehen und laufen womoglich in Ol. Die neu entstandenen Maschinen 
zeichnen sich durch hohe Leistungen bei wirtschaftlichem Verbraueh 
aus, durch gróBere Kraftentfaltung bei besserem ^'irkungsgrad und 
durch geringere Unterhaltungskosten. Die konstmktive Anordnung 
bevorzugt den Einbau eigener Kraftantriebe in jede Maschine, und 
zwar besonders den im Baubetrieb von jedem Arbeiter zu bedienenden

Dieselmotor mit seinem iiberall billig erhaltlichen Betriebsstoff; 
ferner die leichte Yerwandelbarkeit der Maschinen fiir verschiedene 
Zwecke, um an Anlagekosten zu sparen und der Einheit eine grflBere 
Kapazitat zu geben; SchlieBlich wird die Ausbildung der Maschinisten- 
stande, der Sitze, Kraft- und Fiihrungshebel sorgsam daraufhin 
durchdacht, daB die Aufmerksamkeit des Mannes von der Maschine 
ab und ganz auf die Arbeit hin gelenkt wird; reichliclie Werkzeug- 
beigabe nicht zu vergessen.

E s ist bekannt, daB das staatliche StraBenbauprogramm einen 
besonderen EinfluB auf die Entwicklung aller im S tra B e n b a u  ver- 
wendbaren Maschinen gehabt hat. Der Motorschlcpper, der friiher nur 
im Fórderbetrieb lief, ist zum Einrichtungsstiick fur alles geworden; 
ihm werden alle Arten Schaufeln, Schrapper, Kratzer angehangt. 
Aber skmtliche Planier-, StraBenbau- und -unterhaltungsmaschinen 
sind auch schon mit eigenem Antrieb zu haben; Dieselmotore fiir 
die schwereren und Gasolinmotore fiir die leichteren Typen, ebenfalls 
Elektromotore. Die Anwendung von Raupenbandern ist soweit fort- 
geschritten, daB jetzt jegliche Baumaschine auf Wunsch damit geliefert 
wird, auch auBerhalb des StraBenbaues alle groBen Bagger u. a. m. 
Das letzte Jahr brachte zu den iiblichen Stahlraupen solche auf 
Gummibandem fiir schnellere Fortbewegung oder Fahrten iiber Pflaster, 
Gummirader statt Stahlradern fur Zug- und Wegebaumaschinen und



Abb. 1 . Schrapperlader.
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Abb. 3 . Kippwagen auf Raupen mit selbsttatigem Federwerk.

Abb. 2. Loffelbagger mit PreOluftantrieb im Tunnel.

Dio neue Kombination eines Finishers mit zwei Schablonen und einem 
Stempel, wJihrend bisher nur eine Schablone mit Stempel oder zwei 
ohne erhaltlich waren. Einen selbstgrabenden Konveyor, welcher frisch- 
gelegte Betonstrei fen mit einer gleichmaBigen Erdschicht abdeckt. 
Ais auffallende VergróBerungen eine 5,3 m3-PIaniermaschine vom 
Wagentyp auf Raupen, Hilfsmaschine fiir die Schaufeln, 
gezogen von einem 60 PS-Motorschlepper (Bedienung fur 
alles ein Mann), und ein 5,3 m3-Schrapper. Ein Schrapper 
mit Konveyor fiir Arbeiten im Tunnel ist der „Schrapper
lader'' (Abb. 1), bestehend aus: Profilstahlrahmen auf Radem, 
der vorn den Schrapper tragt und hinten das Materiał in 
einen untergeschobenen Fórderwagen fallen laBt, Doppel- 
tromtnelwinde, Treibseil und Antrieb je  nacli GróBe vom
6,5 PS-PreBluft- oder Elektromotor bis zu 50 PS-, 75 PS-, 
sogar 150 PS-Elektromotoren; der Schrapperlader kann auf 
gróBere Langen liin arbeiten, nur fiir andere Bagger zubringen 
oder selbst in ein bis mehrere Wagen laden und ist in wenigen 
Minuten nach Beendigung seiner Arbeit abgefahren; er 
eignet sich vorzuglich, um den Tunnelort fiir die Vornahme 
der Zimmerarbeiten freizumachen.

Die neuen B a g g e r  kennzeichnen sich dadurch, daB sie 
schnell inLóffel-, Seilbagger, Greifer oder Krane umzuwandeln 
sind und zuallen diesenVerrichtungen dienen kónnen. Manche 
Erzeuger bieten Diesel-, Gasolin- oder Elektroantrieb nach

Die unteren oder seitlichen Klappen werden vom Schlepper aus gc- 
óffnet und auf Hebeldruck durch ein selbsttatiges Federwerk wieder 
geschlossen; Klappenheber mit Teilóffnung erlauben es, das Ausstreuen 
des Materials zu regulieren. Dic Fórderung im Tunnel, wie iiblich in 
ganzstahlernen Kippwagen mit Gasolin- oder Elektrolokomotiven, 
wurde beziiglich ihrer Ladegescliwindigkeit erheblich verbessert durch 
eine mit PreBluft angetriebene Wagenschaltung: ein Zylinder, der 
mit Radern auf zwei oben quer zum Tunnel eingeschlagenen Stahl- 
wellen lauft, bewegt an seiner Kolbenstange einen eisernen Trage- 
balken und kann damit den leeren letzten Wagen eines Zuges hoch- 
heben und seitlich vcrsetzen, wahrend der erste Wagen vorn beladen 
wird; durch haufiges Vor- und Zuruckfahren eines Zuges kommt so 
immer der letzte leere Wagen an die Spitze und vor die Schutterung.

Die Bauart der B eto n m isc h m a sc h in en  wurde verbessert 
hinsichtlich leichteren und schnelleren Ganges und Transportes, indem 
auch hier die modernen I.ager, Getriebe und Stahlsorten cingefiihrt 
und besondererWert auf gedrangte, feste, zuveriassigeGestaltung gelegt 
wurden; ais Antriebe sind Elektro- oder mehrzylindrige Gasolinmotore 
eingebaut (Abb. 4). Auch sucht man die Ersteilung der iiblichen Holz- 
konstruktionen fiir die Anlage zu umgehen und liefert stahlerne Zement- 
und Zuschlagsilo, -rinnen und -trichter zusammen mit den Maschinen. 
Die Zeit fiir die einzelnen Arbeitsgange ist kiirzer geworden, da die 
neue Fiillung schon wahrend des Entleerens der vorhergehenden 
Mischung erfolgt. Bemerkenswert sind die Fortschritte an Kontroll- 
einrichtungen: das Mischgut wird durch selbsttatige Dreiliebelwagen

Abb. 4. Fahrbare Mischgutaufbereitung.

ein neues 20 cm breites Stahlrad fiir gróBere Maschinengewichte. 
Einzelne Gerate von bedeutender Entwicklung: eine Planiermascliine 
mit Selbstantrieb, gezahntes Mahl- und Schneidewerk in Zusammen- 
arbeitm it einem Konveyor und einem Tandemmischer, hohe Stunden- 
leistung. Die Verbesserung der „Motorpatrolls", StraBenbauplanier- 
maschinen mit Selbstantrieb auf Gummiradern oder -raupen, gefiihrt 
von einem Mann; Schaufelbedienung, ohne die Ilande zu gebrauchen.

