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DIE D O N A U B R U C K E  BEI B E L G R A D  IM Z U G E  D ER NEUEN B A H N L IN IE  B E L G R A D  -P A N C E Y O .

Yon M. Metzler, Dortmund.

Im Oktober 1931 wurde nach mehrjahriger Bauzeit der letzte 
Obcrbałi der neuen Eisenbahn- undStraBenbriicke iiber dieDonau 
bei Belgrad fertigge
stellt. Die Briicke 
liegt im Zuge der 
neuen Bahnlinie Bel- ■
grad—Pancevo, die IfM It :
Jugoslavien zurVer- 
bindung undErschlie- 
Bung der ihmzugefal- 
lenenLandgebieteauf 
deni linkenDonauufer 
erbaut.Sie uberschrei- 
tet die Donau bei 
Kara-Burm a, einer 

stromabgeiegenen 
Vorstadt Belgrads.

Der Lageplan (Abb. 2 
zeigt die endgiiltige Linien
fuhrung der Bahn Bel
grad—Fancevo und die 
Lage der Briicke. Auch 
die mit erwogenen Linien- 
fiihrungen iiber Bele-Stene 
und Veliko-Selo sind dar
auf vermerkt.

Fiir die Uberbriickung 
des schiffbaren Stromteileę 
sind sieben Stahliiber- 
bauten von je 160 m Stiitz
weite gewahlt. Auf der 
rechten Stromseite schlieBt 
ein massiver, in einer Kurve 
liegender Viadukt an. Auf 
der linken Stromseite sind 
acht stalilerne Flutoffnun- 
gen von je 32 111 Stiitzweite 
angeordnet (siehe Abb. 3).

Die Griindung

Abb

D ie S e n k k a s te n .
der acht Strompfeiler, sowie die des 

Pfeilers O des 
massiven Yiaduk- 
tes erfolgte mit 

Druckluft unter 
Yerwendung von 

Senkkasten aus 
Stahl. Letztere sind 
in ihrer baulichen 
Anordnung gleich- 
maBig durchgebil- 
det, sic unterschei- 
den sich nur in 
den den Verh3.lt- 
nissen angepaCten 
Abmessungen.

Der Senkkasten fiir den 
Pfeiler I I  ist in seiner 
Grundflache 29 m lang und 
12,5 111 breit. Der Arbeits- 
raum ist 2,5 m hoch und 
frei von jedem die Arbeit 
storenden Einbau. Die 
Iiohe von Unterkante 
Schneide bis Oberkante 
Senkkasten betragt 7,5 111. 
Sie war dem hóchsten Hoch- 
wasser angepaBt, das wah- 
rend des Absenkens ein
treten konnte.

Samtliche AuBenwande 
haben nach der Mitte zu 
eine Neigung von 1 : 30 
gegen die Lotrechte, um 
ein Festsetzen des Senk- 
kastens wahrend des Ab
senkens zu Yerhindcrn.

nach Fhncevo
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In der Laiigsrichtung sind, senkrecht dazu, zwolf Quertragcr 
angeordnet, *die ais Yollwandtrager ausgebildet und durch 
Sprengwerk versteift sind. Dereń oberer waagerechter’ Riegel 
dient gleichzeitig zur Abstiitzung der AuBenwande der Langs-

seiten, Zur Abstiitzung der Stirnwande sind die Riegel der 
diesen benachbarten Que£trager mit den Wanden durch Einbau 
von Streben und Pfosten zu Verbanden vereinigt, die die auf- 
tretenden Krafte in die Langswande iibertragen.

Die auBeren Umfassungs- 
wande sowie .die Decke und 
die schragen Wandę des Ar- 
beitsraumes sind mit 7 mm 
starken entsprechend versteif- 
ten Blechen verkleidet.

Fiir die Arbeiten im 
Arbeitsraum waren drei
Schleusen vorgesehen, die 
dessen Decke durchdrangen. 
Die mittlere rundę Schleuse 
diente der Personenfórderung, 
die beiden seitlichen ovalen 
Schleusen dienten zur Weg- 
schąffung des Erdabraumes 
und zur Einbringung der 
Baustoffe.

285DSL

Die Ausfuhrung erfolgte 
in Stahl St. 37. Ais zulassige 
Beanspruchungen wurden 
gewahlt:
fiir die normalen Belastungs- 

falle . . . .  1600 kg/cm2 
fiir den ungiinstigsten Be- 

lastungsfall . 1800 kg/cm2 
Einige bauliche Einzel- 

heiten sind in den ■ Abb. 4 
und 5 gegeben.

Die Abmessungen der ein- 
zelnen Senkkasten, dereń 
Grundri^flachen nebst Raum-

Endquertróger

Abb. 5. Liługenschliitt.

Normaler Uuerlrai/er

Abb. 4.
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Das Gesamtgewicht der neun Senkkasten betragt 
1736,5 t.

D ic  S tro m b ru c k e .
Die Uberbauten der Strombriicke waren zunachst ftir ein

gleisigen Eisenbahnverkehr mit nebenlicgender StraBenfahrbahn 
auszubilden. Die StraBe hat in dieser Ausfuhrung eine Breite
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zwischen den Randsteinen von 4,5 m. Beider
seits ist je ein FuBweg von 0,5 m Breite an
geordnet.

Die ganze bauliche Ausfuhrung ist jedoch so 
bemessen und durchgebildet, daB spater zwischen 
den Haupttragern zwei Gleise angeordnet werden 
konnen. Der StraBenverlcehr wird dann aufier- 
halb der Haupttrager verlegt. Auf beiden Seiten 
werden Konsolen angeordnet, dic je eine 2,5 m 
breite StraBenfahrbahn und 1,2 ni breite Fufi- 
wege aufnehmen. In den Endfeldern und iiber 
den Pfeilern werden die Konsolen bis 2 ni ver- 
langert, so daB dort die StraBenfahrbahn sich 
auf 4,5 ra erbreitert und eine Oberholungs- und 
Ausweichmoglichkcit gegeben ist.

Wahrend des ersten Ausbaues sind Eisen- 
bahngleis und StraBe durch ein starkes mit Holz 
verschaltcs Gelander getrennt.

Die Haupttrager sind Fachwerktragcr mit 
einfachem Strebenzug und in zwolf Felder unter- 
teilt.

Die Systemhóhe ist iiber den Auflagern
10 m und steigt bis zur Mitte auf 24 m an. 
Die Knotenpunkte der oberen Gurtung liegen 
auf einer Parabel von 14 m Pfeilhohe.

Die Haupttragerentfernung betragt 10,9 111.
In der Ebene des Untergurtes wie in der 

des Obergurtes- ist je ein durchgehender Wind- 
verband angeordnet. In dem ersteren sind noch 
zur Aufnahme der Bremskrafte besóndere Ver- 
bande eingebaut, und zwar in jedem tjberbau
2, da dic Fahrbahn auch in Bruckenmitte unter- 
brochen ist, um sie von Zusatzspannungen der 
Haupttrager móglichst zu entlasten. Die Abb. 6 
und 7 zeigen die allgemeine Anordnung des 
ganzen Briickerisystems-.

Der statischen Berechnung liegen, soweit 
die Belastungen durch die Eisenbahn und die 
zulassigen Bcanspruchungen in Frage kommen, 
die deutschen Reichsbahn vorschriften vom
25.Febn.1ar 1925 zugrunde. Das gleiche gilt ftir 
die Wind- und Bremskrafte.

Die Belastungen darch Eigengewicht wurden 
den tatsachlichen Yerhaltnissen entsprechend in 
Rechnung gestellt.

Die Berechnung der Haupttrager wurde 
unter Beriicksichtigung des zweiten Ausbaues fiir 

zweigleisigc Eisenbahnbelastung „Lasten
zug E " ,  Stofizuschlag q> =  1,25, und un- 
giinstigste Belastung durch Menschen- 
gedrange p =  460 kg/m3 der auf den 
Konsolen liegenden StraBenfahrbahnen 
durchfefiihrt.

F iir die Qucr- und Schienentrager 
wurdch die normalen StoBzuschlage nach 
den Reichsbahnvorschriften in Rechnung 
gestellt.

Ais Vcrkehrslast der StraBenfahrbahn 
wurde, soweit nicht die Eisenbahn- 
belastung maBgebend war, ein 20-t-Kraft
wagen bzw. eine 20-t-Dampfwalze ge
wahlt. Bei den Haupttragteilen ist die 
von diesen freibleibende Belastungs- 
flache noch mit Menschengedrange 
von 460 kg/1112 belastet angenommen. 
Bei dem Kraftwagen ist ein StoB-

zuschlag von <p =  1 + beriick-

sichtigt, wobei 9/ den Reichsbahn- 
vorschriften entnommen ist.

.. ____ DER BAUINGENIEUR
8 7 6  METZLER, DIE DONATJBRtTCKE BEI BELGRAD. 1931 h e f t  50.
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Abb 12. Endrahmen.

Bei der Dampfwalze und dem Menschengedrange wurde kein 
StoBzuschlag beriicksichtigt.

Bei der statischen Berechnung der Fahrbahn wurde der 
zweite Ausbau mit beriicksichtigt.

Die Ausfuhrung der gesamten Stahlkonstruktion erfolgte’ in 
St. 37, die der Auflager in Stg 52,81.

Fiir das Eisenbahngleis ist derOberbau mit der jugoslavischen 
Staatsbahnschiene D Z 1 auf bólzernen Schwellen gewahlt. Beim 
Ubergang vom massiven Yiadukt zur Strombriicke sind auf 
dem ersten tJberbau zum Schutz gegen Entgleisung auch 
Leitschienen Yorgesehen.

Zwischen dem Gleis und zu dessen beiden Seiten ist zum 
Schutz gegen Feuersgefahr ein 5 mm starker Warzenblechbelag 
vorgesehen.

Die Schienen trager haben 13,34 m Stiitzweite und liegen 1,7111 
Yoneinander entfernt, In der Ebene des Obergurtes ist ein

Horizontalverband angeordnet, der den Wind auf diese Trager 
und das Verkehrsband, sowie die SeitenstoBe der Fahrzeuge 
aufnimmt. AuBerdem sind in den Drittelpunkten der Stiitz- 
weite lotrechte Querverstoifungen Yorgesehen.

Fiir die StraBenfahrbahn ist Beton auf Belagprofilen ge
wahlt, worauf eine 5 cm starkę Asphaltschicht aufgebracht ist. 
In Fahrbahnmitte hat der Beton uber den' Belagprofilen eine 
Starkę von go mm, die sich nach den Randsteinen bis auf 60 mm 
verringert, um ein Quergefalle fiir die Entwasserung zu schaffen. 
Die Belagprofile liegen in Abstanden von 300 mm.

Bei Anordnung der Fahrbahntrager muBte auf den spateren 
zweiten Ausbau Riicksicht genommen werden. Die mittleren 
Trager sind daher so angeordnet, daB ihre Lage dem des zweiten 
Gleises entspricht.

tjber den Auflagcrn und in Briickenmitte ist die Fahrbahn 
unterbrochen. F iir die Schienen sind hier Ausziige Yorgesehen
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Fcstes Auflager. Abb. 13. Bewegliclies Auflager.

Winddruck auf die Flachcn der unteren Iia lfte des Haupt- 
tragers, der gesamten Fahrbahn und auf das 3,5 m hohe Verkehrs- 
band aufzunehmen, ferner die SeitenstóBe der Eisenbahnfahrzeuge.

Der statischen Berechnung ist ein Winddruck von 150 kg/m2 
zugrunde gelegt. Die SeitenstóBe wurden durch Annahme einer 
horizontalen Querkraft von 12,0 t  bcriicksichtigt.

Die Querschnitte der Diagonalen sind aus je 4 Winkeln ge
bildet, die, soweit erforderlich, noch durch ein Stehblech vcr- 
starkt sind.

Die Bremsverbandc liegen bei den Knotenpunkten 3 und 3, 
hier sind die Stabe des unteren Windverbandes in den angrenzen- 
den Feldern mit benutzt. Das System ist so gewahlt, daB in den 
Quertrageruntergurten keine Zusatzspannungen durch die 
Bremskrafte entstehen. Die Schienentrager sind in diesen 
Feldern bis in die Ebene des unteren Verbandes heruntergezogen, 
daB sie die Bremskrafte unmittelbar in die Bremsverbande leiten 
kónnen. Diese sind so bemessen, daB nach dem zweiten Ausbau 
die Bremskrafte beider Gleise iibernommen werden.

Fiir den oberen Windverband wurde ein Rautenfachwerk 
gewahlt, das die Moglichkeit hat, dic Obergurtsta.be auch in 
Feldmitte zu stutzen. An jedem Knotenpunkt des Haupttragers 
sind Querriegel angeordnet, die den Winddruck gleichmaflig auf

tragen haben, sind, wie Abb. 13  zeigt, móglichst gedrungene 
Formen gewahlt.

