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A U SB IL D U N G  VON R O H R EN  UNTER HO H EM  A U SSER EN  W A SSER D R U C K .

I on Dy-Ing. Ernst Rohl, Priucitdozent a. d. Techn. Hochschule, Hannover.

Abb. 1.
Eisenrohr mit Fachwerk- 

ringen in Beton.

t) ber sicht. Fs wird angegeben, wie diinnwandige Eisenrolire 
unter hohem AuBendruck durch Quer- und Langsausstcifungen gegen 
Einbeulen gesichert werden konnen. Weiter wird die Berechnung 
dickwandiger Rohre auf Grund der Elastizitatstheorie mitgeteilt.

Die Anregung zu den nachstehenden Ausfuhrungen wurde 
durch die dem Yerfasser seitens der Harzwasserwerlte vorgelegte 
Frage iiber die Ausbildung der Entnahmerohre fiir die Odertal- 
sperre gegeben. Non seiten der Bauleitung der Harz wasserwerke 
wurde der Vorschlag gemacht, an Stellę von diekwandigen Eisen- 
betonrohren, wie sie bei der Sósesperre ausgebildst sind, Eisen- 
rohre mit Betonnmmantelung zu wiihlen, wobei anzunehmen war, 
daB infolge des hohen Wasserdruclces der Beton durchdrungen und 
der Druck unmittelbar auf das Eisenrohr zur Wirkung kommen 
wiirde, wahrend die gleichzeitig wirkende Erdauflast von dem 
Beton man tel aufgenommen werden sollte. Es war vorgesehen, die 
Eisenrolire durch eine grofle Anzahl fachwerkartiger Ringe aus-

zusteifen, die aus Rundeisen gebildet 
an das Rohr angeschweiBt uud in 
einen Betonmantel eingebettet werden 
sollten (Abb. i).

Da die Frage der Ausbildung 
von Rohren unter hohem AuBendruck 
praktisch von Bedeutung ist, sollen 
die dabei zu beachtenden Gesichts
punkte hier angedeutet werden. Ais 
Beispiel mogen dabei die Yerhaltnisse 

betrachtet werden, wie sie bei der Odertalsperre vorliegen, 
namlich: lichter Rohrdurchmesser 250 cm, AuBendruck 6,6 at 
bei Vakuum im Rohr.

Wenn auBer einem gleichmaBigen AuBendruck (Wasserdruck) 
noch eine Erdauflast auf das Rohr wirkt, wird man zweckmaBig, 
um die^Unsicherheit in der Annahme der Yerteilung der auBeren 
Krafte iiber den Umfang zu umgehen, die letztere durch eine von 
dem Rohrkorper getrennte Konstruktion (Gewólbe) aufzunehmcn 
suchen, so daB lediglich der Wasserdruck auf das Rohr wirkend 
angenommen werden kann. Die Konstruktion ist so auszufiihren, 
daB jedes Bauglied auch mit Bestimmtheit die ihm zugewiesene 
Funktion erfiillt. Damit das zur Aufnahme der Erdlast bestimmte 
Bauglied nicht auch durch den Wasserdruck belastet wird, sind 
in ausreichendem MaBe Trennungsfugen anzuordnen, um den 
Wasserdurchtritt zu gewahrleisten. Das Rohr selbst steht dann 
bei im Yerhaltnis zum Rohrdurchmesser groBen Druckhohen 
unter ziemlich gleichmaBigcni Druck, wenn von, dem Druck- 
unterschied zwischen Rohrscheitel und -sohle zunachst ab
gesehen wird.

Zur Beurteilung der erforderlichen Wandstarke des Rohres 
ist zu bemerken, daB die statisch ermittelten inneren Spannungen 
keinen Anhalt geben, da eine Stąbilitatsaufgabe vorliegt. Ist 
s dic Wandstórke und r der Radius des Rohres, und ist s klein 
im Yerhaltnis zu r (diinnwandige Rohre), so ist die auftretende

Druckspannung in der Blechhaut a ' Bei den oben

angegebenen Vcrhaltnissen, r =  125 cm und p =  6,6 at Uber- 
druck, ist z. B., wenn die Blechstarke s — 10 mm betragt, 
ff — —  125 ■ 6,6 — —  825 kg/cm3. Die errechnete Druckspan
nung ist also gering, laBt jedoch nicht irgendwelche Sęhliisse 
fiir die Wahl der Wandstarke zu.

Bezeichnet pk den .kritischen auBeren Druck, bei welchem 
Einbeulen des Rohres eintritt, ist ferner E  =  2 000 000 kg/cm2

der Elastizitatsmoduł des Eisens, J  das Tragheitsmoment der
7Wand fiir 1 cm Lange, also J  = ---- , so ist fiir ein u n e n d lic h

12
langes Rohr der kritische Druck1

E  ( s

d. h. bei

Pi,
2 000 000 

4 ( , ' 5T “ o
256 at

au Berem Uberdruck wurde in dem betrachteten Fali das Rohr 
bereits einbeulen, wobei die statisch ermittelte Druckspannung 
sich zu nur n == —  0,256 • 125 =  —  32 kg/cm2 (!) ergibt.

Q u e rv e rs te ifu n g e n .

Durch Anordnung von Yersteifungsringen laBt sich mm dei 
kritische Druck erhohen. In einer grundlegenden Arbeit2 iiber 
den Einbeulungsdruck eines kreisfórmigen Rohres von der Lange 
1 (in cm) findet R . v. M ises den kritischen Druck

(2)

E

Pk =
( » • - . ) [ .  ( i i )

+  i ? ___________________ m 2  (  s

12  (m2 —  1) V r

2 n
n3 — 1 +

(m ..+ 1) 
m

oder

(2a)

E

4- 0,09 E (:r 2 2 11‘! —  1,3
n2 - i +  ,

i  + ( i i  
'  71 r

wenn die Poissonsche Konstantę m =  10js gesetzt wird. Darin 
bedeutet n diejenige Anzahl der Wellen am Kreisumfang infolge 
eintretender Formanderungen, welche pk zu einem Kleinstwert 
maclit. Fur 1 — co geht aus dieser Gleichung mit n =  2 dic 
Formel (1) hervor, wenn m =  co gesetzt wird. Wieder auf die 
angegebenen Yerhaltnisse angewandt wird z. B.

fiir 1 — 2 r =  250 cm, s =  1 cm (1,25 cm)

Pk =  8,026 at (ir,S4) mit n =  5
=  5.5 ,,.. ( 7-43) n =  6
=  5.6 „  (10,4 ) „  n 7

1 S. z. B. Foppl, Drang und Zwang I, § 12.
2 R. v. Mises, Der kritische AuBendruck zylindrischcr Rohre. 

Z. d. V D I. Bd. 38 (1914), S, 750. (S. a. Fóppl, Drang und ZwangII, 
§ 114).
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fur 1 =  r =  125  cm , s =  1 cm {1,25 cm) 

p =  11,8 6  at (20 ) mit n =  8

=  1 1 , 3  ..
=  12 ,17  „

71
fiir 1 =  —  r =  rd. 

4

(20,48) 
(22,8 )

n =  9 
n =  10

cm, s =  x cm (1,25 cm)

266 at 
18,32 „ 
1 5 . 26 .. 

14.72 
15.5 .. 
16,96 „

(28,62) 
(26 )
(26,56)

(32,3 )

mit n =  4 
,, n  =  8

,. n  =  9
,, n =  10
„  n =  xi
„  n =  12

Die in Klammern angegebenen Werte von pk gelten fur eine 
Blechstarke der Rohrwandung von 12,5 mm. Daraus ist ersicht
lich, daB mit zunehmender Blechstarke der kritische Druck stark 
an wachst. Wird der Abstand der Versteifungsringe mit 98 cm 
festgelegt, so ist

bei s =  1 cm : p =  14,72 a t , somit die Sicherheit gegen

Einbeulen 14.72 
6,6  •

2,23;

bei s =  1,25 cm: p 26 at, somit die Sicherheit gegen 
26

Einbeulen ----- =  rd. 4.
6,6

Es wird sich mit Riicksicht auf Ungleichlieiten in der Wand
starke und in den Schweiflnahten nicht empfehlen, mit der Sicher
heit allzu weit herunterzugehen, da eine Differenz von nur Bruch- 
teilen von mm in der Blechstarke bereits von groBem EinfluB 
auf pk ist. Die in dem genannten Aufsatz von R . v , Miscs an- 
gefiihrten Versuchsergebnisse haben z. T. einen um rd. 25 %  ge
ringeren kritischen Druck ergeben.

In diesem Zusammenhang mogę noch auf den von R . Mayer3 
angegebenen Wert fiir den kritischen Druck hingewiesen werden:

bei frei drehbaren Enden der Langsfasern;
(3)

_E

4
J L ( 7l t )i
16 l  1 /

bei vollkommener Einspannung der Langsfasern.

Die Gleichung (2) ist abgeleitet fiir die Randbedingung verśchwin- 
dender Radialverschiebung an den Rohrenden, ware also mit der 
ersten Gleichung (3) zu vergleichen. Je  nach den Verhaltnissen 
treten jedoch ganz erhebliche Unterschiede in den Werten fiir pk 
auf. Diese sind darin begriindet, daB in der Entwicklung von 
R . Mayer einerseits die Zahl der Wellen, in die das Rohr einzu- 
beulen sucht, von yorherein mit n =  2 festgelegt ist (Knicklinie 
des Kreisringes y  =  y 0 cos 2 <p) und andererseits nur die Biegungs- 
spannungen, nicht aber die Normalspannungen und -dehnungen 
beriicksichtigt werden. Der EinfluB dieser letzteren kommt in 
der Formel von v. Mises in dem ersten Glied (proportional s) 
zum Ausdruck und ist u. U. recht bedeutend, ja  uberwiegt je 
nach den Abmessungen sogar den Betrag des zweiten Gliedes.

Es bleibt noch zu untersuchen, ob gegen Einbeulen des 
Rohres mit den Versteifungsringen ais ganzes geniigende Sicher
heit vorhanden ist. Der kritische Druck ist in diesem Fali (un- 
endlich langes Rohr!)

1  E J l

1 rxs ’
(4) Pk =

3 R. Mayer-Mita, Die Berechnung diinnwandiger ovaler (im 
besonderen elliptischer) Róhren gegen gleichiormigen Normaldruck.
Z. d. V D I. Bd. 58 (1914), S. 649.

wenn rŁ den Radius des Aussteifungsringes bezeichnet und J* 
das Tragheitsmoment des Querschnittes des Aussteifungsringes 
mit zugehórigem Querschnitt des Rohres s • 1 ist. Wird in unserm 
Beispiel fiir den Ring I  N P  14 mit F  =  18,3 cm2 und J  =  573 cm4 
gewahlt, so ist, wenn fiir J t nur das Tragheitsmoment des Ring- 
ąuerschnitts eingesetzt wird, pk =  14,9 at, bzw. wenn das Trag
heitsmoment des Ring- und Mantelquerschnitts eingesetzt wird, 
Pk — rd- 38 at. Somit ist leicht ausreichende Sicherheit gegen 
Einbeulen des Rohres ais ganzes zu erreichen, zumal wenn die 
Versteifungsringe noch in einen Betonmantel gebettet und ver- 
ankert werden, so daB Einbeulen nicht ohne Zerstórung des Betons 
inoglich ist.

L  a n g s v e r s t e i f u n g e n .

Bisher ist die Annahme gemacht, daB ein gleichmaBiger 
AuBendruck auf die Rohrwandung wirkt. in Wirklichkeit ist 
bei Wasserdruck zwischen Rohrscheitel und -sohle ein Druck-

unterschied von —  at (d =  Durchmesser in m) vorhanden.
10  '

Um dem Rechnung zu tragen, kann die Sicherheit gegen Einbeulen 
weiter erhóht werden durch Aussteifungen in Richtung der Er- 
zeugenden des Kreiszylinders. Um den EinfluB der Langsver- 
steifungen auf den nach v. Mises berechneten kritischen Druck 
zu beurteilen, konnte mań etwa so schlieBen: Durch die Langs- 
aussteifungen wird die Zahl der Wellen, in die das Kreisrohr einzu- 
beulen strebt, gewissermaBen erzwungen zu einem Vielfachen 
der Aussteifungen, so daB der kritische Druck pk aus der Formel
(2) fur ein bestimmtes n zu ermitteln ist und nicht mehr fiir das- 
jenige n, welches den kleinsten Wert pk ergibt. Wurden etwa 
acht Langsaussteifungen gewahlt, so wiirde pk fiir n =  4, 8, 12 
zu bestimmen sein. Bei dem betrachteten Beispiel wiirde also 
nach den oben mitgeteilten Werten der kritische Druck pk =  266 
oder 18,32 oder 16,96 at und unter diesen naturlich wieder der 
kleinste Wert zur Beurteilung der Sicherheit in Frage kommen. 
Tatsachlich wird eine gróBere Steifigkeit erzielt, da durch die 
Langsaussteifungen die Formanderung auch in dieser Richtung 
einer Beschrankung unterworfen wird. F iir die Langsaussteifun
gen kónnen Flacheisen hochstehend gewahlt werden, die an die 
Rohrwandung und an die Aussteifungsringe angeschweiBt und 
gegebenenfalls auch im Betonmantel verankert werden. Das auf 
diese Weise versteifte Rohr erhalt auch ohne Betonummantelung 
eine hohe Steifigkeit, wie sie schon mit Riicksicht auf die Bau- 
ausfuhrung erwunscht ist.

