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DIE DO N A U BRU CKE BEI B E LG R A D  IM ZU GE DER NEUEN BAH NLIN IE B E L G R A D —PANCEVO.
Von M. Metzler, Dortmund.

(Fortsetzung und SchluB von Seite 878.)

D ie  B e s ic h t ig u n g s w a g e n .
Um die unter der Fahrbahn liegenden Bauteile zuganglich 

zu machen, sind fiir die 7 Uberbauten 2 Besichtigungswagen vor- 
gesehen, die auf besonders angeordneten Tragern laufen und die 
ganze Briickenbreite bestreichen konnen. An den Pfeilerkópfen

Haupttrager

einwarts geruckt. Diese Breite wird durch acht Stahliiberbauten 
von je 32 m Stutzweite iiberbriickt.

Wie bei der Strombriicke ist fiir den ersten Ausbau nur 
ein Eisenbahngleis vorgesehen und die StraBenfahrbahn seitlich
davon angeordnet,

? Windverbond. Brmsverbondu- 5chlin§srverł>and

Abb.

mit den gleichen Breitenabmessungen wie 
dort. Auch der zweite Ausbau erfolgt hin
sichtlich der Anordnung der Gleise und 
der StraBenfahrbahnen nebst FuBwegen 
und dcren Abmessungen in gleicher Weise 
wie bei der Strombriicke.

Um Ausweich- und Uberholungsmog- 
lichkeit zu geben, werden bei dem zweiten 
Ausbau iiber den Pfeilern V III  und X I I I  
die StraBen bis auf 4,5 m verbreitert.

Fiir den ersten Ausbau sind nur zwei 
einwandige Haupttrager im Abstand von 
10 ,1 m angeordnet. Beim zweiten Ausbau 
wird auBen, neben diesen, im Abstand von 
je 0,8 m noch ein zwei ter Haupttrager ein
gebaut und so mit dem ersten verbunden, 
daB beide gemeinsam tragen. Der Achs- 
abstand der verbundenen Haupttragerpaare 
von xo,9 m entspricht dann dem der Strom- 
brticke. An diese Haupttrager schlieBen 
dann die auskragenden Konsolen mit 
Langstragern an, die die StraBen und FuB-

Zva/er /tasiau

sind Aussparungen vorgesehen, dic auch hier die Durchfahrt der 
Wagen gestatten. Um die auBcrhalb der Haupttrager liegenden 
Bauteile erreichen zu konnen, sind auf beiden Seiten der Wagen 
ausschiebbare Ausleger vorgesehen. Zunachst erfolgt dereń B e
wegung durch Handantrieb, doch sind alle Einrichtungen ge
troffen, um auch elektrischen Antrieb verwenden zu konnen.

Das Gewicht eines Wagens betragt: 
Stahlbauteile ...................................
Maschineller Antrieb und Gegengewichte

zus.:

7,90 t 
6,10 t 

14,00 t

D ie  F lu tb r iic k e .

Um nach erfolgter Eindeichung des Donauriedes dem 
Hochwasser 'der Donau und der Save den notwendigen AbfluB 
zu geben, ist der Deich etwa 260 m vom linken Donauufer land-

wege aufnehmen. Im iibrigen entspricht die Ausbiklung der 
Fahrbahnen denen der Strombriicke.

Die Haupttrager sind ais Blechtrager auf zwei Stiitzen von
3 m Steliblechhohe ausgebildet. Sie sind auf den Pfeilern 
zentrisch iibereinander gelagert, um die Pfeilerbreite moglichst 
schmal zu halten. A uf den Pfeilern IX  bis X V  ist das untere 
Lager fest, das obere beweglich, A uf Pfeiler V II I  ist ein festes 
und auf Widerlager X V I ein bewegliches Lager angeordnet.

In der Ebene der Quertrageruntergurte liegen der Wind- 
und Bremsverband, letzterer im mittleren Felde.

In den Abb. 14 und 15  sind die Gesamtanordnung eines 
Uberbaues, sowie die Querschnitte des ersten und zweiten Aus- 
baues gegeben.

Die Grundlagen der statischen Berechnung sind die gleichen 
wie die der Strombriicke. F iir die Stahlkonstruktion ist eben- 
falls St. 37 und fiir die Auflager Stg. 52,81 gewahlt.
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Die Abb. 16 und 17  zcigen dic bauliche Ausbildung der Haupttrager nebst 
Auflagern und Fahrbahn.

Das gesamte rechnerisch ermittelte Gewieht des ersten Ausbaues stellt sich auf 
1419,8 t. Im einzelnen verteilt sich dieses je Offnung auf die:

H a u p ttra g e r .......................... 77,4 t  =  2,42 t/m
F a h r b a h n ...............................85,0 t  =  2,66 t/m
V e r b a n d e ............................... 9,0 t  =  0,28 t/m
A u flag er...................................  6,0 t =  0,19 t/m

Zusam m en..................177-5 t =  5,55 t/m

D ie A u fs te l lu n g  a u f d er B a u s te l le .

Bei der GroBe der Arbeitsleistungen auf der Baustelle waren besonders sorg- 
faltige MaBnahmen fiir ihre Durchfiihrung zu treffen, um die gesteliten Lieferfristen 
einhalten zu konnen.

Auf der rechten Stromseite in unmittelbarer Nahe der Baustelle stand ein Lager- 
platz zur Yerfugung, auf dem die Baustelleneinrichtung untergebracht werden konnte. 
AuBer den Nebenanlagen, wie Baubiiro, Werkstatte und Magazin, wurde hier auch 
die Kraftzentrale errichtet.

Der Kraftbedarf zur Erzeugung der elektrischen Energie — Gleichstrom von 
220 Volt — zum Betrieb samtlicher Krane, elektrisch betriebener Werkzeuge und

Licht und zur Erzeugung der PreB
luft fiir Niethammer und sonstige 
PreBluftwerkzeuge wurde einschlieB- 
lich der notigen Reserven zu ins- 
gesamt 300 P S  ermittelt. Hierfiir 
gelangten 4 M.A.N.-Dieselmaschinen, 
Viertakt-Bauart, mit je 75 P S  Leistung 
zur Aufstellung. Je  zwei der Diesel- 
mascliinen wurden zum Antrieb 
von zwei Gleichstromgeneratoren von 
75 P S  und zwei Kompressoren von 
ro,5 m3/min Leistung verwendet. 
Abb. 18 gibt ein Gesamtbild des 
Lagerplatzes.

Die Beforderung der gesamten 
Bauteile erfolgte ab Regensburg zu 
Schiff auf der Donau bis zur Baustelle. 
Hier wurde eine Entladestelle errichtet, 
die soweit im Strom stand, daB auch 
bei niedrigstem Wasserstand die Schiffe 
anlegen konnten. Diese Entladestelle 
stand mit dem Lagerplatz und der 
Riistung der Strombriicke in unmittel
barer Yerbindung.

Das Aufstellungsgeriist der Senk
kasten war mit. der Entladestelle 
verbunden. In geniigender Hohe iiber 
dem hóchsten- Flochwasser war eine 
fahrbare Biihne eingebaut, auf der 
der Zusammenbau der Senkkasten 
erfolgte. Kraftige Dalben dienten zum 
Schutz gegen das Anfahren von 
Schiffen und gegen Eisgefahr.

Fiir das Lóschen der Schiffe war 
ein elektrisch betriebener Bocki;ran 
von 20 t  Tragkraft aufgestellt. Fiir 
die Aufstellung der Senkkasten stan- 
den zwei feste Bockkrane mit je zwei 
handbetriebenen Hubwerken von je 
fiinf Tonnen Tragkraft zur Verfiigung. 
Mit diesen wurden die Senkkasten zu 
Wasser gebracht.

Abb. 19 zeigt die nach der 
Riistung der Strombriicke fiihrende 
Transportbriicke.

Die Aufstellung der tlberbauten 
der Strombriicke erfolgte auf festen Ge- 
riisten. Da stets nur zwei Geriiste im
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Nacłi erfolgtem Zusammenbau wurden an den vier Kanten 
die Flascheriziige der Bockkrane angeschlagen, der Senkkasten 
angehoben und die Aufstellungsbuhne seitlich versclioben und 
dieser dann zu Wasser gebracht. Abb. 20 zeigt einen fertig 
zusammengebauten Senkkasten, in den Flaschenziigen hangend, 
mit seitwarts verschobener Biihne.

Der Senkkasten fiir Pfeiler V III  wurde unmittelbar an 
seiner Ver\vendungsstelle zusammengebaut, an die er nur bei 
hochstem Hochwasser schwimmend hatte gebracht werden 
konnen. E s muBte hier auch eine besóndere fahrbare Anlage 
zur Erzeugung des elektrischen Stromes und der PreBluft ver- 
wandt werden.

Die Aufstellung eines Senkkastens nahni bis zum Ab- 
schwimmen durchschnittlich aclit Wochen in Anspruch. Ins
gesamt waren auf der Baustelle 247 050 Nieten zu schlagen.

Die Aufstellung der Oberbauten der Strombriicke 
begann mit der Offnung A  und von da aufeinanderfolgend bis 
Offnung G.

Die Bauteile der Gurtungen waren bereits in Halften fertig 
fiir den Einbau angeliefert. Die Diagonalen und teilw eise auch 
die Vertikalen muBten mit Riicksicht auf den Eisenbahn- 
transport in der Lange geteilt angeliefert werden. Dereń StóBe 
wurden bereits auf dem Lagerplatz genietet, so daB diese Stabe 
dann in ganzer Lange eingebaut werden konnten. Da auch 
die Bauteile eines O berbaues stets insgesamt angeliefert

Auf die Rciste war eine stahlerne Riistung aufgebaut, dereń 
innere Tragwande d ie 'L ast der Stahlkonstruktion der Briicke 
und dereń auBere Tragwande die Raddriicke des Aufstellungs- 
kranes iibernahmen.

Die Plattform des Geriistes war mit 50 mm starken Bohlen 
auf Belaghólzern abgedeckt.

In dic Briickenachse war das Transportgleis eingebaut, 
dessen Unterstutzungstcile fiir eine Last von 25 t berechnet 
waren.

Um .das Geriist gegen Winddruck senkrecht zur Briicken- 
achse zu sichern, wurde bei der Aufstellung der Stahlbauteile 
zunachst der Untergurt mit unterem Windyerband eingebaut, 
der dann gleichzeitig den Yerband des Geriistes bildete.

Fiir die Aufstellung der Bauteile diente ein elektrisch be- 
triebener Portalkran mit zwei Laufkatzen von je 25 t Tragkraft, 
die gleichzeitig arbeiten konnten.

Abb. 20.

Abb. 19.

Der Versand der Bauteile eines Senkkastens erfolgte ge
schlossen, so daB dereń Zusammenbau ohne Zeityęrlust erfolgen 
konnte. Zunachst wurde das Stahlgerippe aufgestellt und dann 
die Blechverkleidungen eingebaut. Zwischen Blech und StoB- 
lasche wurde ein mit Bleimennige getrankter Jutestreifen ein
gelegt, um die Dichtigkeit zu erhóhen.

wurden, konnte dessen Aufstellung ebenfalls ohne Aufenthalt 
erfolgen.

Zunachst wurden die Auflager gestellt, die unteren 
Gurtungen in genauer Lage vorgestreckt und die Falirbahnteile 
nebst unteren Verbanden eingebaut. AnschlieBend daran feld- 
weise die Yertikalen, die Diagonalen und die oberen Gurtungen 
mit Verband. Schon wahrend des Zusammenbaues der Haupt
trager wurde, von den Auflagerknotenpunkten ausgehend, der 
Untergurt nach der Mitte zu so weit genietet, daB das Einsetzen 
des SchluBsttickes der oberen Gurtung und die Berichtigung 
der Hóhenlage des Oberbaues nach Einsetzen dieses Stiickes 
nicht behindert wurde. Fiir die Arbeiten am Obergurt wurde 
ein durchlaufendes Geriist angehangt. Dieser Arbeitsvorgang 
wurde bei allen Oberbauten eingehalten.

Zur Beschleunigung des ganzen Aufbaues waren zwei voll- 
standige Geruste vorgesehen. Nachdem ein O b erbau  zusammen
gebaut war, konnte daher mit der Aufstellung des nachsten 
O b erb au es begonnen werden.

In dem ersten Baujahr 1929 konnten infolge der lang- 
dauernden Hochwasser und des langen Winters nur zwei Obere 
bauten aufgestellt werden. Im zweiten Baujahr fielen dies- 
Behinderungen weg, so daB in diesem drei Oberbauten fertig 
aufgestellt werden konnten. Die Aufstellung der beiden letzten 
Oberbauten erfolgte im Baujahr 1931.

An Nieten waren auf der Baustelle je O ffnung  88 760 Stiick 
zu schlagen, insgesamt 621 320 Stiick.

Strom standen, konnte ohne Behinderung der Schiffahrt von der 
Freihaltung einer Schiffahrtsóffnung in diesen abgesehen werden. 
Unter jedem Knotenpunkt der Haupttrager konnten daher Pfahl- 
joche vorgesehen werden. Diese reichten etwa 2,5— 3,5 m iiber 
Mittelwasser. F iir die gleichmaBige Druckverteilung waren Stahl- 
roste vorgesehen. Die hóchste Pfahlbelastung betrug etwa 27 t.

Abb. 18. Lagerplatz.
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In den Abb. 21 und 22 sind einige Abschnitte der Auf
stellungsarbeiten wiedergegeben.

Die Aufstellungsarbeiten wurden durch die Witterungs- 
yęrhaltniśse starli beeinfluBt. Im Friihjahr und Herbst ver- 
ursachten starkę Stiirme oft dic tagelange Einstellung jeglicher 
Arbeiten, im Friihjahr 1928 muBten diese sogar wochenlang ein- 
gestellt werden. Starkę, langandauernde Iiochwasser, die sich 
in den Baujahren 1929 und 19 31 besonders bemerkbar machten, 
behinderten das Abbinden der Pfahljoche und damit das Fertig- 
stellen der Geriiste.

Der Eisgang auf der Donau, der sich im Winter 1928/29 
besonders bedrohlich bemerkbar machte, gefahrdete die Auf- 
stellung der Senkkasten, des Entladegeriistes und der Transport- 
briicke und behinderte auch sehr die Zufuhrung der Bauteile 
zur Baustelle. Trotz aller erschwerenden Umstande konnten 
die gesamten Uberbauten der Strombriicke zu dem festgelegten 
Zeitpunkt fertiggestollt werden, wobei noch erwahnt sei, daB die 
ganzen Arbeiten ohne nennenswerte Unfalle verliefen.