In der folgenden Zusammenstellung sind die rechnerisch 
ermittelten Gewichte einschlieBlich eines Zuschłages von 3%  
fiir Nieten und Walztoleranz, sowie die gewogenen Gewichte 
eines tlberbaues, gegliedert nach den Hauptteilen, gegeben.

j
Errechnet

1

Gewogen
(durch-

schnittlich)

1. Haupttrager . . .
2. Fahrbahn . . . .
3. Querverbande . .
4. A u flager..................
5. Dilatationsplatten .

1 909 565 t ( =  i i ,935 t/m) 
605,354 t  ( =  3 783 t/m) 
I 26 8 8 i t ( =  0 793 t/m) 
87 812 t  ( =  0,549 t/m) 

2 ,173 t { =  0,014 t/m)

I 902,207 t 
610 992 t 
126 852 t 
86,081 t 

2,029 t

zus.: 2 73L 785 t ( =  17.074 t/m) 2 728,161 t

Gesamtgewicht der 7 Uberbauten:
errechnet 7 x 2 7 3 1,7 8 5  =  19 122,495 t 
gewogen 7 x  2728,161 =  19 097,127 t

Beide Gewichte zeigen gute Ubereinstimmung.
(Fortsetzung folgt.)

fiir ±  30 mm bzw. ±  100 mm Verschiebung und fiir die StraBen- 
fahrbahn und FuBwege besondere Dilatationseinrichtungen.

Die Quertrager sind in Feldweiten von 13,34 m angeordnet. 
Sie sind Blechtrager von 1500 mm Stehblcchhóhe. Ihre Stiitz- 
weite betragt 10,9 m.

Einige bauliche Einzelheiten der Fahrbahn sind in Abb. 8 
und 9 gegeben.

Zur naheren Erlauterung der baulichen Ausbildung der 
Haupttrager sind in den Abb. 10 und 1 1  je  ein Knotenpunkt der 
oberen und unteren Gurtung mit den Anschliissen der Fiillstabe 
gegeben.

F iir den unteren Windverband wurde ein Fachwerk mit gc- 
kreuzten Diagonalen gewahlt, dessen Querriegcl durch die Unter- 
gurte der Quertriiger gebildet werden. Dieser Yerband hat den

den Verband iibertragen und auch ais Stutzpunkte der oberen 
Gurtung gegen Ausknicken dienen.

Ais volł vomW ind getroffene Flachen wurden die der oberen 
Halften beider Haupttrager in Rechnung gestellt. Der Wind
druck ist hierbei zu 250 kg/m2 angenommen.

Fiir samtliche Stabe des Yerbandes wurden je zwei U- 
Profile gewahlt. Zur Aufnahme des horizontalen Stiitzdruckes 
des obereta Yerbandes und dessen Weiterleitung nach den 
Auflagern sind die Endpfosten und der Endąuertrager durch 
Einschalten eines Querriegels in Hóhe der Obergurte zu steifen 
Rahmen vcrbunden. Dessen bauliche Ausbildung ist aus 
Abb. 12  ersichtlich.

F iir die Auflager, die auBer den horizontalen Lasten aus Wind 
und Bremskraft lotrechte Stutzdriicke von iiber 2000 t  zu iiber-
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UBER DIE BEAN SPRU CH U N G VON „U N BELASTETEN “ STABEN.
Von P. Fillunger und K. Jezek, Wien.

Einleitung.
Die statische Berechnung von Tragwerken erfolgt in der 

Regel unter Zugrundelegung der Gleichgewichtsbedingungen 
zwischen auBeren und inneren Kraften fiir den n ic h t  v e r fo rm - 
ten  Zustand. Eine Ausnahrae bildet die Berechnung von zen- 
trisch oder exzentrisch beansprucliten schlanken Staben. Bei 
gewissen Fachwerken ergeben sich jedoch nach der iiblichen Art 
der Berechnung „unbelastet,*" Stabe, deren Querschnittbe- 
messung g e f  iih lsm a B ig  aus rein praktischen Erwagungen er
folgt. Es soli hier zunachst an einfachen Beispielen gezeigt 
werden, daB man bei Beriicksichtigung der Formanderungen des 
Tragwerltes eine Beanspruchung solcher , ,u n b e la s t e t e r “  Stabe 
sehr wohl nachweisen und einen erforderlichen Mindestąuer- 
schnitt ermitteln kann.

Anregung und Plan fiir die vorliegende Untersuchung gehen 
vom erstgenannten Verfasser aus, die Ausfiihrung' der Berech- 
nungen in den Abschnitten I I  und I I I  oblag dem an zweiter 
Stelle genannten. Der ftir die Endergebmsse wichtige Gedanke, 
die Rechnungen auf Belastungen auszudehnen, bei welchen Zug- 
stabe die Streckgrenze iiberschreiten und in  den B e re ic h  der 
V e r fe s t ig u n g  eintreten, rtihrt ausschliefilich vom zweiten Ver- 
fasser’ her.

I. In der Mitte elastisch unterstiitzter Druckstab.

Den einfachsten Fali dieser A rt zeigt Abb. i .  An den waagc-
rechten, mit der

© ©
1

ergibt sich mit den Abkiirzungen -  — =  u2 bzw.
■I Ji 2 T Ji f i 1

fiir den

Bereich (i)

Bereich (2)

0 <  Xl <  i 

Y i "  +  Y i  =  x i 

1 x 2 <  2 1 

y 2"  +  et2 y 2 =  p- (2 1 —  x 2)

== A  sin a +  B  cos a x ,  +

y 2 =  C sin a x 2 4 - D cos a x 2 +  ^

2 S 
X

(2 1 —  x 2)

Die Randbedingungen

Yi =  0 

Yi =  y2 
Yi =  y*

x 2  =  2 1  y *  = 0

x i := o

A h  =
X  h
E F ,

A sin a 1 + 0

fuhren zu B  =  0 und den vier homogenen Gleichungen

X  / 1 _  a2 h Jn T 
~ S \ 2 F 2 E  

A sin a 1 —  C sin a 1 —  D cos a 1 =  0
X  1

A cos a 1 —  C cos a 1 +  D sin a 1 +

(1)

(2 )

C sin 2 a 1 +  D cos 2 a 1 = 0

Die sich hieraus ergebende Knickbedingung zerfallt in 

sin o 1 =  0

K raft S zentrisch 
belasteten Stab I 
von der Lange 2 1 
ist zur Erhohung 
seiner Knicklast 
ein lotrechter, am 
unteren Ende ge- 
stiitzter Stab I I  

gelenkig an
geschlossen. Stab
II  erfahrt erst 
beim Eintritt des 
labilen Gleichge-

wichtszustandes eine axiale Beanspruchung von der GróBe X . 

Die Differentialgleichung der elastischen Linie des Stabes I

S _ . X

Gl. (1) ergibt ais kleinste von Nuli verschiedene Wurzel a l  =  j i  

oder
^  T J x

(3) c  ~SK =
l2

Gl. (2) stellt den Schnitt einer Kurve dritten Grades mit der 
Kurvenschar tg a 1 dar (Abb. 2). Wird Gl. (2) durch einen Wert

wobei durch Einfiihrung des Karmanschen Knickmoduls T  
die ganze Ableitung auch fiir den unelastischen Bereich giiltig 
wird. Die Lósungen der obigen Differentialgleichungen

X

a 1 <  n befriedigt, d. h. schneidet die Kurve dritten Grades die

Kurve tg a 1 <  a  i  <  —-  j  in einem Punkt a 1 <  n, so fiihrt

dieser Wert zur kleinsten Knicklast. Der konstruktive Zweck 
des Stabes II , die Knicklange des Stabes I auf die Halfte herab- 
zusetzen, wird daher nur dann erfullt, wenn F 2 so groB gewahlt 
wird, daB Gl. (2) erst fiir a 1 >  n befriedigt wird. Hieraus 
ergibt sich
, . . „  2 ^ h J xT  „  2 h
(4) min F 2 =

P E E l

enthalten vier Integrationskonstanten A, B, C, D und die Un- 
bekannte X .

Ais Zahlenbeispiel diene: 

h =  1 =  400 cm , J j  =  464 cm4, E  =  2200 t/cm2 ,
(1K =  I)-

min F2 =  0,0584 cm2.

65.5 t
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Der erforderliche Mindestquerschnitt des Stabes II  ergibt 
sich bei dieser Auffassung auflerordentlich klein. Dies ist aber 
darin begriindet, daB das imtere Ende des Stabes II  unverschieb- 
lich angenommen wurde. Bei nachgiebiger Unterstiitzung des 
Stabes 11 gelangt man zu wesentlieh anderen Ergebnissen.

II. Das Hangewerk.
In dem in Abb. 3 dargestellten statisch bestimmten Fach- 

werk ist bei der gegebenen Belastung und der iiblichen A rt der 
Berechnung die Yertikale (Stab III) un- 
belastet (S3= 0). Die konstruktive Durch- 
bildung dos Tragwerkes erfolgt aber in 
der Regel derart, daB der Obergurt 
(Stab I) iiber die Lange 2 1 durchgefiihrt 
wird. Dann kann angenommen werden, 
daB die Yertikale in einem H a lb g e le n lt  
an den Obergurt angeschlossen ist, und 

es entsteht das einfach statisch imbestimmte Hangewerk 
nach Abb. 4. Der Obergurt ist nun auf Druck und  Biegung 
beansprucht, daher liegt kein Stabilitatsproblem mehr yor1).

Die Dimensionie-
K--------1— — —~---- 1 -------^ ____________

’<p Jl!) X  A
10

i F,

K J X /
K

■p
Abb. 4.

X
F i tg2 <p F ,  cos <p sin2 <p

- tg <P I-

=  p
F , te <P

3 J i

+  p ------  —T-a'—r  2 cos (p sni“ <p

(5) x  = 3 Ji | 1
l2 [ F 1 tg2 <

+ F 2 cos cp sin” cp 

Mit den gegebenen Abmessungen wird

X  =  o,ooi 126 P  =  56,3 kg Zug.

_  P

etwa zwei Winkeleisen ver\venden.

rung dieses liangewer- 
kes wurde unter fol- 
genden Yorau sset z u n gen 
durchgefiihrt:

P  =  50 t, cp == 45°,
1 — h =  400 cm.

Die Yertikale ist daher praktisch ais „unbelasteter" Stab anzu
sehen. Der nach Gl. (5) erforderliche Querschnitt \yare sehr 
klein (F3 =  0,0352 cm2), und zwar noch kleiner ais er sich im 
Zahlenbeispiei des Abschnittes I bei einem Obergurt von gleichem 
Querschnitt und gleicher Lange ergab.

An diesem Ergebnis erscheinen nun folgende Umstande 
b each  t e n s w e r t :

1. Aus konstruktiven Griinden wird man fiir die Vertikale 
ein den ubrigen Querschnittsabmessungen angepaBtes Profil —

30 -30
4

2. Die Vertikale kann ais Z u g s ta b  ausgebildet werden.
3. Da X  nach Gl. (5) proportional der Belastung ist und 

die Vertikale reichlich iiberdimensioniert ersclieint, ergibt sich 
fiir das Tragwerk die Sicherheit S =  2,55.

Die weitere Untersuchung wird nun zeigen, daB diese Sicher
heit in Wirklichkeit n ic h t  e r r e ic h t  w ird .

2. N e u er R e c h n u n g sg a n g .

a) M it Y e r n a c h la s s ig u n g  d er K n o t e n s t e i f ig k e it  und des 
O b e rg u rte ig e n g e w ic h te s .

Die geometrische Bedingung fiir das verformte Tragwerk 
lautet nach Abb. 5: K______ t ____ .......................... .....^

(6) Vz =  Vi +  ^ s3

Ais Materiał wurde ein 
Baustahl 37 gewahlt, 
dessen Arbeitslinie nach 
einem in derMaterialprii- 
fungsanstalt der Tech

nischen Hochschule Wien (Prof. Ludwik) durchgefiihrten Zug- 
versuch in Abb. 6 dargestellt ist. Es ergibt sich hieraus der 
Elastizitatsmodul E  =  2200 t/cm2, die Proportionalitatsgrenze 
<Tp =  2,20 t/cm2, dic Streckgrenze <rs =  2,65 t/cm2 und die 
Zugfęstigkeit aK — 4,07 t/cm2. Ais zulassige Inanspruchnahme 
wurde nach der „Onorm" <r2U, =  1,6  t/cm3, ais Knicksicherheit

S =s 11 — 2,55 gewahlt. Ais Knicklange fiir den Obergurt

wurde nach Abschn. I 1K =  1 angenommen. Die erforderlichen 
Stabąuersclinitte sind in Abb. 4 angedeutet, bis auf den Quer- 
schnitt F 3 der Yertikalen, dessen Beriicksichtigung in den folgen
den Rechnungen eine unwesentliche Rolle spielt.

1. O b lic h e r R e c h n u n g sg a n g .

Die Berechnung der statisch unbestimmten GróBe X  er
folgt unter Vernachlassigung des Einflusses der Axialkraft Sj 
auf die Biegelinic des Obergurtes. Es ergibt sich daher

In Abb. 5 bedeuten fer
ner: A 1 die halbe Sehnen- 
verkiirzung und A Sĵ  die 
halbe elastische Verkiir- 
zung des Obergurtes, A s2,
A s3 die Verlangerung der 
Strebe bzw. der Vertikalen
(X wird ais Zugkraft po- ^bb. 5.
sitiv eingefiihrt), 1̂  die
Durchbiegung des Obergurtes, j/2 die Senkung des unteren 
Knotenpunktes und A <p die Anderung des Winkels rp.

L a s tb e r e ic h  I (17X <  <rs , <r2 <  as)

SiMit a-

m =

A s, =

n-i

E J ,  
_x 1 

2

Si 1

ergibt sich

tg a 1_ 
a 1 ;

— I

E F ,

A s.