Abb. 2.
Eisenrohr 
mit Quer-
u. Langs- 
verstei- 
fungen.

W a n d s t a r k e  d i c k w a n d i g e r  B e t o n r o h r e .

Ais Vergleich hierzu móge noch die Wandstarke angegeben 
werden, die etwa ein Betonrohr unter 
dem gleichen AuBendruck erhalten 
muBte. Die auftretenden Spannungen 
sind mit den Bezeichnungen der 
Abb. 3 nach der Elastizitatstheorie:

(5)

Pa (a2
r3 (a2 —  i2)

Pa (a2 i2 +  r2 a2)
(a2 — i2)

Abb. 3. Rohr unter gleich- 
maBigem AuBendruck.



Wird die Wandstarlce zu 30 cm gewahlt, a =  155 cm, i =  125 cm, Dereń Losung ergibt' 
so sind die Spannungen mit pa =  6,6 at:
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łW M W łHJTOłiSł
an der Aufienseite 

<*r =  —  Pa.
a2 +  i2

------ Pa ^ ^ 2

=  — 3 1 kg/cm2;

1 a i
o =  —  P : 2—

=  —  4,72  Pa

2 a

a4 
4 N

2 C0 =  —  - -  p
2  ̂ a2

---- (a6 i2 +  3 a2 i8 —  4 i8)

an der Innenseite 

<rr =  o,

Ocp — ---p

B , =

C, =

9 P a 
4 N (a4 i4) a2 i8

-i 8 p a 4 ^ - a2U 4
4 N a ) l  '

2 a*

Abb. 4.
Rohr unter Erddruck.

=  —  5,72 Pa D ,

== —  37,7 kg/cm2.

18 p a4 
. 4 N

(i8 • a-6) i4,

Besonders ungiinstig werden die Verhaltnisse, wenn auch die 
Erdauflast von dem Rohrkorper mit aufgenommen werden soli. 
Wird aus Sicherheitsgrunden von einem waagerechten Erddruck 
vollig abgesehen und die Belastung des Rohres aus Erdauflast 
nach Abb. 4 angenommen, so lassen sich die Spannungen im 
Kreisring mit folgendem Ansatz ermitteln:

wenn N die Nennerdeterminante ist:

N =  9 a2 i2 (a8 +  i8 +  6 a4 i* — 4 a” iB i2 -  4 a2 i8) .

(6)

or =  A 0 r ~ 2 +  2 C0 +  cos 2 <p (— 2 A2 — 6 B^ r ~ 4 — 4 D 2 r “ 2); 

ov =  —  A0 r " 2 +  2 C0 +  cos 2 <p ( +  2 A 2 +  6 B 2 r " 4 +  12  C2 r2) ;

T =  sin 2 <p (-f 2 A 2 — 6 B 2 r ~ 4 -f* 6 C2 r2 —  2 D2 r ~  2) .

B e i s p i e l :

Bei der Odersperre steigt die Erdauflast bis zu rd. 50 m an. 
Rechnet man nur mit 25 m und dem Raumgewicht 2 t/m3, so 

ist p =  5 kg/cm2 einzusetzen. Bei einer 
Wandstarke von 75 cm, a =  200 cm, 
i =  125 cm wiirde

Darin sind die Kon stan ten A, B, C, D so zu bestimmen, daB die- 
Randbedingungen fur r =  a und r =  i erfiillt werden. Die auf 
das Randelement wirkende Belastung p wird' zerlegt in die Kom- 
ponenten normal und tangential zum Rande:

(7) i r '
■ p cos 9? =  p

pt =  p sin <p cos <p =  p —- sin 2 <p Wt

Durch Gleichsetzen entsprechender trigonometrischer Terme 
ergeben sich dann folgende sechs Gleichungen zur Bestimmung 
der Konstanten:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A0 a 2 + . 2 Cq ---------- p ,
2

i 2 +  2 C0 =  o ,

2 A 2 +  6 B 2 a '” 4

2 A 2 +  6 B 2 i ~ 4 +  4 D2 i- 2  =  o,

2 A , — 6 B 2 a ~ 4 +  6 C2 a2 —  2 D2 a “ 2 =  —
2

2 A2 —  6 B a i - 4 +  6 C2 i2 —  2 D2 i ~ 2 =  o .

fur r =  a

a<p =  (— I -I 4 —  4.52 cos 2qi),

also

Oip — —  5,66 p =  —  28,3 kg/cm2 fiir <p — 0“ und 180°,

=  +  3,38 p =  -f- 16,9 kg/cm2 fiir ip =  90°;

fiir r =  i

— (— 1,64 +  9,58 cos 2 <p),

also

°<p =  +  7-94 P =  +  39,7 kg/cm2 fur <p — 0° und 180°, 

o<p =  — 11 ,2 2  p =  —  56,1 kg/cm2 fur cp =  90°.

Hierzu kame noch die Beanspruchung aus gleichmaBigem Wasser-
2 * 200**

druck nach Gl. (5) mit =  —  6,6--------------- =  —  2 1 7  an der
2002— 1252 '

Innenseite des Rohres, so daB sich selbst bei 75 cm Wand
starke noch eine Druckspannung von 77,8 kg/cm2 ergeben wiirde. 
Die Normalspannungen crr und Schubspannungen r  sind von 
untergeordneter Bedeutung. Durch Annahme eines seitlichen 
Erddrucks wiirde das Ergebnis natiirlich je nach der GroBe dieses 
Druckes u. U. bedeutend gunstiger; durch tJberlagerung eines 
zweiten Spannungszustandes nach Art der Gleichung (6) laBt 
sich der EinfluB der Seitenkraft leicht ermitteln. Soviel 
scheint jedenfalls nach dieser Rechnung sicher zu sein, daB 
es zweckmaBig ist, auch bei Ausbildung der Rohre in Beton 
die vorhandene Erdauflast durch eine besondere Konstruktion 
aufzunehmen.
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W IR K U N G EN  D ES E R D B E B E N S  IN N IC A R A G U A  AUF IN G EN IEU R  BA U W ER K E.

Von Dipl.-Ing. Franz llofweber, Manctgua, Nicaragua.

ttbersich t: Allgemeine Angaben iiber die órtlichen Bau- 
Yerhiiltnisse; zugrunde gelegte Annahmen fiir Berechnung und Kon
struktion. Beschreibung der Erdbebenwirkung an verscbiedenen 
Bauten. Anrcgungen fiir kunftige Stiitzen-Aubbildung in Erdbeben- 
l&ndem.

Das furchtbare Erdbeben Yom31.Ma.rz 19 31, vormittags 10,25, 
das die Stadt Managua innerhalb weniger Sekunden vollstandig 
zerstórte und im Verein mit der nacłifolgenden Feuersbrunst 
Tausende von Menschen unter den Triimmern begrub oder ob- 
dachlos machte, hat dem Konstrukteur von Eisenbetonbauten 
in Erdbebenliindern mit unerbittlicher Deutlichkeit gezeigt, 
auf welche Hauptpunkte es zukiinftig bei dereń Konstruktion 
an kom men wird.

Im folgenden yersuęhe ich, die gemachten Erfahrungen 
der Fachwelt bekanntzugeben. Eingangs muB ich auf die Um- 
stande hinweisen, unter denen die naclistehend beschriebenen 
Bauw-erke entstanden sind. Es ist einleuchtend, daB die hiesigen 
Verhaltnisse nicht unmittelbar mit denen Europas verglichen 
werden konnen. In der Auswahl der Mittel ist man hier sehr 
beschrankt, auch fehlt es vollstandig an geschulten Arbeits- 
krilften. Wenn sich auch der Indianer bei geeigneter Behandlung 
ais willig und sehr intelligent erwiesen hat, und eine leichte Auf- 
fassungsgabe bemerkenswert ist, so fehlt ihm doch das tiefere 
Yerstandnis und das Verantwortungsgefiihl, das driiben im 
allgemeinen Gemeingut der gesclndten Bauliandwerker ist. Die 
Arbeitsleistung ist gering; es hat sich aber gezeigt, daB raschere,
—  aber nicht bessere —  Leistungen durch Einfiihrung von 
Akkordlohnen erzielt werden konnen.

Der Begriff Eisenbeton ist hier auch in gebildeten Kreisen 
ein hochst unklarer; so manches wird hier ais „cemento armado1' 
bezeichnet, was mit dieser Konstruktionsart iiberhaupt nichts 
zu tun hat. Ich beschranke mich daher auf Ausfiihrungen, an 
denen ich sclbst wesentlich beteiligt war.

In Anbetracht der Tatsache, daB ein Katastrophen-Erd- 
beben seit Menschengedenken hier nie vorgekommen ist und 
man nur an unbedeutende, wenig Schaden anrichtende Beben 
gcwohnt war, glaubte ich mich berechtigt, samtliche Konstruk- 
tionen nach den in Deutschland und in der Schweiz geltenden 
Yorschriften —  also ohne Erdbebenzuschlage —  zu bemessen. 
Eine Ausnahme bilden lediglich die Fundamente, welche ich
—  auch des wenig zuverlassigen alluvialen Baugrundes wegen —  
durchweg ais biegungsfeste Eisenbetongurte ausgebildet habe, 
derart, daB das ganze Eisenbeton-Skelett eines Baues auf einem 
Tragerrost ruht, der fiir die durch die Stiitzen auf den Baugrund 
iibertragenen Lasten dimensioniert ist. Es hat sich diese Griin- 
dungsart hervorragend bewahrt, keine einzige Konstruktion 
verschob sich aus der vertikalen Lage; nur an einzelnen Bauten 
konnte eine geringe gleichmaBige Setzung nachgewiesen werden.

Bevor ich das Yerhalten einzelner Bauwerke schildere, 
mochte ich allgemein feststellen, daB keine einzige Eisenbeton- 
decke, weder Platten noch Unterztige, irgendwelche Schaden 
aufweisen; man konnte demnach annehmen, daB Erdbeben
zuschlage fiir die Dimensionierung dieser Konstruktibnsteile 
wohl unterbleiben konnten., Bemerken muB ich, daB die Be
messung sehr sorgfaltig und die Stabaufbiegungen den Schub- 
diagrammen und den negativen Momenten entsprechend erfolgten.

Das Hauptaugenmerk muB sich kiinftig auf die Ausbildung 
der Stiitzen, besonders aber auf die Stiitzenanschliisse konzen- 
trieren; hier hat die Erfahrung gelehrt, daB diese in den meisten 
Fallen nicht durch Uberschreiten der Druck- oder Biegungs- 
festigkeiten, sondern hauptsachlich durch Scherkrafte quer zur 
Achse Schaden litten, und zwar haben beinahe ausschlieBlich 
nur Stiitzen der untersten Geschosse (mit den geringsten Be- 
wehrungsprozenten) Scherrisse aufzuweisen. Diese zumeist 
waagerechten Risse traten am VoutenanschluB der Trager und
—  bedeutend weniger —  am StiitzenfuB auf. E s muB hier auf

die Art der Herstellung hingewiesen werden, die wohl mit dazu 
beigetragen hat, diese Risse zu begiinstigen. Alle Stiitzen wurden 
gewóhnlich bis zum VoutenanschluB der Trager betoniert. Es 
verging dann oft einige Zeit, bis die anschlieBenden Unterziige 
und Platten gegossen wurden, so daB bei der nicht gerade groBen 
Zuverlassigkeit der Arbeiter eine gute Verbindung nicht iiberall 
gewahrleistet war. Fiir stutzende Bauglieder werden jedenfalls 
in Zukurift Erdbebenzuschlage nach dem im „Testo Unico" 
vom August 19 17  gegebenen Yorschriften nicht unberiicksichtigt 
bleiben diirfen.

Wie eingangs erwahnt, ist man in der Auswahl der Mittel 
auf das im Latide Vorhandene angewiesen. Ais Betonkies wurden 
vulkanische Schlacken braunlichroter Farbę verwendet, die in 
der Umgebung Managuas iiberall anzutreffen sind. Dieses Materiał 
hat den Yorteil, daB es in der fiir den Beton nótigen GroBen- 
ordnung direkt an Gerollhalden gewonnen werden kann, also 
keine Zerkleinerung erfordert. Daneben wurde auch ein basalt- 
ahnliclies Gestein verarbeitet, daB in groBeren Brocken ge- 
brochen und mittels eines Steinbrechers zerkleinert worden ist. 
Vor allem fehlt hier das rundliche Kiesmaterial, wie es driiben 
in jedemFluB in ausgiebigerWeise vorhanden ist. Die vulkanischen 
Schlacken bedingen durch ihre unregelmaBige Oberflachen- 
beschaffenheit einen groBeren Zementverbrauch. Der Sand wird 
am Seeufer gewonnen, fiihlt sich sehr fein an und entbehrt 
jeden harten Korns; er findet sich mehr oder weniger mit erdigen 
Bestandteilen untermischt, seltener ganz rein.

Die verwendeten Zemente waren schwedischer und deutscher 
Herkunft.

In gedriingter Form gehe ich nun dazu iiber, die Erfahrungen 
' an einzelnen Bauwerken darzustellen. Ich mochte noch be

merken, daB samtliche photographischen Aufnahmen nach 
der Katastrophe hergestellt worden sind.