Wunschan; bei groBeren Maschinen herrsclit aber Diesel vor, fiirschnelle 
kleine Loffelbagger Gasolin, bei besserem Wirkungsgrad fiir 3- und
з,8 m3-Lóffelbagger auch noch Dampf. Fiir die Deicharbeiten am 
MissisSippi ist ein 6,1 m3-Seilbagger bestimmt, Ausleger 49 m lang- 
langsamlaufender 5-Źylinder-Dieselmotor, Eigengewicht 550 t  bei nur
0,5 kg/cm2 gróflter Sohlenpressung (durchweg reibungslose Lager). 
Ein2,3m 3-Seilbaggerhat 6-Zylinder-DieselmotormitPreBluftsteuerung. 
Ein 1,7  m3-Lóffelbagger mit Dieselmotor kann ohne weiteres im ganzen 
auf einen Eisenbahnwagen verladen werden. Die Vorteile reibungsloser 
Lager, hochwertiger Ieichter Stahle und verbesserter Antriebe zeigen 
sich besonders bei den schnell transportablen kleinen Grabenbaggern
и. a. m „ die ebenfalls in Seilbagger und Krane Yerwandeibar sind. Fiir 
den Tu nnelbaii wurde der groBe PreBluft-Loffelbagger durch verschiedene 
kleine Typen ersetzt, die den Ausleger nicht mehr zu wenden brauchen, 
sondern zur Seite schwingen oder iiber die Maschine weg grade nach 
hinten auswerfen (Abb. 2}.

Die z u t  Fórderung dienenden K ip p w a g e n  wurden ebenfalls m i t  

Raupen versehen: infolgedessen gesteigerte Ladefahigkeit und leichte 
Bewegiichkeit durch Motorschlepper auch auf weichein Boden (Abb. 3).
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zugemessen, die auf verschiedenen Skaleń einstellbar sind; das Wasser 
wird in richtiger Menge durch einen verbesserten Tank mit Spiral- 
regulator zugelassen; nach Ablauf der Mischzeit schlagt eine Glocke 
an, die mit einem ebenso selbsttatigen Mischungszahler verbunden ist. 
Zu einfacheren Maschinen, die noch nicht fur das Wiegen der Zuschlag- 
stoffe eingerichtet sind, werden genormte stahlerne MeBkastensatze 
geliefert. Bei den im Tunnelbau iiblichen Betonkanonen wurde der 
zweieinhalb Meter hohe vertikale PreBluftkessel von dem horizontalen 
Typ verdrangt, dessen neueste Abart den Beton nicht wie sonst mit 
Kolben fordert; sondern nach dem Fiillen erzeugt die PreBluft im 
Entlastungsrohr ein kurzes Vakuum, der von einer Schraube im 
Kessel zugebrachte Beton wird mitgerissen und von der dann einsetzen- 
den PreBluft weitergedriickt, ohne sich je zu verstopfen, da er nur in 
dem MaBe zur Leitung kommt, wie er gefordert werden kann. Die Ma
schine ist 90 cm hoch, 75 cm breit, 240— 300 cm lang und kann also 
auf dem stilhlernen Schalungsbogenkarren, der heute die fiir Tunnel- 
ausmauerung allgemein iiblichen Einheiten tragt, aufgestellt werden.

P um pen , K o m p re sso re n , V e n tila to re n . Die Entwicklung 
fiihrte zu besonders handlichen, unmittelbar mit Elektromotoren 
oder mit Gasolinmotoren gekuppelten und auf Rollwagen gesetzten 
geschlossenen Einheiten, die sowohl in Fallen uberraschenden Be- 
darfes śchnell eingesetzt sind, ais auch sonst Rohrleitungen ersparen. 
Fiir Kompressoren wurden die Luftkiihler in ihrer Leistung mehr ais 
verdoppelt, dabei die GroBe, Gewicht und Kosten eingesclirankt; 
sie tragen ebenso wie die Luftfilter zur Yeriangerung der Lebensdauer 
der Maschinen erheblich bei. (Um einer zu rcichlichen Ólzufuhr an 
Kompressoren vorzubeugen, wurden „Abśclimiertabellen" ausge- 
arbeitet.) Am New-Yorker Wassertunnel Nr. 2 laufen zurzeit fiinfzehn

VHRSCHIEDENE

Sozialstatistisches aus dem 
deutschen Ingenieur-, Architekten- und Baumeisterberufe.

Dic Vcroffentlichungen iiber die Berufszahlung von 1925 sind 
erst jetzt, sechs Jahre nach der Durchfiihrung der Erhebung, zum 
AbschluB gekommen. Aus ihnen sei hier das Wesentlichste festgehalten, 
das sich fiir die Berufe der Ingenieure, Architekten und Baumeister 
ergibt.

Unter der Bezeichnung „Ingenieure, Architekten und Baumeister" 
wurden alle Personen verstanden, die eine leitende Tatigkeit tech- 
nischer Art beim Entwerfen, Bau oder Betrieb maschineller Anlagen 
und bei der Errichtung von Bauten ausiibten. Nach der Vorbildung 
konnte nicht unterschieden werden, vielmehr wurden Berufsangehorige, 
die auf einer technischen oder gleichwertigen anderen Hochschule 
ausgebildet waren (Diplomingenieure usw.), zusammengefaBt mit 
solchen, die ein Poły technikum und ahnliche Anstalten besucht hatten 
und sich lediglich nach* einer mehr oder minder langen praktischen 
Ausbildung „Ingenieure" nannten. Die berufliche Spezialisierung 
der Ingenieure ist groB, anderseits sind die Ubergange zwischen den 
einzelnen Tatigkeiten zahlreich. So gibt zŵ ar die Auszahlung der 
Ingenieure auf die einzelnen Wirtschaftsgruppen AufschluB, iiber die 
Besetzung einzelner Spezialtatigkeiten des Ingenieurberufes, so z. B. 
des Berg-, Hiitten-, Elektroingenieurs usw., doch sind z. B. Maschinen- 
ingenieure fast in allen Wirtscliaftszweigen anzutreffen. Nur der 
zum Verkehrsw'esen gehSrende Beruf des Schiffsingenieurs ist in den 
unten folgenden Zahlen nicht mitenthalten. Dagegen sind die Propa- 
gandaingenieure, Patcntingenieure, Revisionsingenieure, Kulturinge- 
nieure mitgezahlt wprden.

Es wurden im Jahre 1925 im Deutschen Reiche ermittelt: 

14 1 605 Ingenieure, Architekten und Baumeister, 
davon 19 677 oder 13,9%  in selbstandiger Stellung,

12 19 2 8  ,, 86,1% in abhangiger Stellung.

Nebenberuflich waren nur etwa 1000 Personen Ingenieure. 
Architekten und Baumeister, wahrend iiber 6000 von diesen oder 4% 
einen Nebenberuf hatten. Die Frau spielt in den Berufen des lnge- 
nieurs usw. so gut wie keine Rolle. In der Industrie befanden sich 
die Ingenieure usw. vorwiegend im Angestelltenverhaltnis. Betriebs- 
leiter und Direktoren sind mit zu den in abhangiger Stellung befind- 
lichen gerechnet worden. Wer von den Eigentiimern in den einzelnen 
Wirtscliaftszweigen urspriinglich Ingenieur war, lieB sich im Rahmen 
der Berufszahlung nicht feststellen, doch ist anzunehmen, daB sich 
unter den rund 14 000 im Maschinenbau und unter den in anderen 
Industrien gezahlten Eigentiimern eine groBe Anzahl ehemaliger 
Ingenieure befand. Sonst kann sich der Ingenieur im eigenen Berufe 
nur ais Patent- oder Zivilingenieur selbstandig machen.