, A s2 =
S,

+

E  Fu cos 1 

A s1 +  A li

X  1 tg rp
E F .

sin <p tg rp

Die halbe Sehnenverkiirzung

mit y ' ==
X

Ist der Querschnitt F 3 der Yertikalen sehr klein, so geht X  gegen 
Nuli. Wird F 3 aus Walzprofilen gebildet, so findet man mit er- 
laubter Naherung

2 S 1

^ U •

A 1 =

cos a x  
cos a 1

ist

X 2 ł 1
cos2 a 1

3 tg_a_l 
a l

Die Winkelariderung A rp betragt It. Abb. 5 

tg A cp C-- A ip '
1

cos cp

[?/2 cos rp -j- (A Sj +  A 1) sin 93]
+  A s2

’) Uber Stabilitatsprobleme bei Tragw'erken s. R. v. Mises und 
J. Ratzcrsdorfer, „Die Knicksicherheit von Fachwerkeń" und „Die 
Knicksicherheit von Rahmentragwerken". Z. f. angew. Math. und 
Mech. 1925 u. 1926.

Die Stabkrafte ergeben sich zu 

P  — X
Si = tg [rp +  A cp) '

S, =
X

2 sin [rp -\- A cp)
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Die Berechnung von X  nach Gl. (6) unter Beriicksichtigung 
aller oben angefuhrten FormanderungsgróBen ist ziemlich um- 
standlich. Zu einer guten Naherungsrechnung gelangt man durch 
Vernachlassigung der ftir das Ergebnis ziemlich belanglosen 
GróBen A 1 und A s3 . Die Senkung ł?2 des unteren Knoten-' 
punktes ist klein, solange keine bleibenden Formanderungen 
auftreten, daher kann auch A <p gegen <p vernachlassigt werden. 
Da ferner X  sehr klein gegen P  ist, kann unbedenklich (P —  X)
' P  gesetzt werden. Man erhalt SchlieBlich die Gleichung

(7) X
E
P

tg a 1 p
. «T “ 1

+2 F x tg3 q> ' 2 F 2 sin3 <p

A s, A s„Ł. _J_ ----------

tg (p ' sin <p
X I

tg {(p +  A ip)
tg a 1

a 1
— I

oder mit
A s.i

(7 a)
X

+; E  F j tg <p tg {<p A cp) sin <p cos <p 
X

X
— tg {(p +  A <p)

t g a l  
a 1

Nun kann die Winkelanderung A <p naherungśweise aus 

tg A 1p ~  A <p ctg tp

und P— X  aus
P  — X  

2 F., sin (1p +  A cp)

aus welcher X  mit einem Fehlcr von hóchstens +  2 %  unmittelbar 
berechnet werden kann.

L a s tb e r e ic h  I I  (<r2 >  ers , ay <  <rs).

Werden die Streben iiber die Elastizitatsgrenze crE bean
sprucht, so erfahren sie bleibende Formanderungen, welche stark

zunehmen, sobald die Streck
grenze (Ts iiberschritten wird. 
Den folgenden Berechnungen 
wird zur Ermittlung der wirk
lichen Tragfahigkeit der Kon
struktion nur eine ein  m a lig e  
Belastung zugrunde gelegt2). 
Wird die Streckgrenze in der 
Strebe eben erreicht, so ist 
der Gleichgewichtszustand fiir 
Verminderung der Dehnung 
der Strebe s t a b i l  und fiir

Yermehrung der Dehnung der Strebe la b il . Das Gleich-
gewicht wird wieder stabil, sobald sich in der Strebe die 
Y e r fe s t ig u n g  geltend macht. In der Plastizitatstheorie 
pflegt man von einer Yerfestigung gewohnlich abzusehen3). 
Unter dieser Voraussetzung miiBte der Z u sam m eń b ru ch  
des Tragwerkes erfolgen, sobald die Streckgrenze in der
Strebe erreicht wird. Da aber auf den Streckbereich s der 
Yerfestigungsbereich v  folgt (s. Abb. 6), ist die Tragfahigkeit 
der Strebe in Wirklichkeit n ic h t  erschopft und es soli
daher die Rechnung auf diesen Bereich ausgedehnt werden.

Aus Gl. (6) erhalt man unter Vernachlassigung von A 1 
und A s,

sin (p sin <p cos <p 

wobei e2 die spezifische Dehnung der Strebe bedeutet, folgt

bestimmt werden. Setzt man diese Werte in Gl. (ya) ein, so 
folgt hieraus cin Wert von X  und in weiterer Folgę der zugehórige 
Wert von P.

Das Ergebnis der Berechnungen nach Gl. (7) und GL (7 a) 
ist in Abb. 7 graphisch dargestellt. Fur den Verlauf der Kurve 
X  =  f(P) sind vier /

Punkte charakte- 
ristiscli. Zwischen 
den Punkten 0 u.

I  verlauft die 
Kiirye unterhąlb 

der Abszissen- 
achse, X  ist in 

diesem Bereich 
eine se h r k le in e  
Z u g k ra ft . Dem 
Punkte I, in wel
chem die Kurve 

die Abszissen- 
achse sclineidet,
entspricht jene Belastung P K =  32,2 t, bei welcher die Knick
last fur den nicht durch die Vertikale gestutzten Obergurt cr- 
reicht wiirde. Bei der Nutzlast P N =  50 t wird die Vertikalc 
mit X N =  0,035 t  D ru c k  belastet (Kurvenpunkt II). Bis zum 
Punkt’ I I I , der jener Belastung Ps 95 t (Xs ,--o,22 t Druck) 
entspricht, bei welcher in der Strebe die Streckgrcnze erreicht wird, 
verlauft die Kurve X  =  f(P) sehr flach. Boi weiter gesteigerter 
Belastung nimmt X  infolge der groBen Senkung des unteren 
Knotenpunktes sehr rasch zu. Die Rechnung wurde nur bis zur 
Belastung P s ' =  ioo t fortgefiihrt, bei welcher im Obergurt be
reits die Streckgrenze <rs erreicht wird und Gl. (7a) daher ihre 
Giiltigkeit verliert. Die re c h n e r isc h  e r m it te lb a r e  H o c h st-  
b e la s tu n g  d er V e r t ik a le n  ergibt sich somit mit X s ' =  2,4 t 
D ru c k  (Punkt IV , <r2 =  2,75 t/cm2). Yorausgesetzt, dafl die 
Yertikale g e n iig e n d  s t a r k  dimensioniert ist, hangt der weitere 
Verlauf der K urye X  =  f(P) von der Tragfahigkeit des auf Druck 
und Biegung beanspruchten Obergurtes im plastiśchcn Bereich 
ab, doch wiirde eine befriedigende Berechnung wohl besondere 
Versuche notig machen.

Es kann nun leicht gezeigt werden, daB die S ic h e r h e it  des 
T ra g w e rk e s  von der Q u e rsc h n ittsb e m e ssu n g  d er V e r t i-  
k a le n  a b h a n g t . Wird die Vertikale der iiblichen Berechnung 
entsprechend ais Zugstab 
nach Abb. 8 a oder 8b aus- . 
gebildet, so wird ihre — L ł7 
Bruchlast ungefahr bei der T  
r,ę> fa c h e n  Nutzlast er
reicht'1). Verbindet man 
dieselben Winkeleisen mit
tels Laschen (Abstand ca.
80 cm) nach Abb. 8c bzw.
Vertikalen ungefahr bei

Abb. 8.

so wird dic 
z w e if ach cn

Knicklast der 
Nutzlast er-

Die nach Gl. (7 a) zusammengehórigen Werte von P  und X  
werden wie folgt ermittelt: Man wahlt a2 >  as und ent-
nimmt aus dcm Spannungs - Dehnungs - Diagramm dic zu- 
gehSrige Dehnung e2.

s) Uber wiederholte Belastung s. M. Griining, ,,Die Tragfahig
keit statisch unbestimmter Tragwerke aus Stahl bei beliebig haulig 
wiederholter Belastung". Berlin 1926, ,Verlag j .  Springer.

3) H. Hencky, „Zur Theorie plastischer Deformationen und der 
hierdurch im Materiał hervorgerufenen Nachspannungen". Z. f. an- 
gew. Math. u. Mech. 1923.

8d, 
der

reicht. Die bei diesen Walzprofilen vorhandenc Querschnitt- 
flache ist im Vergleich zu den Querschnittsabmessungen der 
ubrigen Stabe nicht unbedeutend, obwohl dic Sicherheit noch 
immer u n t e r  d er v e r la n g te n  2 , 5 5 - fa c h e n  liegt. Der Quer- 
schnitt der „unbelasteten" Vertikalen erscheint dann geradezu 
c n tsc h c id e n d  fiir die Festigkeit des Tragwerkes. Durch Y'cr- 
wendung eines entsprechend groBeren Profiles fiir die Yertikale

4) Die beiden Winkeleisen sind auf exzentrischen Druck bean
sprucht. Der angegebene Wert wurde angenahert nach H.- Chwalla, 
„Die Stabilitat zentrisch und exzentrisch gedriickter Stabe aus 
Baustahl." Sitzungsberichte d. Akademie d. WissenschaftenWien 1928, 
137. Bd., 8. Heft ermittelt.
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laBt sich der Sicherlieitsgrad des Hangewerkes steigern, wobei die 
Tragfahigkeit des Obergurtes besser ausgenutzt Wird. Die 2,55- 
fache Sicherheit kann jedoch iiberhaupt n ic h t  erreicht werden, 
da sie die K n ic k s ic h e r h e it  des Obergurtes bedeutet, der in 
Wirklichkeit auf Druck und B ie g u n g  beansprucht ist.

E s ergibt sich also:
1. Die Yertikale ist ais D r u c k s ta b  auszubiłden.
2. Die K raft in der Vertikalen ist n ic h t  proportional der Be

lastung. Die Sicherheit des Tragwerkes kann daher nur 
durch den Quotienten Bruchlast : Nutzlast dargestellt werden.

3. Wird der Querschnitt der „unbelasteten'* Vertikalen nur 
nach k o n s tr u k t iv e n  Gesichtspunkten gewahlt, so karm 
unter ungiinstigen Umstanden (z. B . bei Verwendung eines 
Flacheisens fiir die Vertikale) die y o rh a n d e n e  S ic h e r h e it  
w e it  u n te r  d er a n g e s tre b te n  liegen.

b) M it B e r i ic k s ic h t ig u n g  d e r K n o t e n s t e i f ig k e it  und 
des O b e rg u r t-E ig e n g c w ic h te s .

Wird die Fachwerkswand wie libllch in waagerechter Lage 
zusammengepaBt, so kommt beim Aufstellen der Wand das 
Eigengewicht des Obergurtes zur Wirkung. Die Momente der 
Axialkraft im Obergurt nehmen daher zu. Anderseits be wirkt 
volle oder teilweise Knotensteifigkeit eine Verminderung der 
Durchbiegung des Obergurtes und eine kleine Durchbiegung der 
Strebe. Beriicksichtigt man alle diese Umstande, so wird die 
Berechnung des Tragwerkes wesentlich verwickełter, ist aber im 
elastischen Bereich noch ausfuhrbar. Man findet so: Die Yertikale 
ist bei jeder Belastung auf Druck beansprucht. Die Belastung, 
bei welcher in der Strebe die Streckgrenze erreicht wird, ist etwas 
kieiner (P =  g i t statt 95 t), die entsprechende Beanspruchung 
der Yertikalen um ca. 45 %  gróBer ais beim gewichtslosen, mit 
reibungslosen Gelenken versehenem Hangewerk. Die durch die 
Knotensteifigkeit bewirkten zusatzlichen Biegespannungen sind 
ais Nebenspannungen aufzufassen und betragen hochstens 8 % 
der Grundspannung. Man darf wohl annehmen, daB bei zuneh- 
mender Last die Nietverbindungen und Knotenbleche nachgiebig 
werden und daB man daher nach tlberschreitung der Streck
grenze in der Strebe keinen AnlaB hat, Nebenspannungen in 
Rechnung zu stellen5). Der EinfluB der Knotensteifigkeit auf 
die Beanspruchung der Yertikalen im Lastbereich I I  (c2 >  <rs) 
konnte nur dann befriedigend ermittelt werden, wenn verlaB- 
liche Unterlagen durch Versuche vorliegen wurden. Aus den er- 
wahnten Griinden sind jedoch groBere Abweichungen gegenuber 
den Ergebnissen der Rechnung mit Gelenken kaum zu erwartenf’)_

III. Das zweifeldrige Standerfachwerk.
(Berechnung unter Annahme von Gelenken.)

F iigt man zum Dreiecksfachwerk (Abb. 3) Endvertikale 
(Stabe IV) und Untergurt (Stabe V) hinzu, so gelangt man zu 
dem in Abb. 9 dargestellten statisch bestimmten Standerfach
werk, in welchem bei der angedeuteten Belastung und der ublichen 
Berechnung die Mittelvertikale (Stab III) und der Untergurt

nicht aus zwei Staben, sondern wie liblich aus einem iiber beide 
Felder durchlaufenden Stab gebildet, so entsteht das zweifach 
statisch unbestimmte Standerfachwerk nach Abb. 10.

Die Dimensionierung dieses Fachwerkes wurde unter folgen
den Yoraussetzungen durchgefiihrt: P =  50 t, 1 — 400 cm, <p — 450. 
Ais Materiał wurde derselbe Baustahl angenommen, welcher beim 
Hangewerk Yerwendung fand (s. Abb. 6). Bei Yerwendung von 
Walzprofilen fiir die Mittelvertikale und den Untergurt sind diese 
Stabe nach der ublichen Berechnung (wobei der EinfluB der 
Axialkrafte beriicksichtigt erscheint) praktisch noch ais „un- 
belastete" Stabe anzusehen. Daher kann die Wahl der Quer- 
schnitte der Mittelvertikalen und des Untergurtes nur nach kon- 
s t r u k t iv e n  Gesichtspunkten erfolgen.