G e sc h a fts-  und W o h n h au s d er F ir m a  D re y fu s  & Co. 
(Abb. 1). Architekt und Unternehmer Pablo Dambacli. 
GeschoBhóhen 5 m und 4 m, mit aufgesetztem Aussichts- 
pavillon. Spannweiten durchschnittlich 6 m und 5,55 m.

Abb. 1. Haus Dreyfus.

Ausfiillmauern in Zementsteinen (Vollformat 47 • 23 • 1 1  *4 cin, 
Hohlformat 47 -2 4 -2 3  cm). Wahrend in dcm oberen Ge- 
schoB mit Ausnahme von leichten Putzabsprengungen langs 
der Begrenzungslinien von Unterziigen und Wanden iiber- 
haupt keine Schaden aufgetreten sind, zeigten sich an einigen 
Stiitzen des unteren Geschosses am Voutenansatz der Unter- 
ziige horizontale Scherrisse mit Putzabsprengungen; bei einem 
Innenpfeiler von 32 • 32 cm Querschnitt und einer Armierung
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Abb. 5. Gebaude der Buick-Agentur: Zertriimmerungs - Erschci nu ngen 
an einer Zementstcinwand des Erdgeschosses. — Auch die Stiitzen- 

kópfe zeigen RiBbildungen.

von 2 0  |  2 0  i "  trat sogar eine Zertriimmerung des
Pfeilerkopfes auf etwa dreifiig Zentimeter ein. Die Biigel
wurden abgcsprengt, die Langseisen erlitten eine Stauchung 
(Abb. 2). Iro tz  dieser bcdenkliehen Zerstórungserscheinung

senkte sich die Kon
struktion an dieser 
Stelle um nur 1 y, cm. 
Der dariiber liegende 
Haupttrager mit den 
anschlieOenden Vou- 
ten hat sich ais 
sehr steif erwiesen 
und zeigte nicht die 
geringsten Bescha- 
digungen. Die frag- 

Abb. 2. Zertrummerter Stutzenkopf. liche Stelle wurde
kurz nach der Kata-

strophe sorgfaltig abgesprieBt, der zertriimmerte Stutzenkopf 
entfernt und die ganze Stiitze bis Plattenunterkante neu 
ummantelt (unter Anwendung von acht Langseisen 0  25 nim 
und kraftiger Biigel). Zu erwahnen ist, daB ein anderer 
symmetrischer Pfeiler, der genau die gleiche rechnungsmaBigc 
Last zu tragen hatte, volIstandig unversehrt blieb. —  Die Ausfiill- 
mauern wiesen in ungefahr halber Hohe horizontale durchge- 
hende Risse auf. Diese Zementsteinwande sind hier nicht der 
geeignete Ausfullstoff fiir Eisenbetonskelette. Es zeigte sich, 
daB sie sich bei den ersten ErdstoBen von der Konstruktion 
loslósten (vgl. Abb. 8) und infolge ihrer groBen Gewichte und 
des ungeheuer rasch wechselnden Richtungssinns der Be
schleunigungen vielfach zu RiBbildungen in den Stiitzen An
laB gaben.

Man befand sich auch hier in einer gewissen Zwangslage: 
Die ideale Ausfulirungsweise ware wohl das Einziehen der Wandę 
gleichzeitig mit den stiitzenden Baugliedem in Eisenbeton. Die 
Kosten sind allerdings ganz erheblich hoher. Ein leichteres 
Ausfiillniaterial, z. B. Bacltsteine, ist hier in ganz ungeniigenden 
Mengen zu haben; diese werden in etwa 20 km Entfernung von 
Managua in primitivstem Meilerbetrieb gebrannt und konnen 
nur wahrend der Trockenzeit hergestellt werden. —  Das ganze 
Bauwerk setzte sich gleichmaBig 11111 etwa 2 cm. Mischungs- 
verhaltnis r : 6. Materiał ungewaschener Basalt.

Ein Warenlager an Stoffen brannte im unteren Stockwerk 
der Siidseite vollstandig aus, ohne mehr zu beschadigen ais 
den Putz und die cisernen Rolladen.

G e b a u d e  d er A g e n tu r  B u ic k  (Abb. 3 his 8): Ein
dreigeschossiger Eisenbetonbau mit aufgesetztem Turm, 
Personen- und Autoelevatoren und mit auf dem flachen Dach 
gingebautem Schwimmbecken von 9 ■ 6 111 und 2 m Wassertiefe.

Abb. 3. Gebaude der1 Buick-Agentur: Das in dem flachen Dach des 
III. Stockes eingebaute Schwimmbecken. — Der schmale dunkle 
Streifen an der Wasseroberflache riihrt von heruntergefallenen weiCen 

Emai!p!attchen her.

Stiitzen durch die Zementsteinwande an elastischen Bewegungen 
gehindert w^aren. Es erwies sich auch hier, wie nachteilig diese 
(nur zur Ausfachung dienenden) schweren Mauern —  einmal 
aus dcm Verbande gelockert —  auf die Stiitzen eingewirkt 
haben. An verschiedenen Stellen zeigen sich Zertriimmerungs- 
erscheinungen der Zementsteine (Abb. 5). Die Eckstiitzen weisen

GeschoBhohen 4,50 111, 3,50 m und 3,50 m. Stutzweiten des 
ostlichen Teils 6 ,15 m und 5,90 m, der westlich anschlieBenden 
Ausstellungshalle 3 • 9 • 3 m, Binderentfernung 5 m. Auf dem 
flachen Dach befinden sich leichte Hallen in E isenkjjstruktion 
fiir einen Klub. Ausfullwande hier ebenfalls in Zement-Voll- und 
-Hohlsteinen. —  Schaden zeigten sich hier auch nur im untersten 
GeschoB. Das Schwimmbecken, zu dessen Herstellung ganz 
besondere Sorgfalt verwendet wurde (Mischung 1 :5 , aus-

Abb. 4. GeMude der Buick-Agentur: Blick in die Reparatunverkstatt 
im ErdgeschoB. Die Putzabsprengungen rings um die Silulenkopfe 

an den Youtenansatzstellen sind deutlich walirzunchmen.

gesuchtes Materiał, durchgehende Betonierung), wies gar keinen 
RiB auf, trotzdem es wahrend der Katastrophe mit Wasser 
gefiillt war (Abb. 3). —  Die Innensaulen des Erdgeschosses 
im ostlichen le il, 0  45 cm stark, mit Eingarmierung
I2 ó  1111,1 Dmr. (Abstand 5 cm), haben sich ais sehr elastisch 
erwiesen. Sie waren in ihren Bewegungen von keincrlei Mauer- 
werk gehindert. Zuverlassige Augenzeugen berichteten mir, daB 
diese Saulen wahrend des Bebens in heftige Schwingungen 
gerieten und daB der Putz rings um den Saulenkopf an den 
Voutenansat||teHen sich unter Funkenbildung loslośte (Abb. 4). 
Die h assadenstiitzen des Erdgeschosses (Querschnitt 40 • 40 cm) 
desselben ostlichen Teils zeigen horizontale Risse in Hohe 
I ragerunterkante, auch in Hohe Fensterunterkante, wo die
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Abb. 9 . Palacio Municipal (Stadthaus).

ebenfalls beim TrageranschluB durchgehende Schubrisse auf 
(Abb. 6). Eine tjberbriickung der schadhaften Stellen durch 
kraftige Ummantelung laBt sich hier nicht umgehen. Auch hier 
laBt sich eine geringe gleichmafiige Setzung des ganzen Gebaudes 
nachweisen.

Die ais vielfach statisch unbestimmte Stockwerkrahmen- 
Konstruktion gerechnete Ausstellungs- und Yerkaufshalle hat

Lastenaufzugs, der, nachdem die elektrische Stromzufiihrung 
wieder in Stand gesetzt war, ohne die geringste Storung weiter 
seinen Dienst versah. —  Mischung war hier 1 : 6, Materiał un- 
gewaschen.

Abb. 6. Gebaude der Buick-Agentur: Rilckwand des Gebaudes mit 
Eingang zum Personenaufzug (noch im Rohbauzustand). — Der be- 
schftdigte Eckpfciler (an Tragerunterkante) ist deutlich zu erkennen; 
Notstiitzen sind eingezogen. — Auch Putzabsprengungen sind wahr- 
zunehmen. — Die Sandsteinąuader der Mauer im Vordergrund 

gehóren zum Nachbargrundśtuck.

sich sehr gut gehalten. Die ais Gelenke ausgebildeten Stiitzen- 
ffiBe haben gearbeitet. Die Fugen óffneten sich an einigen 
Stellen ein klein wenig.

Die Eisenbetontreppen, die in den oberen Stockwerken an 
den Unterziigen aufgehangt sind, weisen keine Beschadigungen 
auf, hingegen sind die im untersten GeschoB bis zum AnschluB 
an die Eisenbetonkonstruktion in Sandstein (piedra cantera) 
aufgefiihrten, auf den Boden aufgesetzten Treppen (Abb. 7) 
zu Bruch gegangen und mussen vollstandig abgetragen werden.

Der beste Beweis dafiir, daB das Gebaude in seiner lotrechten 
Lage geblieben ist, bildet wohl das tadellose Funktionieren des

Abb. 8.
Gebaude 

der Agentur 
Buick: Derauf- 

gesetzte Turm 
(iiber der Ter- 
rasse des III. 

Stockes). — 
Man erkennt die 

RiGbildung 
langs der Be- 
grenzung der 
Zementstein- 

wand und des 
Eisenbeton- 

rahmens.

P a la c io  M u n ic ip a l von  M an a g u a  (Abb. 9). (Architekt 
und Unternehmer Pablo Dambach.) Die Hauptfassade mit den 
armierten dorischen Hohlsaulen (deren Wandstarken unten 9

Abb. 7. Gebaude der Buick-Agentur: Die zu Bruch gegangene Sand- 
steintreppe der Ausstellungshalle (noch im Rohbauzustand). — Die 
beiden frontal ansteigenden gebrochenen Laufe (in piedra cantera) 
wurden von der Eisenbetonkonstruktion der zur Galerie fiihrenden 
Treppe abgesprengt. — In der Mitte Rahmenstiitze 40/50 cm. Links 
auf dem Bilde eine gegen die Turoffnung hin abgesprengte Zement- 

steinwand; rechts ebenfalls RiBbildungen in der Ausfullwand.

bis 13  cm, oben am Plattenansatz 6 bis. 9 cm betragt) weist 
keinerlei Beschadigungen auf. Der Aufbau uber den Saulen ist 
in Platten und Unterzuge aufgelost, die mit Streckmetall- 
wanden geschlossen sind. Die beiden Fliigelbauten stellen kon- 
struktiv steife geschlossene Querrahmen von rd. 8 • 8,5 m dar, 
die in Verbindung mit den Langstragern und der Dachplatte 
das Eisenbetonskelett bilden. Der Ausfiillstoff fiir Mauern und 
Wandę bildete im unteren Teil ein Magerbeton, dem Sandstein- 
brocken zugesetzt waren, im oberen Teil wurden Streckmetall- 
wande eingezogen. Die Konstruktion blieb intakt, hingegen 
fielen im groBen Saal des Hauptbaues die Stuckdekorationen 
zum Teil herunter, Streckmetallwilnde losten sich von den 
Befestigungsstellen, die Fiillwande zeigen an verschiedenen 
Stellen Zertriimmerungserscheinungen. Die Mischung war 1 :  6, 
Materiał vulkanische Scłilacken, groBtenteils gewaschen.
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Abb. 12. Der rundę Eisenbetonbehalterder\VasserversorgungManaguas.

Abb. 13. Gesamtansicht von Managua nach dem Erdbeben.

Abb. i i . Garage „Ford": Die AbschluBmauer iiber 
dem Ziegeldach im Vordergrund veranschaulicht die 

landesubliche „Taąuezal"-Bauweise.

Streckmetall verkleidet, die AbschluBwande sind in ,,Taquezal“ - 
Bauweise hergestellt. Es ist dies eine landesubliche Konstruk- 
tionsart, die sich fiir kleine Hauser gar nicht schlecht bewahrt 
hat. Zwischen je zwei Holzpfosten werden weitere Vertikal- 
holzer derart ein gezogen, daB sie oben und unten mit Horizontal- 
holzem verzapft werden; hierauf werden im Abstand von etwa
6 bis 12  cm beiderseits horizontale Holzlatten genagelt, das 
Ganze wird mit Lehm oder Sandsteinbrocken aufgefiillt und 
die so hergestellte Mauer wird auf beiden Seiten mit Kalkmórtel 
zugestrichen.

samtentwurf und Ausfuhrungsplane einschlieBlich der hydrau- 
lischen Installation ich fiir die amerikanische Firm a Hebard & Keil- 
hauer & Co, New York  anfertigte, zeigt nicht die geringste 
Beschadigung, trotzdem er wahrend der Katastrophe in gefiilltem 
Zustande war. —  Ais Vorbilder dienten mir gróBere amerika
nische Ausfuhrungen vom „Counterfort-Typ". Ohne auf Einzel
heiten einzugehen, bemerke ich, daB der Ring derartig in Ab
schnitte eingeteilt ist, daB jedes einzelne Wandstuck in einer 
starken Tagesleistung bewaltigt werden konnte. E s entstanden 
so keine Arbeitsfugen, an den Begrenzungsstellen wurden die 
Counterforts (ins Reservoirinnere ragende Verstrebungswande 
von dreieckfórmigem AufriB, die mittels eines Radialtragers 
unter der Sohle verankert sind) jeweils in halber Starkę gegossen 
und zur Vermeidung von Wasserdurchsickerungen mit Kupfer- 
blechen, die in halber Breite eingelassen waren, auf die ganze 
Hóhe abgedichtet. Ahnlich erfolgte die Abdichtung langs Fun
damenten und aufgehenden Wanden. Der Behalter besitzt eine 
Trennwand; Mischung war i  : 5, Materiał Basalt. —  Trotz des

G e b au d e  der „C o m p a n ia  C e rv e c e ra  de N ic a ra g u a "-  
Bierbrauerei (Abb. 10). (Projektverfasser Nathan). In Eisenkon- 
struktion auf reiclilich dimensionierten Blockfundamenten (Eisen- 
plane und Lieferung der Firm a Jucho & Co., Dortmund), dereń

Im ErdgeschoB waren die Eisenbetonwande direkt an die 
Stutzen angeschlossen. Die Stutzen- und Deckenschalungen 
wurden gemeinsam aufgestellt und dann durchgehend betoniert, 
so daB keine groBeren Arbeitspausen entstanden. Die Mischung 
war durchgehend 1 : 5 .  Samtliches Materiał war gewaschen 
(vulkanische Schlacken). —  Das Resultat ist uberraschend; es 
ist kein einziger RiB im ganzen unteren Stockwerk wahrzu- 
nehmen.