Auch der Beruf der Architekten wird heute infolge der Aus
dehnung der groBen Baufirmen und Architekturbiiros viel mehr ais 
friiher in abhangiger Stellung ausgeiibt.

Zentrifugalgeblase mit einer Leistung von je 212 m3 Luft, 1 ,1  atm. 
t)berdruck mit 35 cm-Rohren; sie laufen eine Stunde nach dem 
Schlieflen ais Exhaustoren, sonst ais Geblase.

Die Gerate der G e ste in sb o h ru n g  sind lieute auf einem Hohe- 
punkt angelangt, iiber den, wie Versuche gezeigt haben, zwar noch 
hinauszukommen ist, aber erst wenn die verfiigbare Giite der Bohr- 
stahle verbessert wurde; der Zug der Entwicklung geht auf Verringern 
der. Gewichte und Heben der Schlag- und Drehleistungen. Je  nach 
der Hartę, Struktur und Feuchtiglceit des Gesteins und nach der 
Arbeitsart wechseln die Bohrhammer mit 1800— 2400 Schlag in der 
Minutę, 4— 10 atm. Uberdruck und 14—90 kg Gewicht (letzte fiir 10  m 
tiefe Bohrlocher vom Wagcn oder Dreibock aus). Dic Schmierung 
erfolgt neuerdings mittelbar mit Oltdpfen, die auf die PreBluftleitung 
aufgesetzt sind und aus denen das Ol von der Luft mitgerissen wird. 
Leistung und Lebensdauer des Bohrstahles werden gehoben durch 
Verwendung von PreBluftscharfmaschinen in Verbindung mit dl- 
gefeuerten Erhitzern; in Ofen dieser Art unterbleibt sowohl das bei 
Kohlefeuer unerwunschte Anreichern mit Schwefel und Phosphor, ais 
auch machen die neueingefiihrten Hitzemesser („Pyrometer") die Gute 
der Arbeit von der jeweiligen Beleuchtung und dem Urteil des Arbeiters 
unabhangig; die ganze Anlage arbeitet auch bei geringster Ausnutzung 
schon wirtschaftlich.

(Eng. News-Rec. vom 9. 4. 3 1. Die „Baustelleneinrichtungsnum- 
mer" ist in diesem Jah r dem Tunnelbau gewidmet und bringt auBer 
den maschinentechnischen auch zahlreiche sehr wertvoile betriebs- 
technische Hinweise beziiglich des Kreislaufes von Bohren— SchieBen 
— Schuttern, des Betonierens und namentlich der Wasserhaltung.)

E. T. Zehm e,

MITTEILUNGEN.

Selbstandige Architekten, Baumeister und Ingenieure wurden 
nur fiir das Baugewerbe festgestellt, und es wurden ermittelt fiir

Zahl %
Bauingenieur-,Architektur- und Yermessungśbiirps . t i  302 57,4
Hoch-, Eisenbeton-, T ie fb au ............................................  8 375 42,6

19 677 100,0

Im folgenden sind die Wirtschaftszweige aufgefiihrt, in denen 
eine besonders groBe Zahl von Ingenieuren usw-. in abhangiger Stellung
anzutreffen war.

Zahl %
Maschinen-, Apparate-, Fahrzeugbau.................   . 38 138 3 1,3
(darunter: Maschinenbau............... 26453 21,7)

(Kessel- und A p p a ra te b a u .....................  3 593 2,9)
(Bau von Land- und Luftfahrzeugen . 3 149 2,6)
(Schiffbau 2 587 2,1)

Bau- und Baunebengew erbe....................................... 25 300 20,7
(darunter: Hoch-, Eisenbeton-, Tiefbau...................  20439 16,7)

(Bauingenieur-, Archi tektur-, Vermessungs-
biiros ........................................................ 4 861 4,0)

Elektrotechnische Industrie ......................................  15  404 12,6
GroBeisenindustrie.............................. .............................  5 699 4,7
Reichs-, Landes-, Gemeindevenvaltung.....................  4 653 3,8
Eiektrizitatsgewinnung und -versorgung.................  3914 3.2
Reichsbahn........................................................................  3 352 2,8
Chemische In dustrie ............................................... . 2 877 2,4
Herstellung von Eisen-, Stahi-, Metallwaren. . . .  2 126 1,7
Waren- und Prod ukten hand el..................................  i 802 1,5
Sonstige W irtschaftszweige........................................... 18 663 15,3

12 1 928 100,0

Der Maschinenbau, die elektrotechnische und einige verwandte 
Industrien sowie das Baugewerbe vereinigten auf sich rund zwei 
Drittel aller Ingenieure, Architekten und Baumeister. Die Industrien 
der Kraftstoffe und Grundstoffe traten in der Besetzung mit In
genieuren bedeutend zuriick.

In den folgenden Wirtscliaftszweigen befanden sich besonders 
viele Personen des Ingenieur- und Bauwesens in leitenden Stellungen.

% aller
Zahl Ingenieure des 

Wirtschaftszweigs
Hoch-, Eisenbeton-, T ie fb a u ................. 3 583 *7.5
Reichs-, Landes-, Gemeindeverwaltung 2 002 4 3 .o
M aschinenbau........................................... 1 503 5.7
Elektrotechnische In d u s t r ie ................. 771 5 .o
Bauingenieur-, Architektur-, Vermessungs-

502 10,3
GroBeisenindustrie.................................. 480 8,4
Eiektrizitatsgewinnung und -versorgung 468 12,0
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In den meisten Wirtschaftszwcigen lag die Zahl der in leitende 
Stellungen gelangten Ingenieure unter einem Zehntel der Gesamtzahl. 
Die vielen leitenden Ingenieure, Architekten und Baumeister in der 
Reichs-, Lańdes- und Gemeindeverwaltung finden ihre Erklarung in 
den zahlreich vorhandenen Stadtarchitekten- und Magistra tsbaurats- 
stellen.

Die gebietliche Verteilung der abhangigen Ingenieure usw. auf 
das Deutsche Reich nach dcm Stand von 1925 ist aus der nachfolgenden 
Aufstellung zu ersehen: auf IOOOO

0. Erwerbstatige
/0 entfallen . . .

Ingenieure usw.