Stellt man die Gleichgewichtsbedingungen fiir den verformten 
Zustand des Fachwerkes auf (s. Abb. 1 1  —  der Untergurt wurde 
vom iibrigen Fachwerk losgełost dargestellt), so nimmt die Mittel- 
vertikale dic K raft X , der Untergurt infolge seiner Biegesteifig- 
keit die Belastung (P —  Y) auf. Fiir die Berechnung der statisch 
unbestimmten GroBen X  und Y  stehen zwei geometrische Be- 
dingungen zur Yerfugung:

(8)
| — >Jl T  A s3 +  A S*

l Vl =  >75

A i, und A 15 die halbe Sehnen-In Abb. 1 1  bedeuten ferner 
verkiirzung des Obergurtes bzw. des Untergurtes, A sx die halbe 

Zusammen- 
driickung 

des Obergurtes,
A s2 , A s3 die 
Yerlangerung der 
Strebe bzw. der 
Mittelyjertikalen 

(X  wird ais Zug- 
kraft positiv an- 
genommen), A 

die Yerkiirzung 
der Endvertika- 
łen, tjx , r]s die 

Durchbiegung 
des Obergurtes 
bzw. des Unter
gurtes, rj3 die
Senkung des unteren Mittelknotenpunktes, A <p und A y  die 
Stabdrehwinkel der Streben bzw. der Endvertikalen.

L a s tb e r e ic h  I (crj, a, 5 <  03)

Mit a2 = Sx und jj'1 E J5
ergibt sich

%

A  s., =

N l T t g a l  1  =  A L
2 S Ł L a 1 r  1 E  F ł

S.,i
A s3

>75

E  F., ćos <p 0 E F j

A s3 i A Sj -4- A 1̂

A $4 S4 i tg 1
E F ,

sin <p tg <p

(P —  Y )1  | _ 2 g/Sl

A s.

A 1  ■ 1 . _  3 t g a l  + g
1 ió  St L cos2 a 1 a 1

s) s. E. Bleich, „Theorie und Berechnung der eisernen Brucken",
S. 483 ff. Berlin 1924, Yerlag J .  Springer.

*) Vergleiche'auch: J.Fritsche, „Die Tragfahigkeit von Balken aus 
Stahl mit Beriicksichtigung des plastischen Verformungsverm6gens". — 
Der Bauingenieur 1930 — und J .  Fritsche, „Arbeitsgesetze bei elastisch- 
plastischer Balkenbiegung". — Z. i. angew. Math. u. Mech. 1931.

A <p =
1

[t]„ cos <p +  (A sr -f- A lx) sin ę>]
A Sn

cos q>

A Si 4 - A It —  A 15 
1 tg <p —  A st
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■die; StabTcr&ftc ergeben sich zu

Ss =  X  , S„

Y  —  X
2 tg  {<p +  a <r)

Y
: ......... ,

2 cos A y

Y  -  - X  
: sin {(f +  .1 q>)

Bei der Berechnung der statisch imbcstinnntcn Gróficn kónnen 
4  15 , J  f ,  J  y und J  ss gegen tiber den ubrigen Pom i
an derungsgraBen vernac.hl8ssigt werden. Setzt man ferner nahe- 
rungsweise (Y  —  X) Y  und S5 0, so erhalt man mit Be-

X

(9)

E
Y

■ (S)

l 1 g a l  1 . Y r 1 1 1
L a l  ■ - L 2 F j tgs <p 2 F 2 sins 95

F .  sin2 cos <r 3', tg3 <p
P l2 

3 J s

Aus den GL {9) kónnen Y  und X  ermittelt werden. Die 
genaue Rechnung liefert etwas gróBere Werte, und zwar ergibt sic.h 
an der Grenze des Lastbereiches I . . .  X  win ca. 1  % , Y  um ca. 2 %  
gróBer ais nach Gl. (a).

L a s tb e r e ic h  I I  ((j, >  as , s <  tr )̂:

Yernachlassigt man auBer .1 9- die bereits oben angefuhrten 
FormanderungsgróBen, so erhalt man aus Gl. (8). wenn mit 
e, die spezifische Dehnung der Strebe bezeichnet wird,

(9 a)

X
•f2 E  F j tg ę> tg (9? - J  9j) sm ę) cos tp
"V f f tt
- _ t g ( 9> - M 9> ) [ - 0

: 1
Y  —  X

--------- 1

Y  — X
2 E  F j tg <p tg (ę> -r A <p) ' sin <p cos q>

a t

(P —  Y) 1* 
6 E  J 5

Aus den Gl, (9 a) werden die zusammengehórigen Werte von 
P, Y  und X  -wie folgt ermittelt: Man wahlt a2 >  as und entnimmt 
aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Abb. 6) die zugehórige 
Dehnung e2. (Y  —  X) wird aus

Y  —  X  . ,a — _    — - — _  n u t  d  <f e., c t g  9j
2  F „  s i n  (95 +  A q>)

gerechnet. Aus den Gl. (ga) erhalt man dann der Reihe nach 
X , Y  und P. Man kann das fur das Hańgewerk gezeichnete 
Diagramm (Abb. 7) auch fiir das behandeltc Fachwerk benutzen. 
Die Abszissen sind dann dic Werte Y , weil (P - Y) vom Unter- 
gnrt unmittelbar aufgenommen wird. D a (P —  Y) eine sehr kleine 
K ra ft ist, gilt fur die Beanspruchung der M it t e lv e r t ik a le n  
bzw. fiir dic Sicherheit des Tragwerkes fast genau das gleiclic wie 
im Abschnitt II . Yerwendet man fur den U n te r g u r t  ein den 
Q«cvschnittsabmessungen der Streben angepaBtcs Profil 
etwa zwei Winkeleisen .50 - 75 - 8 — , so ergibt sich bei der 2 ,0 1 -  
fae h e n  X u tz b c la s tu n g  eine n a h e  d e r  S t re c k g re n z e  lie- 
gendc Biegebeanspruchnng in der Mitte, d. h.: Yon dieser Be- 
lastnng angefangen ubernimmt der Untergurt kaurn mehr 
wachsende Lastanteile, Der Obergurt ist dann aber auch schon 
fast bis zur Streckgrenze beansprucht, so dafi, wenn keine Yef- 
festigung eintreten wiirde, der Bruch unmittelbar bevorstehcn 
miifitc.

Dic Anwescnheit des Untergurtes hat somit zur Folgo, daB 
die eben noch rechnerisch nachweisbare Sicherheit des Tragwerkes 
—  wobei fiir die Mittclvcrtikale m in d e ste n s  ein Profil nach 
Abb. Sc, d rorausgcsetzt sei —  von 2,00 auf 2,01, mithm nur 
sehr wenig steigt, Die Durchbiegung des Untergurtes in der 
Mitte bctrSgt ungcfahr 1 /:o der Spannweite.

Werden die Knotcnsteifigkcit und das Eigengewicht des 
Ober- und Untergurtes bei der Berechnung beriicksichtigt, so 
findet man wie beim Hańgewerk. daB dieXebcnspannungen nur im 
Lastbereich 1 (<r2 <  <js ) die Ergebnisse merklich beeinflussen. tm 
Lastbereich I I  (<x2 >  <rs), der allein fiir die Ermittiung der Sicher
heit in Bctracht kommt, diirfte es aus den bereits friiher ange- 
fiihrtcn Griinden stets geniigen, mit reibungslosen Gelenken zu 
rechnen.

Z usam m en f a ssa  ng.
Werden bei der statischen Berechnung eines Tragwerkes 

die Gleichgewichtshcdingungen fiir den \ e r fo rm te n  Zustand 
aufgestellt, so erfahren auch die iiach der iiblichen Berechnung 
„ u n b e la s t e t c n "  Stalle eine Beanspruchung, welche eine 
re c lin e r isc h e  Ermittiung ihrer Querschnitte gestattet. An 
zwei Beispielen wird nachgcwiescn, daB von der a u sre ic h e n d e n  
Q u e rsc h n ittb e m e ssu n g  „ u n b e la s t e t e r “  S ta b e  g e ra d e -  
zu d ie  S ic h e r h e it  d es T ra g w e rk e s  a b h a n g t.

Die Tragsicherheit ist etwas g ró B e r  ais jciies Lastvielfache, 
fiir welches im Obergurt die Streckgrenze erreicht: wird, und 
s ic h c r  lc le in e r ais die nach dcm iiblichen Bcrcchiiungsvorgang 
,,nachgewiesene*' Kuicksicherheit des Obergurtes.

DIE VERWENDUNG VON SCHUTZANSTRICHEN FUR BETON UND EISEN.
Yon Professor E* Gro/l, Abteilungslsiter an der Landesanstalt fiir Wassei". Boden- und Lufthygiem in Berlin-Dahlum.

U b e r s i c h t : In der Einleitung ist angegeben, welche Wasser 
Beton und Eisen zerstóren und aggressiv sind. Die bituminósen 
Anstrichmitte!, ihre Zusammensctzung, die bei ihrer Venvendung zu 
beachtenden Gesichtspunkte und ihre Anwendung im Hoch- und Tief- 
bau werden geschildert. Am SchluB ist auf die sogenannten Bitumen- 
pasten hingewiesen.

Unsere wichtigen Baustoffe „ B e t o n "  und „ E is e n "  werden 
haufig vom Wasser oder Abwasser angegriffen.

Wahrend C h lo r id e , N it r a t e  und S u lfa te  nicht allzu- 
liaufig in den naturlichen Wassern in solchen Mengen vorhanden 
sind, daB diese stark beton zerstóren d wirken, kommen in der 
Natur weit haufiger solche Wasser vor, die a g g r e s s iv e  K o h le n 
sa u re , d. h. mehr Kohlensaure enthalten ais notwendig ist, 
um das im Wasser enthaltene Calciumbikarbonat in Losung 
zu halten. Solche aggressiven Wasser und ebenso sehr weiche 
mineralstoffarme Wasser lósen den K alk, der den Hauptbestand- 
teils des Zementes bildet. Die uberschiissige Kohlensaure ver- 
wandelt das im Beton enthaltene, p r a k t is c h  u n ló s lic h e  
C a lc iu m k a rb o n a t  in das verhaltnismafjig le ic h t  ló s l ic h e

C a lc iu m b ik a rb o n a t , so daB der Beton oder Mortel, aus dem 
der K alk  herausgelóst wird, schlieBlich zcrfallt.

Wasser mit aggressiver Kohlensaure losen, namentlich 
wenn sic weich sind, also wenig Kalk gelóst enthalten, auch  
E is e n . Die Auflósung des "Eisens geht besonders rasch vor sich, 
wenn das aggressive Wasser sauerstoffarm ist.

Bei Betonbauwerken treten die Zerstórungen vorzugs- 
weise in den F u g e n  und R is s e n  auf. Daher ist bei ihrer Hcr- 
stellung in erster Linie auf einen g u te n  und d ich tert Beton 
Gewicht zu legen. Kalkarme Zemente ergeben Beton bau ten, 
die den Zerstórungen sulfathaltigcr Wasser weniger untcrliegen 
ais Bauten, dic mit kalkreichen Zcmenten hergestellt sind, Aber 
auch diejenigen Bauten, die aus dichtem Beton oder mit wider- 
standsfahigeren Zementen hergestellt sind oder wenig Risse 
aufweisen, werden durch die dauernde Beruhrung mit aggressivem 
Wasser allmahlich, wenn auch langsamer, in ihrem Geftige ver- 
andert und erleiden dadurch Schaden, die ihre Lebensdauer 
herabsetzen oder ihre Unterhaltungskosten erhóhen. D ie  
T e c h n ik  k an n  d a h e r  a u f  S c h u tz a n s tr ic h e  o d er Iso -
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l ie ru n g e n , w e lch e  d as z c rs to re n d e  W a sse r  o d er A b - 
w a s s c r  von  den B e to n fla c h e n  a b h a lte n  und das 
E in d r in g e n  von  W a sse r  in d ie  P o re n  o d e r R is s e  des 
B e to n s  v e rh in d e rn , n ic h t  v e rz ic h te n .

Die Zahl b itu m in o se r  A n s t r ic h m it te l ,  die in Deutsch
land hergestellt werden und sich zum Schutz von Betonflachen 
besonders eignen, ist sehr grofi. Soli ein solches Anstrichmittel 
seinen Zweck erfiillen, so muB es bei gewóhnlicher Temperatur 
g u t f l i is s ig  sein, daB es leicht in die Eckcn, Poren und Risse 
eindringt. Ferner muB es gegen Gase, Feuchtigkeit und Wasser 
u n e m p fin d lic li , also moglichst w a sse ra b sto B e n d  sein. Auf 
der zu schiitzendcn Flachę muB das Anstrichmittel fe s t  h a fte n  
und soli gegen mechanische Abnutzung m o g lic h s t  w id e r-  
s ta n d s fa h ig  sein. Auch muB es auf der Flachp einen zusammcn- 
hangenden und a b s o lu t  d ic h te n  Uberzug bilden, so daB selbst 
Wasser, das unter Druck steht, nicht in den Beton eindringen 
kann. In getrocknetem Zustand muB es sch m ie g sa in  und 
e la s t is c h  bleiben, so daB es die durch Belastung und 
Temperaturschwankungen eintretenden Formanderungen des 
Betons, ohne zu reifien oder abzuspringen, mitmachen kann. 
Im Winter darf das Anstrichmittel durch die Kalte nicht 
sp ró d e  werden und im Sommer durch die Erwarmung nicht 
w e ich  werden.