D er H o c h d ru c k b e h a lte r  d er W a sse rv e rso rg u n g  der 
S t a d t  M an a g u a  (Abb. 12), ein offenes, kreisrundes Eisenbeton- 
reservoir von 37 m innerem Durchmesser und 4 m Hóhe, dessen Ge-

Abb. 10. Teilansicht der Bierbrauerei (Eisenkonstruktion).

Montage und Ausfuhrung ich im Jahre 1928 leitete, hat, mit 
Ausnahme einiger gebrochener Rohrleitungen, kaum gelitten. 
Die Decken sind Steineisendecken, die Wandę sind in Beton 1 :  6 
ausgefuhrt, entsprechend den im allgemeinen verwendeteri 
Profilstarken der Stutzen (Grey-Profil ió) sind diese 16 cm 
stark, mit Rundeisen, 8 und 10  mm Dmr., an der Konstruktion 
verankert. Es haben sich zwar auch Risse gebildet, die aber 
belanglos sind. —  Durch die heftigen Erschiitterungen lóste sich 
zum Teil die Dachhaut (Asbest- und Zinkblechplatten).

Der Vorteil der Eisenkonstruktionen in tropischen Erd- 
bebenlandern liegt in der Hauptsache wohl darin, daB man von 
der Qualitat der Arbeit unabhangiger ist.

G a ra g e  „ F o r d "  M an a g u a  (Abb.11) . (Architekt und Ausfuh
rung Norbert Silva). ErdgeschoB aus Eisenbeton (Stockwerks- 
hóhe 4,50 m), oberer Stock in Holzfachwerk mit Doppelwanden aus
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des Gewichts des ersten Stocks und ein Achtel des Gewichts des 
Erdgeschosses betragen. (Nur zwei Geschosse gestattet.)

In konstruktiver Hinsicht mufl der AnschluBąuerschnitt 
der Stiitzen (nach oben und unten) moglichst vergroBert werden. 
Es kann dies beispielsweise dadurch geschehen, daB man die 
stiitzenden Bauglieder in X-Form  ausbildet; das mittlere Drittel 
miiBte durch engmaschige kraftige Bugelarmierung elastisch 
gestaltet werden; diese X - Stiitzen, abwechselnd um 90° verstellt, 
sind zweifellos viel besser befahigt, abscherenden Kraften Wider- 
stand zu leisten (Abb. 14). Wo diese X-Stiitzen aus archi- 
tektonischen Griiiiden vielleicht nicht angebracht sind, waren 
Stutzenkópfsicherungen mittels Rundeisen groBerer Durchmesser 
zu empfehlen, und zwar in jedem Stiitzenkopf in den beiden 
Hauptrichtungen der anschlieBenden Trager.

Ganz besondere Beachtung verdienen anschlieBende Mauern, 
besonders wenn diese, wie sehr oft bei Rahmenstiitzen, quer 
zur Kraftebene anschlieflen. Es ist hier von Fali zu Fali zu unter- 
suclien, ob und wo eine Zusatzarmierung notwendig wird. — 
Allgemein ist wohl eine starkę engmaschige Umfangs-Biigel- 
armierung (ohne Diagonalbiigel) zu empfehlen.

Yon groBter Bedeutung fiir ein befriedigendes Ergebnis ist 
die A r t  der A u sfu h ru n g . Das kontinuierliche Durchbetonieren 
von Stiitzen und Decken je eines Geschosses, wie dies driiben 
mittels der GieBtiirme zur Regel geworden ist, ware hier wohl 
das einzig richtige. Leider sind die Mittel sehr beschrankt; der 
Konflikt zwischen Wollen und Konnen bleibt bestehen.

U M BAU M EH R ER ER  E IS E N B A H N B R U C K E N  U N TER A U F R E C H T E R H A L T U N G  D ES B E T R IE B E S .
Yon Dr.-Ing. Heinrich Prcfl.

Damit die Bauarbeiten ohne Gefahrdung des Bahnbetriebes 
vorgenommen werden konnten, muBte zum Schutze gegen 
Gleissackungen eine Gleisbriicke von 14 m Spannweite innerhalb 
der Betriebspausen eingebaut werden. Die nach Abb. 2 aus- 
gefiihrte Gleisbriicke ist, nachdem das Gleis mit Schweilen 
abgenommen, der Boden ausgekoffert und die Schwellenstapel- 
auflager hergestellt waren, von Hand Trager fiir Trager ein
gebaut und mittels Schrauben zusammengesetzt worden. 
Iiierauf wurde das Gleis wieder neu verlegt.

Gleichfalls in den nachtlichen Betriebspausen erfolgte das 
Rammen der Baugrubentrager N P 24 fiir das westliche Wider
lager.

Der ausgeschachtete Boden konnte zur notwendigen Yer- 
breiterung des Bahndammes in die Boschungen eingebaut 
werden.

Bis zu der durch Probebohrungen festgesetzten Tiefe von 
7,30 m. unter S.-O. wurden die Bohlen in der besehriebenen 
Weise eingezogen. Von Ordinate +  42,69 ni u. N. N. ab muBten 
jedoch, um den unter dem sandigen Lehm liegenden wasser- 
fiihrenden Schwimmsand nicht in Bewegung zu setzen, in den 
beiden Baugruben im Boden verbleibende Stiilpwande ge- 
schlagen und dann unter Herstellung eines Pumpensumpfes bei 
offener Wasserhaltung mittels Kreiselpumpe der innerhalb der 
Baugrube liegende, durch schnell zu dichtende Fugen in der

guten Resultats des Behalters konnte 
leider der kurz nach dem Erdbeben 
ausbrechende Brand nicht wirksatn 
bekampft werden, da die Hauptleitung 
von 1 2 "  Dmt. an verschiedenen Stel
len zerriB.

Welche Wirkungen das Erdbeben 
auf Bauwerke der landesiiblichen Art 
ausiibte, zeigt Abb. 13.

Zusammenfassęnd rnochte ich fiir 
den Entwurf von Bauwerken in Erdbe- 
bengebieten aus meinen Beobachtungen 
folgende Anregungen geben:

Bei der Stiitzen konstruktion in 
Erdbeben łan dern scheint mir folgendes 
beachtenswert:

Nach den im „Testo Unico" 
vom August 19 17  gegebenen Yor- 
schriften ist fiir die von unten 
nach oben gerichteten ErdstoBe ein 
Zuschlag von 50 %  zum Gewieht der 
einzelnen Bauglieder in Rechnung zu 
nehmen. Ais Folgę der węllenfórmigen 
Bewegungen sollen in Hohe jeder Decke 
und langs der Mauern horizontale Krafte 
angenommen werden, dic ein Sechstel

1. B r iic k e  iiber R e ic h s b a h n g iitc r g lc is e .
Der tlberbau der Reichsbahngiitergleise unterfiihrenden 

eingleisigen Briicke zeigte sich der Erhóhung der Yerkelirslasten 
nicht gewachsen. Der Zustand der in Klinkermauerwerk her
gestellten Widerlager machte fiberdies einen Neubau dringend 
erforderlich.

TJm den Bahnbetrieb wahrend der Bauzeit nicht zu storen, 
wurde die neue Uberfiihrung mit geradem Uberbau in den 
Bahndamm hinein so dicht, wie die Brucken mon tagearbeiten 
es gestatten, an die alte Briickenkonstruktion herangefuhrt. Die 
neue Briicke erhielt so eine Spannweite von 56 m (Abb. 1).

Bei der Baugrubenaussteifung des ostlichen Widerlagers 
dagegen konnte auf Baugruben-Rammtragcr und Gleisbriicke 
verżichtet werden, da die Baugrube, wie der Lageplan Abb. 1 
zeigt, nicht mittelbar neben dem dort noch auf der alten Briicke 
liegenden Betriebsgleise sich befand.

Mit dem Bodenaushub und dem Durclischlitzen der vor- 
handenen Flflgelmauem wurden bei der westlichen Baugrube 
(Abb. 3 a 11. b) zwischen den Rammtragern die 6 und 8 cm 
starken Bohlen eingebracht und rerkeilt, bei der ostlichen dic 
Bohlen und Brustholzer eingezogen und dic Yersteifungen an- 
gesetzt.

Abb. 2. Querschnitt durch die provisorische Gleisbriicke.

Abb. 14. X-Stiitze.

AbbTl.
Lageplan mit 

alter und neuer 
Oberfiihrung.
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aus-S tu lp w an d  au ftre ib en d e , auB erst feine Schw im m sand 
gehoben  w orden.

D as B e ton ie ren  d e r  F u n d a m e n te  geschah  w ie der E rd 
au sh u b  im  B ereich  d e r Schw im m sandsch ich t im  dreisch ich tigen

Abb. 3 a. Gnindrifl des westlichen Widerlagers 
mit Baugrubenaussteifung.

Betrieb. Die iibrigen Arbeiten wurden wahrend der normalen 
Arbeitszeit durchgefiihrt.

In die Widerlagerfundamente ist ein doppelter Rost aus 
alten Eisenbahnschienen verlegt worden. Der obere Teil der 
Widerlager erhielt eine durchgehend armierte Auflagerbank.

Zu den Erd- und Beton-
• arbeiten wurden im ganzen durch- 

schnittlich mit 3 Facharbeitern,
7 Arbeitern und 1 Polier 36 Arbeits- 
tage aufgewandt.

Der aus Si-Stahl bestehende 
Fachwerkiiberbau von rd. 178 t ein
schlieBlich Fahrbahn wurde mittels 
Montagegeriists 1 m iiber den fertig- 
gestellten Widerlagern aufgebracht 
und dann auf diese herabgesenkt.

Dic Flugelinauem der alten 
Brucke blieben bei geringer Ver- 
starkung und Aufmau^rung weiter 
verwendbar.

Nach Schiittung des neuen 
Bahndammes fand SchlieBlich wah
rend einer nachtlichen Betriebs- 
pause die Verschwenkung des 
Gleises statt, so daB die alte 
Brucke auBer Betrieb kam, die
alsdann einschlieBlich der Widerlager, soweit sie nicht ais 
Fliigel weiter verwandt wurden, abgebrochen werden konnte.

2. B ru c k e  iib e r einen  K a n a ł.

Auch eine alte, zwei Betriebsgleise iiber den an dieser 
Stelle auf 25,74 m eingeengten Kanał iiberfiihrende Briicke 
geniigte im Uberbau wie in den Widerlagern nicht mehr den 
starken Beanspruchungen.

Mit dem Neubau, der unter Aufrechterhaltung des Betriebes 
durch die G. Tesch G. m. b. H. durchzufiihren war, wurde eine 
einseitige Verbreiterung des Kanals um rd. 16 m gefordert. Die 
genaue Abbohrung des Gelandes ergab, daB die Fundierung des 
stidostlichen Widerlagers im bestehenden Bahndamm Er-

sparnisse an Kosten zeitigen wiirde. Da iiberdies mit der Ver- 
breiterung des Kanalprofils am sudostlichen Ufer eine wesent- 
liche Begradigung des Kanals erfolgen konnte, wurde das siid- 
óstliche Widerlager derart angeordnet.

Um den zweigleisigen Betrieb wahrend der Bauzeit voll 
aufrechterhalten zu konnen, anderseits nicht durch Grund- 
erwerb und Erdarbeiten Mehrkosten zu veranlassen, wurden die

beiden Widerlager so dicht an 
das auBere nordostliche Gleis 
herangezogen (siehe Lageplan 
Abb. 5 a), wie es die Bau
arbeiten gerade noch bei aller 
Betriebssicherheit unter y e r
wendung von Gleisbrucken 
gestatteten.

Die Bauarbeiten wurden 
durch diese MaBnahme in 
zwei getrennte Bauabschnitte 
geteilt. Zunachst muBten die 
Widerlagerteile, die den sud- 
westlichen neuen Oberbau 
tragen sollten, hergestellt 
werden, so daB nach In- 
betriebnahme dieses U ber- 
baues der alte daneben lie- 
gende wie die betreffenden 
alten Widerlagerteile abge
brochen werden konnten. 
Der Zugverkehr fand mithin 
sodann auf einer neuen und 
einer alten Brucke statt.