B e r l i n ..............................  21 899 18,0 100
Rlie inprovinz .................  I 7® 37  J 4>6 52
B a y e rn ..............................  1 1  248 9.2
Land Sachsen . . . .  10,(46 8,6 39
Westfalen .....................  7 ^5°  6,4 36
W iirttem berg.................  5 924 4>9 39
Provinz Sachsen . . .  5 598 4*6 34
Hannoyer .....................  4988 4.1 3°
Hessen-Nassau . . . .  4 773 3.9  39
B a d e n ..............................  4 661 3,S 37
Niederschlesien . . . .  3 975  3.3  -4
B ran d en b u rg .................  3462 2,S 25
H am burg.......................... 2 905 2,4 50
Schleswig-IIolstein . . .  2 646 2,2 36
H eśsen ..............................  19 9 1 i.<> 2f
OstpreuBen...................... 19 2 7  lS
T h u rin g e n ...................... 1 759 x>4 21
Oberschlesien........................ 1 5°3  *•- 23
Obrige Gebiete . . . .  6 536 > 4 . _ 4°

12 1 928 100 3S

In den GroBstadten hatten 73 834 oder iiber drei Fiinftel der 
Ingenieure usw. ihren Sitz.' Mehr ais 1000 Ingenieure usw. wiesen die 
folgenden Groflstadte auf: au{ IO 0oo

o- Erwerbstatige
/» kamen . . .

x Ingenieure usw.

In s g e s a m t ......................73 S54 100,0
B e r l i n .............................. 2x899 29,7 100
K o ln ..................................  3 325 4.5  1 ° °
M iinchen.......................... 3 202 4-3 "9
H am burg.......................... 2 756 3.7 5°
D u sse ld o rf.....................  2 386 3.3 124
leipzig ..........................  2 543 3,4 7 1
S tu ttg a rt.......................... 2 542 3.4 *37
D r e s d e n .......................... - 334 ’ 3>2 72
Hannover .....................  2 301 3 ' 1 1055
Niirnberg . . . . . . .  2 103 2,8 100
E s s e n ..............................  2 095 2,S 105
Frankfurt a. M................ 2 033 2,S 85
Breslau .......................... 1 724 2-3 62
M a n n h eim .....................  1 585 2,1 13 °
D o rtm u n d .....................  1 49° 2,0  105
M agd ebu rg.....................  1 439  1 .9 i o 3
Chem nitz.......................... 1 435 X,9  79
D u isbu rg .......................... i 4 3 1 1.9 I ! 7
K i e l ..................................  1 1.46 1,6 124

Fast ein Fiinfte! aller deutschen Ingenieure, Architekten und Bau
meister lebte in Berlin. Besonders hoch war ihr Anteil an der Zahl 
der Erwerbstatigen in Stuttgart, Mannheim, Dusseldorf, Kiel, Duis
burg, I-Iannover, Essen, Dortmund und Magdeburg. Dr. B. Schmidt.

R iic k g a n g  d er B a u k o s te n  
in  den  le tz te n  zw ei Ja h r e n  in  A m e r ik a .

Iii Heft 5 und 6, Band 107 von „Engineering News-Record" 
ist ein Bericht Uber eingehende Untersuchungen der Preisbewegung

auf dem Baumarkt in den Jahren 1929—1931 veroffent!icht. Aus 
33 amerikanischen Stadten liegen vergleichbare Werte der von den 
Unternehmern geforderten Einheitspreise aus den Gebieten des 
StraBenbaues, des Hochbaues, der Kanalisation und Wasserversorgung 
vor. Obwohl fiir gleichartige Arbeiten von den Unternehmern aus 
den verschiedenen Landesteilen ganz verschiedene Preissenkungs- 
ziffern gemeldet wurden, so konnte doch aus all den einzelnen Angaben 
ein allgemeiner Mittelwert herausgearbeitet werden, wonach sich die 
gesamte Senkung der Baukosten im Jahre 19 3 r auf 12%  gegeniiber 
dem Jahre 1930 bczw. auf 2 1%  gegeniiber dem Sommer des Jahres 
1929 beziffern laBt.

Die Ursachen dieses Preisriickganges liegen in drei Tatsaclien 
begriindet, namlich:

1. im Unterschied zwischen der g e g e n w a rtig e n  L oh n h oh e 
in den Haupthandwerkszweigen und den T a r iflo h n e n , die im all- 
gemeinen dieselben wie voriges Jahr geblieben sind. E r  betrug bei 
den Zimmerleuten 20%, bei den Maurera 19% , bei den Putzern 18%,

■bei den Eisenbauarbeitern 17%  und bei den gewohnlichen Arbeitern 
26% ; i. M. 20% ; •

2. in einer entschiedenen Zunahme der Produktivitat, d. lj. 
groBere Leistung pro Arbeitsstunde. Aus den von den Unternehmern 
gelieferten Unterlagen lieB sich die mittlerc Vcranderung der Leistung 
pro Arbeitsstunde folgcndermaBen ziffernmaBig feststellen. wenn man 
den Wert des Jahres 1926 =  100 setzt:

Im Jahre 1927 192S 1929 1930 1931
97 96 9S 1 12  1x6;

3. im stetigen Riickgang der Baustoffpreise. Die monatlichen
Preisnotierungen der Fabrikanten und Erzeuger zeigen, daB die Bau
stoffe in diesem Jahr 10—15%  niedriger liegen ais voriges Jahr. Ins
besondere ist der Preis fiir Żem en t sehr stark gefallen. Auf deutsche 
Werte umgerechnet stellt sich heute 1 t  Zement auf i. M. RM 55,40
gegeniiber RM 75,60 vor einem Jah r; ein Riickgang alśo von rd. 27% .

Eine neuerliche Untersucliung der von den Unternehmern 
tatsachlich bezahlten Preise fiir Baustoffe ergab, daB dic monatlichen 
Preisnotierungen zwar einen genauen MaBstab fiir die Marktlage im 
allgemeinen darstellen. In einigen Stadten sind jedoch dic wirk
lichen Preise noch 10— 15 “ unter den Notierungen.

Dipl.-Ing. E . R in g w a ld .

,,Rohbausumme“ im Sinne der Ziffer 11 der Gebiihren- 
ordnung der Ingenieure vom 1, Juli 1927 betr. statische 

Berechnungen ais Sonderleistung.
Die Neuaufstellung bzw. Nachpriifung statischer Berechnungen 

von Konstruktionen, nąmentlich des Hochbaues, und die Ililfeleistung 
und Beratung bei der Ausfiihrung schwieriger Hochbauten durch den 
lngenieur wird in Prozenten der „Rohbausumme" bewertet. Seit die 
aufgeloste Bauweise {Skelettbauweise) eine so groBe Rolle spielt, sind 
uber diesen Begriff zwischen dem Auftraggeber, der darunter nur die 
nackte Konstruktion verstehen mochte, und dcm lngenieur, der diese 
Grenzen weiter zielien muB, um eine angemessene Gebiihr fiir seine 
dariiber hinausgehende Leistung zu erhalten, vielfach Differenzen 
entstanden.

Unter Zuziehung einer Reihe namhafter Statiker ist daher vom 
AGO-Vorstand dem Begriff der Rohbausumme nunmehr folgende 
Fassung gegeben: •

„Die Rohbausumme umfaBt alle Bauteile, die von der stati- 
schen Berechnung e r fa B t  werden miissen, bei Hochbauten ins
besondere das Dach, Stockwerksdccken, Mauern, Stiitzen und 
Fundamente; bei S k e le t tb a u te n  geh oren  dazu die raum - 
u m sch lieB en d en  W andę bzw. das M au erw erk  in dem 
U m fan ge , w ie es bei d er R o h b a u a b n a h m e  vo rh an d en  
is t  bzw. v o rh a n d en  sein  m uli."