Wie wichtig auch die W a h l des r ic h t ig e n  A n str ic h -  
m itte ls  ist, so geniigt es doch nicht, nur gutes Materiał zu ver- 
wenden. Seine V c r a r b e itu n g  bedarf viehnehr der gleichen 
Sorgfalt. Zementmortelverputz soli vor dcm Anstrich nicht 
glatt gestrichen, sondern nur rauh gescheibt werden, weil der 
Schutzanstrich auf einer rauhen Flachę, besser haftet. Beton 
und Zementverputz kann frisch, sobald er nur oberflaclilich 
abgetrocknet ist, gestrichen werden. Der Anstrich schiitzt den 
Beton alsdann vor dem raschen Abbinden und mindert die Gefahr 
der Bildung von Schwindrissen. In jedem Fal! muB aber die zu 
schiitzende Flachę, die vor dem Anstrich griindlich zn reinigen 
ist, lu ft t r o c k e n  seip. E is e n te i le  mussen vor dem Anstrich 
mit einer Drahtburste oder auch mit einem Sandstrahlgeblase 
griindlich vom  R o s t  b e fr e it  werden. Die bituminosen An- 
striche sind im allgemeinen diinn aufzutragen. Dies gilt nament- 
lich yom ersten Anstrich. Wenn iiber dem Anstrich kein anderes 
Isoliermittcl aufgebracht werden soli, so sind 2 oder 3 Anstriche 
notwendig. Der zweite Anstrich darf erst aufgebracht werden, 
wenn der vorhergehende vollśtandig getrocknet ist. Zum zweiten 
und dritten Anstrich ver\vendet man im allgemeinen eine dickere 
Lósung ais zum ersten. Die bituminosen Anstrichmittel bestehen 
aus B itu m e n , das durch L e ic h t - , M itte l-  oder S c h w e ro le  
oder durch eine Mischung dieser gelóst ist. Da diese Ole leicht, 
z. T. schon bei 35 und 40° C entflammbar sind, so sind die bitu
minosen Anstrichmittel fast alle entziindbar und durfen nie auf 
offenem Feuer erwarmt werden. Dies ist bei dem fabrikfertigen 
Produkt auch nicht nótig, da es jederzeit mit besonderen Ver- 
diinnungsmitteln streichfertig gemacht werden kann. Rauchen 
ist bei der Yerarbeitung der Anstrichmittel streng verboten. 
Beitn Trocknen der Anstrichmittel verdunsten die Lósungsmittel. 
Die dabei entstehenden Gase sind, wenn s ie  im  t) be r m a Be 
e in g e a tm e t w e rd e n , fiir den Menschen s c h a d lic h . Wo die 
Wandę von Rohren, Kanalen, Tunnelrt, Stollen oder Fliissigkeits- 
behaltern, also von mehr oder weniger geschlossenenRaumen, mit 
bituminosen Mitteln gestrichen werden, ist daher fiir eine griin d - 
lic h e  L i if tu n g  Sorge zu tragen. Die Liiftung ist sowohl beim 
Streichen ais auch noch nachher notwendig, bis der Anstrich voll- 
Standig getrocknet ist. In Behaltern, die nur eine oder kleine 
Offnungen haben, wird zur griindlichen Liiftung die Aufstellung 
eines Y e n t i la t o r s  unentbehrlich. Mussen die Innenwande eines 
kleinen Behalters oder Kessels gestrichen werden, so ist dringend 
geboten, den Arbeiter, der den Anstrich ausfiihrt, mit einer 
Gasmaske auszuriisten, ihn anzuseilen und einen zweiten Arbeiter 
auBerhalb des Behalters oder Kessels zur Beobachtung aufzu- 
stellen, der notwendigenfąlls bei einem Ungliick rechtzeitig 
eingreifen kann. Werden diese YorsichtsmaBregeln beachtet,
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d an n  kan n  b e i d er Y e rw e n d u n g  b itu m in o se r  A n 
s t r ic h m it t e l  k e in e r le i  S ch a d e n  e n tste h e n .

In diesem Zusammenhang sei auf einen Fali hingewiesen, 
der sich vor kurzer Zeit ereignet hat, und aus dem bedauerlicher- 
weise falsche und einseitige Schliisse gezogen wurden. Die 
4400 m3 fassende Kammer eines Hochbehalters wurde mit einem 
bekannten Anstrichmittel gestrichen. Dabei war nicht fiir 
geniigende Liiftung gesorgt worden; im Gegenteil, die wenigen 
vorhandenen Liiftungsóffnungen wurden noch mit Sacken und 
Putzwolle verstopft. Die Folgę war, daB eine Reihe der mit dem 
Anstrich beschaftigten Arbeiter an Schwindel, Kopfschmerzen, 
Herzklopfen und Reizerscheinungen der Schleimhaute er- 
krankten. Einer der Arbeiter soli angeblich sogar an der Vcr- 
giftung durch dic Diinste gestorben sein. Aus diesem Vorkommniś 
wurde Yielfach der falsche und ganz einseitige SchluB, gezogen, 
daB das Anstrichmittel giftig sei. Demgegeniibcr ist zu sagen, 
daB S c h a d ig u n g e n  o d er V e r g iftu n g e n  n u r dann e in 
tre te n  k o n n en , w enn bei d e r V e rw e n d u n g  in ge- 
sch lo ssen e n  R a u m en  d ie oben g e n a n n te n  V o r s ic h ts -  
m a B reg e ln  n ic h t b e a c h te t  w erd en . Weiter aber ist es 
falsch, wenn man glauben wiirde, nur ein bestimmtes Anstrich
mittel hatte dic unangenehme Eigenschaft, unter ungunstigen 
Umstanden gesundheitsschadtich zu sein. Alle b itu m in o se n  
A n s t r ic h m it t e l ,  von denen es in Deutschland eine sehr 
groBe Zahl1 gibt, haben, abgesehen von Emulsionen, die 
jedoch nur beschrankt anwendbar sind, ais Lósungsmittel mehr 
oder weniger leicht verdunstende Ole, die bei grober Fahrlassig- 
keit, a b e r au ch  n u r d an n , zu Gesundheitsschadigungen 
AnlaB geben konnen. So falsch es ware, Bsnzin oder Benzol 
nicht ais Brennstoff fiir Kraftfahrzeuge zu verwenden, weil in 
geschlossenen Garagen beim Laufen der Motoren schon Yer- 
giftungen vorgekommen sind, ebenso tóricht ware es, auf die 
Yerwendung bituminoser Anstrichmittel zu verzichten, weil bei 
grober- Fahrlassigkcit gesundheitliche Schaden vorgekommen 
sind. F iir die Technik sind diese Anstrichmittel so niitzlich und 
wichtig, daB w ir  a u f  ih re  A n w e n d u n g  n ic h t  v e rz ic h te n  
kon n en .

Die bituminosen Anstriche finden vor allem heute An
wendung beim W a sse r-  und T ie fb a u , und zwar zum Anstrich 
von Betonflachen bei Wehren, Talsperren, Kanalen, Fliissigkeits- 
behaltern, Klaranlagen und Zementrohrkanalen. Wahrend die 
Anstriche bei diesen Bauten zur Abhaltung des Wassers dienen, 
werden die genannten Anstrichmittel im lT och b au  mehr zum 
Schutz der Baustoffe gegen Feuchtigkeit und Gase verwendet, 
also zum Innen- und AuBenanstrich von Grundmauern, Ge- 
wólben und von Betonbóden. Bei Steinholzbóden dient der An
strich zum Schutze von Beton, Eisen und Rohrleitungen gegen 
die u b e rs c lu is s ig e  C h lo rm a g n e s iu m la u g e ; bei Linoleum- 
belag zum Schutze gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Schwitz- 
wasser und gegen die zcrstorende Wirkung des frischen Zementes. 
Weit verbreitet sind dic bituminosen Anstrichmittel ais R o s t-  
sc h u tz  fiir eiserne Rohrleitungen, eiserne Trager, eiserne B e
halter, Armaturcn und fiir Maschinenteile in Farbereien, Wasche- 
reien, wie iiberhaupt in allen Fabrikraumen, in denen sich Dampfe 
oder Gase bilden.

Wenn der Anstrich mit bituminosen Mitteln eine starkere 
Decke braucht, so verwendet man hierzu gewóhnlich die so- 
genannten B itu m c n p a s te n . Diese bestehen in der Haupt- 
sache aus hochschmelzendctn Bitumen, Lósungsóien, Harzen 
und Asbestfasern; sie miissen zah , g e sc h m e id ig , e la s t is c h , 
w a sse r  und u r c h la s s ig , w it te r u n g s b e s ta n d ig , sa u re -  und 
la u g e n fe s t  und gegen Temperaturschwankungen u n e m p fin d - 
lic h  sein. Ihre Y'erarbeitung geschieht mit steifen Pinseln oder 
mit Biirsten oder mit der Spachtel oder Kelle. Vor der Auf- 
bringung der Pasten ist stets eine Grundierung mit einem 
diinnfliissigen bituminosen Anstrichmittel zu empfehlcn. Dic 
Pasten brauchen mehrere Tage zum Trocknen und werden erst 
nach langer Zeit hart.

1 Dcm Yerfasser sind mehr ais 40 deutsche Fabrikate bekannt.

GROSS, DIE YERW ENDUNG YON SCHUTZANSTRICHEN FttR B ETO N  UND EISEN.
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Die O sage-W asserkraftanlage in U .S.A .
Die Anlage liegt etwa 220 km stidwestlich von St. Louis in dem 

breiten, nur weniggeneigten Alluvialtal desOsage und wurde im Juli d. J . 
in den I3etricb der Union Elektr. Licht- und Kraft-A\erke St. Louis 
ubernommen. Die Breite des l'lusses ist 120-—150 m, die des lales 
iiber 500 m; die Griindung erfolgte auf einer tiefen, von einer etwa
2,4 m starken Sandsteinscliiclit iiberdcckten Dolomitformation, iiber 
der in einem Teil des Tales nocli rd. 7 0  m Quarzkies und 7,5 m Alluvial- 
boden sieli befanden. Das Tal wird abgeschlossen durch eine grade, 
nur an den Anschliissen leicht gekrummte Sperrmauer von insgesamt 
775 m Lange, welche sich gliedert in 462 ni Schwergewichtsmauer; 
158 m desgleichen mit Uberlaufen, die von Sektorschutzen 6,7 m 
hoch und 10,4 m breit versch!ossen werden; 155 m Krafthaus, an 
dem das Fehlen jeglicher Aufbauten bemerkenswert ist, die Maschinen 
sind nach oben durcli Metallkappen abgedeckt. GróBte Ilohe iiber der 
Sohle 45 m, gróBte Solilenbreite rd. 27 m; iiber die ganze Krone der 
Staumauer fiihrt eine rd. 7 m breite StraBe, die auf Eisenbetonauf- 
bauten ruht. Die erste Krafteinrichtung enthalt scchs 33 500 PS- 
Turbinen unter 27,5 m Nutzgefalle, unmittelbar gekuppelt mit 
21 500 kW-Generatoren, sowie zwei 2100 kW-Einheiten fiir den Eigcn- 
bedarf; der Einbau von zwei weiteren groBen Einheiten ist vorge- 
sehen, so daB dann die Gesamtieistung iiber 175000 kW betragen wird.

selbst vor der Krafthausbaustelle vermittelst eines freistehenden 
Kastenfangedammes (berechnet auf 18 m einscitigen Wasserdruck) 
gesperrt werden konnte; die weitere Baugrubeneinfassung geschali 
mit einfachen Spundwanden wie vorher. Zum Fangedamm wurden 
die bis auf den Felsen wasserdicht eingreifenden Spundeisen in Zellcn- 
form mit stark gekriimmten AuBenseiten und glatten Innenwanden 
zusammengeschlossen und sofort vorsiehtig mit aus dcm Krafthaus- 
aushub gewonnenem Kies vcrfiillt. Sechs stahlefne Derrieks fuhrten 
mit 5,5 t-Dampframmbaren in freier Fiihrung die Rammarbeiten 
aus, die Spundeisen wurden mit Hilfe einer kraftigen Aufschlagplattb 
immer zu mehrerengleichzeitigeingeschlagen und zogen gut;diegleichen 
Derrieks trugen die zum Vcrfiillen erforderlichen Greifer und zogen 
auch mit 34 ni langem Ausleger einen Teil der bis iiber 18 m messenden 
Spundwandeisen wieder heraus. Dor B augru benaush ub wurde 
bereits vor der Yollendung der Spundwand begonnen von einem 
4,6 m3- und zwei 2,3 m3-Scilbaggern, sowio von elektrischen und 
diesclgetriebenen Lóffel- und Eimerbaggern; den Aushub fiir das 
Krafthaus tatigten die erwahnten Derrieks mit Greifern von der 
Krone des Kastenfangedammes aus, denen der Boden durch einen
2,3 m3-Seilbagger zugebracht wurde. GróBte Tagesleistung 6200 ni3, 
wovon drei Viertel auf die drei Soilbagger entfielen. Der Boden wurde, 
soweit er nicht fiir das Verfiillen des Fangedammes benotigt war, 
zur Erstellung von hochwasserfreien Lagerpi&tzen auf Kippwagen
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Infolge des geringen Gefailes des Flusses ist das Staubecken rd. 200 km 
lang bei 245 km2 Oberflaclie und 2467 Millionen m3 Inhalt. Zu der 
Anlage gehóren ferner drei groBe Hochspannungsleitungen nach 
St. Louis, in den Bleiminenbezirk von Rivermines und die Verbindung 
zwischen diesen beiden Orten iiber Crystalcity. AuBerdem war von 
Bagnell aus auf die Baustelle eine iiber 7 km lange normalspurige 
AnschluObahn zu erstellen.