Die Arbeiten wurden mit dem Einbau der Gleisbriicken 
fur das siidwestliche Gleis von 16  m mittels zweier Krane 
begonnen. Um die in der nachtlichen 1%  Stunden wahrenden 
Betriebspause zu leistenden Arbeiten auf das auBerste zu be-
schranken, wurden am Tage zuvor unter Benutzung einer

Abb. 3b. Schnitt a—a durch das westliche 
Widerlager mit Baugrubenaussteifung.

Abb. 4a. Querschnitt durch die obere Gleisabfangung 
mit Baugrube zur Herstellung der provisorischen 

Fundamente fiir die Gleisbrucken.
Abb. 4b. GrundriB der oberen 

Gleisabfangung.

oberen Gleisabfangung (Abb. 4 a u. b) durch je 'd rei alte Eisen
bahnschienen, die durch Biigel an den Schwellen befestigt 
waren, die erforder lichen aus Schwellenlagern bestehenden 
Gleisbruckenauflager hergestellt und die Schrauben der StóBe 
gangbar gemacht. In der nachtlichen Betriebspause war somit 
nur von den Kranen das Gleis einschlieBlich Schwellen auf
zunehmen und beiseite zu setzen, der Boden und Schotter aus- 
zukoffem, die im Abstand von 2,20 m von Gleisachse betriebs- 
fertig in den Tagen vorher zusammengesetzte Gleisbriicke hoch- 
zunehmen sowie einzubauen und das Gleis durch die Krane 
neu zu verlegen.

Das Ausschachten der Baugruben unter Einziehen der Aus- 
steifungen geschah von Hand. Der Boden wurde durch Fórder- 
bander fortbewegt.
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Mit der Inbetriebnahme , ■ i /tm TT
des neuen Uberbaues sind Ijg rt l
sodann die beiden Gleis- j f : —
brucken in einer nachtlichen -̂ 4 .  " 1 %- -  M l ' V
Betriebspause —  nachdem J  — L f l - H * 8*' - - -  I l l j
sie auf. Rollbahnen gesetzt 1 *"l i----
und die Auflager unter dem L , ; ] - -- [  'Tt] ~
nórdóstlichen Gleis zuvor \ - - [ 07 rH-i - - -  hf+-
fertiggestellt sowie in der ^UJ UlitlJ ub JJ Li U J J
Einbaunacht der Boden und ____
Schotter ausgehoben waren L  o,S6S J<- am  ~>kr HI&5- ->j
—  durch Flaschenziige unter jc------ t,7j-------- ^
das Betriebsgleis gebracht '— J  ---- ----- -----
und betriebsfahig veriegt Abb. 6. Pfahlkopfarmierung.
worden.

Nach Abbruch des einen auBerGebrauch gesetzten alten iJber- 
baues einschlieBlich der dazugehoręnden Widerlagerteile konnte 
der zweite Bauabschnitt in gleicher Weise hochgefiihrt werden.

Die beiden Bauteile wurden durch eine mit dreifacher
Papplage versehenen Dęh- 

f fTj] nungsfuge getrennt.
/ / 1 Jl Auch fiir den zweiten

l i i  Bau teil wurde der Obcr-
§ l i bau schon allein des

Grunt/r/fi / / 1/ schnelleren Baufortschritts

I I I  I WOgęn aÛ  C*em 3Pahlldamm
I II montiert und dann auf die

I w / fL jj  Widerlager hiniibergerollt.

t  1 mM W . 

5__L.y

ęi/erjc/wiffA-13

Scfwi/f durch die Decke

Abb. 5b.
Łangssćhnitt 

durch die neue 
Briicke.

Abb. 7. GrutidriB und Querschnitt 
der neuen Unterfuhrung (Briicke 3).

:Ąie'ten-jchzoom\ j| |!
^ li !; i| [|i]
\'me/i6ai>)uc/iienbai/e SOcm 

1| il

MeriindJęifs

Abb. 8.
Querschnitt 
mit Trager- 
bohlwand.
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3. U n te r fu h ru n g  z w eier  R e ic h sb a h n g le ise .
An Stelle der alten eisernen Briickenlconstruktionen. wurde 

fiir die neue Unterfuhrung eine Walztrager-Betonfahrbahndecke 
ausgefiihrt (Abb. 7). Der Bau konnte, da nur auf einem •iibcr- 
fiihrenden Gleise der Betrieb aufrecht zu erhalten war, in zwei 
Bauabschnitten durchgefiihrt werden. Unter dem Schutze von 
Gleisbriicken und einer freistehenden Tragerbohlwand (Abb. 8) 
konnten die alten Widerlager abgebrochen, der Boden unter 
Bóschung ausgehoben und die neuen Wriderlager einschlieBlich 
der Fahrbahndecke betoniert werden. Nach Yollendung des 
ersten Bauteils war sodann das Gleis verschwenkbar, so daG

unter Benutzung derselben Tragerbohlwand, die jetzt nur von 
der anderen Seite auszukeilen und zu steifen war, der ^veite 
Bauteil sich hochfiihren liefi. —  Die Widerlager erhielten in der 
Sohle und in den Arbeitsfugen eine Armierung aus alten Eisen- 
bahnschienen.

Um ein Kanalisationsrohr, das zu verlegen bedeutende 
Kosten verursacht hatte, beizubehalten, wurde ein asphaltiertes 
Blechrohr einbetoniert (Abb. 8), in das jederzeit herausnehmbar 
das Kanalisationsrohr zu verlegen war.

Die Deckentragerauflagerung bestand aus einer auf einem 
Eisenbetonbalken yerlegten uńd vergossenen Kranschiene Nr. ,|.

K U RZE T E C H N ISC H E  BER IC H TE.

Der elektrische Treidelbetrieb auf dem 
Rhein-Rhone-Kanal

Der Rhein-Rhóne-Kanal hat von seiner Abzweigung aus dem 
Rhein in StraBburg bis zur Einmiindung in die Saone bei St. Sympho- 
rien eine Liinge von 324 km. Seit er wieder ganz in franzósischem Be
sitz ist, ist Frankreich eifrig bemuht, seine Verkehrsbedeutung zu heben. 
Dazu war es zunachst nótig, ihn so auszubauen, daB er auf seiner 
ganzen Lange die in Frankreich ubliche „Pćniche” von 300 t auf- 
nehmen kann, was in dem friiher deutschen Teil, der nur fur Kahne von 
180 t ausreichte, nicht móglich war.

Nach dem Kriege war der Verkehr auf dem Rhein-Rhóne-Kanal 
zunachst nur sch wach, was seinen Grund darin hatte, daB weder ein 
durchgehender Verkehr mit Frankreich iiber Besanęon noch iiber Basel 
mit der Schweiz móglich war. Seit aber der Ausbau des Zweigkanals 
nach Hiiningen beendet und die Verlangerung der dortigen Ein- 
iniindungsschleuse in den Rhein fertiggestellt ist, hat sich der Yerkehr 
sehr gehoben. Die zwischen StraBburg und Basel befórderte Giiter- 
menge, die im Jahre 1924 nur 738 t, im Jahre 1925 1 1  551 t ausmachte, 
ist iiber 221 8721 im Jahre 1927 auf 584 7271 im Jahre 1929 gestiegen. 
Eine weitere Steigerung erwartet man von der Yerbesserung der Yer- 
bindung mit Besanęon, zu der die Arbeiten im Gange sind.

Wie auf den meisten franzósischen Kanalen wurde auch auf dem 
Rhein-Rhóne-Kanal bis vor kurzem mit Pferden getreidelt. Diese 
Antriebsart konnte nicht beibehalten werden, wenn man den Yerkehr 
so entwickeln wollte, wie es beabsichtigt ist. Schiffe mit eigenem An- 
trieb auf dem Kanał verkehren zu lassen, hatte naheliegende Bedenken, 
und man entschloB sich daher, den Treidelbetrieb beizubehalten, aber 
ais Triebkraft nach dem Muster der nordfranzósischen Kanale den 
elektrischen Strom zu wahlen. Hierzu muBte allerdings ein ent- 
sprechender Treidelpfad mit einem Gleis angelegt werden, es bedurfte 
umfangreicher Arbeiten zur Heranfiihrung des Stroms, und es muBten 
eine Anzahl Zugmaschincn beschafft werden, was alles hohe Ausgaben 
verursacht hatte. Diese konnten aber wesentlich dadurch vermindert 
werden, daB man sich an die deutschen Lieferungen zur W i e c l e r g u t -  

machung der Kriegsschaden hielt.
Am notwendigsten war die Einfiihrung der verbesserten Zugkraft 

auf der Strecke StraBburg—Napoleonsinsel, auf der sich sowohl der 
Verkehr nach dem Innern von Frankreich ais auch nach Basel bewegt. 
Bei der Bedeutung von Miilhausen konnte aber diese MaBnahme bei 
der Napoleonsinsel nicht Halt machen, sondern es muBte auch die 
kurze Strecke Napoleonsinsel—Miilhausen in den elektrischen Betrieb 
einbezogen werden, womit der Weg fiir die Fortsetzung dieser Neuerung 
in der Richtung auf Besanęon gewiesen war. Die Strecke Napoleons
insel—Hiiningen fiihrt dem Kanał das aus dem Rhein entnommene 
Wasser zu, dessen er zur Erhaltung seines Wasserstands bedarf; in- 
folgedessen herrscht hier eine lebhafte Strómung, das Wasser flieBt 
mit einer. Geschwindigkeit von 0,70 m/s. Um einen Kahn bergauf zu 
schleppen, bedurfte es dreier Pferde, und es war deshalb geboten, auch 
hier elektrische Forderung einzufiihren.

Um diese Piane durchzufiihren, wurde ein Abkommen zwischen 
der Yerwaltung des ElsaB, den Stadten StraBburg, Miilhausen und 
Colmar und ihren Handelskammern und der Hafenverwaltung von 
StraBburg getroffen, die zusammen mit dem staatlichen Schiffahrts- 
arat die nótigen Mittel aufbrachten. Colmar kniipfte seine Beteiligung 
an die Bedingung, daB der Stichkanal nach dieser Stadt in den elek
trischen Betrieb einbezogen wiirde.

Nach Verhandlungen mit verschiedenen deutschen Lieferwerken 
kam im Jahre 1928 ein Vertrag mit der AEG zustande, in dem diese 
alle Lieferungen und die Arbeiten zur Einrichtung des elektrischen 
Betriebes iibemahm; eine Ausnahme machten nur die Erdarbeiten, 
das Yerlegen des Treidelgleises und die Gebaude, die von franzósischen 
Unternehmern ausgefiihrt wurden.

Die Arbeiten bezogen sich auf folgende Strecken: StraBburg— 
Napoleonsinsel mit 94 km, Napoleonsinsel—Miilhausen (Hafen) mit 
8 km, Napoleoninsel—Huningen mit 28 km, Stichkanal nach Colmar 
mit 13 km.

Ais Stromart wurde Gleichstrom von 600 V Spannung gewahlt. 
Er wird fiir den Betrieb aus acht Unterwerken geliefert, die ihrerseits

ihren Strom ais Drehstrom aus benachbarten Kraftwerken beziehen. 
Die Uuterwerke haben eine mittlere Entfernung von 18 km. Infolge 
dieses kurzeń Abstands war es móglich, ohne Speiseleitung am Treidel- 
gleis auszukommen und die Schienen ais Riickleitung zu benutzen; 
auch kann zeitweilig ein Unterwerk stillgelegt werden, was bei Stó- 
rungen und Instandsetzungsarbeiten von WTert ist.

Von dem Vorbild des schon seit einiger Zeit bei einigen nordfran
zósischen Kanalen bestehenden elektrischen Treidelbetriebs wich man 
aber insofern ab, ais man fur das Treidelgleis eine Spurweite von 60 cm 
statt 1,0 m wahlte. Das Gleis besteht aus 18 kg/m schweren Schienen 
auf 1,25 m langen getriinkten Querschwellen. Die Schienen sind an 
den StóBen durch Kupferseile leitend verbunden, ebenso in gewissen 
Abstanden die beiden gegenuber liegenden Strange. Um den Zug, 
den das Treidelseil auf die Zugmaschine nach der W'asserseite ausiibt, 
auszugleichen, ist die wasserseitige Schiene um 1 cm iiberhóht. Auf der 
Strecke nach Huningen erwies sich das Gleis alsbald nach der Betriebs- 
eróffnung ais zu schwach in seitlicher Richtung; es wurde daher 
verstarkt, indem 'die Stófle mit Winkellaschen ausgcstattet wurden 
und indem die Schwellen in Kies eingebettet wurden, der an Ort und 
Stelle gewonnen werden konnte. Das Gleis hat Krummungen bis her- 
unter zu 10 m und Steigungen bis 1:12,5, doch wird an den Stellen, 
wo so ungiinstige Verhaitnisse herrsclien, das Treidelseil abgeworfen. 
Bei den meisten den Kanał iibcrschreitendcn Briicken ist das Treidel- 
gleis unter der Briicke durchgefiihrt. Es verlauft auf dem groBten 
Teil seiner Lange auf dem Westufer des Kanals; nur wo die órtlichen 
Verhaltnisse dies unmóglich machen, ist es auf das Ostufer verlegt. 
Da die Zugmaschinen wegen des einseitigen Zugs, den das Treidelseil 
auf sie ausiibt, nicht symmetrisch gebaut sind, hat der Obergang von 
einem Ufer zum anderen fiir sie gewisse Schwierigkeiten; sie miissen 
dabei gedreht werden, und die Gleisanlage und die Stromzufiihrung 
muBten zu diesem Zweck besonders ausgestaltet werden. Ausweich- 
gleise sind auf der freien Strecke nicht vorgesehcn; wenn sich zwei Zug
maschinen begegnen, tauschen sie die Treidelseile aus und kehren um.