Bei der Drucklegung dieser Veroffentlichung ist mit der 
Lieferung der Bauteile fiir die Flutbriicke noch nicht begonnen. 
Die Aufstellungsarbeiten konnen yoraussichtlich erst im Jahre
1932 durchgefiihrt werden.

A llg e m e in e s .
Die Lieferung und die Aufstellung der Yorbeschriebencn 

Stahliiberbauten wurden auf Sachleistungsvertrag seitens der 
jugoslavischen Regierung den nachstehenden Briickenbau- 
anstalten ubertragen:

I-I e in , L e h m a n n  &  Co., A.-G., Dusseldorf, 
G u te h o ffn u n g s h u t te  A .-G ., Oberhausen,
C; H. Ju c h o , Dortmund,
A u g . K lo n n e , Dortmund,
F r ie d . K ru p p  A .-G ., Fricdrich-Alfred-Hiitte, Rhein- 

h ausen-Niederrhein,
M a s c h in e n fa b r ik  A u g s b u rg -N iirn b e rg  A.-G., 

Werk Gustavsburg, Gustavsburg,
Y c r e in ig t e  S ta h lw e r k e  A .-G ., Abt. Dorttnunder 

Union, Dortmund.
Diese Werke beteiligten an der Lieferung noch die nach- 

stehend genannten Briickenbauanstalten mit etwa 20% : 
J .  G o lln o w  & _ S o h n , Stettin,
F łe n d e r  A .-G ., Diisseldorf-Benrath,
G e s e l ls c h a ft  H a r k o r t ,  Duisburg,
H i lg e r s  A .-G ., Rheinbrohl,
L o u is  E i le r s ,  Hannover-Herrenhausen,
S te f fe n s  & N o e lle , Berlin-Tempelhof.

Die gesamten Bauarbeiten sind noch nicht zu Ende gefiihrt. 
Dic fiir dereń Durchfiihrung in Frage kommenden Stellen sind 
heute noch in Tatigkeit.

Die Bauleitung der Auftraggeberin liegt in Handen des 
jugoslavischen Bauten- bzw. Verkehrsministeriums, das diese 
durch die Sektion fiir die Erbauung der Bahnlinie Belgrad— 
Pancevo ausiiben laBt, d ie 'auch  die Entwurf gepriift und 
genchinigt hat.

Dic Werkstoffabnahme, sowie die der 
fertigen Stahlbauteile in den Werkstatten 
erfolgte durch Ingenieure der jugoslavischen 
Delegation in Berlin.

Die Uberwachung der Arbeiten auf der 
Baustelle, sowie die Abnahme der fertigen 
Uberbauten fiihrte die genannte Sektion aus.

Mit der Durchfiihrung der Entwurfs- 
arbeiten fiir die Stahliiberbauten, dereń 
Aufstellung auf der Baustelle und mit der 
gesamten Geschaftsfiihrung ist seitens der 
vertragschlieBenden Werke die Yereinigte 
Stahlwerke A.-G., Dortmund, beauftragt.

Die Abwicklung der finanziellen Ge
schafte liegt bei der Stahlunion-Export G. m.
b. H., Dusseldorf, die auch mit die Ycr- 
handlungen bei VertragsabschluB, fiihrte. 

Fiir die Durchfiihrung der Abnahme der fertigen Stahlbauteile, 
dereń Yersand ab Regensburg auf der Donau bis zur Baustelle und 
der Aufstellungsarbeiten ist eine besondere Gesellschaft bcstellt

Die auf der Baustelle beschaftigten deutschen Beamten und 
Arbeiter wurden von den ausfiihrenden Werken entsandt. Die 
gesamte iibrige Belegschaft bestand aus jugoslavischen Arbeitern.

Die jugoslavischen Dienststelleu waren in jeder Weise 
bemiiht, die ausfiihrenden deutschen Werke in ihren Arbeiten zu 
unterstiitzen, und haben damit vie| zu dem Gelingen des Werkes 
beigetragen.

Da es sich um einen Sachleistungsvertrag handelte, waren 
die ausfiihrenden Werke gehalten, auch alle fiir den Bau in 
Betracht kommenden Nebenleistungen und Lieferungen durch 
deutsche Werke ausfiihren zu lassen. Zu diesen Leistungen und 
Lieferungen gehorten insbesondere der Versand auf der Donau, 
die Lieferung der Geriiste, Baubaracken und maschinellen Ein- 
richtungen und die Ausfuhrung der Deckanstriche auf der 
Baustelle.
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UBER EINE DRINGEND NOTWENDIGE KLASSIFIZIERUNG DES KLEIBO DENS 
FUR DIE ZW EC K E DER ERDBAUTECHNIK.

Yon llegierungsbaumeister a. 1). Dr.-Ing. Zill, Wilhelmshai-en.

t Jb c rs ic h t : Der Kleibóden ist fiir die Zwecke der Erdbautechnik 
nach seinem p rozen tu alen  W assergeh a lt in 3 Klassen einzuteilen.
I. Kiasse bis zu 35% Wassergehalt (goospuriges Gerat verwendbar);
I I .  Klasse 35-60% Wassergehalt (óoospuriges Gertit); I I I .  Kiasse 
60-80% Wassergehalt (Hand- und Karr- oder Patentgleisbetrieb, 
gegebenenfails Zwischenlagernng vor dem Einbaucn).

Bei der Entwurfsaufstellung eincrseits wie- auch bei der 
Kostenberechnung beim Submissiónsverfahren anderseits spielt 
in der Erdbautechnik die genaue Kenntnis der Bodenlagerungen 
und die eindeutige Kennzeiclmung der Bodenarten eine ganz 
wesentliche Rolle. Quantitativ wie qualitativ mu U durch 
Scliiirfungen oder Bohrungen in ausreichender Zahl das Vor- 
konimen der verschiedenen, angetroffenen Bodenarten fest- 
gelegt werden. Bei Kleivorkommen bilden min UnregelmaBig- 
keiten der Lagerung zwischen den anderen meist sandigen 
Bodenarten wic auch von Kleibóden verschiedenster Natur 
untereinander beinalie die Regel; deshalb ist hier bei den Boh
rungen die gróBte Sorgfalt anzuwenden.

Trotz genauer und zureichender Schiirfungen und Boh
rungen bringt nun aber die Yerarbeitung v.on Kleibóden 
doch noch meistens groBe Uberrascliungen, sowohl fiir den 
Entwurfsaufsteller wie auch fiir den Unternehmer der Bau- 
ausfiihrungen, und der Austrag von Streitigkeiten, haufig sehr 
erheblichen Umfanges, zwischen Bauherru und Unternehmer 
kcnnzeichnet diese Bauausfiihrungen. Nachforderungen in 
doppelter Hóhe der urspriinglichen Angebotssumme und noch 
weit dariiber hinaus sind keine Seltenlieiten und vielfach auch 
berechtigt! Es besteht daher ein zwingendes Bedtirfnis, hier 
Abhilfe zu schaffen und Grundlagen dafiir zu geben.

Die Uberrascliungen beim Kleivorkommen beruhen namlich 
darauf, daB der Kleibóden durchweg nur nach m in e ra lisc h - 
g e o lo g isch em  B e fu n d  in den Schiirf- oder Bohrprotokollen 
gekenuzeichnet wird. Mąn unterscheidetgrauen, blauen, braunen, 
braungrauen usw., weiter reinen oder sandigen Klei, auch wohl 
mageren oder fetten Klei. Die Bohrproben werden dem am 
Submissionsverfahren teilnehmenden Unternehmer in offenen 
Kasten vorgezeigt, in denen sie nach langerer Lagerung meistens 
vollstandig abgetrocknet lagern!

Beim Erdbau interessiert iiber fast nur der p ro z e n tu a le  
W a sse rg e h a lt , sowohl fiir den Entwurfsbearbeiter wie auch 
fiir den bauausfiihrenden Unternehmer. Die vorherige richtige 
und einigermaBen zutreffende Annahme des SchwundmaBes 
(SackmaBes) ist fiir den Entwurfsbearbeiter beim Massenaus- 
gleich von ausschlaggebender Bedeutung, auch kann er den 
Voranschlag zutreffender aufstellen. Hinsichtlich der Bewertung 
des Schwierigkeitsgfades fiir die 'Bauausfiihrung ist fiir den 
Unternehmer ebenfalls einzig und allein der prozentuale Wasser
gehalt von grundlegender Bedeutung.

Die in der Regel zu verarbeitenden Kleibóden haben 
W a sse rg e h a lte  vo n  20—80! Ist der Wassergehalt noch 
gróBer, so ist der Boden ais Schlamm zu bezeichnen. Schwund- 
mafie von 50%  sind keine Seltenlieit. Wer hat aber schon fest
gestellt, daB bei der Entwurfsbearbeitung mit derartigen MaBen 
gerechnet wurde ? Verfasser kennt iiber cin halbes Dutzend 
Kleiarbeiten verschiedenster Art, bei denen SackmaBe von 
30— 50%  die Regel waren; bei der Entwurfsbearbeitung waren 
10  allerhóchstens 15— 20%  die fast regelmaBigen Annahmen, 
und nachher die tlberraschungen groB. Sowohl bei den nicht- 
bindigen ais auch bei den iibrigen bindigen Boden wie Ton 
und Lehm kommen derartige Differenzen nicht vor. Hier liegen 
die betreffenden Zahlen fiir die SackmaBe mit geniigender 
Genauigkeit fest.

Falls es auf einen ziemlich genauen Massenausgleich zwischen 
Abtrag und Auftrag ankommt, ist es fiir den Entwurfsbearbeiter 
dringend erforderlich, zu wissen, mit welchem SchwundmaB

er im Mittel zu rechnen hat. Welche uberraschungen bei un- 
geniigenden Vorarbeiten hier auftreten konnen, zeigen z. B. 
Deichbauten an Fiiissen, bei denen die Abtragsmassen aus dem 
Vorlande gewonnen werden sollen. Letzteres ist haufig eng 
begrenzt, und fehlende Massen lassen sich bei theoretischem 
Ausgleićli der Ab- und Auftragsmassen mit zu gering angenonime- 
nem SchwundmaB nur sehr schwer beschaffen. Eine VergroBerung 
der Abtragsprofile im Vorland des Deiches ist dann nicht moglich, 
da dann der Deichkórper selbst gefahrdet ware. Miissen in diesem 
Falle die fehlenden Mengen anderweitig beschafft werden, 
so ist es auch nicht ausgeschlossen, daB Bodenarten gewahlt 
werden miissen, die z. B . im Vertrage mit dem Unternehmer 
nicht yorgesehen waren; Schiirfungen und dergleichen haben 
ja  vor der Angebotsabgabe nicht vorgelegen. Die Móglichkeit 
von Weiterungen liegt klar zu Tage. Nur ungern nimmt man 
in diesen Fallen das binnendeichs gelegene Kulturland in An
spruch, wenn auch die Deichordnungen fiir derartige Falle ein 
schnelles Enteignungsverfahren vorsehen. Sind dagegen ge- 
niigende Aufscliliisse in bezug auf den Wassergehalt des Klei
bodens vorhanden und damit zutreffende Annahmen iiber das 
SchwundmaB moglich, so kann der zu bauende oder zu ver- 
legende Deich so trassiert werden, daB ein bequcmer Ausgleich 
zwischen Ab- und Auftrag herbeigefuhrt wird und somit dic 
spater so unliebsamen Oberrascliungen vermieden werden.

Aber ebenso groB und bedeutend konnen die t)berraschuligen 
fiir den Unternehmer der Bauausfiihrungen ausfallen. Wahrend 
Kleibóden von 20— 35%  Wassergehalt noch wirtschaftlich mit 
schwerem goospurigem Gerat verarbeitet werden konnen, ist 
es bei Wassergelialten von 30—-60% schon erfo/derlich, das 
bedeutend leichtere Goospurige Gerat anzusetzen. Bei 60—80% 
Wassergehalt wird am besten Hand- mit Karr- oder Patent
gieisbetrieb gewahlt. Ist letzteres wegen groBer T  ran su or twe i te n 
zu unwirtschaftlich oder wegen kurzer Bautermine zu wenig 
leistungsfahig, so empfiehlt sich eine Zwischenlagernng vor dem 
Einbau zum Zwecke der Wrasserabgabe und Erzielung eines 
Bodens mit weniger Wassergehalt. Bei einer Ablagerungshóhe 
von rd. 1 m geniigt eine vierwóchige Trockenzeit, und dann 
kann der Boden mit óoospurigem Gerat weiter verarbeitet 
werden. Mit ca. 80% Wassergehalt in Bóschungen 1 : 1 ,5  ein- 
gebauter Kleibóden rutscht unweigerlich nach einigen Tagen 
ab, und der spatere Wiedereinbau ist dann sehr kostspielig.

Je  gróBer der Wassergehalt des Kleibodens ist, um so 
leichter laBt er sich lósen und laden, aber um so schwerer ein- 
bauen, vor allem wenn die Einbaustellen wesentliche Kipphóhen 
aufweisen. Wahrend z. B. das Lósen und Laden von Hand bei 
trockenem Kleibóden bis zu 40% Wassergehalt im Mittel 
1,25 Lohnstunden erfordert, betragt dieser Aufwand bei 70 bis 
80% Wassergehalt nur 0,75 Lohnstunden. Dagegen erfordert 
der Einbau (die Gleisuiiterhaltung, welche ebenfalls sehr kost
spielig ist, nicht mitgerechnet) bei bis zu 40% Wassergehalt 
etwa %  Lohnstunden und bei 60 bis 80 %  Wassergehalt 
mindestens 1 %— 2 Lohnstunden. In Wirklichkeit sind diese 
Kosten aber noch hoher, da mit Rutschungen oder besser 
Zwischenlagerungen zu rechnen ist. Im  Yergleieh zu den nicht- 
bindigen Boden sind die Kippkosten also ganz erheblich hoher; 
es ist ja  auch zu bedenken, daB hier zunachst das Kippen an und 
fiir sich schon sehr schwierig ist und fast der gesamte Boden 
noch einmal mit dem Spaten verarbeitet werden muB. Wahrend 
also beim gewóhnlichen Boden durch das „K ippen" schon die 
Haupteinbauarbeiten geleistet sind, ist hier von einem derartigen 
Vorteil kaum die Rede.