Die gesperrten Worte bedeuten die Anderungen bzw. Erweite- 
rungen des friiheren Wortlautes. ■ An den sonstigen Bestimmungen 
der Ziff. 1 1  und nąmentlich an den Prozentsatzen der Gebiihren hat 
sich nichts geandert.

Berlin, den 25. August 1931.
D er Y o rs ta n d  des A G O -A u ssch u sses.

W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N .

Zur Baumarktlage schreibt die Commerz- und Privat-Bank in 
ihreni Wirtschafts-Bericht vom Oktober:

„Die Lage des Baumarktes hat immer noch keine Klarung ge- 
funden. Die Abdrosselung der Bautatigkeit hat weitere Fortschritte 
gemacht. In Sachsen wurden zunachst durch einen ErlaB der Re- 
gierung samtliche H a u s z in s s te u e rm itte l f iir  den W ohnu ngsbau  
gesperrt, auch fiir Bauten, die bereits in der Ausfuhrung begriffen 
waren; sie muBten infolgedessen stillgelegt werden. Inzwischen ist 
diese Yerordnung auf dringende Yorstellungen bauwirtschaftlicher 
Kreise hin etwas gemildert worden, so daB wenigstens die begonnenen 
Bauten fertiggestellt bczw. bis zu einem Stand weitergefiihrt wrerden

konnen, der eine Uberwinterung gestattet, ohne daB nenneaswerte 
Schaden entstehen.

In PreuBen ist beabsichtigt, auf einen Teil der fiir den Wohnungs
bau vorgesehenen Hauszinssteuermittel zuruckzugrcifen, um sic zur 
Etatsanierung zu verwenden. Es soli sich dabei vornehmlich um die
jenigen Mittel handeln, die noch zur Verfiigung des Wohlfahrts- 
ministeriums stehen bzw. sich in Ilanden der Regierungsprasidenten 
befinden, iiber die aber noch nicht fiir Bauzwecke verfugt ist. In 
welchem Umfange auf diese Mittel zuriickgegriffen werden wird, ist 
noch nicht bekannt geworden, da die SparmaBnahmen der preuBischen 
Regierung noch nicht veróffehilicht wurden.
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Das Sparprogramm der Reichsregierung, das in den nachsten 
Tagen zu erwarten ist, befaBt sich nach dem, was daruber verlautbart 
wurde, auch m it einer Reihe von MaBnahmen, die geeignet sind, den 
W ohnungsmarkt stark zu beeinflussen. Vor allem  ist auf die Um- 
gestaltung der Hauszinssteuer hinzuweisen. Ob der Humar-Plan 
m it der einen oder anderen Abwandlung grundsatzlich zur Annahme 
gelangt, ist mehr ais zweifelhaft geworden. Man kann aber aus 
AuBerungen von Mitgliedern der Reichsregierung entnelim en, daB 
eine merkliche Senkung der Hauszinssteuer stattfinden soli, und 
zwar wird immer wieder eine Ktirzung von 25% genannt. Ferner 
befaBt sich die Reichsregierung m it einem A r b e i t s b e s c h a f f u n g s -  
p r  o g r a  m m , das selbstverstandlich nicht allein auf den Baumarkt 
zugeschnitten wird, bei dem aber sicherlich auch der Baumarkt 
nennenswerte Auftrage erhalten diirfte. Das Reichsbahnbeschaffungs- 
programm und seine Finanzierung zeichnet sich bereits in festeren 
Umrissen ab.

E s ist festzustellen, daB die verschiedenen VorstóBc der bau- 
wirtschaftlichen Spitzenverbande, dic sich gegen die vollkommene 
Abdrosselung der Bautatigkeit gewandt haben und zu mehreren 
Verhandlungen m it den zustandigen Ministerien fiihrten, eine gewisse 
W andlung in der Beurteilung der volkswirtschaftlichen Bedeutung  
einer fortlaufenden B autatigkeit gebracht haben. Sowohl der Reichs- 
finanzminister ais auch der Reichsarbeitsminister haben wiederholt 
in óffentlichen Kundgebungen und bei sachlichen Beratungen betont, 
daB es unbedingt notwendig sei, die Bauwirtschaft wieder anzukurbeln, 
da nicht zu verkennen sei, daB friiher immer der Konjunkturanstieg 
von ihr ausgegangen ist. Sie miisse deshaib auch jetzt wieder in die 
T.age versetzt werden, diese volkswirtschaftliche Funktion auszuiibcn. 
E s kann dam it gerechnet werden, daB der bisherige W iderstand der • 
Reichsregierung gegen eine starkere Bautatigkeit aufgegeben wird.

Auch in Kreisen der Industrie und der óffentlichen Meinung, 
die bisher den Standpunkt Yertreten haben, daC in den letzten Jahren 
vie!zuviel gebaut worden sei, m acht sich ein Umschwung bemerkbar. 
Vor allem ist es die Eisen schaffendft Industrie, die jetzt selber fiihtt, 
daB ihr Absatz sehr stark von der Lage des Baumarktes abhangig ist. 
M it dieser psychologischen Umstellung derjenigen Kreise, die sich 
bisher einer starken Bautatigkeit entgcgengestellt haben, ist allerdings 
immer noch nicht die M óglichkeit gegeben, nun sofort Bauten in Angriff 
zu nehm en. E s fehlt nach wie vor an dem notwendigen Kapitał, um 
die voiliegenden, teils auch sehr dringlichen Bauprojekte finanzieren 
zu konnen.

W as den W ohnungsbau angeht, so scheint tatsachlich der Bedarf 
an m ittleren und groBeren W ohnungen, von 4 Zimmern aufwarts, ge- 
deckt zu sein. Dagegen besteht an Kleinstwohriungen immer noch 
Nachfrage. Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, daB eine merkliche 
Abwanderung aus den GroBwohnungen in die Klein- und Kleinst- 
wohnungen stattfindet, besonders nachdem die in jiingster Zeit er- 
richteten Kleinwohnungen bedeutend geringere Baukosten verursacht 
haben ais in den Vorjahren. Dadurch sind die Besitzer der Neubauten, 
die zu Zeiten hoher Baukosten e iste llt wurden, in eine sehr schwierige 
Lage geraten. Die Abwanderung findet nicht nur aus dem Aithaus- 
besitz der Vorkriegszeit, sondern auch aus diesen Neubauten der Vor- 
jahre statt. D ie wirtschaftlich notwendigen Mieten zur Bestreitung 
des Zinsendienstes des investierten Kapitals sind kaum noch zu er- 
zielen. Die M ietvertrage werden m eist nur noch iiber kurze Zeitspannen 
abgeschlossen, da man m it einer weiteren Senkung des M ietenniveaus 
rechnet. Am gefahrdrohendsten ist natiirlich die Lage fur diejenigen 
Neuliausbesitzer, die vollkommen m it eigenem Kapitał gebaut haben 
und keine Zinszuschiisse bezw. verbilligte Hauszinssteucrhypotheken  
in  Anspruch nehmen konnten. W ahrscheinlich wird der gesamte 
Neuhausbesitz einen nicht unbetrachtlichen Prozentsatz des invcstierten  
K apitals ais unwiederbringlich verloren abschrciben miissen. D ie Ent- 
wertung des Neuhausbesitzes diirfte 30—40% der seinerzeitigen Her- 
stellungskosten erreichen.