Dic Bauarbeiten umfaBten rd. 7150 t eiserne Spundwande, 
650 000 ms Bodenaushub, 56 000 m3 Felsaushub, 422 000 m3 Beton 
und wurden durch weitgehende Ęinrichtung von Arbeitsmaschinen 
und mechanischen Fórderanlagen in sehr kurzer Zeit bewaltigt: 
Beginn des Aushubes am 6. August 1929; Beginn des Betonierens 
am 21. April 1930; Fertigstellung der StraBe iiber der Krone und 
SchlieBen der Schiitze am 19. Februar 1931, also nach achtzehneinlialb 
Monaten Bauzeit. Diese Arbeitsvorgange verliefen im besonderen 
wie folgt: U m leitung des F lu sses und Fangedam m . In einem 
ersten Bauabschnitt wurden Sperrmauer und tiberlaufe im Bereich 
des Hochwasserbettes erstellt. Die Baugrube wurde mit einfachen 
eisernen Spundwanden umschlossen, zu deren Halt innen ein ent- 
sprechendes Bodenprisma stehenblieb; um dieses bei groBem Iloch- 
wasser und tJberflutung der Spundwand vor dem Fortgespiiltwerden 
zu bewahren, hatte ein besonderes eingebautes Schutz die Baugrube 
innerhalb 24 Stunden unter Wasser zu setzen gestattet. In der Sperr
mauer blieben an den Stellen der Uberlaufschiitze Schiitze bis unten 
hin offen, um das im zweiten Bauabschnitt durch ein Umleitungsbett 
herangefiihrte FluBwasser durchzulassen, so daB dann das FluBbett

stromabwarts gefahren. Die Betonierung. Der Zement kam in 
allseitig geschlossenen Wagen an, gelangte durch einen Schaufcl- 
elevator auf ein Forderband, hiervon durch einen Trichter in eine 
Fórderschnecke entlang dem Zementsilo, 10 m breit, 55 m lang, Inhalt 
fast 3000 t; aus 21 Klappen yerlieB der Zement das Siło in umlaufende 
Trichtcrkasten hinein, die ihn auf cin Forderband zu den Misch- 
maschinen entluden. Die Sand- und Kiesgewinnungsanlage am Ende 
der AnschluBbahn bei Bagnell bestand aus einem 38 cm-Diesel-Saug- 
bagger, sechs Scliuten und einem 120 PS-Dieseiboot, einem 1,9 m3- 
Greifer mit elektrischeni Derrick, einem 75 cm-Fórderband zuin 
Waschen und Sieben (KorngroBe nicht iiber 7 ’ i  cm), zwei Sand- 
miihlen 60/105 cm und lieferte wahrend siebeneinhalb Monaten im 
ganzen 125 000 m3 Sand und 310 000 m3 Kies bei 3550 m3 groBter 
Tagesleistung. Diese Massen, sowie 172 000 m3 Sand und Kies von 
auBerhalb kamen iiber die AnschluBbahn in 40 t-Wagen mit Boden- 
entleerung zur Baustelle, wurden gekippt und von einem weitlaufigen 
Fórdersystem ubernommen: ein Forderband 60 cm breit, 60 m lang; 
zu einem geneigten Forderband 60 cm breit, 135 m lang; zu Rinnen 
auf einen Schiittelconveyor, der von einer 215 m langen Jochbriicke 
aus auf eine Halde mit Raum fiir 15 000 m3 Sand und 30 000 m3 Kies 
verteilte; unter den Jochen ein Forderband 75 cm breit, 260 m lang; 
zu einem geneigten Conveyor 75 cm breit, 26 m lang; zu einer Schtittel- 
rinne, welche die Verteilung in die kleinen, fiir den Bedarf einer Stunde 
bemessenen Sand- und Kiessilo der Mischanlage vornalim. Die Beton- 
mischanlage unmittelbar unterstrom an der Sperrmauer bestand aus 
vier 1,7 m3-JIischmasehinen mit automatischer Zuwiegung von Zement
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und Zuschlagstoffen und muBte mit zweicinhalb Minutcn-Arbeitsgang 
arbeiten, um dic vorgesehene Leistung von 3800 m3 in 24 Std. erreichen 
zu konnen. Der Beton wurde in Trichterkiibeln auf Plattenwagen 
von einer Gasolinlokomotive iiber eine stahlerne Geriistbrii cke entlang 
dem Bauwerk verfahren; Hohe der Plattform 6 m iiber Mittelwasser, 
21 m unter Betonoberkante; versehen mit drei Fórdergleisen sowie 
zwei Sehienen fiir die drei st&hlernen Betonaufzugtiirme, dic mit 
10 t-Derricks ausgeriistet waren. Es wurde 54 000 m3 Beton un
mittelbar von den Mięchmaschinen aus, der Beton unterhalb der Geriist- 
briicke von den Wagenkiibeln aus, und nur der dariiber hShere Beton 
von den Aufzugtiirmęn aus eingebracht. Ein Betonlaboratorium ncbcn 
der Mischanlage besorgte Druck- und Durchlassigkeitsproben. Das 
ausgedehnte Staubecken  war nur auf sehr mangelhaften Wegen 
zu erreichen und muBte u. a. von einer Stadt mit 450 Einwohnern, 
einem Landsitz, verscliiedenen Gebauden und 1450 km Zauncn ge- 
reinigt werden; zahlreiche Friedhofe und Grabcr waren lioherzulegen. 
Oberhaupt 120 km2 waren abzuholzen. Befestigungen und Wasser- 
haltungen an der 2100 km langen Ufcrlinie waren vorzunehmen. Die 
Ilochspan n un gsle itun gen , dreiphasig fiir 132000 Volt, ver- 
ursachten infolge vieler Bach- und FluBkrcuzungen lange Spann
weiten, schwierige Mastenerstellungen und umstandliche Material- 
zubringungeń, zu denen Gasolin-Schlepper, -Winden und -Kora- 
pressoren zugezogen wurden. Die rd. 220 km lange Linie nach St. Louis 
wurde mit H-Masten aus Holz, die rd. 190 km lange Linie iiber River- 
mines nach Crystalcity ais Doppel- 
leitung auf Stahlmasten ausgefiibrt.
AnschluCbahn und sonstigc E in 
richtungen. Das Eisenbahnplanum 
nach Bagnell wurde 18 m breit iiber 
Hochwasserstand angelegt und zu 
groBen Lagerpl&tzen in gleicher Hóhe 
erweitert; befordert wurden hier 
55 5^0 Wagen mit Materiał. Auf der 
Baustelle lagen rd. 15 km Gleis 
875 mm-Spur. Ober den FluB fiihrte 
eine Pfeiierbriicke mit 12 Offnungen.
AnTransportmitteln Waren vorhanden: 
drei 40 t- und zwei 50 t-Dam pfloko- 
motiven, sechs 8 t- und zwei 20 t- 
Gasolinlokomotiven, vier Lokomotiv- 
krane und 124 Flach- und Kippwagen 
verschiedener Arten. Das Baukraft-
werk bestand aus zwei 3000 kW-
Dampfeinheiten, wovon die eine ais 
Reserve diente, und aus drei 471 PS-Olkcsseln zur weiteren Hilfe; 
samtliche Kompressoren und Pumpen ŵ aren dem Baukraftwerk an- 
geglicdert und konnten von den gleichen Maschinisten bedient werden. 
Zwei 100 PS-Oikessel heizten dic Betonmischanlage wahrend des 
Frostes. Ein Wasserwerk fiir den Ifausbedarf mit Filter und einem 
Tank etwa 90 m iiber dem FluBwasserstand konnte taglich
rd. 1 foo m3 liefern. Zur Unterbringung der Menschen waren weit
iiber hundert Gemcinschafts- und EinzelluUiser, Messe, Klubhaus, 
Kinderschule, fiir insgesamt 1200 Mann und 73 Familien erstellt 
worden. Der Bauherr"hatte fiir seine eigenen und die von ihm organi- 
sierten Besuche einen Flugplatz hergerichtet. (Eng. News-Rec. vom
26. 3. 1931.} E. T. Zehme.

Z ur Frage der Dauerfestigkeit des hochwertigen 
Baustahls St. 52.

H. B uchh oltz und E. H. Schulz berichten in „Stahl und 
Eisen" (1931, Heft 31) iiber Dauerbiegeversuche an St 37, einem 
3%igcn Nickclstahl und St 52 mit glatten, gekerbtcn und gelochten 
Proben. Die Priifung glatter Rundstabe ergab bei statischer wie 
dynamischer Beanspruchung 50% Oberlegenheit des St 52 vor St 37. 
Kerbwirkung erhóht die FlieBgrenze (statische Beanspruchungs- 
grenze), setzt aber die Wechselfestigkeit herab. Damit gewinnt die 
lióherc Streckgrenze des St 52 fiir die Dauerfestigkeit gelochter Stabe

wachsende Bedeutung, zumal ja beim Bauwerk die statische Belastung 
vorwiegt.

Dauerbiegeversuche mit zusam m engesetzter Beanspruchung 
zeigten bei iiberwiegender statischer Belastung 30% hohere Trag- 
fabigkeit des St 52 und 3%igen Nickelstahls vor St 37, auch in ge- 
kerbtem oder gełochtem Zustand. Die beiden erstgenannten Stahle 
erweisen sich in dieser Hinsicht ais einander gleichwertig. Die bis
herigen Yersuchsergebnisse lassen es jedenfalls gerechtfertigt er- 
scheinen, dem iiochwertigen Baustahl St 52 in der Praxis wachsende 
Beachtung zu schenken. (Mitteilungen aus dem Forschungsinstitut 
der Vereinigten Stahlwerke, Dortmund.) Dipl.-Ing. Busch.

E in  neues Prinzip fiir Spannungsfernm essungen im Beton.
Nach Mitteilungen in „Engineering News-Record”  1931, Nr. 16, 

wird ein neues MeBprinzip, beruhend auf der Verandcrlichkeit des 
elektrischen Widerstandes mit Spannungsanderungen im elastischen 
Bereich von Stahidrahten, zu Spannungsmessungen in der BigTujunga- 
Bogenstaumauer verwendet.

In zwei ineinander laufenden unglasierten Porzellanplatten 
(19 mm Starkę, 40 mm Breite) sind Ausspamngen fiir die Aufnahme 
von drei parallel gefiihrtcn Stahidrahten mit auBerordentlich hoher 
Elastizitatsgrenze und Zugfestigkeit vorgesehen. Die Drahte stehen 
unter Yorspannung und sind so an den in die Porzellanplatten ein-

gelassenen Messingschrauben verlotet, daB sich durch Langsverscliie- 
bungen der beiden Grundplatten die Vorspannung in zwei von den 
drei Drahten vermindert bzw. erhóht. Durch entsprechende An
ordnung wird eine Kompensation von MeBfelilern erreicht. Der dritte 
Draht bleibt durch die Bewegung unbeeinfluCt und gestattet durch 
gegenseitigen Vergleich der elektrischen Widerstande eine dauernde 
Kontrolle der Arbeitsfaliigkeit des Instruments und bietet auBerdem 
eine Korrekturmoglichkeit fiir die Anderungen des elektrischen Wider- 
stands der Drahte unter dem EinfiuB der verschiedenen Temperaturen. 
Mit einer Wheatestone-McBbriicke wird die Veranderung des Wider
standes gemessen, weichen die Drahte in den verschiedenen Spannungs- 
stadien aufweisen. Langenanderungen von 3 ■ 10—8 (entsprechend 
einer Spanuungsandcrung im Beton Von 0,7 kg/cm2) und Temperatur- 
anderungen von C sollen auf diese Weise noch meBbar sein.

Ein MeBinstrument, das in einem bis 70 kg/cm® beanspruchten 
Betonkorper einbetoniert war, hat dieselben Langenanderungen an- 
gezeigt wie die gebrauchlichcn an der Oberflache des Korpers be- 
festigten mechanischen Dehnungsmesser.

Auf die Schwierigkeit der Eichung des neuen Mefiinstrumentes, 
d. i. der Bestimmung der GroBe der Langenanderung, welche einer 
bekannten Widerstandsanderung zugeordnet ist, wird im Bericht 
nicht weiter eingegangen. Versuche dariiber seien im Gange.

Dipl.-Ing. F. Treiber.

Fiihrung der 
Drahte auf 
den Porzel- 
lan-Piatten.

Der Fern- 
messerinein- 
baufertigem 

Zustande.

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

FuBboden und Fahrbahnen 
fiir gewerbliche und industrielle Betriebe.