Es ist klar, daB bei den so groBen Unterschieden der ein- 
zelnen Kleibóden— sowohl in bezug auf das zu wahlende Schwund
maB, ais auch auf das anzusetzende richtige Gerat und die dabei 
entstehenden Kosten —  es von allergróBter Wichtigkeit ist,
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den Abtrag in seiner Zusammensetzung bezuglich Qualitat 
(Wassergehalt) und Quantitiit (Machtigkeit der einzelnen 
Lagerungen) genau zu kennen, um vor Uberraschunegn sicher 
zu sein oder sie doch wenigstens einzuschranken.

Verfasser schlagt zu diesem Zwecke vor, den Kleiboden 
in 3 Klassen einzuteilen:

I. Klasse (trockener Klei) bis zu 35%  Wassergehalt; II . Klasse 
(nasser Klei) 35— 60% Wassergehalt; I I I . Klasse (sehr nasser 
Klei) 60—80% Wassergehalt.

In der I. Klasse kann cjoospuriges Gerat vervvendet werden; 
das SchwindmaB betragt 10—20%, im Mittel 15% .

In der II . Klasse kann noch 600 spuriges Gerat angesetzt 
werden; das SchwindmaB betragt 20—30% , im Mittel 25% .

In der I I I . Klasse ist Karr- oder Patentgleisbetrieb von Hand 
und gegebenenfalls Zwischenlagerung vor dem Einbau vorzu- 
nehmen; das SchwindmaB betragt 30— 50% , im Mittel 40%.

Hierbei ist davon ausgegangen worden, daB der Kleiboden 
bis zur Fertigstellung und Abnahme der Arbeiten im Mittel 
20— 40% Wassergehalt behalt, den er spater ganz langsam bis 
zur Grenze von 20—30%  Wassergehalt abgibt.

Es soli noch kurz auf ein SondierungsverIahren, welches 
eine einwandfreie Bestimmung des Wassergehaltes gestattet, 
hingewiesen werden.

Bei geringeren Abtragshóhen wird man am besten Schiirf- 
lócher herstellen, wobei die Entnahme zutreffender Proben 
zwecks Feststellung des Wassergehaltes tiberhaupt keine 
Schwierigkeit macht. Wenn man aber bei groBeren Tiefen zu 
Bohrungen ubergehen muB, so empfiehlt sich das Yerfahren 
von B u r c k h a r d t 1, welches infolge der Anwendung von ge- 
rammten Rohren, welche gezogen und aufgeklappt den un- 
gestórten, naturlichen Bodenquerschnitt offenlegen, ohne dafl 
durch die iibjichen Bohrwerkzeuge des gewóhnlichen Bohr- 
verfahrens der Zusammenhang gestort worden ist, eine einwand
freie Entnahme der Bodenproben zwecks Untersuchung auf 
Wassergehalt gewalirleistet. AuBerdem gibt das Verfahrcn 
auch die verschiedenen Schichten mit ihren zutreffenden Machtig- 
keiten einwandfrei an.

Heft 17.
„Die AufschlieBung des Untergrundes" Bautechnik 1931,

HERSTELLUN G EINER K O H LEN H O FU BERD ACH U NG IN GESCH W EISSTEM  STAH LBA U .

Yon Dipl.-Ing. Werner Friedrich, Baupolizewerwalturig Wuppertal.

t)bersieht. Nach einer kurzeń allgemeinen Erl&uterung des 
Systems wird iiber die Priifung der ScliweiBer und das Verhalten 
der ProbeschweiBungen berichtet. Die einzelnen SchweiBkonstruk- 
tionen werden beschrieben, das Ergebnis der Probebelastung mitge- 
teilt, und einige Zahlenangaben iiber Gewichte und Kosten gemacht.

Auf dem Gelande der Konsum-Genossenschaft ,,Vorwarts- 
Befreiung“  in  Wuppertal-Barmen fiihrte im Marz—April des 
Jahres 19 3 1 die Firm a C. & P. Joest, Eisenbau, Barnien, eine

Windkrafte, fiir deren Ableitung Langsrahmen in jedem Binder- 
felde sorgen.

Der 3,40 m breite Zwischenraum zwischen der inneren Stiel- 
reihe und dem Bunker wird durch ein Oberlicht abgedeckt.

Die Dachhaut ruht auf Sparren, die v.on drei Pfetten ge- 
tragen werden. Diese Pfetten sind unter teilweiser Einspannung 
an die Binder angeschlossen (Abb. 3). Daraus ergab sich fiir die 
Mittelpfette ein I 18 und fiir die obere und die untere Pfette

Abb. 2. Querschnitt.

ein I 16. Im Endfeld muBten diese Profile wegen fehlender E in
spannung durch aufgelegte Lamellen verstarkt werden.

Binderriegel und -stiele sind aus einem I 28 gebildet. Die 
Stiele sind im mittleren Teile gegen Knicken durch eine auf der 
Innenseite aufgelegte Lamełle 140. 10 verstarkt.

Die SchweiBungen sind auf die Teile beschrankt worden, 
die sich in der Werkstatt oder auf der Baustelle in beąuemer Lage 
schweiBen lieBen. Alle Teile, die im bereits montierten Zu
stande angeschlossen wer
den muBten, sind genietet 
oder geschraubt worden. Ge
schweiBt sind folgende Teile:

1. Die BinderfiiBe,
2. die Bindereckpunkte,
3. die Yerstarkungslamellen 

an den Stielen,
4. die Lamellen der End- 

pfetten.

Z lS fie !-u m / 
M ge/pm ftl

Abb. 3. Pfetteneinspannung.

Abb. 1. - Gcsamtanordnung.

Kohlenhofiiberdachung in Eisenkonstruktion aus, die weniger 
durch konstruktive Besonderheiten oder ihre GroBe, sondern 
vielmehr dadurch bemerkenswert ist, daB die iibliche Nietung 
durch das elektrische LichtbogenschweiBverfahren ersetzt wurde.

E s handelt sich um eine 95 m lange und 12,30 m breite, in 
einer leichten Kriimmung liegende Halle (Abb. 1), die sich auf 
der einen Seite an die unter einem AnschluBgleise liegenden 
Tiefbunker anlehnt, auf der anderen Seite dagegen offen bleibt 
(Abb. 2). Sie wird yon 15  Zweigelenkrahmen in 6,70 m bis
6,95 m Abstand gebildet, deren Spannweite bei 4,60 m Hohe 
an der Bunkerseite und 4,10 m Hóhe an der AuBenseite 8 m 
betragt. Drei Windverbande in der Dachebene tibernehmen die
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Die Pfetten sind an die Binder angeschraubt, wahrend die 
Einspannungslaschen wiederum geschweiBt sind.

Fiir die SchweiBarbeiten sind die „Vorschriftcn fiir die Aus
fuhrung geschweiBter Stahlhochbauten“ vom io. Ju li 1930 
zugrunde gelegt und streng durchgefuhrt.

Ais SchweiBraaterial (Elektrode) wurde Veloxend Nr. 8 um- 
sponnen (Festigkeit 40—42 kg/ram2, Dehnung 20%) der Arcos- 
Gesellschaft fiir SchweiBtechnik G. m. b. H., Aachen, verwendet.

Das Hauptgewicht wurde auf die Priifung der Elektroden 
und der SchweiBer gelegt. E s waren zwei SchweiBer beschaftigt, 
die durch einen LehrschweiBer vorher ausgebildet worden waren, 
und die ihre Eignung an Probestiicken nachweisen muBten. Erst 
nachdem einwandfreieSchweiBungen erzielt worden waren, durfte 
mit dem SchweiBen der Rahmen begonnen werden. Neben den 
vorgeschriebenen Probestiicken muBten von den SchweiBern 
in regelmaBigen Abstanden Kehl- und Stumpfnahte an beliebig 
groBen und starken Blechstiicken hergestellt werden. Diese 
Nahte wurden dann sofort an Ort und Stelle durch Schlag ge- 
pruft. Die Ergebnisse dieser Priifungen waren in jedem Falle

zufriedenstellend. Einige der 
Proben zeigt Abb. 4. In  allen 
drei Fallen war weder Naht 
noch Materiał beschadigt. 
Auch in allen iibrigen Fallen 
konnte ein Loslosen der 
Naht vom Materiał nicht 
festgestellt werden; der 
Einbrand war einwand- 
frei.

K o n s t r u k t iv e  A u sb ild u n g .

D ie F u B a u s b ild u n g  ist sehr einfach gehalten. Das 
I-Eisen ist glatt gehobelt, auf eine FuBplatte gestellt und rings- 
heium angeschweiBt. Zur sicheren Obertragung der Auflager
kraft in den Steg dienen zwei keilfórmige Aussteifungen,

die ebenfalls ange
schweiBt sind. Die 

Kraftiibertragung 
findet also • durch 
vier Kehlnahte statt 
(Abb. 5).

D ie  S t ie l la -  
m elle  ist breiter 
ais der Tragerflansch 

und durchgehend 
mit einer Kehlnaht 
angeschweiBt.

In der E c k e  
stofien das Riegel- 
und das Stielprofil 
I 28 stumpf gegen- 
einander. Die Ver- 

schweiBung geschieht durch eine x-formige Stumpfnaht zur 
Aufnahme der Querkrafte. Die aus dem Moment ent- 
stehenden Zugkrafte werden durch eine Decklasche auf
genommen und durch Schernahte iibertragen. An der Innen- 
seite erfolgt die Ubertragung der Druckkrafte durch eine
kurze und daher kraftige Kehldrucknaht (Nahtlange — Flansch- 
breite) (Abb. 6).

Abb. 5. FuBausbildung.

Abb. 4. ProbeschweiBungen.

D ie P fe t te n  la  111 e llen  sind auf der Zugseite durch eine 
durchgehende, auf der Druckseite durch eine unterbrochctie 
SchweiBnaht angeschlossen.

Wahrend die Lamellen- und die FuBschweiBungen in der 
Werkstatt ausgefuhrt wurden, muBte das SchweiBen der Eck- 
punkte auf der Baustelle vorgenommen werden, da der Transport 
der fertigen Rahmen nach der Baustelle nicht moglich war. Um 
beim SchweiBen der Ecken zusatzliche Spannungen auszuschal- 
ten, wurden die Stiele m it dem Riegel durch eine fur diesen 
Zweck hergestellte Verspannungsvorrichtung miteinander ver- 
bunden.

Nachdem die EckschweiBungen fertiggestellt waren, wurde 
der Rahmen aufgerichtet, provisorisch verankert und mit den 
bereits aufgestellten Rahmen durch die Pfetten und die Wind- 
aussteifungen verschraubt. E rst dann wurde die Pfettenzug- 
lasche zur Erzielung der Einspannung aufgeschweiBt.

Da trotz der gewissenhaft und standig vorgenommenen 
Priifung der SchweiBer an Probestiicken ein unmittelbarer 
SchluB auf die Gute der SchweiBnahte am Rahmen selbst nicht 
moglich ist, und da auch auBerlich die einwandfreie Beschaffen- 
heit der Nahte nicht ohne weiteres ersichtlich ist, wuide ais 
weiterer Siclierheitsfaktor eine Probebelastung vorgenommen. 
In Riegelmitte wurde eine Last vom 1,5  fachen der rechnerischen

Abb. 6. Eckausbildung.

Maximalbelastung (in diesem Falle 6000 kg) angebracht, die 
groBte und die bleibende Durchbiegung gemessen und das Ver- 
halten der SchweiBnahte beobachtet. An den SchweiBnahten 
zeigte sich keine Veranderung, Die grdBte Durchbiegung wurde 
mit 10 mm festgestellt, die bleibende mit ±  o.

Interessant diirften noch einige Angaben dariiber sein, ob 
die SchweiBkonstruktion gegenuber der Nietkonstruktion Er- 
sparnisse bringt. Wehn man auch bei derartigen Zahlenangaben 
vorsichtig sein muB, so sei doch fiir den vorliegenden Fali an
gegeben, daB die geschweiBte Konstruktion im Gesamtergebnis 
sich giinstiger gestellt hat ais die Nietkonstruktion, Bei vor- 
sichtiger Schatzung hat die Gfcsamtkostenersparnis etwa 5%  
betragen. Die Gewichtsersparnis belief sich auf 20%, wahrend 
die Herstellungskosten pro Tonne etwa 60 RM hoher wurden. 
Die Kosten fiir die Elektroden betrugen 10 RM pro Tonne.
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V O R SC H L A G  ZU EINEM SCHEM A FUR ZW ISCHENKALKULATIONEN.

Dr.-lng. /•'. Wingerter, Mannheim.

Wic wohl kanni in einem anderen Fache ist die Preisgewin- 
nuiig im Bauwesen ein Spekulativ aus Gefiihl, Annahme, Schat- 
zung, Erfahrung und Zufall, so daB sich bei den heutigen knap- 
pen Preisen immer mehr der Wunsch nach moglichst vielen 
Vergleichswerten an Hand von Nachkalkulationen der ausge- 
fuhrten Bauwerke offenbart. Nicht selten sind aber auch die 
Yergleichswerte aus einer Nachkalkulation am fertigen Bau 
recht kurzlebig und durch Neuerungen iiberholt. Daher wird 
die Zwischenkalkulation am laufenden Bau, zu gewissen Zeit- 
perioden oder Bauabschnitten vorgenommen, zu vieł befriedi- 
genderem Erfolge fiihren. Sie darf jedoch nicht in langatmige 
Statistik aus Lohn- und Arbeitsrapporten der Unterorgane der 
Bauaufsicht ausąrten, die nur den Verwaltungsbetrieb eines 
Unternehmens belasten, sondern sie mufi einfach vorzunehmen 
sein, die Leistungen scharf erfassen, die Organisation auf der 
Baustelle schlaglichtartig beleuchten, etwaige Feliler-, d. li. 
Verlustquellen sofort aufdecken und den Wertmesser fiir die 
Bilanz der Baustelle in die Hand geben.

Zunachst wird man daher unterscheiden zwischen produk- 
tiven und konsumptiven Arbeiten. Unter p ro d u k t iv e n  A r
beiten sollen solche verstanden werden, die unmittelbar mit dem 
Bauwerk in Zusammenhang stehen und zu dessen Herstellung 
unbedingt erforderlich sind. Sie lassen sich wiederum gliedern 
in die eigentlichen Bauarbeiten, die den Bau erst ausmachen, 
und in Neben arbeiten, die entweder vorbereitenden Charakter 
haben, oder den Bauvorgang in FluB halten und begleiten, die 
teilweise der Beseitigung besonderer Erschwernisse dienen, die 
nicht unbedingt ortsfest zu bleiben brauchen und ihren Wert 
wecliseln und verlieren konnen. Zu den k o n su m p tiv e n  
Arbeiten zahlen wir alle diejenigen, die mit dem eigentlichen 
Baubetrieb gar nichts zu tun haben, aber auch solche, die die 
Bauleistung mitidernd beeinflussen.