W ie sehr sich die Lage des Baumarktes verscharft hat, geht aus 
den neuesten am tlichen Ziffern iiber die A r b e i t s lo s ig k e i t  im  B a u 
g e w e r b e  hervor. An Baufacharbeitcm  und Bauhilfsarbeitern waren 
arbeitslos Ende Juni 1931: 576678, Ende Juli 1931: 5S9 376, M itte 
August 1931: 608634; M itte August 1930 betrug die Zahl 389219.

Im  Juli wurden allerdings mehr W ohnungen lertiggestellt ais 
im Yorm onat und im  Juli 1930, jedoch ist die Zahl der Bauerlaubnisse 
und Baubeginne unter dem Druck der wirtschaftlichen Yerhaltnisse 
erheblich zuriickgegangen. In den ersten sieben Monaten des Jahres 
1931 wurden in den deutschen GroB- und M ittelstadten zusammen 
68 500 W ohnungen errichtet, das ist uber ein Viertel weniger ais im  
gleichen Zeitraum 1930 (94 400 Wohnungen), aber 20% mehr ais 
1929 (57 100 Wohnungen). Die Zahl der W ohnungen, fiir die im  
Juli Bauantrage gestellt wurden, verringerte sich im  Vormonat um  
8%, im Yergleich zum Juli 1930 um 42%. D ie Bauerlaubnisse gingen 
um 14% gegeniiber Juni 1931 zurflek. Gegeniiber Juli 1930 betragt 
der R iickgang fast die H alfte, fur die ersten sieben Monate 1931 gegen- 
iiber dem gleichen Abschnitt 1930 beinahe ein Drittel. D ie Baubeginne 
sind gegeniiber Juni um 28%, gegeniiber Juli 1930 um 59% geringer. 
Fiir die Zeit von Januar bis Juli ergibt sich gegeniiber dem Vorjahr 
ein Riickgang von 43%.

B ei den neuerstellten N ic h t w o h n g e b a u d e n  stieg die GróBe 
des um bauten Raum es im Juli auf 913 000 m3, also gegeniiber Juni 
um 224000  m 3 oder 33%. Die Zunahme ist insbesondere auf die 
Fertigstellung von gewerblichen Bauten zurtickzufiihren. Eine

Steigerung um cin Drittel erfuhr gegeniiber dem Vorm onat auch der 
um baute Raum  der neu in Angriff genommenen óffentlichen Bauten, 
sowie jener der gewerblichen Gebaude, die zum Bau genehm igt wurden. 
Tm Yergleich zum Juli 1930 ging das Bauvolum en der fertiggestellten  
Nichtwohngebaude um 39% zurflek. In den ersten sieben Monaten 
ist gegeniiber dem gleichen Abschnitt 1930 das Ergebnis um 3 7  bezw  
39% kleiner.*'

Die Bestrebungen gegen die Errichtung innerdeutscher W irtschafts- 
grenzen und die Bevorzugung ortsansassiger Firmen bei der Ver- 
gebung von Auftragen haben zu einem gewissen Erfolg geftihrt. 
Der R e ic h s a r b e i t s m in is t e r  hat am 11, Juni folgendes Schreiben
—  III A 1164/31 —  an die Landerregierungen gerichtet:

,,In letzter Zeit sind mir zahlreiche Klagen iiber die B e
strebungen einzelner óffentlicher Beschaffungsstelien m itgeteilt 
worden, bei der Vergebung von Auftragen das orts- und bezirks- 
maBige Gewerbe gegeniiber auswartigen Bietern in  wirtschaftlich  
nicht zu rechtfertigender W eise zu bevorzugen. D ie Berechtigung 
zu einer besonderen Berficksichtigung ortsansassiger Unternehmer 
kann nur insow eit anerkannt werden, ais sie sich im Rahm en der 
Bestim m ungen der ,,Verdingungsordnung fiir Bauleitungen" (Teil A,
26, 3) bewegt. Dagegen wiirde ein grundsatzlicher AusschluB aus- 
wartiger Bieter oder aber ihre Nichtberiicksichtigung trotz offen- 
sichtlich giinstigerer A ngebote gesam twirtschaftlich auBerst un- 
giinstige W irkungen haben. Ich bin der Auffassung, daB regionale 
Abgrenzungen, die die E inheitlichkeit des deutschen W irtschafts- 
gebietes aufheben, bei Yergebungen óffentlicher Korperschaften 
keinesfalls P latz greifen diirfen, und daB es notwendig ist, einer der- 
artigen Entwicklung rechtzeitig und m itN achdruck entgegenm treten.

Ich b itte daher ergebenst, die Beschaffungsstelien Ihrcs 
Land es noch einmal anzuweisen, bei den Yergebungen meiner An- 
regung entsprechend zu Yerfahren. Ferner ware ich dankbar, wenn 
Sie im gleichen Sinne auch auf die Gemeinden und sonstige Ihrer 
Aufsicht unterstehenden óffentlichen Korperschaften einwirken 
wurden."

Der P r e u B isc h e  M in is te r  f iir  H a n d e l  u n d  G e w e r b e  hat 
bereits in einem RunderlaB vom  29. Juli —  VI 5204 Frl II 7 499 So 
die Behorden sam tlicher Zweige der preuBischen Staatsverwaltungen  
ersucht, bei der Vergebung von Auftragen entsprechend der Anregung 
des Reichswirtschaftsm inisters zu Yerfahren. Es ist m it Sicherheit 
zu erwarten, daB auch die iibrigen Landerregierungen in gleicher 
Weise vorgehen, soweit dies noch nicht geschehen ist.

Die H a u p t v e r w a l t u n g  d e r  D e u t s c h e n  R e ic h s b a h n -  
G e s e l l s c h a f t  hat auf Grund eines Einzelfalles zur Frage der B e
handlung von Zweigniederlassungen bei der Vergebung von Bau- 
arbeiten wie folgt Stellung genommen:

„D ie Yergebung von Bauleistungen im  Bereich der R eichs
bahn verwa! tu ng findet nach den Vorschriften der Yerdingungs- 
ordnung fiir Bauleistungen —  VOB - -  sta tt, nach der die óffentliche  
Ausschreibung die Regel bildet, so daB fiir die Beteiligung auswartiger 
Bieter im allgem einen keine Beschrankungen bestehen. Soweit 
jetzt Bauarbeiten, die ais weniger dringlich zunachst zuriickgestellt 
waren, m it Zuschussen aus den Mitteln der kommunalen Erwerbs- 
losenfursorge ausgefiihrt werden und die ZuschuBleistung davon  
abhangig gem acht ist, daB die Arbeiten nur an ortsansaBige Unter
nehmer vergeben werden sollen, werden auch selbstandige Zweig
niederlassungen solcher Unternehmungen, dereń H auptsitz sich 
an einem anderen Orte befindet, ais ortsansassig anzusehen sein, 
sofern die Niederlassungen seit langerer Zeit am Orte bestehendeii 
und im Handelsregister eingetregen sind.

Der ErlaB des Herrn Reichswirtschaftsm inisters v o m j i .  Juli
1931 III A 1164/31 —  betr. innerdeutsche W irtschaftsgrenzen 
ist allen Reichsbahndirektionen m itgeteilt und wird, sow eit hier 
bekannt ist, auch beachtet".