Die Zugmaschinen sind im ganzen 4,51 m lang, 1,13  m breit und
1,90 m hoch. Sie haben 1,20 m Achsstand und Rader von 0,80 m Durch- 
messer. Ihr Gewicht betragt 5,5 t; es kann, wenn nótig, durch Auf- 
bringen von Ballast auf 8 t erhoht werden. Der Motor, der eine 
Stundenleistung von 16,5 kW bei 550 V hat, wirkt mittels eines 
doppelten Vorgeleges auf die eine Achse, die mit der anderen durch 
eine Kette verbunden ist. Der Zughaken, der 1,3 m iiber Schienenhóhe 
liegt, ist mit einer Auslósevorrichtung versehen, die vom Fiihrerstand 
aus bedient werden kann.

Es sind zunachst 40 Zugmaschinen beschafft worden. Im Marz 
und April 1929 wurden auf der Teilstrecke nach Huningen Probefahrten 
veranstaltet, und am 1. Mai 1929 konnte auf dieser Strecke der Betrieb 
aufgenommen werden. Nach und nach wurde er weiter ausgedehnt. 
Bei Miilhausen hat das Gleis noch eine Unterbrechung, die erst im 
Zusammenhang mit den dortigen Bahnhofsumbauten geschlossen 
werden kann; einstweilen wird dort mit einem schienenlosen Schlepp- 
wagen getreidelt. An zwei anderen Stellen sind die vorhandenen 
Briicken fiir den Treidelpfad zu schwach, um die Zugmaschine tragen 
zu kónnen; hier kann das Gleis erst durchgefiihrt werden, wenn neue 
Briicken gebaut sind, was durch die Schiffahrtsverwaltung in Eisen
beton geschieht.

Bis zum Juni 1930 hat die Hafenverwaltung von StraBburg den 
Betrieb auf dem Kanał geleitet; dann iibernahm ihn die zu diesem 
Zwecke gegriindete Aktiengesellschaft ,,La Traction de l ’Est".

Die neue Betriebsform hat sich bewahrt. Das Treideln geht in 
der freien Haltung mit 4 bis 5 km Stundengeschwindigkeit vor sich. 
Die Fahrt StraBburg—Huningen, eine Entfernung von 122 km, dauerte 
im Juli 1930 bei 48 Schleusen fiinf Tage, wahrend sie bei dem friiheren 
Pferdebetrieb zehn bis zwólf Tage in Anspruch genommen hatte. 
Seit Einfiihrung des elektrischen Treidelbetriebs haben mehr Schiffe 
den neuen Betrieb in Anspruch genommen, ais er bewaltigen 
konnte. So ergaben sich Verzógerungen, die aber behoben werden 
konnten, ais zehn weitere Zugmaschinen beschafft wurden. Die neuen 
Zugmaschinen weichen in ihrer Bauart etwas von den zuerst beschafften 
ab, namentlich insofern, ais bei Leerfahrt ihre Geschwindigkeit bis 
auf 9 bis 14 km gesteigert werden kann. W ernekke.
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Eisenbahndamme aus schlechtem Materiał.
•Der Southern Pacific {U.S.A.) hatte an seiner Strecke in Ken

tucky seit der Baubeendigung 1877 an Dammrutschungen zu leiden, 
da der aus teilweise verwitterten Form ationen (von Kalkstein und
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^ \ efer weni?er ®is 30  cm starken Schichten oder von Schiefer m it
in  dnrrhUf s r rel7  ZC!ten, ^ ksteia^ nlagerunge.n) herriihrende Boden 

durchnafitem Zustand sich am  BóschungsfuB herausdriickte Nach-
z u F e s t ^  Y !rfahren erf°lg l°s geblieben waren, wurden 

??• D am “ boschungen 1,8 m  breite Graben in dichter
schweren St*' 1̂ ..d ‘ese’b.en tlef eingegraben und m it zentner- 

Steinen verfullt. D ies hat sich bewahrt. Zum W iederauf- 
fulien der Dam m e nahm man Schlacke.

erfoIgenden zweigleisigen Ausbau wird in der ge- 
fahrdeten Strecke von etwa 35 km Lange m it 1 i 47 000 m* B odfn- 
beuegung furs zw eite Gleis ein besonderer Damm, dessen Boschungen 
T)i sind> ,n 9P cm starken Lagen neben dem ersten aufgefiihrt
D ie Forderung erfolgt m ittels 6 m»-Wagen. welche auf R a u p e n  laufen 
oder ausnahmsweise m ittels 4,5 m°-Breitrad-W agen. Je nach Neigunó 

w t  am pe Z- eln 10 Ł schwerer 60 P S -R a u p e n  - Schleppe? 
w eite ^ f ^ c h l e n  elnem  1 %.m3^ .° ffeIbagger gehoren je nach Forder- 
ihr* Cf SSh^PPeraggregate. Diese Fórdermittel prefiten allein durch
da^lnfmaB fm D ,rmbelt * *  ^  IaS“ weise so sehr zusammen daB 
in? Firnami A , “ “ J 1? % Serin ger war ais das ursprungliclie
S c h k M u ™ £ •  %  l tarks.te, Steingehalt machte seiner dUnnen 
Dlmmen IrnBp Schwiengkeiten dabei. Man erhofft von diesen
 ̂ Standfestigkeit. Die Kosten sind angesichts der Vor-

Raih fal AgUe "om ai1: ZU , f S“ e

Y E R SC H IE D E N E  M ITTEILU N G EN .
Erste Korrosions-Tagung

|P„t* a ,de“tsch1f  Ingenieure, Verein deutscher Eisenhiitten-
leute, die Deutsche Gesellschaft fiir M ctallkunde und der Verein deut
scher Chemiker veranstalteten am  20. Oktober 1931 in Berlin die
vJŁZTL°rTagUnł Pl°J-r?r-inS- Goerens' '̂ en, lefteie dl
A r w l t f  h ,?'r K- ? e" chV Uber Zv'eck und Ziei gem eińschaftlićher Arbeit auf dem Gebiete der Korrosion und des Korrosionsschutzcs ein, 
da* heute im Yordergrund des Interesses steht, M inisterialrat Dr.-Ine. 
E lle r b e c k  betonte ais Vorsitzender den W ert der Yortrage ais Richt- 
lin ien fur kunftige Arbeiten. b

. j f o r r o s io n s p r o b le m .  Prof. Dr. M ark , Ludwigshafen
“ S 1®*®}1*  cheraisch-physikalischen Grundlagen. GroBe und 
A ktivitat der M atenaloberflache bestim m en das Verhalten des Werk- 
stoffes. D as Studium der Prozesse in  Abhangigkeit von der Tempe- 

 ̂ d ie trennende Betrachtung der beiden Faktoren.
1 rof. D r.-lng. e. h. S c h u lz ,  Dortmund, behandelte die technologischen  
Zusammenhange Germ geUnterschiede in der Natur des korrodierenden 
M ittels spielen oft eine groBere R olle ais die Art des W erkstoffes. Es 
g ib t deshalb keine absolut korrosionsfesten Legierungen, sondern nur 
solche, die gegen rersehiedene, aber nicht alle Angriffe bestandig sind.
dor ^  r  [ 0b cms *lnd Zusam m ensetzung und Verarbeitung
der Metalle, d:e G estaltung des Zusammenbaues (z. B. SchweiBen) 
die emwirkenden korrodierenden M ittel und schlieBlich zusatzliche
g r ^ ^ " l ? nV W le-X erSClllSie  Und Schwingungen, bedeutsam. Dr. M a sm g , Berlin, zeigte an Beispielen fiir Eisen, Kupfer u. a. m.
wie die Einzelergebnisse der Erfahrung grundsatzlich ausgewertet 
werden konnen. \ o n  Interesse fiir den Bauingenieur ist die fur Eisen  
typische Korrosion, das Rosten. Das durch Rosten zuerst gebildete 
H ydroxydul is t  leicht loshch; die weitere O xydation zum dreiwertigen 
iii^enion findet erst bei einem v iel edleren Potential statt, und zwar 
erst 111 0 .0 0 1 -0  01 mm Abstand von der Metalloberflache. Der R ost 
ist nicht deckfahig und liaftet schlecht auf dem Eisen. Man begegnet 
dem durch reichhche Sauerstoffzufuhr, oder legiert dem Eisen Metalle 
zu, die unloshche Oxyde bilden, wie Chrom. Das Chromoxyd bildet 
eme schutzende Haut.

2. K o r r o s io n s f r a g e n  in  d e r  P r a x is ,  Dir. L u p b e r g e r ,
Berlin, sprach uber Korrosionserscheinungen in H ochleistungsdam pf-
m6i f  | e”f  mRn'u S‘e durch Salze oder Sauren verursacht sind,m it alkahscher Behandlung des Kesselwassers entgegenwirkt. Dir 
JJr.-ing. e. h. G o o s, Hamburg, behandelte die Korrosion im Schiff-

? ° ! ‘° n an N ^ yerb in d u n gen  und AuBenhautplatten kom m t nach 
eimger Zeit zum StiUstand. Dampfmaschinen haben weniger unter

Korrosion zu leiden ais Dieselzweitaktm otoren, dereń Kolbenstangen  
vielfach durch das Kuhlwasser angegriffen werden.

3 - K o r r o s io n s p r u f u n g  u n d  K o r r o s io n s fo r s c l iu n g .  Dr.- 
lng. D a e v e s ,  Dusseldorf, betonte die Notw endigkeit, Laboratoriums- 
yersuche den Bedingungen in der Natur anzupassen. Zwischen dem 
\  erhalten an der Luft, unter W asser oder in Sauredampfen ist scharf 
zu trennen. Anormale Korrosionserscheinungen an unlegierten Stahlen  
liegen m eist an den Angriffsbedingungen oder Schutzanstrichen, selten  
im W erkstoff selbst. D r.-lng. B r e n n e r , Berlin, erorterte die Frage 
de.f , R ° rr°si°n sprufung vom  Standpunkt des K onstm kteurs aus 
W ichtiger ais Angaben uber Gewichtsverlust, Oberflachenveranderung 
usw. sind solche iiber die Veranderung der Festigkeit, Dehnung und 
Ermudung, von denen Sicherheit und W irtschaftliclikeit in hohem  
Grade bestim m t sind. Ein/ache W erkstoffversuche konnen nicht ohne 
weiteres auf das Verhalten eines kom plizierten K onstruktionteiles 
ubertragen werden. Prof. D r.-lng. B a u e r , Berlin, berichtete iiber 
Spannungsmessungen und I^jsungsversuche m it Zinn-Kupfer- und 
Zmk-Kupferlegierungen. Sauerstoff wird die Korrosion m eist ver- 
stiirken, kann aber auch durch Bildung eincr oxydischcn Deckschiclit 
den G esam tgewichtsverlust verringern. Dr. W e r n e r , Leverkusen, 
zeigte auf Grund interessanter Versuche die W irkung lochartigen An- 
fraBes durch W assertropfen.

4 - K o r r o s io n s s c l iu t z .  Dr. K r u m b h a a r , Berlin, besprach 
die W irkung der nichtm etallischen Uberziige (Farben, Lacke u s w ) 
auf Eisen, die em mal von dem Bindem ittel und Pigm ent der Anstrich- 
farbe, dereń gegenseitigen Reaktion und dann von der Art des Unter- 
grundes, sowie dem Grad der S.uI3eren Beanspruchung abhiingig ist. 
D r.-lng. ł r y ,  Essen, wies auf dic Erhohung des Korrosions-wider- 
standes durch Legieren der M etalle hin. Legierungszusatze verschlech- 
tern zunachst den Korrosionswiderstand. E rst durch Erhohung der 
chemischen Stabilitat, Erzielung selektiver Korrosion oder Schaffung 
von Legierungen, die sich m it schiitzenden Deckschichten iiberziehen 
gelm gtes, den Korrosionswiderstand zu verstarken. Dr. C r e u t z f e ld t ,  
Hamm, behandelte zum SchluB dic Herstellungsverfahren m etallischer 
Uberzuge, die durch Aufwalzen, bzw. AufschweiBen, durch Diffusion  
bei hohen Temperaturen, durch Eintauchen der Kórper in die flussigen 
Uberzugsm etalle, durch Aufspritzen und durch elektrisches Nieder- 
schlagen der Uberzuge erzeugt werden.

D ie Ubersicht erweist, daB die w ichtigsten Problem e der ver- 
schiedenen Gebiete auf dieser Tagung angeschnitten werden. D ie Yor
trage sollen nunmehr Ausgangspunkte fur weitere Arbeiten bilden, 
dereń Besprechung spateren Tagungen vorbehalten bleibt.

D ipl.-Ing. Th. B u sc h .

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .
Zur Wirtschaftslage. Von der am tlichen H o c h b a u s t a t i s t ik  

k u -r °  Und M it t e l s t a d t e  liegt nunmehr das
S e p t e m b e r e r g e b n is  vor, das wiederum einen R i ic k g a n g  insbe
sondere im Vergleich zum Yorjahr ausweist.