Nach dieser Definition ist in naclistehender Ubersicht eine 
Zusammenstellung yersucht, die natiirlich nicht erschopfend 
sein kann und auch von Fali zu Fali und je nach dem Charakter 
und Umfang des Bauwerkes sinngemaBer Anderung unterworfen 
sein wird. Es konnen daher die Gruppen der Arbeitsklassen

nur angedeutet werden. Man wird danach streben, die einzelnen 
Arbeiten in moglichst groBe Gruppen zusammenzuschlieBen; 
denn je mehr man sie spaltet und aufteilt, desto schiefer wird 
das Bild, weil man zu sehr von der Genauigkeit und Gcwissen- 
hąftiglieit der rapportfiihrenden Aufsichtsorgane abhiingt. Wah
rend im allgemeinen im Tiefbau die Gruppen schon durch die 
einzelnen Arbeiten gegeben sind, schon deswegen, weil die zu 
bewaltigenden Massen oft recht groBen Umfang besitzen und 
langere Zeit in Anspruch nehmen —  iihnlich liegen die Yerhalt
nisse auch im Industrie- und Briickenbau — , so weist der Hoch
bau, besonders aber der Eisenbetonbau recht viele zu integrierende 
Faktoren auf, weil hier einer groBen Anzahl von Arbeiten oft 
verhaltnismafiig kleine Massen gegeniiberstehen. Dieser Um- 
stand gibt aber zugleich den MaBstab, wie man die eigentlichen 
Bauarbeiten noch unterteilen wird, und wann und wie oft man 
die Zwischenkalkulation auswertet.

In der Hauptsache wird es darauf ankommen, die mittlere 
Leistung aus den eigentlichen Bauarbeiten zu bestimmen. Diese 
mufi dann moglichst nahe der Spitzenleistung liegen. Mit dem 
Mittelwert der eigentlichen Bauarbeiten hat man auch zugleich 
den Wertmesser fiir die vorbereitenden und begleitenden Arbeiten. 
Diese und die konsumptiven Arbeiten wird man zweckmafiig 
moglichst spezifizieren; denn sie beleuchten die Organisation 
auf der Baustelle und die Wirtschaftlichkeit der Baustellenein
richtung. Ihnen mufi man die meiste Beachtung schenken, da 
•sie auf ein Minimum zu beschranken sind.

Hand in Hand mufi eine einfache Massenermittlung neben- 
hergehen. Diese wird man z. B . zweckmaBig bei der Ausarbeitung 
des Bauprogrammes schon vornehmen und mit den verarbeiteten 
Baustoffcn vergleichen.

Mit diesen Mittelwerten ais Schlusselwerte laBt sich dann 
leicht ein Vorausblick anstellen, wie die Baustelle abschneiden 
wird, und welche MaBnahmen zu treffen sind, um die Bilanz 
der Baustelle giinstig zu beeinflussen.

Organisch aufgebaute und durchgefiihrte Zwischenkalku- 
lationen machen die Nachkalkulation nach fertiggestelltem Bau 
uberfliissig und entsprechen' mehr der Wirklichkeit.

Yorbereitende Arbeiten Eigentliche Bauarbeiten Begleitende Arbeiten

I. A 11 g. B a u s t e l l e n -

Konsumptive Arbeiten

a) Einfriedigung der B au
stelle

b) Beleuchtung
c) Wasser- und Kraft- 

ąuellen
(Installationen)

d) Schnurgertist

II. R a  m m a r . b e i t e  n

a) Montage des Gcriistes
b) Aufstellen und Ein- 

schwimmen der Ramme
c) Lagern der Pfahle und 

Dielen

a) Ansetzen und Ram men
b) Pfahlziehen
c) Abschneiden

a) Bedienung und Wartung 
des Gerates

b) Versetzen (Stellungsw^ech- 
sel) des Gerates

c) Transporte

a) Aufstellen von Mannschafts- 
buden, Magazinen, Werk
statten, Baubiiros, Abort- 
anlagen

b) Kantinenpersonal
c) Laufjungen
d) Aufraumen und Ordnen der 

Baustelle
e) Reparaturen und Instand- 

haltungsarbeiten von Ge- 
raten

f) Schutzgeriiste
'g) Anlegen und Unterhaltung 

besonderer Zufahrtswege

maschinelle Storungen
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Vorbereitende Arbeiten Eigentliche Bauarbeiten Begleitende Arbeiten Konsumptive Arbeiten

III. E r d a r b e i t e n
a) Montage des Bagger- a) Graben, Bohren, Werfen, a) Verbau der Baugrube a) Wasserhaltung

gerates Verladen b) Yerlegen und Schwenken b) Abfangen und AbsprieCen
b) Aufstellen von Forder- b) Sprengen der Gleise benachbarter Gebaude

bandern c) Verkarreti c) Stellungsweclisel der Gerate
c) Aufbau von Gleisan- d) Einebnen

lagen e) Hinterfiillen und Ein-
schlammen

IV. S c l i a l a r b c i t e n
' a) Anfuhr und Stapeln des a' Lehrgeriiste a) Aussclialen a) Schalung reinigen

Holzes b) Einschalen, Absprieflen und b) Ausriisten b) Anderungen
b) Einrichtung des Schntir- Binden c) Anlegen von Aussparungen

bodens c) Verlegen fabrikmaBig her- d) Neustapelii des ausgebau-
gestellter Formen ten Holzes

d) Anfertigen sericnmafiig her-
gestellter Schalung

V. B e t o n a r b e i t e n
a} Einrichten der Beton- Fiillen und Mischen, Transport Reinigen und Wartung der a} Reinigen des Schalbodcns,

fabrik, Aufstellen der des Mischgutes und Einbrin- Gerate Aufrauhen bereits erharteten
Mischmaschine gen in die Schalung, Stamp- Betons, Nafihalten der Scha-

b) Herstellen und Umbau fen und Stochern lurig, Abdecken gegen
von Fahrgeriisten und Witterungseiufliisse,
Gleisen besóndere Ausbildung von

c) Montage der Hebezeuge Arbeitsfugen
und Fórderanlage b) mascliinelle Storungen

d) Kies abladen
e) Zement abladen 

lagern
und

VI. E i s e n a r b e i t e  n
Herrichten , des Stapel- 

platzes, Aufstellen- der 
Schneide- nnd Biege- 
maschinen

Biegun, Verlegen und Flechten Anderuńgen

VII.  E  i s e n k o n s t r u k - 
t i o n c n
a) Herstellen der einzel

nen Konstruktionsteile 
in der Werkstatt

b) Aufstellen von Mon- 
tagetiirmen und Hilfs- 
geriisten

Eigentliche Montage samt Ver- 
nietung, SchweiBen u. dgl.

Schutzanstriche

V III. M a u r e r a r b e i t e n
a) Steine lagern
b) Einrichten der Mortel- 

fabrik
c) Montage von Hebezeu- 

gen und Fórderanlagen

IX . R  a  u m e n d e r  B a u 
s t e l l e
a) Abbau samtlicher Ce

rato und Einriclitungen
b) Rcinigen und Olen von 

Geraten

a) Verarbeiten zu Mauerwerk Geriistbau
b) Ausfachen
c) Verblenden
d) Verputzen
e) Ausfugen

Ycrladen und Abfuhr der Ge
rate, Arbeitszeuge, Einrich- 
tungen und Materialien

Atiderungen

Versetzen des abgeraumten Ge- 
landes in ordentlichen Zu
stand.
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VEREINFACH TES VERFAHREN 
ZUR BESTIMMUNG VON FIXPUNKTABSTAN DEN UND U BERGA N GSZA H LEN .

Ein Beitrag zu dcm gleichnamigen Aufsatz von Regierungsbaumeister Sufi in Heft 38 ds. Jgs.

Yon Dipl.-Ing. Fr. Schmidt, KOI 11-Linden thal.

O bersicht. In der schon von anderer Seite (Prof. Beljakow, 
Regierungsbaumeister SiiB) entwickelten aligemeinen Fixpunktglei- 
chung wird nach Einsetzung eines abgerundeten Naherungs wertes 
eine wcitergchcnde Vereinfachung crzielt, ohne dic praktische Ge
nauigkeit zu beeinflussen. Vergleich mit den Formeln der amtlichen 
Bestimmungen fiir Randstiitzen. Berechnungsschema an einem 
Beispiel.

Die unter obiger tlberscbrift ver6ffentlichten Ausfuhrungen 
erleicbtern die Rechenarbeit am Rahmensystem, wie an einem 
Beispiel gezeigt, ganz bedeutend. Trotzdem móchte ich aus rein 
praktischen Erwagungen lieraus nocli einige Umwandlungen der 
Formeln vorschlagen.

Das Ergebnis der Untersuchungen sei hier noclimals kurz 
zusammengefaBt. Yorausgesetzt ist ein Rahmensystem mit 
weęhselnden. jedoch innerhalb der einzelnen Feldweiten kon- 
stanten TrSgheitsmomenten. F iir ein von rechts nach links fort- 
schreitendes Moment 1 im Riegel 111 wird dann unter Benutzung

d er U bergangszahlcn  j.i un d  d e r Bezeichnung |  
m it den neu eingefu łirten  Abkiirzungen

Va ~  2 

g e fu n d e n :

(1)

(2)

A, ferner

(3)

(4)

(5)

ao
lo ~ ~ K ’

<pp =

’  — 3 , +  n./'n
¥  *  '*n

I

1 4  -y
n

7 I! , Ao
.. *r ,..-

^p
<Pn

To

I

' - i
. 3 - 4- . v

' Ap
. V

<Pn

I

1 +
° 9’n A„ <PV

Hierbei ist

n/̂ n m/̂ o rn/J'n

Fiir, die Quotięnten —Ł usw. wurde jetzt mit geniigender An-
0,75 -}- 1,33

naherung der Mittelwert -  .------ =  1,04 eingesetzt und fiir

die Berechnung der Gl. (1) zugrunde gelegt.

Die Ausdriicke bzw. (in Gl. (2) z. B.) schwanken
Vp <Po

zwar je fiir sich um den Mittelwert 1,04, erreichen ihn aber im 
allgemeinen nicht gleichzeitig, erganzen sich auch bei einem be

stimmten Beispiel in Yerbindung mit den —~— bzw. -Werten
An An

nicht zu diesem Mittelwert, da normalerweise der Steifigkeits- 
unterschied zwischen der untern und obern Stiitze nicht so groB 
sein diirfte. Gleichwohl bestehen, wie auch die praktischen 
Beispiele zeigen, keine Bedenken, mit dem Mittelwert 1,04 zu 
rechnen. Ohne dem Genauigkeitsgrade irgendwie wesentlich Ab- 
bruch zu tun, empfiehlt es sich daher im Interesse einer wei

teren Yereinfachung, den Mittelwert auf 1 abzurunden. Dadurch 
erhalt man

(6) n /V
I -f-

A / *11

Wird nun die Gl. (1) in der Form geschrieben und 
in - f  ;  -j- 1 

__i". ‘ ' =jj — ---- gesetzt, so erhalt man nach Einsetzung
m m

der Gl. (6) in Gl. (i):

(7) •7“ —■ — 1 wobei *  — ---
3 + * y  A1,.

is t.

Die U bergangszah lcn  /i f in d e t m an  au s Gl. (2) bis (4). 
Zu bem erken  is t, daB die GróBen <p au f die AnschluB- 
s ta b e  n, o u n d  p sich beziehen, u n d  zw ar jedcsm al au f

den entfernt liegenden Fixpunktabstand. Ebenso umfaBt der 

Ausdruck in den einzelnen Summanden des Zahlers
'vm

alle A-Werte der Anschluflstabe. Eine Tabelle oder ein Nomo- 
gramm fiir die Bestimmung der x-Werte ist jetzt nicht mehr 
erforderlich.

Bei Untersuchung der Randfeldcr (d. li. Fortfall des Feldes n) 
finden sich die entsprechenden Formeln

(3)

und  die U b erg an g szah lcn :

(9)

und

(10)

1 +  4 p- <Po

1 mtlo '
I +  - f - IjL

n

Mit weiteren Vereinfachungen soli nun im folgenden ein 
Yergleich mit der Endrahmenberechnung in den „Bestimmungen 
des deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton vom September
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1925" aufgestellt werden. Mit der Ausdrucksweise der Bestim 
mungen (nach A  § 17, Ziffer 5) wiirde man anschreiben:

( I 2 ) c u
_ L . i  
hu J  b

Die Ubergangszahlen der 
Gl. {9) und (10) lauten dann

mit

( 1 3 )

und

(14)

<P o Abb. 2.
■Vo

(*a

, c 0 c u +  C()
1 H------

C„

1 + 3 -
C„

der Fixpunktabstąnd wird 

(15) T n! 3 +  *

C u +  C o

. Mit diesen tjbergangszahlen [Gl. (13)

und (14)] ist in den Bestimmungen auch tatsachlich gerechnet 
worden, wie aus den Kopf- und FuGmomenten hervorgeht
/ Mu =  cu )
1 M , c j  ■

Der Korrektionsfaktor ist hier. also auch bei der /i-Wert- 
bcrechnung =  1 geblieben.

Der entsprechende Vergleichsfaktor fiir das Einspann-
cu +  Comoment MA des R ie g e ls  ist , sein Grenzwert, bei

1  +  cu +  co
voller Einspannung in A, ist 1. Zum Zwecke einer verktirztcn 
Rahmenberechnung im Sinne yon A § 17 , Ziffer 5, der ,,Be- 
stimmungen" ist dort unter Yerzicht auf den genaueren Ein
fluB das Fixpunktes b das Einspannmoment M v direkt pro
portional gesetzt dem Einspannmoment M,v fiir beidersęits 
volle Einspannung:

cu +  c«
1  +  c u +  C o

( 16 ) M. M ,

Zur Berechnung empfiehlt sich folgendes Schema (Tabelle 1). 
Es bezeichnet a den linken Fixpunkt im Riegel bzw. den un
teren Fixpunkt im Stiel, und b den rechten Fixpunkt im Riegel 
bzw. den oberen im Stiel. Die Spalten der Hilfswerte werden, 
von belcannten Auflagerbedingungen ausgehend, ausgefullt. Es 
sei nochmals erinnert, daO bei der Ermittiung von x im Zahler 
der y-Wert fiir den entfernt liegenden Fixpunkt des AnschluB- 
stabes (entsprechend Gl. (7) und (8) ) einzusetzen ist. Die GroBen

T a b e lle  1.