Die vom AusschuB fiir wirtschaftliche Fertigung beim Reichs- 
kuratorium fiir Wirtschaftlichkęit herausgegebene RKW-Ver- 
offentlichung Nr. 76 „FuBboden und Fahrbahnen fiir gewerbliche und 
industrielle Betriebe" ist beim Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin S 14, 
unter Bestell-Nr. AWF 242 erschienen und ist in zwei Teile gegliedert. 
Der erste Teil ist von wesentlicher Bedeutung bei der Auswahl der 
Fahrbahnen in bezug auf wirtschaftliche FOrderung, da er die Er
gebnisse der Untersuchungen iiber die Fahrwiderstande verschiedener 
Fahrbahnen behandelt. Hier ist zum erstenm al die Abhangigkeit 
der Zugkraft von der Fahrbahnart unter Beriicksichtigung von Be

lastung, Geschwindigkeit, Raddurchmesser und Lagerart des Fahr- 
zeuges festgestellt',worden. Der erste Teil behandelt also nicht rein 
theoretische Erorterungen; diese theoretischen Erwagungen sind viel- 
mehr auf Grund praktischer Untersuchungen entstanden. Die Er
gebnisse in Form von Rechentabellen sollen dem Fachmann wichtige 
Hilfsmittel fiir die Ausgestaltung von Fahrbahnen an die Hand geben 
und ihm die Beurteilung und Auswahl nicht nur der Fahrbahnen, 
sondern auch in gewissem Umfange der notwendigen Fórdergerate 
erleichtern.

Der zweite Teil bringt eine eingehende Beschreibung gebrauch- 
licher FuBbodenbelage fiir die verschiedensten Zwecke und der ge- 
brauchlichsten Hof- und StraBenbefestigungen. Das Gebiet der 
FuBbodenbelage fiir gewerbliche und industrielle Betriebe ist bisher
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wenig oder gar nicht zusam m enfassend behandelt oder gegliedert 
worden. In der einsclilagigen Literatur besteht in annahernd gleicliem 
Umfange keine zusammeilfassende Beschreibung iiber FuBbóden und 
Fahrbahnen innerhalb der Betriebe. Was an Veróffentlichungen iiber 
die einzelnen FuBbodenbelage, Hof- und StraBenbefestigungen usw. 
erschienen ist, stammt uberwiegend von meist einseitig interessierten 
Kreisen oder behandelt besondere Einzelfragen. Mit Riicksicht auf 
die Verschiedenartigkeit der Anforderungen ist erstm alig  eine 
system atisch e E in te ilu n g  des gesam ten G ebietes vor- 
genommen worden. Bei den FuBbóden erstreckt sich diese Einteilung 
liauptsachlich auf die Festlegung der Eigenschaften, auf die Unter- 
teilung der Betriebe nach den Nutzlasten (leichte, mittelschwere, 
schwere, besonders schwere und -Sonderbetriebe) und auf die Unter- 
teilung nach den Materialien, aus denen die FuBbóden bestehen 
konnen. Die einzelnen FuBbóden- und Fahrbahnarten sind eingehend 
beschrieben und kritisch behandelt, so daB jeder die Wahl treffende 
Fachmann sich ein Bild iiber die ZweckmaBigkeit fiir den eigenen 
Betrieb machen kann. Es ist auch Wert darauf gelegt worden, die 
Kenntnis der einzelnen Starken zu vermitteln, was fiir dic Planung 
von besonderem Interesse ist. In einer iibersichtliclien Tabelle sind 
die verschiedenen Betriebsarten mit den jeweils geeigneten FuBboden- 
beiagen zusammengestellt; in einer besonderen Spalte sind die Gewichte 
der fertigverlegten FuBbóden angegeben. Bei den Hof- und StraBen
befestigungen ist auch ein zweckmaBiges Profil einer FabrikstraBe 
und das Profil einer Schutzinsel festgelegt. Die Herstellungskosten 
fiir Hof- und StraBenbefestigungen sind in Tabelleriform wieder- 
gegeben, und zwar ais Preisverhaltniszahlen mit Bezug auf eine be- 
stimmte Pflasterart. Derartige Preisverhaltniszahlen konnten bei den 
FuBbodenbelagen mit Riicksicht auf die Vcrschiedenartigkeit der 
Materialien und die nicht gleichmaBigen Konjunkturschwankungen, 
denen sie unterworfen sind, leider nicht angegeben werden.

Die Schrift soli dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen 
Architekt bzw. Bauingenieur, Betriebsingenieur und Bauaus- 
fiihrenden zu fórdern und jedem Leser die Móglichkeit geben, 
sich ein Urteil iiber die fiir seine bestimmten Zwecke brauchbaren 
FuBbóden und Fahrbahnen zu bilden. E. Heideck.

Gegen die Uberfiillung der Hochschulen.
Der Reichsverband der Deutschen Industrie, die Vereinigung 

der Deutschen Arbeitgcberverbande E. V., der Bund angestellter 
Akademiker technisch-naturwissenschaftlicher Berufe E. V. utld der 
Verein Deutscher Chemiker haben einen gemeinsamen Aufruf aus- 
gearbeitet, in welchem die Ursachen aufgezeigt werden, die zu der schon 
seit Jahren bestehenden Uberfiillung der Hochschulen gefiihrt haben, 
und damit zu einem Zustande, der bei langerer Dauer und weiterem 
ungehemmten Anschwellen der zum akademischen Studium drangen- 
den Absolventen hóherer Lehranstalten schwere sozial- und wirt- 
scliaftspolitische Gefahren im Gefolge haben muB.

Ganz besonders viele jungę Leute ergreifen in der irrtumlichen 
Meinung, in akademischen Berufen bequemere und bessere Einkom- 
meąsmóglichkeiten vorzufinden, das technisch-wissenscEaftliche Stu
dium, wahrend doch in erster Linie angeborene Begabung fiir die 
Technik oder wissenschaftliche Forschung fiir die Berufswahl aus- 
schlaggebend sein sollte.

Ein viel groBeres Bediirfnis besteht zur Zeit fiir Nachwuchs in 
den handwerklichen und gewerblichen Berufen. Allerdings besteht in 
weiten Kreisen die irrige Auffassung, ais ob fiir jede Tatigkeit in 
Wirtschaft, Handel und Gewerbe und in den staatlichen Einriclitungen 
das Abitur erforderlich sei. Hierin muB unter allen Umstanden ein 
Wandel eintreten, insofe‘rn, ais bei allen Berufen und Tatigkeiten, die 
węder Abitur noch akademisches Studium erfordern, auch in der 
Praxis kein Nachweis fiir eine derartige Ausbildung verlangt wird.

Zum SchluB des Aufrufes wird gefordert, daB alle Kreise der Wirt
schaft sowie der Reichs- und Staatsbehórden bei der Bekampfung des 
Berechtigungswesens zusammenwirken mussen. AufkUirung der 
Offentlichkeit, der Eltern und Schiller der hoheren und Mittelschulen 
iiber dic tatsachlichen Aussicliten im beruflichen Fortkommen der 
Akademiker einerseits und Bereitstcllung von Beschaftigungsmóglich- 
keiten, fiir die keine abgeschlossene hóhere Schul- oder Hochschul- 
bildung erforderlich ist, andererseits mussen das Obel an der Wurzel: 
namlich dem Zustrom zu den hoheren Schulen bekampfen. Dem 
Aufruf ware daher weiteste Yerbreitung in allen Schulen zu wiinsc-hen.

PATENTBERICHT.
Wegen der Yorbemerkung (Eriauterung der nacbstehenden Angaben) s. lleft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B ekan n tgem ach te Anmeldu ngen.
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 45 vom 12. Noveniber 1931-
KI. 4 c, Gr. 35. H 126902. Dr.-Ing. Hubert Hempel, Berlin-Char-

lottenburg, Ebereschenallee 13-17. Dichtung fiir wasser- 
lose Gasbehalter; Zus, z. Anm. H 126826. 12. V. 31.

KI. 4 c, Gr. 35. I i  127468. Dr.-Ing. Hubert Hempel, Berlin-Char-
lottenburg, Ebereschenallee 13—17. Dichtung fiir wasser- 
lose Gasbehalter; Zus. z. Anm. H 126902. 24. VI. 31.

KI. 4 c, Gr. 35. M 245. 30. Wilhelm Muller, Berlin W 57, Winter-
feldstr. 25 a. Wasserloser Scheibengasbehalter. 15. VIIt. 2S.

KI. 19 a, Gr. 15. R 312. 30. Eduard Rolshoven, Utersen i. Holstein.
SchienenstoBverbindung durch Winkellaschen, welche durch 
senkrechte Bolzen mit der Schienenunterlage vcrbunden 
sind. 8. VII. 30.

KI. 19 c, Gr. 2. P 60 549. Klara verw. Pohlig, geb. Balster, Ilse Polilig
u. Udo Pohlig, Recklinghausen, Reitzcnsteinstr. 18. Be- 
tonstraBendecke; Zus. z. Pat. 465 692. 14. VI. 29.

KI. 19 d, Gr. 4. F  7. 30. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., 
Kóln-Mulheim. Hilfsseilbahn zur Verlegung von Seilen fiir 
Kabelbriicken. 1. IV. 30.

KI. 37 a, Gr. 2. H 300. 30. Rudolf Heinz, Reichenbach i. Vogtl., 
Muhlgraben 6. Tragfahiger Bauteil fiir kreuzweis bewehrte 
Decken; Zus. z. Pat. 532 575. 22. X II. 30.

KI. 37 b, Gr. 3. F  69 346. Albert Feifel, Schwab. Gmiind, Schulstr. 5, 
und Otto Stoli, Heidelberg, Unterer Fauler Pelz 3. Stahl
skelett fiir Fachwerkwande. 3. X. 29.

KI. Sob, Gr. x. D 1-22.30. Vladislav Dyrynk, Bratislava (PreBburg), 
Tschechoslowakisclie Republik; Vcrtr.: Dr. I.. Gottscho, 
Pat.-Anw., Berlin SW n . Verfahren zur Herstellung von 
Silikatbeton. 28. III. 30. Tschechoslowakisclie Republik
12. VI. 29.

KI. Sob, Gr. 1. H 135.30. Karl F. Hóller, Salzburg, und Stefan 
SchleB, Gródigb. Salzburg; Vertr.: Dr. F. Quade, Pat.-Anw., 
Berlin-Zelilendorf. Verfahren zur Herstellung kOnstlicher 
Steine aus Kalk. 8. IV. 30. Osterreich 16. IV. 29 fiir Patent- 
anspruch 3.

KI. 80 b, Gr. 1. S 82563, Scottish Dyes Limited, Grangemouth, 
Schottiand; Vertr.: Dr. G. Winterfeld, Pat.-Anw., Berlin 
SW 61. Yerfahren zur Behandlung von Zement, Zement- 
putzmasse. 10. X I. 27. GroBbritannien 10. X I. 26. u.
12. IX . 27.

KI. 80 b, Gr. 25. C 41 S65. ,,Kolloidchemie" Studiengesellschaft
m. b. H., Hamburg, Danielstr. 103, Johannes Benedict 
Carpzow, Bornsen b. Hamburg-Bergedorf, Martin Marek
u. Robert Lenzmann, Hamburg, Bergstr. 28. Verfahren zur 
Herstellung bituminóser Massen, insbes. fiir StraBenbau- 
zwecke. 20. V III. 28.

KI. S ie , Gr. 123. G 83. 30. Griin & Bilfinger Akt.-Ges., Mannheim, 
Akademiestr. 6—S. Betonierungseinrichtung. 13. II. 30.

KI. 85 c, Gr. 1. M 110850. Carbo-Norit Union Verwaltung-Gesell- 
schaft m. b. IL, Frankfurt a. M-, Gervinusstr. 17— 19. Yer
fahren zur Reinigung von Wassern, insbes. von Abwassern, 
unter Abscheidung von in ihnen enthaltenen Bestandteilen; 
Zus. z. Pat. 534 204. 29. VI. 39.

BUCH ERBESPRECH UN GEN .
B au sto ffku n d e. Von Regierungsbaumeister a. D. R .W endehorst, 

Studienrat an der Hoheren Technischen Staatslehranstalt fur Hoch- 
und Tiefbau in Wuppertal-Barmen. Bautechnische Lehrhefte fiir 
den Unterricht an Baugewerkschulen. Herausgegeben unter Mit
wirkung von Ministerialrat Prof. Leopold P eters von Stud.-Rat 
Dipl.-Ing. Walter Kopferm ann. Heft 16. Leipzig Dr. Max 
Janecke, Yerlagsbuchhandlung. Preis RM 1,80,

Ais Erganzung zu dem „Baustoffpraktikum" von Nitzsche 
(Heft 14 dieser Schriftenreihe) gibt das vorliegende Heft eine Zu- 
sammenfassung der bautechnisch wichtigsten Eigenschaften der 
Baustoffe des Hoch- und Tiefbaus. DIN-Vorschriften und amtliche

Bestimmungen sind den einzelnen Abschnitten angefiigt. Die taglich 
sich mehrenden, bandefiillenden Ergebnisse der Spezialforschung zu be
rucksichtigen, wird zwar bei der Bearbeitung von. Lehrheften stets nur 
bis zu einem gewissen Grade gelingen. Keinesfalls aber sollten Satze- 
wie „Zementmórtel zerstórt nąmentlich Sand- und Kalkstein", 
„Portlandjurament widerstandsfahig gegen Sauren", „Tonerdeschmelz- 
zement widerstandsfahig gegen Schwefelsaure" in solchen Heften ent
halten sein. Diese und ahnliche z. T. Firmenanpreisungen entnommene 
Darstellungen miissen aus dem sonst gut angelegten Hefte bei nachster 
Gelegenheit rerschwinden.