Besonders im W o h n u n g s b a u  verringerten sich Bauantrage, 
Bauerlaubnisse und Baubeginne. Zwar wurden bei 11 700 Wohnungen 
boo W ohnungen ( = 5 % )  mehr ais im  August f e r t i g g e s t e l l t ,  was 

nSch 1900 =  I4 % weniger ais im Septem ber 1930 
-Kle ^ frer B a u a n t r a g e fiir W ohnungen ist im  September 

Begenuber dem Yormonat um 19%, gegeniiber September 1930 um

84 ^  zuriickgegangen. B a u e r la u b n is s e  wurden fur 3000 Wohnun- 
gen erteilt; ihre Zahl verringerte sich gegenuber dem Vormonat um  
9 / 0, im  \erg le ich  zum  Septem ber 1930 um 78% . D ie B a u b e g in n e  
\ernn gerten  sich etw a im gleichen AusmaB; m it 3300 neu in x\ngriff 
genom m enen W ohnungen wurden im  Septem ber rd. 350 W ohnungen 
( =  9 %) weniger,begonnen ais im  August d. Js. und n  100 (=  77°/^ 
weniger ais im  September 1930.

Beim  g e w e r b l ic h e n  und ó f f e n t l i c h e n  H o c h b a u  sind die 
l e r t i g g e s t e l l t e n  B a u t e n  gegenuber den infolge der Finanzkrise be
sonders m edngen Ziffem  des Yormonats nicht unbetrachtlich gestiegen
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Es wurden 490 Gebaude neu errichtet. Nach der GróBe des umbauten 
Raumes (995 500 m3) ist das Ergebnis um 89% gróBer ais im August, 
blieb aber doch hinter dem Yorjahr immer noch um fast 30% zuruck. 
Auch die B au erlau bn isse  fur Nichtwohngebaude stiegen an. Ge- 
nehmigt wurden 530 Bauten mit 562 600 m3 umbauten Raum (=  12%  
bzw. 26% mehr ais im Vormonat). Die Zahl der begonnenen offent- 
lichen und gewerblichen Gebaude (410) stieg gegenuber August um 
22%i nahm aber nach der GróBe des umbauten Raumes (330 800 m3) 
um 36% ab. Im Vergleich zum Vorjahr sind Baubeginne wie Bau
erlaubnisse zuriickgegangen, und zwar nach der Zahl der Gebaude 
um etwa ein Ftinftel, nach der GróBe des umbauten Raumes um 78% 
bzw. 66%.

Die Notverordnung iiber die Zahlungsfrist in Aufwertungssachen
vom 10. ,November 19.31 hat eine Regelung der Aufwertungsfragen 
geschaffen, wie sie nach der Besprechung im Reichsjustizministerium, 
iiber die wir in Heft 46 S. 823 berichtet haben, im wesentlichen zu er
warten war.

Nach den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen hatte bereits 
der Grundstuckseigenttimer die Moglichkeit gehabt, innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der Kiindigung bei der Aufwertungsstelle einen 
Zahlungsaufschub zu beantragen. Zahlreiche Schuldner haben aber 
diese Frist zur Antragstellung nicht wrahrgenommen, in anderen zahl
reichen Fallen wurden auch derartige Antrage von den Aufwertungs- 
steilen abgelehnt. Die neue Notverordnung sieht daher vor, daB die 
Schuldner, die durch die Yeranderung der allgemeinen Wirtschafts-- 
verlialtnisse seit Juni d. J . iiberrascht worden sind, bis zum Ablauf 
des 30. November 1931 bei der Aufwertungsstelle den Antrag auf Be- 
willigung eines Zahlungsaufschubs nachholen oder ihn, sofern er bereits 
rechtskraftig abgewiesen wfar, erneuern kónnen. Jedoch muB der 
Schuldner beweisen, daB er eine direkte Einigung mit dem Glaubiger 
yersucht hat, zur Zahlung der gekundigten Hypothek nicht imstande 
ist und sich auch das Kapitał von anderer Seite nicht zu marktmaBigen 
Bedingungen beschaffen kann. Bereits geschlossene Vergleiche zwischen 
Glaubiger und Schuldner sollen nicht wieder angetastet werden 
kónnen.

Nach der Notverordnung kann weiter den Scliuldnern von 
In d u strieob ligatio n en  und verwandten Schuldverschreibungen 
eine Zahlungsfrist fur die am 31. Dezember d. J . fallig werden^en 
aufgewerteten Kapitalbetrage — nicht aber fur die bis zum 31. Dezem
ber 1931 gestundeten Tilgungsteilbetrage — in ahnlicher Weise ge
wahrt werden. Die Zahlungsfrist, die nur bis zum 31. Dezember 1934 
bewilligt werden kann und wahrend dereń nach Moglichkeit Teilzah- 
lungen geleistet werden sollen, darf nur gewahrt werden, wenn der 
Schuldner infolge Veranderung der allgemeinen Wirtschaftslage iiber 
die zur Riickzalilung erforderlichen Mittel nicht verfiigt, sie sich auch 
nicht zu zumutbaren Bedingungen verscliaffen kann, oder wenn die 
Riickzalilung nicht ohne Gefahrdung der Fortfuhrung des Unterneh
mens erfolgen konnte. Die gestundeten Betrage sind ab 1. Januar
1932 mit jahrlich 7%% 211 verzinsen und mit einem Aufgeld von 2% 
fiir jedes angefangene Kalenderjahr, fiir das die Stundung in Anspruch 
genommen wird, zuriickzuzahlen. Fiir die Dauer der Stundung darf 
der Schuldner keinen Gewinn an die Gesellschafter ausschiitten und in 
der Regel auch keine Tantieme bezalilen. Zustandig fur dic Bcwiliigung 
der Zahlungsfrist ist die bei den Oberlandesgerichten nach friiheren 
Verordnungen gebildete Spruchstelle. Die Anrufung der Spruchstelle 
muB auch in diesem Fali bis spatestens 30. November erfolgen.

Erste Auswirkungen der Bausparkassenaufsicht. Am 31. Ok
tober 1931 ist die Frist zur Stellung des Antrages auf Erlaubnis zum 
Geschaftsbetrieb fiir diejenigen Bausparkassen, die das Depot- und 
Depositenrecht am 31. Dezember 1929 noch nicht besafien, abgelaufen. 
Bisher rechnete man mit rd. 500 bestehenden Bausparkassen, jedoch 
haben beim Reichsaufsichtsamt fiir Privatversicherung nur etwa 
300 Antrage auf Zulassung gestellt. Da nur sehr wenige Bauspar
kassen das Depot- und Depositenrecht besitzen, bedeutet das, daB 
etwa 200 der bisher bestehenden Bausparkassen, die den Antrag auf 
Erlaubnis zum Geschaftsbetrieb nicht eingereicht haben, den Ge
schaftsbetrieb nach dem 31. Oktober nicht fortfuhren diirfen. Man 
wird annehmen kónnen, daB die meisten dieser 200 Kassen von vorn- 
herein es ais aussichtslos betrachtet haben, um die Zulassung nach- 
zusuchen.

Das Reichsaufsichtsamt fiir Privatversicherung hat folgende 
zweite Bekanntmachung betr. Bausparkassenaufsicht verćffentlicht:

„Das Reichsaufsichtsamt fiir Privatversicherung hat in einer 
Bekanntmachung vom 25. August 1931 (vgl. Bauingenieur Heft 39,
S. 695) die Pflichten dargelegt, die sich fiir Bausparkassen durch das 
Inkrafttreten der im Gesetz iiber die Beaufsichtigung der privaten 
Versicherungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni 1931 
(Reichsgesetzbl. I S. 315) enthaltenen Vorschriften Iiber Bauspar
kassen ergeben. Es ist dort insbesondere ausgefuhrt worden, welche 
Bausparkassen im Monat Oktober 1931 einen Antrag auf Genehmi
gung zur Fortfuhrung des Geschaftsbetriebs zu stellen haben und 
welche Geschaftsunterlagen von den Bausparkassen dem Reichs
aufsichtsamt im Monat Oktober 1931 einzureichen sind. Die bisher 
eingegangenen Antrage von Bausparkassen zeigen durch. ihre UnvolI- 
standigkeit, daB die Bekanntmachung vom 25. August 1931 nicht 
geniigend beachtet worden ist. — Es ist ferner aus Anfragen von Bau
sparkassen ersichtlich geworden, daB vielfach die irrige Auffassung

besteht, das Reichsaufsichtsamt werde von sich aus unter Ubersendung 
von Richtlinien und Vordrucken an die einzelnen Bausparkassen mit 
einer besonderen Aufforderung zur Erfullung der gesetzlichen Vor- 
schriften herantreten. Das Reichsaufsichtsamt fiir Privatversicherung 
weist daher nochmals auf die eingangs bezeichnete Bekanntmachung 
und insbesondere auch auf die im Abschnitt III dieser Bekannt- 
machung bezeichneten Rechtsfolgen hin.”

Ferner wird folgendes bekanntgegeben:
Ais oberste Landesbehórden, welche auf Grund der §§ 113  

Abs. 2 und 119 Abs. 1 des Gesetzes iiber die Beaufsichtigung der 
privaten Versicherungsuntemehmungeu und Bausparkassen vom
6. Juni 1931 (RGB1. I S. 315) bei der Durchfiihrung der Beaufsichti
gung der privaten Bausparkassen mitzuwirken haben, sind bestimmt 
worden:

Fiir
1. PreuBen: der PreuBische Minister fur Handel und Gewerbe in 

Berlin:
2. Bayern: das Bayerische Staatsministerium des Innem in Mtin- 

chen;
3. Sachsen: dic fiir den Sitz der Bausparkasse zustandige Kreis- 

hauptmannschaft ;
4. Wiirttemberg: das WUrttembergische Innenministerium in

Stuttgart;
5. Baden: das Ministerium des Innern in Karlsruhe;
6. Thuringen: das thiiringische Ministerium des Innern in Weimar;
7. Hessen: der Hessische Minister fiir Arbeit und Wirtschaft in 

Darmstadt;
8. Hamburg: die Hamburgische Arbeitsbehórde in Hamburg;
9. Mecklenburg-Schwerin: die Aufsichtsbehórde fiir private Ver- 

sicherungsunternehmungen in Schwerin;
10. Oldenburg: a) Landesteil Oldenburg: das Ministerium des Innern 

in Oldenburg, b) Landesteil Liibeck: die Regierung in Eutin, 
c) Landesteil Birkenfeld: die Regierung in Birkenfeld;

11. Braunschweig: a) da§ Polizeiprasidium in Braunschweig, b) die 
Kreisdirektion in Braunschweig, Wolfenbtittel, Helmstedt, Gan- 
dersheim, Holzminden, Blankenburg a. H.;

12. Anhalt: das Anhaltische Staatsministerium in Dessau;
13. Bremen: der Staatskommissar for private Versicherungen in

Bremen;
14. Lippe: die Wirtschaftsabteilung der Regierung in Detmold;
15. Liibeck: die Finanzbehórde in Liibeck;
16. Mecklenburg-Strelitz: das Ministerium des Innern in Neustrelitz;
17. Scliaumburg-Lippe: die Schaumburg-Lippische Landesregierung 

in Biickeburg.

Rechtsprechung.
Zum Begriff „Grenzrain" in § 370, Abs. 1, Nr. 1, R.St.G.B.

(Urteil des Bayerischen Obersten Landcsgerichts vom 7. Juli 1930 — 
Rev. Reg. II, Nr. 306/30.)

Wer unbefugt ein fremdes Grundstuck, einen óffentlichen oder 
Privatweg oder einen Grenzrain durch Abgraben oder AbpflUgen ver- 
ringert, wird mit Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haft bestraft 
(§ 370, Abs. 1, Nr. 1, R.St.G.B.)

„Grenzrain" im Sinne dieser Bestimmung muB nicht unbedingt 
ein Rain sein, der absichtlich zur Herbeifiihrung eines bestimmten 
Zwecks errichtet worden, insbesondere dazu bestimmt ist, die Grenze 
zwischen zwei Grundstiicken erkenntlich zu machen. Es gentigt viel- 
mehr, muB aber auch der Fali sein, daB er tatsachlich auf der Grenze 
steht, die Grundstiicke also scheidet.

Eine Abmachung, durch die sich ein Unternehmer einem anderen 
Unternehmer gegenuber verpflichtet, bei einem Vertragsangebot den 
ihm fiir seinen Betrieb angemessen erscheinenden Preis um 20% zu 
erhóhen, wobei in dem Besteller der Glaube erweckt werden soli, diesen 
Preis habe der Unternehmer auf Grund seiner Berechnung fiir an
gemessen gehalten, verstóBt gegen die guten Sitten und ist nichtig. 
(Urteil des Reichsgerichts, IX . Civilsenat, vom 29. April 1931 —
IX  606/30.)

Gelegentlich der Erbauung einer FluBbriicke waren die Auf
raumungsarbeiten durch das Wasserbauamt zu vergeben. Um die 
Ubertragung dieser Arbeiten bemtihten sich auBer der Firma K., 
welche die FluBbriicke zu bauen hatte, und der Firma B. noch andere 
Firmen. Die Bemiihungen des Wasserbau amts, eine Arbeits
gemeinschaft unter den sich bewerbenden Firmen herzustellen, blieben 
erfolglos. Schliefilich wurden die gesamten Aufraumungsarbeiten ftir 
166 000 M. der Firma B. Iibertragen.