Hilfswerte fiir a Hilfswerte fiir b

Stab 1,„ 1 J1000 1
2 : ; , - <P, n „  Tn a -  1» Vm j—  Vn K ... . Stab

z  4
_ m

a m “ 3  +  «
■ m

” 3  +  *

1 5 .oo 11,50 2 ,3 ° 00 00 1 .5 ? 0 1,67 4 , 0 3 i . 7 5 1,663 0,975 1,26 1
2 4 . 5 0 8,60 1,91 4 .4 2 2,31 1,624 0,65 1,23 2 , 4 3 1,27 1,704 1,385 ' 1,028 2
3 4,00 5 -4 ° 1 . 3 5 2 , 9 9 2,21 1,634 0,735 1,07 1,08 0,80 1 . 7 5 8 2.03 0,796 3

4 5 .°° 10,60 2,12 4,21 1,98 1,638 0.757 1 . 3 3 9.72 4 . 5 8 1.576 0,367 1,485 4

5 5.00 5 . 4 0 1,08 3 . 2 6 3,02 1,608 0,536 1,41 4 - 4 5 4 ,11 1.583 0,400 1 , 4 7 5

6 5 ,o° 5 ,4 ° 1,08 i , 3 5 1.25 1,698 1.31 x,i6 2,85 2,63 1,622 0,652 1 , 3 7 6
7 5 .°° 17,10 3 . 4 2 00 00 1,50 0 1,67 8,42 2,46 1,624 0,66 1,365 7

8 4 ÓO 7,20 i,6o 10,24 6,40 1 , 5 5 4 0,234 1 , 3 9 5 3 . 9 3 2,46 ■ 1,623 0,656 1,23 8
9 4,00 4,20 1.05 4-30 4,09 1.581 0,38 1,18 2,88 2 , 7 4 1,616 0,625 1,11 9

Tabelle 2. A b h iin g ig k e it  der W erte  9? vom  F ix p u n k ta b s ta n d e . 
a i 1

l ~  3 +  * 
1

<1

a
1 — a 1 — a

a
1 V

1
a

a
1

'
<P

.......

1
a

a
1

f  f - L
' a1

a  1 :
r  ; *

j

a

2,00 00 0,10 1,89 10,00 0,20 1.75 5.oo i 0,30 1 ,57 3-33
1,99 100,00 1 1,88 9,09 1 i ,73 4.76 1  1,55 3.23
1,98 50,00 2 1,86 8,33 2 r.72 4,55 2 . 1 ,53 3.13
1,97 33.33 3 1,85 7,69 3 1.70 4.35 0,333 1,50 3.°o
1,96 25,00 4 1,84 7.14 4 1,68 4,17
i ,95 20,00 5 1,82 6,67 5 1,67 4,00
i ,94 16,67 6 1,8 1 6,25 6 1.65 3.85 .

i ,93 14,29 7 1,80 5,88 7 1,63 3,70
1,9 1 12,50 ; 8 1,78 5,56 8 1,6 1 3.57
1,90 1 1 , u 9 i ,77 5.26 9 i ,59 3.45 1

0,00
i
2
3
4
5
6
7
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__,.,/jrrj „ Wehr ,Schifus e 3tfuckingen 
Ornehafen

—>-AI
< m - - - - - - - - - - j - r 1- 3700 4 * -  i s o o  ■

teilung des Einspanngrades. Die Tabelle enthalt alle fiir 
die Berechnung der Ubergangszahlen fi erforderlichen einzelnen 
ZahlengróBen. 

W ird das Berechnungsverfahren auf den kontinuierlichen, 
frei aufliegenden B alken  ubertragen, dann wird eine strenge 
Obereinstimmung m it der genauen Fixpunktform el von Suter 
erreicht.

N ach Suter ist:

hierbei ist

£» =  A  (z a° )
?n. Pm \ '» “  an 'P m Pm \ K ~  a„ / 6 E J „  lm 11 A 

wie in Gl. (7).

K U RZE T E C H N ISC H E  B E R IC H T E.

heute innerhalb von Metz bestchende Schieuse zunachst unter Aus
nutzung der alten Festungsgraben bis zur Eisenbahnbriicke der Linie 
Metz— Diedenhofen ein Stiick von 2,44 km Lange an; danach folgen 
7,9 km im Lauf der Mosel bis an das Wehr von Argency; 11,46  km 
Kanalstrecke bis oberhalb vom EinfluB der Orne, so daC ein etwa 
kiinftig folgender Ausbau der Orne fiir einen Kanał zur Aisne hier 
kein besonderes Bauwerk mehr erfordern wiirde; 3,7 km im Lauf 
der Mosel bis zum Wehr von Huckingen; 4,S km Kanalstrecke bis zur 
Eisenbahnbriicke bei Diedenhofen. Im Ausbau fiir Rheinschiffe hat 
das Profil der FluCstrecke bei 40 m Sohlenbreite 2,6 m mittlere Tiefe, 
das doppeltrapezfórmige Kanalprofil bei 25 m Sohlenbreite in der 
Mitte 3 m und an den 1 : 1,5 geneigten Boschungen mit Unterwasser- 
bermen 2,4 m Tiefe (siehe Abbildung 2); Mindestradius 1000 m. AuBer 
der die obere Mosel bei Metz auf +  164,3 abschlieBenden bestehenden 
Schieuse werden drei neue Schleusen gebaut, so daB die neue Mosel- 
kanalisierung in drei Haltungen auf +  160,5; -f 157,4; +  153,3  hegt;

die Torę sind die iiblichen Klapptore. Durch einen 20 m starken 
Erdkern getrennt sollen spater neben diesen kleinen die groBen 
Schleusen 95 X 12 m bei 2,8 m Drempeltiefe angelegt werden, ver- 
langerbar bis auf 220 m nutzbare Lange fiir einen dreischiffigen Zug. 
Dementsprechend erweitert sich der Kanał vor den Schleusen auf 38 m ; 
ais Leitwerke in 6 bzw. 12 m Abstand voneinander dienen Eisenbeton- 
konstruktionen auf Pfeilern 4,6 m hoch, unten 1,7 X 1,7  m, oben
1 X 1 m stark mit dariiber laufendem Balken 2,2 X 1 m; Lange 60 
spater 145 m. AuBerdem liegt zu Berg am Anfang jeder Kanalstrecke 
eine Schutzschleuse mit 12 X 3 m Lichtweite, also schon fiir 1200 t- 
Schiffe ausreichend. Die vom Wasser gestrichenen BetonauBen- 
flachen der Wehre und Schleusen tragen eine 5 cm starko Yerkleidung 
aus Stahlbeton. Am Ausgang von Metz liegen zwei eiserne B ru c k e n  
fiir StraBenbahn- und Fahrzeugverkehr, von denen die eine cin Halb- 
parabeltrager von 33,75 m Spannweite bei n m  Breite, die andere ein 
Bogen von 57 m Spannweite mit 13,5 m Pfeilhóhe und 2,2 m Scheitel-

<p, m it den■Grenzbedingungen 1 ,5  fiir volle Einspannung und 2 fur 
freie Auflagerung, ergeben einen guten M aflstab fiir die Beur-

3.

Der Moselausbau von Metz nach Diedenhofen.
Der BinnenschiffahrtskongreB in StraBburg 1919 hatte die 

Kanalisierung der Mosel in wcitem AusmaB verlangt, um die Erz- 
und Fertigerzeugnisforderung des westlichen sowie die Salz-, Kali-, 
Kohleforderung des ostlichen Lothringen und des Saargebietcs an cin 
Binnenschiffahrtsnetz anzuschlieBen, welches hier mit dem Ostkanal 
und dem Rhein-Marne-Kanal eine fertige Verbindung sowohl nach dem 
Siiden ais auch nach dem Norden Frankreichs und nach Belgien bietet. 
Der gesamte Verkehr im Kommen und Gehen wird auf jahrlich
12 Millionen Tonnen geschatzt. Die Projękte fiihrten zu dem Re- 
gierungsbeschlufi vom 28.8.1928, durch weichen der Ausbau und fiinfzig- 
jahrige Betrieb der etwas iiber 30 km langen Strecke von Metz nach 
Diedenhofen sowie eines 1,8. km langen Stichkanals nach Hagendingen 
einem Konsortium iibertragen wurde, an dem die interessierten Kom- 
munal- und fndustrieverwaltungen beteiligt sind und welches durch 
Griindung einer Aktiengesellschaft von 12 Millionen Francs Kapitał 
Form erhalten hat. Der Ausbau beriicksichtigt zunachst die inner- 
franzosische 350 t-Schiffsform 38,5 X 5 X 2,2 m; nach Verstandigung 
mit dem Deutschen Reich soli spater eine Erweiterung fiir das 1200 t- 
Rheinschiff 70 X 10 X 2,2 m erfolgen, um die Versorgung Lothringens 
uber den Lauf der Mosel und des Rheines mit Kohle u. a. m. ent
sprechend den jeweiligen Marktbedinguligen zu erleichtern. Dic 
Ausfuhrung erfolgt zum iiberwiegenden Teil durch deutsche Unter- 
nehmungen, da von 217  Millionen Francs Gesamtkosten dem Deutschen 
Reich 192 Millionen Francs iiber Sachlieferungskonto zufallen. Bc- 
endigung der Bauarbeiten ist vorgesehen fiir Ende August 1932.

Die Linienftihrung der neuen SchiffahrtstraBe wechselt zwischen 
FluB- und Kanalstrecken, und zwar (siehe Abb. 1) schlieBt sich an die

Abb. 1 .

die untere Mosel schlieBt sich mit +  149,0 an. Da im Moseltal unter 
dem Mutterboden Letten und sandiger Ton augetroffen werden, die 
fiir die Kanald&mme undurchlassig sind, wird Bóschungsverkleidung 
aus Beton oder aus dem Steinvorrat der alten Befestigungen von Metz 
nur bei Gefallswechseln oder in Kurven vorgesehen.

Unter den Letten- und Tonschichten befinden sich guter Sand 
und Kies, sodann Mergel, an einigen Stellen auch Fels. Bauwerke 
ersten Ranges konnen sehr gut auf den Mergel, solche zweiten Ranges 
bei umlaufender Abdichtung auf die Sand- und Kiesschichtcn gegrundet 
werden; der angetroffene Sand und Kies gibt zudem ein gutes Betonier- 
matcrial ab, welches um so mehr von Nutzen ist, ais nach dem Inkraft- 
treten des Youngplanes die deutschen Saclilieferungen einzuschranken 
und statt dessen ortliche Lieferungen einzusetzen waren. Die W ehre 
von Argency und Huckingen wurden konstruiert mit Riicksicht auf 
die schnellen und haufigen Friihlings- und Herbsthochwasser der Mosel, 
die sich von 450 m3/s bei HW auf 1000— 1200 m3/s bei HHW steigern 
konnen. Es sind Zylinderwehre mit unterem Kommaansatz in je
4 Offnungen, von denen jeweils die beiden rechten nur gehoben, die 
linken jedoch sowohl gehoben ais auch gesenkt werden konnen; der 
Kommaansatz legt sich also entweder unten gegen dic iibliche Eiclien- 
schwelle, oder er tragt unten eine mit besonderer Fuhrungsstange 
gegengedriickte Gummidichtung. Die MaBe sind in Argency 4 X 27,5 m 
(Huckingen 4 X 32 m) Lichtweite, 5,25 m (3,5 m) Stauhohe, 3,78 rn 
(2,58 m) Dmr. des Wehrzylinders aus 1 1  mm-Stahlblech. Die seit- 
lichen Dichtungsmasken aus 6 mm-Blech, die mit Eichenbohlen gegen 
die Pfeilerkórper driicken, konnen bei Frost elektrisch geheizt werden. 
Die Ausnutzung von 2500 PS (1600 PS) Wasserkraft an den Wehren 
bleibt fiir spater, wahrscheinlich zugunsten des Treidelbetriebes, vor- 
behalten. Die drei neuen S ch le u sen  messen 40,5 X 6 m bei 2,S m 
Drempeltiefe, sind also fiir 350 t-Schiffe reichlich; ihre Umlaufe sind
1,5 X 2 m und haben je sieben Einlasse 60 cm Dmr. zum Becken;
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starkę bei ebenfalls 1 1  m Breite ist (Fahrbahn in einem Drittel der Hohe 
aufgehangt); die Brucken sind bereits sehr zufriedenstellend abge- 
nommen worden. Die lich te Hohe der Brucken ist 3,5 m iiber Wasser; 
unterhąlb von ihnen ist das Kanalprofil rechtwinklig mit ausladendem 
Treidelweg. Ein D iik er unterfiihrt die Wasser der Fentscli unter der 
Kanalstrecke und miBt bei 56 m Lange in zwei Offnungen je 4 m Spann
weite mit Eisenbetondecken. AuBerdem bestehen mehrere kleinere 
Bauwerke. Neben einer 100 m langen Mauer am Eingang der neuen 
Strecke in Metz ist namentlich zu erwahnen die lange B eto n m a u er 
in der Nahe von Diedenhofen. Hier beengt eine StaatsstraBe die 
Linienfiihrurtg der Kanalstrecke, weshalb diese ins FluBbett eingeruckt 
und davon auf 9S0 m Lange durch eine Mauer von 9,4 m Hohe; 6,25 ni 
Sohlen- und 1 m Kronenbreite getrennt ist; die Mauer ist auf Mergel 
zwischen eisernen Spundwanden gegriindet und bat je nachdem von 
der einen oder anderen Seite bis zu 3 bzw. 2 m Wasśerttberdruck zu 
halten. Der Betrieb soli nicht durch Schlepper sondern mit Staats- 
treidelei erfolgen, auf die sich die Konzession des erwahnten Iion- 
sortiums nicht erstreckt; die Briicken im Treidelweg sind Halbparabel- 
trager bis zu 45 m Spannweite fur zweiachsige 20 t-Triebwagen, also 
auch schon auf 1200 t-Schiffsbetrieb cingerichtet. Mehrere gut aus- 
geriistete H a fe n a n la g e n  sorgen fiir einen durchgehenden Verkehr 
von taglich bis 50—60 Schiffen; die Hafen sind teils Erweiterungen 
des Kanalbettes, teils eigene Becken von 100 m Breite und 400 bis 
650 m Lange, also sehr reichlich. Die Kaimauern sind aus Beton und 
haben erdseitig ausgebogte Auskragungen, die uberschuttet werden. 
(Weiteres siehe Aufsatz von Gaufourier in Genie Civil vom 25. 4. I9 3 1 -)

E . T. Zehm e.

Uber kiinstliche und natiirliche Schutzschichtbildung 
in Wasserleitungsrohren.