Hummel.
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A n t e i l  d e r  K o n s t r u k t io n  u n d  d e s  M a te r ia ls  an  d em  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  A u sb a u  n ie d e r e r  W a s s e r k r a f t - G e f a l le  m it 
besonderer Beriicksichtigung der Verhaitnisse an der Ruhr. Von 
D r.-lng. O sk a r  S p e tz le r .  Berlin 1931, Verlag von Julius 
Springer. Preis geh. RM 5,40.

Unter dem T itel „W irtschaftlicher Ausbau der Ruhrwasser- 
krafte" erschien in H eft 38 dieser Zeitschrift bereits ein Auszug des 
Buches, der eine sehr gute Ubersicht der verschiedenen Fragen gibt, 
welche der Yerfasser nach den im  T itel bezeichneten Gesichtspunkten  
ordnete. Dcm Betonfachm ann b ietet insbesondere der zweite Abschnitt 
iiber den Anteil des Materials an dem  wirtschaftlichen Ausbau niederer 
Gefalle reiche Anregung. Hier werden fiir neuzeitliche Betonbereitung 
wichtige und grundlegende MaBnahmen nach Versuchsergebnissen im  
Laboratorium und auf der B austelle eingehend besprochen. Man 
gewinnt daraus die wcrtvollc Erkenntnis, welche Bedeutung solchen  
planmaBigen Untersuchungen zukommt und in weich giinstiger W eise 
sie die W irtschaftlichkeit beeinflussen. Da dic gewonnenen Ergebnisse 
zum Teil allgem eine G ultigkeit besitzen, wird jeder Ingenieur, der m it 
Entwurf und B auleitung groBerer Betonbauten zu tun hat, reichen 
Nutzen aus der Durcharbeitung des Spetzlerschen Buches ziehen.

D r.-lng. 1’A lle m a n d .

D e u t s c h e r  A u ssc h u B  f iir  E is e n b e t o n .  H e f t  69. V e r s u c h e  
z u r  F e s t s t e l l u  ag d e r  S c h e r f e s t ig k e i t  u n d  W a ss e r -  
d ic h t j g k e i t  d e s  B e t o n s  in  d en  A r b e i t s f u g e n  b e i  v e r -  
s c h ie d e n e r  F u  g e n  b e h a n d lu n g . Ausgefiihrt in dem M aterial- 
prufungsam t der Bayer. Landesgcwerbcanstalt in Nurnberg 1927 
und 1930. Bericht erstattet von o. Prof. K. H ager und Dr.-lng. 
E. Nenning. Berlin 1931, W. Ernst und Sohn. Preis geb. RM 4,— .

Der iiberwiegende T eil des neuen Forschungsheftes ist den 
Scherversuchen gewidm et, dic bei der groBen V ielseitigkeit des Ver- 
suchsprogramms unter weitgehender Anpassung an dic verscliiedenen  
Vcrarbeitungsmethoden des Betons nicht nur eine wertvolle Be- 
reicherung der Betonforschung darstellen, sondern auch w ertvolle  
Fingerzeige fiir dic Praxis enthalten. D ie  W asserdurchlłssigkeits- 
versuche gestatten nur in geringem Um fange eine praktische Nutz- 
anweridung, da die verwendete Źem entdosierung von 400 kg Zement 
pro Kubikmeter fertigen Betons praktisch nur selten —  und das m it 
Recht —  zur Anwendung gelangt. W enn die Yersuche gezeigt haben, 
daB die Arbeitsfugen durchweg nicht wasserdurclilassiger ais der 
Beton selbst waren, so wird sich dieses giinstige Ergebnis kaum auf 
Dosierungen von etwa 150 bis 250 kg Zem ent pro Kubikm eter B eton  
ubertragen lassen, w ie sie beispielsweise im Wasserbau die Regel 
bilden. Zudem hat ja die praktische Bauerfahrung durchweg gezeigt, 
daB gerade die Arbeitsfugen im  Vergleich zu dem ubrigen Beton  
GroBkanale der W asserdurchlassigkeit darstellen.

B ei den Scherversuchen wurde der EinfluB der Zementart
—  H andclszem ent, hochwertiger Zement — , der Verarbeitung —  erd- 
feucht, plastisch, fliissig —  und der Fugenbehandlung —  unbeliandelt, 
angenaBt, angenaBt und m it Zement bestreut, m it Zementmortel 1 : 2,5 
bestrichen bzw. aufgerauht, aufgerauht und angenaBt, aufgerauht und 
m it Zementschlampe bestrichen, aufgerauht. und m it Zementmortel 
bestrichen —  an je sechs Parallel-Versuchskorpern untersucht. Es ist  
erstaunlich, w ie verschiedeńartig sich insbesondere die verschiedenen  
Behandlungsm ethoden der Fugen hinsichtlich der erzieltcn Scher
festigkeit verhalten haben. D ie Schwankungen in der letzteren be
tragen teilw eise mehr ais 100% . D ie Versuche zeigen auch, daB die 
Arbeitsfugen bei den verschiedenen Konsistenzen individuell behandelt 
werden mussen.

D ie Ycrsuchsergebnissc sind in sehr schóncr und ubersichtlicher 
W eise zusam m cngestellt. E ine knappe Zusammenfassung der 
Folgerungen aus den Yersuchsergebnissen gestattet einen schnellen  
Uberblick Iiber den EinfluB der verschiedenen Varianten auf dic 
Gute des Betons. Aus jeder Yrorsuclisgruppe wurden besonders 
typische Vcrtreter ausgewahlt und die Bruchbilder wiedergegeben.

D as neue Forschungsheft verdient wegen seiner v ielseitigen  
Yrersuchsergebnisse w eiteste Verbreitung in der Praxis. D ie knappe 
Darstellungswei.se und vorziigliche Vcrsuchsauswcrtung werden bei 
dem Leser den angenehm sten Eindruck hinterlassen.

D r.-lng. F. T ó lk e .

D ie  F la c h b a u w o h n u n g  f iir  d a s  E x is t e n z m in im u m . Von 
Magistrats-Oberbaurat Erich H e in ic k e ,  Berlin. Der wirtschaft- 
lichc Baubetrieb, Band 5. 1931. Bauweltverlag Berlin SW  68.
Preis brosch, RM 4,50.

Wahrend sich die Meinung ziem lich festgesetzt hatte, daB fiir 
den Siedlungsbau im  2 % geschossigęn Reihenhaus der B autypus 
zu crblicken sei, der das Optimum an W ohnwert und W irtschaftlichkeit 
auf sich vereinige, fiihrt Heinicke den Nachweis, daB unter gewissen 
Bedingungen der eingeschossige Fiachbau die \Y'ohnung fur das 
Existenzm inim um  darstelle. Ybraussetzung sei dabei eine zeitgemaBe 
YYandlung in  der W ohngesinnung und eine Neubearbeitung der den

Fiachbau auflerordentlich rerteuernden Baupolizeiverordnungen, die

fiir den Fiachbau schlieBlich —  Ausnutzung zulassen miiBten, wodurch

angesichts der Herabzonung den Forderungen nach Licht und Luft 
hinlanglich Genuge geleistet sei. Zur Beweisfuhrung der W irtschaft
lichkeit solchen eingeschossigen Flachbaus wurden. an Hand einiger 
Bebauungsplane fiir 1-, 5- und iogeschossige Bcbauung die Anlieger- 
kosten erm ittelt und verglichen und fiir 7 von Heinicke vorgeschlagene 
Flachbau-Hausformen die Gesamtkósten, die K ostendeckung und B e
lastung errechnet. M angelnde M onum entalitat in solchen Siedlungs- 
bildern dttrfe kein Einwand des Architekten sein, denn schlieBlich sei 
Hauptaufgabe des Siedlungsbaus, das YVohnen unter gesunden B e
dingungen bei gleichzeitig tragbaren Mieten zu ermoglichen. Da die 
bisherige Sicdlungspolitik besonders in den letzten Jahren den Punkt 
,,tragbare Mieten" nicht zu realisieren vermochte, wird der Heinicke- 
sche Vorschlag von allen Stadtebauern und Architekten aufs ernsteste  
zu priifen sein. H u m m e l.

D ie  g e o io g i s c l ic n  G r u n d la g e n  d e r  V e r b a u u n g  d e r  G e-  
s c h ie b e h e r d e  in  G e w a sse r n . Von Prof. Ing. Dr. phil. J. S t in y ,  
W ien. V I und 121 Seiten. Yerlag Julius Springer, Wien. 40 Abb. 
Preis geh. RM 13,-—.

Der bekannte Yrerfasser der „Technischen Geologie" und „Tech
nischen Gesteinskunde" zeigt in anschauiicher W eise die geologischen  
Grundlagen der W ildbachvęrbauung auf, die dem ausfiihrenden In
genieur eine H auptstiitze wirtschaftlicher Planung sein sollten. Belegt 
durch zahlreiclie gut gewahlte Beispicle behandelt der Yerfasser die 
verschiedenen Formen der W asseranbruche in Geschiebeherden; zu
nachst die feilenformigen Anbriiche, die zweckmaBig durch hohe 
Querwerke verbaut werden, dann Keilanbriiche, denen man m it ahn
lichen MaBnahmen wie den Auskolkungen unterhalb von Wehren be- 
gegnet (Sohlenbefestigung, Energśevernichtung). Diesen Langsschur- 
fungen des W assers stehen Querschurfe gegenuber, Uferanbriiche, die 
besonderen Hangschutz, wie Leitwerke, Buhnen u. dgl., erfordern. 
Nach Besprcchung der Dammanbruche, dereń Gefahrlichkeit durch die 
bekannten Briiche an kunstlichen Dam m en genugsam erwiesen ist, 
werden die B latt- und Muschelanbruche erortert, die nicht auf die 
Schtirfkraft des Wassers, sondern auf Massenbewegungen (Rutschun- 
gen) zuriickzufiihren sind. SchlieBlich werden die Fragen der Jung- 
schuttm assen ais Geschiebeherde eingehend beleuchtet und Richtlinien  
fur die Verbauung gegeben. Der W ert der Abhandlung besteht einmal 
in der wissenschaftlichen Grundlichkeit und klarcn Ubersicht, und dann 
den praktischen, dem Wasserbauer willkom m enen W ihken fiir sinn- 
gemaBc Anwendung. Die A usstattung des Buches entspricht dem 
vorzuglichen Inhalt. D ipl.-Ing. Th. B u s c h .

M e h r .s t ie l ig ę  R a h m e n , Gebranchsfertige Formeln zur Berechnung 
mehrfach statisch unbestim m ter rahmenartiger Stabsystem e ais 
H ilfsm ittel fiir den entwerfenden Ingenieur und fiir den Konstruk- 
tionstisch. Von Prof. D r.-lng. A. K le in lo g e l ,  Privatdozent an der 
Technischen Hochschule Darm stadt.

D ritte vollstandig neubcarbeitcte und bedeutend erweiterte 
Auflage in 2 Banden. Erster Band: Rahm en m it waagereclitem  
Riegel, 15 Haupt-Ralim enform en m it 17 Sonderfallen, O50 Abbildun
gen, sowie 2 ausfiihrliche Zahlenbcispiele. In 3 Lieferungen; bis jetzt 
erschienen: Lief. 1 u. 2. Verlag von W ilhelm  Ernst & Sohn, Berlin 
1931. Preis fiir Lieferung 1 u. 2 geheftet je RM 7,20.

D ie dritte Auflage erscheint in vollstandig neu bearbeiteter Form. 
Die groBere Zahl von Rahmenformen hat zu einer Zweiteilung gefiihrt. 
Der system atische Aufbau der Formeln wurde gegenuber der zweiten  
Auflage vereinfacht und iibersichtlicher gestaltet.

D ie Fachleute, die das in der Praxis wohlbekannte Buch nutz- 
bringend angewendet haben, werden die neue verbesserte Form sicher- 
lich ais einen Fortschritt begriiBen. E. P.

N euerscheinungen.

N e u e  M e th o d e n  d e r  T r a g e r -  u n d  R a h m e n b e r e c h n u n g .  Y'on 
Dipl.-Ing. W. B a s c l i in s k i j .  Staatlich Technisch-W issenschaft- 
licher Yrerlag „Gosnaoutschtechisdat", Moskau. Preis 2 Rub. 50 Kop. 
(etwa RM 5,— ).

D u r c h  d en  K a u k a s u s  zu r  W o łg a . Von Fridtjof N a n s e n . Mit 
42 Abbildungen und 4 Karten. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig G r: 
Preis geh. RM 8,50, in Ganzlwd. geb. RM 10 .— .

E is m e e r f lu g .  YTon George H. W ilk in s .  Mit 24 Abbildungen und 
I Kartę. Yerlag F. A. Brockhaus, Leipzig C 1, Preis Halblwd. gebunden  

RM 2.S0, Ganzleinen RM 3.50.

Ur u n d  d ic  S in t f lu t .  Sieben Jahre Ausgrabungen in Chald&a, der 
H eim at Abrahams. Y'on Dr. C. L e o n a r d  W o o le y . Verlag F. A. 
Brockhaus, Leipzig C 1. Preis geheftet RM 6.50, in Leinen gebunden

FU r d ie  Schrifile iLung veran t\vo rtlich : P ro f. D r.-ln g . E . P ro b st, K arlsru h e  i. IJ. — Y e r la g  von  Ju liu s  S p rin g e r  in iie rłin  W. 
D ru ck  y o n  H . S . H erm ann G . m. b. H ., B erlin  S W  19 , B eu ih strafle  8.