Die Firma Ii. hat nun von der Firma B. im Klagewege Zahlung 
von 20% der 166 000 M. gefordert. Nach Behauptungen der Firma K. 
war mit der Firma B. vereinbart w-orden, daB die Firma K., falls ihr 
die Aufraumungsarbeiten iibertragen worden waren, die in das Fach- 
gebiet der Firma B. fallenden Arbeiten (die Taucherarbeiten und die 
Sprengungen), dieser iibertragen und in ihr Angebot aufnehmen 
sollten. Falls die Firma K. nicht mit den Aufraumungsarbeiten 
betraut werden sollte, sollte sie wenigstens darauf hinwirken, daB sie 
der Firma B. Iibertragen wurden. Dafiir hatte sich die Firma B. zur 
Abfuhrung von 20% der Abrechnungspreise aller ihr iibertragenen 
Arbeiten an die Firma K. verpflichtet, falls sie mit der Ausfuhrung
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vcm Arbeiten, gleichgultig von welcher Seite, betraut wiirde. Diese 
Yerpflichtuiig sei aufrecht erhalten worden, ais die Firma B . ihr letztes 
Gesam tangebot gem acht habe. Die Firma B. bestritt die von der 
Firma K. behaupteten Abmachungen. Sie w ill lediglich m it Firm a K. 
iiber dic pachtweise Uberlassung ihres Bauplatzes fur io  ooo M. 
verhandelt haben.

D as Reichsgericht hat m it den Yorinstanzen die K lage der 
Firma K. abgewiesen. D ie von der Firm a K. behauptete Vereinbarung 
verstoBt gegen die guten Sitten und ist nichtig. D ie Firma B. sollte  
bei ihrem Angebot dem fiir wirklich angemessen erachteten  
Preise 20%  hinzurechnen und diese 20% ais Gewinnbeteiligung ohne 
jede Gegenleistung an die Firma I \. abfiihren. N icht gegenseitiger  
Schutz vor unlauteren Unterbietungen war bezweckt, vielm ehr sollte 
das Bauam t zu einer Entschadigung genótigt werden, zu dereń 
Gewahren der Besteller in der Regel nicht bereit und die im Yerkehr

nicht iiblich ist. Dem  Bauam t ist vorgetauscht worden, daG nichts 
weiter ais die fiir angemessen erachteten Preise gefordert werden.

Hieran wiirde auch dadurch nichts geandert werden, daB die 
Preise trotz des Zuschlags angemessen gewesen waren. Denn nach 
der Absicht der Parteien sollte ein hóherer ais der angemessene Preis 
gefordert werden. Inhalt und Zweck des Vertrags war: Irrefiilirung 
des Bestellers in  der Absicht, einen fiir unangemessen erachteten  
Preis zu fordern. D ie tatsachliche Angem essenheit der Preise wiirde 
hieran nichts'andern.

Unerheblich ist schlieBlich, daB unter Abstandnahm e vom  
Submissionsverfahren der Zuschlag auf Grund besonderer Ver- 
handlungen erteilt wurde. Denn die allein aussichtsreichen Bewerber 
waren von vornherein die Firmen B. und K. Der in W ahrheit allein 
ernstlich in Betracht kommende W ettbewerb sollte also in sitten- 
wiclriger W eise eingeengt werden und wurde es auch.

P A T EN T B ER IC H T .
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der naclistelienden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B ekanntgem ach te Anm eldungen.
Bekanntgem acht im P atentblatt Nr. 43 vom  29. Oktober 1931.

KI. 4 c, Gr. 35. H  126 S26. Dr.-Ing. Hubert Hempel, Bcrlin-Char- 
lottenburg 9, Ebereschenallee 13— 17. Dichtung fiir wasser- 
lose Gasbehalter. 9. V. 31.

KI. 19 a, Gr. 3. \  5 4 T- Gustav Yseboodt, Briissel-Schaerbeek,
Belgien; Vertr. : G. Pagel, Berlin SW  ir , Hedemannstr. 4. 
Trogformigc Eisenschwelle fiir den Eisenbahnoberbau m it 
einer, senkrechte Seitenflachen aufweisenden Langsnut in 
der Schwellendecke. 6. II. 28.

KI. 19 c, Gr. 3. C 3S 703. Colas K altasphalt Ges. m. b. H ., Dresden- 
A ltstadt, Jfunchener Str. ib . Verfahren zur Herstellung 
einer bituminosen Mischdecke. 9. IX . 26.

KI. 19 c,' Gr. 3. W 78.30. W estfalische Mineralol- und Asphalt- 
werke W. H. Schinitz, Kom m .-Ges,, Dortmund. Verfahren 
zur Herstellung von Misch- und Trankdecken. 31. III. 30.

KI. 37 a, Gr. i .  G 229.30. Dr.-Ing. Heinrich Griesel, Berlin W  30, 
Hohenstaufener Str. 34. Decken- und Dachkonstruktion  
aus Betonplatten zwischen Tragern aus Eiseił oder E isen
beton. 3. X . 30.

KI. 37 a, Gr. 1. W 42.30. Heinrich W chmeycr, Gohfeld, Bez. Minden, 
Depenbrock 188. Eisenbetonrippendecke m it leichten  
Filii kdrpern aus einem verkleideten Lattengestell. 5. III. 30.

KI. 37 b, Gr. 3. F  62 571. Albert Fischer, Wernshausen a. d. Werra. 
Bewehrter Holzbalken. 29. X I. 26.

■ Kh 37  h, Gr. 3. K 101 826. General Engineering and Investm ent 
Company, Lim ited, London; V crtr.: Dr. B. Oettinger, 
Pat.-A nw ., Berlin SW  61. K notenpunktverbindung fiir 
Fachwerktrager. 1. X II. 26. Niederlande 19. X II. 25.

KI. 81 e, Gr. 127. IM 100 995. M itteldeutsche Stahlwerke Akt.-G es., 
Berlin W S, Wilhelm§tr. 71. AbraumfOrderbrucke zum 
Uberflihrcn des Deckgebirges iiber den Tagebau nach der' 
H aldenseite. 20. V III. 27.

KI. 85 c, Gr. 6. G 77 049. D ipl.-Ing. Erich Grunewald, Stahnsdorf,
Kr. Teltow. W armeaustauschvorrichtung zur H eizung von  
Abwasserschlamm. 24, VII. 29.

KI. 85 c, Gr. 6. M 19.30. Gebr. Menk, Offene Handelsgesellschaft,
W esterburg i. W esterwald. Klargrube ftir Abwasserreinigung 
m it einem im oberen Teil zylindrischen, im  unteren Teil 
konisch erweiterten, einen Schwimmschlammraum bildenden  
Enden. 26. III. 30.

KI. 85 c, Gr. 0 . P  27.30. Dr.-Ing. Max PriiB, Essen a: d. Ruhr,
Moltkestr. 30, Schutzdecke fiir Abwasserklarbecken.
22. IV. 30.

KI. 85 c, Gr. 6. St S0.30. Dr. Eugen Steuer, N eustadt a. d. Haardt, 
M aximilianstr. S. Zweikammerige Klaranlage. 27. X . 30.

B U C H E R B E SP R E C H U N G E N .
D e r  E in f lu B  v o n  B o h r u n g e n  a u f  d ie  D a u e r z u g f e s t ig k e i t  

v o n  S t a h ls t a b e n ,  Von Dr.-Ing. G. Barner. D in  A 5, IV /5o Seiten  
m it 60 Abbildungen und 19 Zahlentafeln. VDI-Verlag, Berlin. 1931. 
Preis brosch. RM 5,50 (VDI-M itglieder RM 5.— ),

Die m athem atisch fundierte und das bisherige Versuchsmaterial 
iibersichtlich wertende Arbeit diente der Klarung praktisch bedeut- 
samer Fragen auf dem Gebiete der Dauerfestigkeit von Zugstaben. 
Der EinfluB der W alzhaut, die Wirkung von Bohrungen und der Ober- 
flachenbearbeitung in der Bohrung bei oftm als wechselnder Zugbe- 
anspruchung wurden erm ittelt. D ie Durchfiihrung der Versuche m it 
einer Amslerschen Pulsatormaschine (Techn. Hochschule Stuttgart) 
zeitigte folgende Ergebnisse: B ei hartem FluBstahl hat die W alzhaut 
unwesentlichen EinfluB, bei legiertem  Baustahl bewirkt sie H erab
setzung der Dauerfestigkeit. Feinbearbeitung der Lochwande bei ge- 
bohrten harten FluBstahlstaben ergibt hohere D auerzugfestigkeit ais 
rauhe Bearbeitung. W eicher FluBstahl darf trotz Bohrungen bis zur 
Streckgrenze oftm als beansprucht werden, harter Stalli nicht. D ie  
Beobachtungen erweisen die Em pfindlichkeit harter Stahle gegenuber 
Querschnittsschwachung, was in  der Praxis zur Vorsicht mahnen sollte. 
Der wissenschaftliche W ert des Buchleins hatte durch erw eiterte Ver- 
gleiche harter m it weichen sowie verschieden legierter Stabe noch ge- 
winnen konnen. D ie Bedeutung. dauernder wechselnder Beanspruchung 
gegenuber dem statischen Yersuch liebt der Yerfasser m it R echt hervor.

Dipl.-Ing. Th. B u s c h .

R o t ie r -  u n d  S c h a c h t o f e n - P o r t la n d z e m e n t e .  Ergebnisse acht- 
und vicrjahriger Untersuchungen von Dipl.-Cheiniker Joseph 
K e ith . .Mit 32 Schaubildern. 1. Auflage, Selbstverlag, Graupen- 
Tschechoslowakei, 1931. Preis: Kc. 32,—  +  Postgeld.

Der Yerfasser untersuchte in den Jahren 1922— 1929 93 tsche- 
chische H andelsportlandzem ente (32 Drehofen- und 61 Schachtofen- 
portlandzemente) hinsichtlich M ahlfeinhcit, Raum bestandigkeit.Druck- 
und Zugfestigkeit. Besonders bemerkenswert sind die Untersuchungen  
iiber die M ahlfeinheit. Danach betragt der Riickstand der untersuchten  
Drehofenzem ente auf dem 4900-M aschen-Sieb im  J litte l 8,48% und

auf dem 900-M aschcn-Sieb 0,48% , der der Schachtofenzem ente en t
sprechend 9,17% und 0,35% . B ei den 26 untersuchten hochwertigen  
Portlandzem enten betrug der Ruckstand der Drehofenzem ente auf 
dem 4900-M aschen-Sieb 4,88% und auf dem 900-M aschen-Sieb 0,22%, 
und beim Schachtofenzem ent entsprechend 8,18% und 0,16% . Die 
Untersuchungen zeigen also, daB der Drehofenzem ent im M ittel einen  
kleineren Ruckstand auf dem 4900-M aschen-Sieb hinterlaBt ais der 
Schachtofenzem ent, wahrend der Ruckstand auf dem 900-M aschcn-Sieb  
grófier ais bei den Schachtofenzem enten ist. D ieses Ergebnis gestattet 
mfjglicherweise einige Ruckschlusse auf die physikalische Beschaffen- 
heit der verschieden gebrannten Klinker. D ie Priifung der Druck- und 
Zugfestigkeit ergab, daB die M ittelwerte der Druck- und Zugfestigkeit 
bei den gewohnlichen und hochwertigen Drehofenportlandzem enten  
durchweg hoher liegen ais bei den Schachtofenportlandzem enten. 
Ferner zeigt sich, daB die Drehofenzemente ste ts die Festigkeitslidchst- 
werte, die Schachtofenzem ente jedoch die M indestwerte besaBen. 
D am it ist erneut die Uberlegenheit des Drehofens gegenuber dem  
Schachtofen hinsichtlich der Giite des daraus hergestellten Zements 
(nicht hinsichtlich der W irtschaftlichkeit!) erwiesen. Da alle unter
suchten Zemente die von {Jen Normen geforderten Festigkeiten w eit 
iibertrafen, fordert der Verfasser eine neue Festlegung der tschechi- 
schen Normen, die gegenuber den deutschen Normen erstaunlich  
niedrig liegen. Privatdozent Dr. Ii. E. D o r s c h , Karlsruhe.

N e u e r s c h e in u n g .

\  om  e se n  u n d  W e r d e n  t e c h n is c h e r  V e r 6 f f e n t l i c h u n g e n
Y o n J . B r a m e r . 12 S. D IN  A 4, 14 Abb., 1 Zalilent,, 1 Anhang.
Miinchen und Berlin, R. Oldenbourg. Preis geheftet RM 1.40.

In Form eines Zeitschriftenaufsatzes sind R ichtlinien und Er- 
fahrungen, die sich aus der redaktionellen Bearbeitung von technischen  
veroffentlichungen ergeben haben, zusammengefaBt.

D as H eft ist geeignet, den Verfassern von Erstveróffentlichungen, 
Doktoranden usw. ais Anhalt zu dienen und ihnen manche unniitze 
A rbeit zu ersparen.

F iir  di= S ch riftle itu n g  v7ra .m v o rt[ich : P ro f. D r.-In g  E  P ro b st, K a rlsru h e  i. B .; f l ir  „D ie  B aunorm uT,?^: R e g ieru n g sb au m eister a. E  
% e rla g  v c n  Ju liu s  Sp rm g er m lie rlm  W . — D ru ck  von H . S . H erm ann G . m. b. H „  B erlin  S W lg , B eu th strafle  8.

D . K . S a n d e r, B erlin .