Die Notwendigkeit, Wasserleitungsrohren sowohl vor den zer- 
stórenden Einfliissen der fortgeleiteten Wasser ais auch vor den- 
jenigen der sie utngebenden W a n d ę  zu schiitzen, ist schon lange be
kannt. Von den Einfliissen, die die Metallbberflachę auf die Bildung 
von tJberziigen aus wenig losliclien, anorganischen Salzen ausiibt, hat 
man aber erst in neuerer Zeit Kenntnis erhalten.

Zu den im Wasser enthaltenen Substanzen, die fiir einen Angriff 
auf die Metallrohren in Frage kommen, gehort vor allen Dingen der 
Luftsauerstoff, die Kohlensaure und in Wechselwirlcung mit letzterer 
die Erdalkalien, also die Salze des Kalziums und Magnesiums. 
Wenn ein Eisenrohr ungeschiitzt zur Fortleitung von Wasser ver- 
wendet wird, so findet der Vorgang des Rostens statt. Es wird zunachst 
Eisen „gelóst", indem Eisen-Ionen, das sind kleinste, elektrisch ge- 
ladene Eisenteile, in das Wasser iibertreten, wahrend eine entgegen- 
gesetzt geladene Metallflache an der Rohrwand entsteht. Aber ebenso 
wie die gelósten Eisen-Ionen sich sehr schnell mit andersgeladenen 
Ionen vereinigen, hat auch die Metallflache das Bestreben, wieder 
in den stabilen, unelektrischen Zustand zuriickzukehrcn. Dies ge- 
schieht am einfachsten, indem sich die freien Eisen-Ionen mit 
den Hydroxyl-Io,nen des Wassers verbinden und die dadurch frei 
werdenden Wasserstoff-Ioncn sich an dic Metallflache anlagern. Es 
bildet sich auf diese Weise eine sehr diinne Haut von Wasserstoff, 
ein sogenannter Wasserstoffilm auf der Metallflache. Sobald dic 
ganze Metallwand davon iiberzogen ist, hort die weitere Mętallósung 
auf. Dieser Zustand ist jedoch nicht von langer Dauer. Durch 
Sauerstoff oder Sauerstoff abspaltende Stoffe z. B. Chlor, Kalium- 
Permanganat, Wasserstoff-Superoxyd u. dergl. oxydiert namlich der 
Wasserstoffilm zu Wasser, und die Metalloberfl a c h ę  wird wieder 
freigelegt.

In einem abgeschlossenen System kann diese Wechselwirlcung 
nicht beliebig lange stattfinden, weil der Sauerstoff auch die Oxydation 
der entstehenden Korrosionsprodukte besorgt. Der so sich bildende 
Rost fallt aus und lagert sich, wenn keine starkerc Wasserbcwegung 
stattfindet, ab. Auf solche Weise entsteht eine allmahlich sich ver- 
starkende hom ogene S c h ic h t, die oft das Losungsbestreben hintan-

zuhalten vermag. Aus dieser Beobachtung wird die empirische Regel 
hergeleitet, daB es fiir Kaltwasser fiihrendes Rohrmaterial immer besser 
ist, wenn das Wasser geniigend Sauerstoff enthalt. Versuche zur 
Bestimmung der g iin s t ig s te n  S a u e rs to ffm e n g e  sind noch 
im Gange.

Bei der vorbeschriebenen Art der Metallauflósung wird die 
Lósung in unmittelbarer N a h e  der Angriffsstelle alkalisch, denn bei 
der Abspaltung des an der Metalloberflache sich ausscheidenden 
Wasserstoffes bleibt eine den Wassermolckiilen entsprechende Menge 
Hydroxyl-Ionen iibrig. Die Folgę davon ist aber sofort die Stórung 
des Kalk-Kohlensaure-Gleichgewichtes, was sich in der Bildung 
einer festhaftenden Kalkschutzschicht unter Mitwirkung des gebildeten 
Rostes auswirkt. Auf diese Weise entstebt eine h etero g en e  Sch utz- 
sch ich t. Erdalkalikarbonatreiche Wasser sind also bei ausreichendcm 
Luftsauerstoffgehalt schutzschichtbildend.

Handelt es sich um die Fortleitung von Wassern, die von Natur 
aus metallangreifend und n ic h t sc h u tz sc h ic h tb ild e n d  sind, 
oder die es durch eine stattfindende Vorbehandlung wie Enth&rtung, 
Erw&rmung oder Entgasung werden, so gibt es vor allem zwei Móg- 
lichkeiten: entweder die Entsauerung des gesamten Wassers oder die 
Yerlegung korrosionsfesterer Rohre. Die Entsauerung ist ein hervor- 
ragendes Mittel zum S ch u tz  vo rh  a n d en er R o h ra n la g e n , und ihre 
Kosten werden sich im Iiinblick auf die zu erlialtenden Werte meistens 
wirtschaftlich rechtfertigen lassen. Bei E r s te llu n g  neuer W asser
w erk e  dagegen, denen nur Wasser von bestimmter Zusammen
setzung zur Verfugung steht, ist es zweckmaBiger, gleich widerstands- 
fahigere Rohre zu verlegen, also etwa die Hauptstrange in Eisen- 
oder Stahlrohren mit nichtmetallischem Uberzug (Erdólbitumen) von 
geniigender Dichte und GleichmaBigkeit und die Hausleitungen aus 
korrosionsbestandigerera Materiał auszufiihren.

Fiir W a rm w a sse rle itu n g e n  kommt nur die Verwendung 
korrosionsbestandiger Werkstoffe in Betracht, da mit zunehmender 
Temperatur die Rcaktionsfahigkeit des Wassers steigt. Aus karbonat- 
reichem Wasser kónnen in Gegenwart von Eisen im Laufe von 6 Stunden 
rd. 50% der vorhandenen Karbonate ausgescliieden werden. Dieser 
Vorgang spielt- sich in zwei Formen ab:

1. ais grobkristalline Karbonatausscheidung an der Metallwand, 
die bei allmahliclier Bildung einer fest zusammenhangenden 
Schicht das darunterliegende Metali schtitzt, und

2. ais fein kristalline Karbonatausscheidung, die durch die auf 
vorstehende Weise entstandenen Karbonatkristalle katalytisch 
beschleunigt wird.

Die letztgenannte ist in der Fliissigkeit anfanglich suspendiert, 
haftet nicht an der Metallwand und fallt .SchlieBlich ais Schlamm zu 
Boden. Man hat eine den Begriffen Kesselstein und Kesselschlamm 
analoge Erscheinung vor sich, die mit „Wasserstein" bzw. „Wasser- 
schlamm" bezeichnet werden konnte. Ahnlich dem Kesselschlamm ist 
der Wassersclilamm ungefahrlich, da er keine Yerstopfungen verur- 
sacht. Der Wasserstein dagegen ist nur insoweit erwiinscht, ais er einen 
gewissen Schutzuberzug bildet. Nimmt er aber AusmaBe an, die das 
Fortleitungsvermógen verringern, dann spricht man von Yersinterung. 
Wie beim Kaltwasser kann man durch Regelung des Sauerstoffgehaltes 
die Schutzschichtbildung beeinflussen oder von vornherein geeignete 
Baustoffe wahlen.

Fiir W arm w a sse rh e iz u n g e n  ist tlieoretisch fast jedes Ma
teriał verwendbar, sofern neuer Luftzutritt vermieden wird. Es geht 
entsprechend der Zusammensetzung des Wassers und seinem ur- 
spriinglichen Sauerstoffgehalt, je nach der Losungsneigung des Metalls 
viel oder wenig davon in Lósung, bis sich ein gewisser Gleichgewichts- 
zustand einstellt; nur bei getegentlichen Nachspeisungen wird dieser 
Zustand voriibergehend gestórt.

Man kennt also schon eine Reihe von Mitteln und W'cgen, die 
je  nach den ortlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen gangbar sind, 
um nach richtiger Erkenntnis der Ursachen von aufgetretenen Schaden 
diese zu beheben oder von vornherein'zu vermeiden. (Nach „Gas- 
und Wasserfach", Heft 24/1931). Dipl.-Ing. E . R in g w a ld .

Y E R SC H IE D E N E  M ITTEILU N G EN .

Der AusfluB des Wassers aus einer senkrechten Wand.
E in e  E n tg e g n u n g  a u f den g le ic h n a m ig en  A u fs a tz 1 von

A. R e u th e r.
Von Dr.-Ing. E . S ch lc ie rm a ch e r, 1. Assistent am FluBbaulabora- 

torium der Technischen Hochschule Karlsruhe.
Angeregt durch eine Abbildung des AusfluGstrahles unter einem 

scharfkantigen, lotrechten Schutz in dem Werk: Koch-Carstanjen, 
Bewegung des Wassers2 versucht Ingenieur A. Reuther, Berlin- 
Siemensstadt, einige Berechnungen zur Lósung dieser hydraulischen 
Aufgabe zu geben. Dieser Yersuch scheint aber nach Ansicht des 
Verfassers auf ein Mifiverśt&ndnis der Kochschen Ergebnisse aufgebaut 
zu sein und deshalb die nachstehende Entgegnung erforderlich zu 
machen.

1 Der Bauingenieur, 12. Jahrg., Heft 29 vom 17. Ju li 19 31.
2 Abb. 317, S. 214.

Zur Berechnung der AusfluBmenge durch rechteckige Offnungen 
in lotrechten Wanden werden von Reuther Gleichungen von der Form

Q =  F i l  V  H  

mitgeteilt, worin n jeweils eine Konstanto sein soli.
In dem Wert n steckt zunachst der Betrag \ /  2 g . Es muB aber 

ais abwegig bezeichnet werden, wenn in physikalischen Grund- 
gleichungen wie hier z. B.

Q =  F v =  F  V  2 g II
bekannte GroBen wie hier V  2 g mit ihrem Zahlenwert herausgesetzt 
und mit irgend einem dimensionslosen Beiwert zusammengefaBt 
werden, wodurch die Gleichung fiir den Praktiker uniibersichtlich 
in ihrem Aufbau und scheinbar dimensionsunrichtig wird. Ab
gesehen davon ist das Problem des AusfluBstrahles durch eine scharf- 
kantige Offnung in lotrechter Wand in jedem Ilydraulikbuch behandelt. 
Darnach ist der in dem Werte n auBer der GróBe V  2 g noch enthaltene
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Ausfluflbciwert fi keine Konstantę, sondern ein von H abh&ngiger, 
sich allerdings asymptotisch dem hydrodynamisclien Einschniirungs- 
beiwert o,6i rasch nahernder Wert. Es war also falsch, den Ausflufi- 
beiwert und den Betrag V  2 g zu einer Zahlenkonstanten zusammen- 
zufassen.

Weiterhin ist unverstandlich, wie Reuther die Versuchsergebnisse 
Kochs zu seiner Theorie umwerten konnte. Die von ihm zugrunde 
gelegte Abb. 3 17  zeigt klar, daB die I<urve der freien Strahloberfiache 
sich nahezu tangential an die Stauseite der Schutztafel von der Kante 
ablóst. Auch eine Durchsicht derjenigen Abschnitte des Buches 
Koch-Carstanjen, auf die sich jener die Abb. 3 17  enthaltende Teil 
des Anhanges bezieht, wird leicht zu der Feststellung fiihren, daB Koch 
seine hicr nicht weiter zu besprechendc Ableitung der Einschniirungs- 
zahl fi gerade auf der Wahmehmung aufbaut, daB die Oberflache des 
AusfluBstrahles die Stauseite tangential verlaBt, daB also der Kriim- 
mungshalbmesser der 'Strahlkurve schon an der Schutzunterkante 
und nicht erst im Oberwasserspiegel waagerecht liegt.

Es iiberrascht, daB Reuther entgegen den allgemeinen Ge- 
pflogenheiten der Praxis in seiner Abb. 3 zwar die Zalilenwerte der von 
Koch gemessenen Ordinaten des AusfluBstrahles anschreibt, diese 
selbst aber nicht maBstablich auftr&gt und trotzdem sich auf die Zeich- 
nung, nicht auf die Zahlen stiitzt. Nur so ist die von ihm erdachte 
Fortsetzung der elliptischen Begrenzung des Strahles bis zum Ober
wasserspiegel móglich. Tatsachlich ist ja  das Problem (zweidimensio- 
naler, riickstaufreier AusfluB unter einem scharfkantigen Schutz) eine 
Aufgabe aus der Hydraulik der Bauingenieure, -die —  wenigstens fiir 
eine gegenuber der Schiitzspalthóhe betrachtliche Oberwassortiefe — 
langst von der klassischen Hydrodynamik gelóst worden ist. Helm- 
holtz3 selbst hat darauf hingewiesen, Kirchhoff1, H. Lorenz5, v. Mises” 
u. a. haben die Frage behandelt. VeranlaBt durch Herrn Professor 
Spannhake hatte der Verfasser in seiner Dissertation „WasserabfluB 
durch Stollen"7 Gelegenheit, hierauf einzugehen.

Durch die Beobachtung des Abflusses unter Schiitzen in der 
Natur oder in einem Laboratorium konnte Reuther leicht feststellen, 
daB Schwimmer auf dem Oberwasserspiegel mit fast unverminderter 
Geschwindigkeit bis dicht an das Schutz herantreiben, also jedenfalls 
weit iiber die Ansatzstelle seines elliptischen Strahles hinaus. Die „den 
Stralil belastende" und ,,von ihm ais waagerecht liegende Wasserwalze 
in Bewegung gesetzte Wassermenge" ist ihrem Volumen nach ganz 
wesentlich viel kleiner, ais die Reuthersche Hypothese annimmt. 
Vor allem aber ist die Trennungsfl&che zwischen dieser Wasserwalze 
und dem Strahl nicht ais Teil einer Ellipse gegen die Gerinnesohle 
hin, sondern gerade im Gegenteil von der Sohle weg gekrummt, wie 
aus dem durch die Richtung der Fliehkraftwirkung hervorgerufenen 
Sinken der Drucklinien unter den Wasserspiegel kurz oberhalb des 
Schiitzes8 klar hervorgeht.

Die Feststellung Kochs und die Hypothese Reuthers stehen sich 
auch darin entgegen, daB Koch —  wenigstens fiir groBere Oberwasser- 
tiefen — die Form des AusfluBstrahles ais sich gleichbleibend trotz 
Verschiedenheit der Oberwasserst&nde erkannt hat (vgl. Unterschrift 
jener Abb. 317), wahrend nach Reuther die kleine Halbachse A der 
Ellipse =  Oberwassertiefe —  Endtiefe des AusfluBstrahles sein soli, 
wodurch die groBe Halbachse B  der Ellipse und damit das den Aus- 
fluBstrahl begrenzende Stiick der Ellipse ebenfalls von der Ober- 
wassertiefe abhangig sein wurden.