M ietsenkung und Hauszinssteuerreform ? D ie Lage der W ahrung 
und die zu ihrem Schutz eingetretene Erhóhung der Zinssatze auf das 
Vielfache ihres bisherigen AusmaBes erzwingen, um die W irtschaft 
nur einigermaflen in Gang zu erhalten, einen verstarkten Export 
auf der Grundlage einer erneuten ailseitigen Preis- und Selbstkosten- 
senkung. Im R eichskabinett wird zur Zeit beraten, welche MaBnahmen 
der Regierung eine solche Entwicklung fórdern konnen. Dabei kann, 
obwohl man sich der ergebenden Harten bewuBt ist, an der Móglichkeit 
eines neuen L o h n - u n d  G e h a lt s a b b a u e s  nicht vorbeigegangen 
werden. W ie es heiBt, denkt man daran, die Schrumpfung der.E in- 
kom m en durch eine Senkung der M ietzinsen alsdann wenigstens zum  
Teil wieder auszugleichen. Zu Lasten des Hausbesitzers kónnte eine 
solche aber nicht gehen, denn dessen Lage hat sich durch die ver- 
anderten MarktYerhaltnisse im letzten Jahr sehr wesentlieh ver- 
schlechtert. In dem Nutzen der Vermieter sind nennenswerte Spannen, 
die noch eingeengt werden konnten, nicht zu erkennen, und auch der 
H ausbesitz wird fiir eine gewisse Zeit, wenn auch nicht allgemein, so 
doch stellenweise m it erhóhten Zinsen zu rechnen haben. Eine Mieten- 
senkung ware also nur móglich durch Abbau oder Umbau der H aupt- 
last des Grundbesitzes, die aber auf den M ietern ruht, namlich der 
Hauszinssteuer. Uber eine solche Reform der Hauszinssteuer schweben 
die verschiedensten Projekte. Wir geben im folgenden die Yorschlage 
der Hausbesitzer und H ypothekenbanken wieder:
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R ic h t lin ie n  fiir  e ine R e fo rm  d er H a u sz in sste u e r .
V o rb e m erk u n g : Der Ertrag der Hauszinssteuer war bisher 

jahrlicli 1600 .Millionen bei einem veranlagten Betrage von etwa 
2000 Millionen. Der Ertrag fiir 1931 wird kaum hoher werden ais 1400 
Millionen (Wirtschaftslage): fur 1932 wird er infolge des Ausgleichs 
fiir die Erhohung der Aufwertungszinsen hochstens noch 1100  Millionen 
sein. In dieser Summę ist der fiir das Baugewerbe bestimmte Teil, 
der fur 1931 noch 400 Millionen betragt, mitenthalten.

1. Die Hauszinssteuer wird ab X. 1. 1932 aufgehoben. An ihre 
Stelle tritt eine Staatsrente.

2. Die Rente betragt 5%  vom dreifachen Betrag der bisher 
veranlagten Hauszinssteuer. (Bei etwa 2 Milliarden veranlagter 
Steuer sind das 5%  von 6 Milliarden oder 300 Millionen jahrliche 
Rente).

3. Die Rente kann auf Wunsch des Scliuldners iiber 5%  hinaus 
erhoht werden. Der Mehrbetrag dient zur Tilgung.

4. Die Rente kann durch eiiimalige Zahlung des iofachen Grund- 
betrages unter Beriicksichtigung etwaiger Tilgung abgelóst werden.

5. Soweit dic Ablosung nicht aus eigenen Mitteln des Grund- 
eigentumers oder aus neu aufgenommenen Hypothekendarlehen 
erfolgen kann, soli sie dadurch erleichtert werden, daB die Rente 
ais Deckung neuer Schuldversclireibungen der Realkreditinstitute 
verwendet werden darf.

0 . Die Rente wird vom Hausbesitzer getragen und kann nicht 
auf dic Mister umgelegt werden. Das gleiche gilt von den Mehrzinsen, 
welche infolge der Zinserhdhung der A u f wert u ngsdar lehen ab x. 1.
1932 zu zahlen sind.

7. Die Wohnungszwangswirtschaft wird aufgehoben, die Be
stimmungen des B G B  treten unver£ndert wieder in Kraft, damit wird 
auch die aus § 49 a hervorgegangene Unsicherheit bei abgeschlossenen 
Mietvertragen beseitigt.

8. Voraussetzung fur diese Regelung ist, daB weder neue Steuer- 
belastungen des Hausbesitzers erfolgen, noch solche der Mieter auf 
dem Umweg iiber eine Wohnraumsteuer oder ahnliche Abgaben.

Rechtsprechung.
Durch den Einwurf in einen im Gerichtsgebaude angebrachten, 

aber nicht mehr geleerten Briefkasten wird die Berufungsfrist nicht 
gewahrt. (BeschluS des Reichsgerichts, II. Civilsenat, vom 21. April
1931 — B  9/31/II.)

In dem zur Entscheidung stehenden Fali war dic Berufungsfrist 
am 13. Januar 1931 abgetaufen. Die Berufungschrift tragt den Eingangs- 
stempel beimBerufungsgericht vom 14. Januar 1931, vormittags S—gUhr 
Sie war am Abend des 13. Januar 1931, nach 9 Uhr, dem vom Beru- 
fungsklager bevollmachtigten Anwalt von dem auf sein Lauten am 
Eingangstor des Berufungsgerichts erscheinenden Pfórtncr auf seine

Bitte abgenommen worden. mit der Zusage, sie in den im Innern des 
Gebaudes befindlichen Briefkasten zu legen. Anscheinend ist dies ge- 
schehen. Damit war die Berufungsfrist nicht gewahrt. Die Einlegung 
eines Schriftstflckes in einen fiir amtliche Schreiben an ein Gericht be
stimmten, am oder im Gerichtsgebaude oder in der Nahe befindlichen 
Briefkasten bedeutet nicht den Rechtsakt der Einreichung bei der 
Geschaftsstelle, durch dereń Yęrmittlung die Zustellung erfolgen soli. 
Solche Briefkasten diencn nur zur Erleichterung des Geschaftsyerkehrs. 
Zur Einreichung im prozeBrechtlichen Sinne ist aber erforderlich, da(3 
das betreffende Schriftstiick in den Besitz des zustandigen Beamten der 
Geschaftsstelle gelangt und zwar noch innerhalb der zu wahrenden 
Rechtsmittelfrist. Im Interesse des Publikums war beim Berufungs- 
gericht angeordnet, daB auch noch nach ScliluB der Geschaftsstunden 

' bis 9 Uhr abends Scliriftstucke, die in einen besonderen Briefkasten 
bis zu diesem Zeitpunkt eingelegt werden, in den Besitz des Urkunds- 
beamten der Briefannahmestelle gelangen, wodurch eine Einreichung 
im Sinne der ProzeBordnung bewirkt wird. Fiir Schriftstiicke, die, 
wie hier, erst nach 9 Uhr abends bei einem zu amtlichen Brief- 
annahmen nicht befugten Pfortner des Gerichtsgebaudes abgegeben 
werden, besteht diese Móglichkeit nicht mehr. Solche Schriftstiicke 
gelten daher nicht mehr ais an diesem, sondern erst am naćlisten 
Tage eingegangen. Die Berufung war sonach im yorliegenden Falle 
verspatet eingelegt.