Reuther widerspricht sich schlieBlich selbst, wenn er fiir die 
Oberflache des AusfluBstrahles eine Einknickung fur undenkbar 
erklart, aber im Oberwasser an der Ansatzstelle seines elliptischen 
Strahles ein rechtwinkliges Untertauchen der Oberfiachen-Strom- 
linien annimmt.

Da die Hypothese von der groBen Halbachse B  der Ellipse in 
jeder Weise der hydrodynamisclien Theorie wie der wirklichen Be
obachtung widerspricht, so werden die auf jener Annahme aufgebauten 
Berechnungen bedeutungslos.

Erwiderung.
Die Entgegnung des .Herm Dr.-Ing. Schleiermacher beriihrt nur 

ncbensachlich den Zweck meines Aufsatzes, der darin besteht, die 
Leser der Zeitschrift auf ein besonderes Gebiet der Wasserbewegung 
vorzubereiten. In allen Lehrbiichern wird namlich die Druckgefall- 
linie des Wassers ais eine vom Oberwasserspiegel bis zur Ausmiindung 
geneigte Gerade dargestellt, und es wird mit Hilfe dieser Geraden 
die ausflieBende Wassermenge und die AusfluBgeschwindigkeit be
stimmt. Wahlt man fiir den WasserabfluB statt einer Rohrleitung 
mit unveranderlichem Querschnitt eine solche, dereń Querschnitte 
sich — etwa nach Abb. 3 S. 525 vom Einlauf bis zum Auslauf —  nach 
besonderer GesetzmaBigkeit allmahlich vermindern, dann ist die

3 Helmholtz, H., Wissenschaftliche Abhandlungen, 1. Band, Ab
schnitt IX . Leipzig 1882, Joh. Ambrosius Barth.

1 Crelles Journal, Bd, 71,
5 Lorenz, Dr. H., Lehrbuch der Technischen Physik Bd. II I , §§ 12, 

36. Munchen und Berlin 1910, R . Oldenbourg.
6 Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 19 17 , S. 447.
7 Schleiermacher, Dr.-Ing. E ., WasserabfluB durch Stollen, 

Munchen und Berlin 1928, R . Oldenbourg.
8 Vgl. Abb. 322 in Koch-Carstanjen, Bewegung des Wassers oder 

Abb. 20 in Schleiermacher, WasserabfluB durch Stollen.

Druckgefallinie nach oben ausgebogen und besitzt am Auslauf einen 
endlichen Wert (nicht Nuli). Durch kleine Versuche sind AusfluB- 
geschwindigkeiten bis zu v =  3,088 V  H erreicht worden. Zur Zeit 
werden an einer Talsperre Vorbereitungen zur Ausfuhrung von Ver- 
suchen getroffen, um endgiiltige Werte fiir die mir seit 19 10  belcannte 
Tatsache zu finden.

Durch die Entgegnung des Herm Schl. wird der Abstand 
offenbar, der zwischen den Anschauungen iiber die Wasserbewegung 
herrscht. Die Hydrodynamik benótigte bisher zu dem Aufbau ihrer 
Gleichungen fiir alle Falle die verschiedenartigsten Berichtigungs- 
ziffern, wahrend nach meiner Anschauung die Berichtigungsziffern 
vollstandig entbehrt werden kónnen, da ein einwandfreier, klarer 
und eindeutiger Aufbau der Bewegungsgleichungen gegeben ist. Da 
man an und fiir sich gezwungen ist, die Aufsatze in knapper Kurze 
zu bringen, so habe ich geglaubt, auf die Wiederholung des schon friiher 
Veroffentlichten verzichten und Unwesentliches weglassen zu kónnen.

Zur Entkraftung der Sclileiermacherschen Ausfuhrungen kann 
ich folgendes erwidern:

Die Gleichungen Q =  F  11 V  H bestehen zu Recht, denn wenn 
man sich der Miihe unterzieht, dic Werte Q in ein logarithmisches 
Netz einzutragen, dann findet man bestimmt die betreffenden Geraden, 
und findet auch, daB die n-Werte fiir die besonderen Ortlichkeiten 
des Abflusses unveranderlich sind.

In  dem  W ert n s te c k t  n ie m als  d er B e t r a g  V  2 g. 
Liest man im Gesundheitsingenieur 1930 Heft 13, S. 197/198 die 
zu den Abb. 35 und 36 gehórenden Ableitungen, so findet man, daB mit

11 V  H V  x h 0 +

X

81 (V 'h » —
H — h„

V  h03

die Geschwindigkeit ausgedriickt wird. Die im logarithmischen Ńetz go- 
fundenen n-Werte gestatten di,eErmittelungen der x-Werte und ermog- 
lichen somit die genauenDarstellungenderGeschwindigkeitsflaclien. Das 
vermag die z. Zt, geltende Bewegungslehre des Wassers nicht. Der 
Wert x  ist der Parameter der Geschwindigkeitsfiache fur das Fallen’ 
der Wassertropfen auf vorgeschriebener Bahn-, und ais solcher nicht 
dimensionslos. (Siehe Gesundheitsing. 1930, Heft 1 1 ,  S. 164, Abb. 1 
bis 4.)

Die physikalische Grundgleichung Q =  F v  ist richtig; aber 
die weitere Gleichung Q =  F  V  2 S h ist nur fiir einen bestimmten 
Fali richtig, und die G le ich u n g  Q =  F  fi V  2 g h is t  g ru n d - 
fa lsc h . Die Berichtungszahl fi besitzt tatsachlich nicht den Wert 
genannt zu werden.

In bezug auf den tangentialen AnschluB der freien Strahlober- 
flache an die Schutztafel hat Herr S. recht. Um die Kurze des Auf
satzes zu wahren, ist meinerseits die Geschwindigkeitsfiache, welche 
sich infolge des Unterdruckes auf der Strecke i—k kurz vor und hinter 
dem Schutz bildet, nicht erwahnt, weil sie auch dem vorseitig eriauterten 
Zwecke abtraglich gewesen ware. Eine Erlauterung dieser Flachę 
halte ich hier nicht fiir angebracht.

Mit der Tatsache, daB Schwimmer auf dem Oberwasserspiegel 
mit fast unverminderter Geschwindigkeit bis dicht an das Schutz 
heran treiben, ist die leichte Verschiebbarkeit der Wassertropfen 
und das Beharrungsvermógen des Schwimmers bewiesen, weiter 
nichts. Wenn in den Abb. 4b bis 7 S. 526 die Geschwindigkeiten von 
d nach b vor dem Schutz zu Recht bestehen, wie sollten alsdann die 
Geschwindigkeitslinien hinter dem Schutz verlaufen, wenn der 
Schwimmer hierbei etwas beweisen konnte ? Wie ware der Verlauf, 
wenn die Kriimmung der Wasserwalze entgegen der Darstellung in 
Abb. 4a S. 526 umgekehrt, und die Wasserwalze auBerdem wesentlich 
viel kleiner w>are ? Den. Darstcllungen fehlt nicht die Frische der 
Natiirlichkeit und Verstandlichkeit. Ob eine andere Darstellung nach 
den erwahnten Gesichtspunkten des Herrn S. deutlicher und ubersicht- 

. licher ist, mochte ich sehr bezweifeln, zumal erst noch Beweise fiir 
andere Linienfiihrungen erbracht werden muBten.

Das Absinken der Drucklinie auf der Strecke i—k deutet den 
Ubergang aus einer Bewegungsart in eine andere an, sonst nichts, 
und hat nichts mit Fliehkraft zu tun.

Der obere Satz auf Seite 4 der S ’schen Entgegnung ist insofern 
vóllig hinfallig, ais an der Gestalt des AusfluBstrahles nichts geandert 
ist, was aus der Zahlentafel I unter den Ordinaten vor dem Schutz 
an den Stellen I bis V I eindeutig hervorgeht. Ebenso eindeutig geht 
aus den Berechnungen hervor, daB B  von A  und mithin von H abhangig 
ist, genau so, wrie die Geschwindigkeiten von H abhangig sind.

Daraus kann kein Widerspruch abgeleitet werden, wenn es un
denkbar erscheint, daB der Strahl im Punkt a der Abb. 3 S. 525 eine Ein
knickung erfahrt, wahrend der Strahlanfang im Oberwasser recht- 
winklig abbiegt. Letztere Tatsache ist durch kleine Versuche er- 
wiesen und soli, wie eingangs erwahnt, in groBeren Versuchen nacli- 
gepriift werden. Beweise hierfiir sind in dem Buch Koch-Carstanjen 
genug enthalten.

Mit der Erklarung des Herm S., daB meine Berechnungen be
deutungslos sind, weil meine Anschauung iiber die Bewegung des 
Wassers nicht in den Rahmen der zur Zeit geltenden hydrodynamisclien 
Theorien paBt, ist nichts bewiesen, zumal samtliche Einwendungen 
widerlegt sind. Es mufl doch ein auBerst sonderbarer Zufall sein.
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daB sich die vier Kochschen Versuclisergcbnisse in der von mir ge- 
brachten Weise erklaren lassen, daB sich im logarithmischen Nctz 
sowohl fiir die Ableitungen, ais auch fiir die Folgerungen gerade 
Linien ergeben. Ich lioffe, daB meine Erwiderung so viel Klarendes 
bringt, daB an der Richtigkeit meiner Anschauung nicht gezweifelt 
wird. R e u th e r , Ing.

S ch lu  Bw ort.
Zweck der Entgegnung war, die Leser des „Bauingenieur" hin- 

zuweisen auf den Widerspruch zwischen der Reutherschen Hypothese 
und den. Beobachtungen des Abllusses unter Schiitzen in der Natur, 
die mit der hydrodynamischen Theorie des Problemes ausgezeichnet 
iibereinstimmen. Im Ubrigen zeigt in' E . die Erwiderung auf die 
Entgegnung in versta.rktem MaBe den Abstand, der zwischen den 
Grundlagen der beiderseitigen Anschauungen besteht, so daB ein 
Fortfiihren der Auseinandersetzung zwecklos sein durfte.

Dr.-lng. S ch le ie rm a c h e r.

Geologische und hydrologbche Untersuchungen 
bei Wasserbauten.

Der Direktor des hollandisclien „Rijksbureau voor Drinkwater- 
voorziening", W. K r u l, hielt vor dem kgl. Institut der Ingenieure 
einen Vortrag iiber die geologischen und hydrologischen Unter
suchungen fur zwei interessante Bauwerke der letzten Jahre, die 
Seeschleuse von Ijmuiden und die Kehrschleuse von Vlissingen 
(Wiedergabe in ,,De Ingenieur" 1931, Heft 34, mit Sonderdruck).

Einleitende Abschnitte unterrichten iiber die Entwicklung der 
geologischen und hydrologischen Wissenschaften in den Nieder- 
landcn sowie ihre Anwendung auf Wasserbauten. Die Geologie 
liefert die Mittel zur Verwertung der Bohrergebnisse, tragt zur Be
stimmung der Bodenstabilitat und Durchl&ssigkeit bei und ermóglicht 
die Wahl geeigneter Baustoffe. Die Hydrologie bestimmt den EinfluB 
der Wasserentnahme auf die Umgebung, die chemische Beschaffenheit 
des Grundwassers, die zu pumpenden Wassermengen wahrend der 
Bauzeit. Rechtzeitige Untersuchungen dienen zur Vorbeugung von 
Schwierigkeiten und Ungliicksfallen und sind besonders angebracht, 
wenn hohe Grundwasserstande und durchl&ssige Bodenscliichten auf
treten.

Der Wert der Zusammenarbeit zwischen Ingenieur und Geologen 
erwies sich beim Bau der groBen Seeschleuse Ijmuiden. Der Grund- 
wasserspiegel muBte auf 20 m unter N. N. gesenkt werden, Die starkę 
Wasserentnahme, die Nahe des Meeres und damit das leicht zerstorbare 
Gleichgewicht zwischen SiiB- und Salzwasser schufen verwickelte 
Verhaltnisse, die durch eingehende Voruntersuchungen (Kosten etwa 
J 7 0 0 0 0 R M )  geklart werden muBten. Die Beobachtungen wurden 
sechs Jahre lang taglich sechsmal durchgefiihrt.

Bei der Dockschleuse in Vlissingen, angelegt in unmittelbarer 
Nahe des Meeres, machte sich der EinfluB der Gezeiten deutlich in 
der Steighohe des gesjjannten Wassers bemerkbar. Die Unter
suchungen ermoglichten die Aufstellung von Formeln fiir diese Zu- 
sammenhange und die Berechnung der erforderlichen Pumpen- 
kapazitat,

Die durch zahlreiche Profile und Schaukurven unterstiitzten 
Ausfiihrungen verdienen die Beachtung auch deutscher Fachkreise, 
denen ja  an der Meereskiiste ahnliche Aufgaben gestellt sind.

Dipl.-Ing. Th. B usch .

Berichtigung.
Wir werden darauf aufmerksam gemacht, daB in Heft 41/42 

unserer Zeitschrift in dem Artikel „Ausfiihrungsmethoden beim 
Bau von Stahlskelettbauten" von Dr.-lng. E . h. Hans S ch m u ck le r, 
Seite 743, Abb. 1, Verwaltungsgebaude D. H .V. Hamburg, irrtiimlicher- 
weise ais Architekt Herr H. D ie s te l genannt wird. Die Architekten des 
obengenannten Verwaltungsgebaudes sind: F e rd in a n d  S ck o p p  & 
W ilh e lm  V o rtm a n n , Hamburg, was wir hiermit zur Kenntnis 
unserer Leser bringen.

Zuschrift zu dem Aufsatz : 
,, Ausfiihrungsmethoden beimBauvon Stahlskelettbauten."

Von Dr.-lng. E . h. S ch m u c k le r  in Heft 41/42.
In diesem Aufsatz habe ich hinsichtlich der von mir statisch 

und konstruktiv bearbeiteten Bauwerke einige Unstimmigkeiten und 
Unklarheiten festgestellt.