Die Verjahrung der Baupolizeiiibertretung gemaB § 367, Abs. 1, 
Ziff. 15, R.St.G.B. beginnt mit der tatsachlichen Beendigung des Baues.
(Urteil des Bayer. Ob. Landesgerichts vom 13. November 1930 — Rev. 
Reg. II . Itr. 547/1 9 3 °-)

Die Ubertretung gemaB § 367, Abs. 1, Kr. 15, R .St.G .B ., (Bauen 
ohne polizeiliche Erlaubnis), verjahrt in drei Monaten, und zwar be- 
ginnend mit der Beendigung des Bauwerks.

In dem zur Entscheidung stehenden Fali war die Eingangstreppe, 
welche einen wesentlichen Teil des geplanten Baues bildet, noch nicht 
errichtet. In diesem Zustand wurde am 6. August 1929 der Bau 
polizeilich eingcstellt.

Mit diesem Tage beginnt dieVerjahrung der Baupolizeiiibertretung. 
In der Regel wird zwar die Gesamtheit der Bauausfiihrungsarbeitcn 
erst mit der Erreichung des Endzwecks, der Fertigstellung des Baues 
ihren AbschluB finden. Notwendig ist dies aber nicht ,aus besonderen 
Griinden kann der AbschluB schon friiher eintreten. Ob dies mit oder, 
wie hier entgegen dem Willen des Taters, durch polizeiliche Bauein- 
stellung geschieht, ist gleichgultig. Entsclieidend ist, daB ta ts a c h lic h  
eine, ais weitere Fortsetzungshandlung zu eraclitende Tatigkeit am 
Bau nicht mehr entfaltet worden ist. Die erste richterliche Handlung 
wegen der Ubertretung erfolgte am 22. November 1929, also nach langer 
ais drei Monaten seit Beendigung des Baues durch polizeiliche Ein- 
stellung, seit dem 6. Aug. 1929, ais die Yerjahrung langst abgelaufen war.
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PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n tg e m a c h te  A n m eld un gen .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 36 vom 10. September 1931.

Gr. 35. W 5. 30. Richard Wagner, Berlin-Charlottenburg, 
Kantśtr. 158. Dichtung fur Scheibengasbehalter. 17. 1 . 30. 
Gr. 6. L  73 434. Carl LoBl, Gauting b. Munchen, Garten- 
promenade 4. Querschwelle, bestehend aus zwei getrenn- 
ten Tragkórpern aus Eisenbeton mit sie verbindender 
eiserner Spurstange; Zus. z. Pat. 455 14 1. 16. X I. 28.
Gr. 2 1. L  71. 30. Dr. Arnold Loeser, Freiburg i. B., Hohen- 
zollernstr. 1 1 ,  und Dr. Karl Lins, Kóln-Nippes, Kempener 
StraBe 59. Verfahren zur Unter- und Umbettung von 
Schienen auf Beton mittels bitumindser Masse. 12. III . 30. 
Gr. 24. N 281. 30. Heinrich Nebelung, GroBbiilten, Post 
GroBilsede. Eisenbalinoberbau mit Rippenunterlegplatten
nach Patent ___  (Anmeldung N 29 334); Zus. z. Pat.
N 29 334. 1 .  X . 30.
Gr. 28. K  1x4065. Dr.-Ing. e. h. Otto Kammerer, Berlin- 
Charlottenburg, Lyckallee 72, Wilhelm Ulrich Arbenz, 
Berlin-Zehlendorf-Mitte, Sophie-Charlottcn-Str. 1 1 ,  und 
Obering. Dr. Friedrich Hiibener, Berlin W 35, Magdeburger 
StraBe 3 1. Gleisruckmaschine; Zus. z. Pat.-Anm. K  109 879.
28. II I . 29.
Gr. 33. S 91 946. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin- 
Siemensstadt. Fahrsperreinrichtung fiir Schienenfahrzeuge.
3 1. V. 29.
Gr. 34. S 90 914. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., 
Berlin-Siemensstadt. Mechanische Zugbeeinflussungsein- 
richtung. 5. IV. 29.
Gr. 35. H 124 257. Radiovisor Forcign & Colonial Limited, 
London; V ertr.: Dr. D. Landenberger und Dipl.-Ing.
F. Hachenburg, Pat.-Anwalte, Berlin SW 61. Sicherungs- 
einrichtung mit einer von einer Lichtąuelle in unbeeinfluBtem 
Zustand standig angestrahlten lichtempfindlichen Zelle.
18. X I. 29. GroBbritannien 17. X I. 28.

KI. 20 i, Gr. 38. A 57 722. Associated Telephone & Tclegraph 
Company, Chicago, Illinois, V. St. A .; Vertr.: H. Licht und 
Dipl.-Ing. M. Licht, Pat.-Anwalte, Berlin SW 1 1 .  Schal- 
tungsanordnung zur Fernbedienung und/oder Ferniiber- 
tragung mehrerer, an verscliiedenen Stationen gelegener 
Apparate. 4. V. 29. V. St. Amerika 5. V. 28.

KI. 20 k, Gr. 9. A 32. 30. Acićries de Gennevilliers, Gennevilliers, 
Seine, Frankreich; Vertr.: Dr.-Ing. B. Monasch, Pat.-Anw., 
Leipzig. Anordnung zur Befestigung und Verbindung von 
Oberleitungsdrahten fiir elektrische Bahnen. 22. V III. 30. 
Frankreich 28. V III . 29.

KI. 37 b, Gr. i. W 76 371. Franz Josef Wilhelm Wessels, Dusseldorf- 
Grafenberg, Simrockstr. 36. Glasbaukórper fiir Glasbeton- 
decken und -wande o. dgl. 13. V I. 27.

KI. 37 b, Gr. 5. A 57730. Karl Allmendinger, Karlsruhe i. B., Gottes- 
auerstr. 35. Verfahren zur Befestigung von Eckschutz- 
leisten. 6. V. 29,

KI. 37 e, Gr. 13 . B  146 189. C. & W. Bergcs, Maschinenfabrik, 
Marienheide. Reinigungsmaschine fiir Sclialbretter. I 2 .X .2 9 .

KI. 37 e, Gr. 13 . B  44. 30. Hugo Brunohler, Koln-Kallc, Josefkirch- 
straCe 5. Fahr- und lenkbare Reinigungsmaschine fiir Sclial- 
bretter. 2. IV, 30.

KI. 80 a, Gr. 49. D 54951. Wolf Dix, Leipzig S 3, Kaiser-Wilhelm- 
StraBe 5 1. Riittelmaschine. 9. II . 28.

KI. 84 c, Gr. 2. N 29038. Karl Nolte, Dortmund, Móllerstr. 34. 
Spundwand. 13. V II. 28.

KI. 85 e, Gr. 9. Sch 85 466. Elise Reichwaldt, geb. Schulze, Berlin 
W 8, Wilhelmstr. 89. Abscheider zum Trennen verschieden 
schwerer Fliissigkeiten aus Abwassern; Zus. z. Pat. 465 555.
14. II. 28.

SchluG d es  re d ak tio n e lle n  T eils .

Fur die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. E. Probst, Karlsruhe i. B. Y erlag  von Ji 
Druck von H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19, Beulhstralle 8,

Y erlag  von Ju lius Springer in Berlin W.