1. Zu S e ite  743, rech te  S p a lte :
Die Beschreibung der Konstruktion zur Verhinderung der Uber- 

tragung von Erschiitterungen auf den StraBenverkehr bedarf noch 
eincr Erganzung. Die Eisenbetonwanne besteht aus der durch- 
gehenden Eisenbetonfundamentplatte und den anschlieBenden, senk
rechten Umfassungswanden der beiden Kellergeschosse. Das Stahl
skelett steht auf dem Boden dieser Wranne. Zur Verhinderung der 
Ubertragung der Verkehrserschiitterungen ist ein um das ganze 
Gebaude herumlaufender Luftschlitz angeordnet, der in Abb. 2 an- 
gedeutet ist. Der erwahnte Teerstrick befindet sich in dem Luft
schlitz und dient zur Verhiitung des Eindringens von Schmutz und 
Ungeziefer von der StraBe her.

2. Zu S e ite  747, B e sc h re ib u n g  zu A bb. 14:
Das Stahlskelett des Hochhauses des Magdeburger General- 

Anzeigers ist mit porosen Vollsteinen ausgemauert. Die Verkleidung 
erfolgte durch Travertinplatten.

Zur Verhiitung von Erschiitterungen durch dic Druckmaschinen 
sind die Fundamentklotze fiir die Stutzen dieser Maschinen in den 
Zwischenraumen angeordnet, welche gebildet werden von den nach 
oben liegenden Rippen der ais Plattenbalken ausgebildeten Fundament- 
korper. Die Fundamentkldtze der Druckmaschinen sind durch be
sondere Isolierungen von den Fundamentkórpern getrennt. Nicht 
samtliche Stutzen des Stahlskeletts sind mit Korfund isoliert, sondern 
nur einige des Druckmaschinengerustes, welche unmittelbar auf dem 
Fundamentkorper stehen.

3. Zu S e ite  747, B e sc h re ib u n g  zu A bb. 15 :
Die Ausmauerung der AuBenwande beim Hochhaus der 

Rhenania-Ossag Mineralólwerke A.-G., Berlin, erfolgte nicht, wic 
anfangs vorgesehen war, durch Aerokretblóckc von 25 cm, sondern 
durch solche von 20 cm Starkę.

Ferner ist das Rhenania-Ossag Gebaude nicht besonders be- 
merkenswert wregen der besonderen SchallschutzmaBnahmen gemaB 
Abb. 2, sondern wegen der besonderen MaBnahmen gegen Verkehrs- 
erschatterungen. G. M e n  s c h ,  Berlin-Charlottenburg.

Berichtigung zum Aufsatz SiiB
in Heft 38 dieses Jahrgangs.

Im Heft 38 d. J .  ist vom Herrn Dipl.-Ing. G. ŚiiB  ein Aufsatz 
mit dem Titel: ,,Vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung von Fest- 
punktabst&nden und Ubergangszahlen" veroffentlicht worden. Der 
Verfasser meint, damit das von mir aufgestellte ,,B . M. F.-Verfahren" 
fiir die Praxis abgekiirzt zu haben. Diese Behauptung kann aber 
keineswegs richtig sein. Man iiberzeugt sich davon beim fliichtigen 
Vergleich des Aufsatzes des Herrn SiiB mit meinem Beitrag im Bau
ingenieur 1930, Heft 17. Es ist zweifelhaft, ob die bloBe Umkehrung 
der darin gebrachten Ausdriicke mit Anderung der Bezeichnungen:

A = statt G ;

0 .=

hi
an

ln
a.i

■i,5
statt r  =

1
J  1 

1  —  i ,5
an

a„
ln

eine Vereinfachung bedeutet. Das logarithmisclie Nomogramm leistet 
nicht mehr, ais es meine Tabellen im Heft Nr. 23 des Jahrganges 1929 
ergeben; mit der Strahlentafel, welche in Statica Nova, Lieferung 1, 
veroffentiicht wurde und einer logarithmischen Teilung entbehrt, 
also viel einfacher ist, erreicht man dasselbe auf gleich einfacliem 
Wege.

Dic Ermittlung von Ubergangszahlen scheint mir ein Ruckschritt.
Die weitere Vereinfachung meines Verfahrens harrt noch ihrer 

Verdffentlichung in meinem bereits im Druck befindlichen Werke: 
„Statica Nova", Bd. 1, Teil I. —  Statisch unbestimmbare Balken 
und steife Rahmen.

Es sei noch bemerkt, daB in der Tafel 1 steht

=  0,.;

das ist nicht richtig, der eingeklammerte Wrert soli gleich „ gesetzt
V n

werden, da er mit dem Ausdruck (2) iibereinstimmen muG.
Prof. Th. B e l ja k o  w.

Berichtigung zum Aufsatz SiiB
in Ile ft 38 dieses Jahrgangs.

In dem obengenannten Aufsatz iiber „Vereinfachtes Verfahren 
zur Bestimmung der Festpunktabstande und Ubergangszahlen" 
befinden sich einige kleine Druckfehler, die wir hiermit berichtigen 
mochten:

Auf Seite 666, Spalte rechts unten, in der Zeilc vor Gleichung (1) 
muB es richtig heiBen:

l~n . Am I
~  — 3 +  2 n /(n j ' q  ani An avn

Auf Seite 6G7, Tafel I, zweite Zeile muB die Gleichung heiBen:
ln

( Ł - )
Auf Seite 669 muB in Gleichung (6) der Faktor des zweiten 

Summanden im Nenner 1,04 statt 1,08 heiBen, ebenso ist im an- 
schlieBenden Zahlenbeispiel am selben Orte 1,04 statt 1,08 zu setzen.



904 WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
DER BAUINGENIEUlt

1931 HEFT 51.

Berichtigung zu dem Artikel iiber die Sosetalsperre
in den „Wirtschaftlichen .Mitteilungen", Heft 44 dieses Jahrganges,

Seite 792.
In dem oben genannten Artikel wurde erwahnt, dat! der Beton

kern mit einem In e r to la n s t r ic h  vęrsehen sei. Wic uns nunmchr

von der Chemischen Fabrik L a a tz e n  G. m. b. H., Hannover-KIeefeid, 
mitgeteilt wird, entspricht dies nicht den Tatsachen. Ais Anstrich 
des Bctonkerns ist ausschlieBlich deren Fabrikat „ T e c t i p ix ' '  ver- 
wandt worden. Auch dic fiir die horizontalen und vertikalen 
Dehnungsfugen dieses Bauwerkes erfordcrlichen VerguBmassen wurden 
gleichfalls von dieser Firma geliefert.

W IRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

Zur Wirtschaftslage. Der Monat November hat ein weiteres 
starkes Abflauen des Beschaftigungsgrades des Baugewerbes gebracht. 
Soweit Arbeiten noch im Gange sind, handelt es sich um Fertigstcl- 
lungsarbciten; im Iibrigen hat die Bautatigkeit ihren vdlligen Stillstand 
nahezu erreicht. Damit kann das laufende Baujahr im wesentlichen ais 
abgeschlossen gelten, dessen Ergebnis an Bauwerten das niedrigste 
seit dem Jahre 1924 sein wird. Die immer bedrohlicher werdende Ent
wicklung des Baumarktes scheint nun auch in der Offentlichkeit mehr 
ais bisher die Beachtung zu finden, die sie im Hinblick auf ihre Be
deutung fur die Entwicklung der Gcsamtwirtscliaft verdient. So hat 
der R e ic h sv e rb a n d  d er D eu tsch en  In d u s tr ie  kiirzlich eine 
Eingabe an den Reichskanzler gerichtet, eigens zu dem Zweck, um auf 
die besondere Notlage und die fast vóllige Stockung der Bauwirtschaft 
sowie auf die Gefahren, die von hier aus der Gcsamtwirtschaft drohen, 
hinzuweisen und sich dafiir einzusetzen, daB die Auftragserteilung fiir 
Bauten seitens der offentlichen und halboffentlichen Korperschaften 
aufrecht erhalten wird. In der Eingabe wird ausgefuhrt:

„ In  der mit Schreiben vom 19. August 19 31 tibersandten Auf- 
zeichnung iiber die Stellungnahme des Reiclisverbandes der Deutschen 
Industrie zu der gegenwartigen Finanz- und Wirtschaftslage haben wir 
uns dafiir eingesetzt, daB es neben den in der Aufzeichnung geforderten 
MaBnahmen vor allem darauf ankomme, zu veihindern, daB eine 
schnelle und sprunghaftc Vermehrung der Arbeitslosigkeit in den Mo
naten Oktober und Novembcr eintritt. Wir haben damals angeregt, 
die offentlichen und halboffentlichen Korperschaften in die Lage zu 
versetzen, in den kommenden Wochen und Monaten vermehrte Auf
trage zu erteilen. Seither ist ein Vierteljahr verflossen. Die verscharfte 
Krise hat sich insbesondere in der Bauwirtschaft zu einer fast volligen 
Stockung entwickelt, die einen unheilvollen EinfluB auf die gesamte 
deutsche Wirtschaft ausiiben muB.

Dic Bautatigkeit ist in diesem Jahre in der giinstigen 
Bausaison nicht uber cin Viertel der VoIlbeschaftigung gestiegen. 
Sie betragt heute nur noch 20%, sie erreicht also noch nicht einmal den 
halben Bcschilftigungsgrad der ebenfalls notleidendcn Produktions- 
guterindustrien (45%). Gegenuber September 1929 ist die Bautatigkeit 
um 05% gesunken, die Beschaftigung in den Produktiónsguter- 
industrien um 40% und in den Yerbrauchsgiiterindustrien um rund 
20%. Es gibt heute bereits rund eine Million arbeitssuchende Arbeiter 
allein im cigentlichen Baugewerbe: fiir die gesamte Bauwirtschaft ist 
die Zahl von 1 )'2 Millionen Arbeitsloser kaum zu hoch gegriffen. 
Durchsclmittlich cin Viertel aller Arbeitslosen gehóren zur Bauwirt
schaft. Bei allen Bemiihungen zur Behebung der Arbeitslosigkeit 
darf daher diese besondere Lage der Bauwirtschaft nicht aufler acht 
gelassen werden,

Die Stockung trifft heute gleiclimaBig alle Gebiete der Bau
tatigkeit, den gewerblichen Bau, den offentlichen Bau und den Woh
nungsbau. Je  mehr der gewerbliche Bau infolge der allgemeinen Krise 
zum Stillstand gekommen ist, je mehr der Wohnungsbau infolge der 
besonderen Yerhaltnisse des Wohnungsmarktes und der Neubau- 
finanzierung mit Schwierigkeiten zu kampfen hat, um so notwendiger 
erscheint es uns, die Auftragserteilung fiir Bauten seitens der óffent- 
lichen und halbóffentlichen Korperschaften aufrecht zu erhalten. Es 
ist bedenklich, daB der zw^eitgróBtc Sektor der gesamten Volkswirtschaft, 
von dem viele andere Gewerbezweige abhangen, durch v o llig e s  
Brachliegen auf Jahre hinaus geschadigt und in seiner Leistungs
fahigkeit bedroht wird. Die Verbande der Bauwirtschaft haben in 
ihrer Eingabe an den Herrn Reichskanzler vom 24. August 1931 die
jenigen MaBnahmen niedcrgelgt, deren Durchfiihrung sie ais notwendig 
erachten. Wir diirfen auf diese Eingabe venveisen.

Wir lialtcn es auch fiir selbst verstandlich, daB die Reichsregierung 
dafiir besorgt ist, daB aus der Anleihe der Rcichsbahn-Gesellschaft ein 
gróBerer Teil fiir auszuschreibende Bauaibeiten zur Verfugung ge
stellt wird.

Bei allen Bauvorhaben haben war stets aus den hinlanglich be
kannten Griinden gefordert, daB die Grundsatze der Wirtschaftlich
keit unbedingt beachtet werden miissen. Nur die aus echten Bediirf- 
nissen des Wirtschaftslebens und des offentlichen Lebens erwachsenen 
wirtschaftlich tragbaren Bauauftrage diirfen beriicksichtigt werden. 
Keinesfalls darf ein Bauwerk mit offentlichen Mitteln errichtet werden, 
das noch ais entbehrlich bezeichnet werden kann. Die Beachtung dieser 
Grundsatze darf aber nicht zu einer vo llk o m m en en  Einstellung der 
Bauarbeiten fiihren. Wir bitten daher diesem Umstande Rechnung zu 
tragen und dariiber hinaus ernstlich zu erwagen, in welcher Weise auf 
bestimmten Gebieten der Bauwirtschaft, beispielsweise dem StraBen- 
bau, eine erneute Belebung erzielt werden kann.

Alle zu erteilenden Bauauftrage mussen ferner zum Schutz und 
zur Forderung des legitimen Gewerbes benutzt werden, d. h. sie sind

dem Unternehmer zu iibertragen. Offene oder versteckte Rcgiearbeit 
ware bei Bewilligung der Mittel ausdriicklich auszuschlieBen.

Ais weiteren leitenden Gesichtspunkt heben wir hervor die móg- 
lichst billige Erstellung der Bauten. Die Verbandc der Bauwirtschaft 
haben in dieser Richtung Yorschlage unterbreitet. Ais vordringlich 
greifen wir heraus die heute sachlich, aber auch formal-tarifrechtlich 
voilig unhaltbar gew’ordeno Lohnlage der Bauarbeiter.

Die Lóline im Baugewerbe hat der Herr Reichsarbeitsminister 
selbst dadurch in ihrer heutigen Hohe beanstandet, daB er die AUge- 
meinverbindlichcrklarung der samtlichen Lohntarife im Reiche ab- 
lehnte. Diesem crsten Schritt hatte, um die Beruhigung der Bauwirt
schaft zu vermeiden, sofort ein zweiter Schritt folgen mussen. Wahrend 
heute alles geschehen musse, die Baulust anzuregen, besteht auf Grund 
dieses Tatbestandes aber ein Anreiz, Auftrage zuruckzuhalten, um die 
Senkung der Loline abzuwarten. Der Reichsarbeitsminister hat zwar 
versucht, eine freic Vereinbarung zwischen Unternehmern und Bau- 
arbeitern zu erzielen. Das ist an der schroffcn Haltung der Gew'erk- 
scliaften gescheitcrt, dic jede sacliliche Verhandlung ablchnten.

Es bleibt daher nur ubrig, durch einen sofortigen Eingriff des 
Gesetzgebers die notwendige Lockerung herbeizuftiliren. Der gegen- 
w-artige Zustand ist unhaltbar. Dic Organisationen der Arbeitgeber 
aber auch der Arbeitnehmer mussen zcrschlagen werden, wenn es auf 
auBertariflichem Wege, wic die Erfahrung beweist, móglich ist, Bauten 
zu niedrigeren Lóhnen durchzufiihren. Zum Schaden des legitimen, 
an den starren Tarif gebundencn Gewerbes bilden AuBenseiter und 
Arbeitnehmer selbst unzahlige Formen heraus, den Tarif mit billi- 
geren Lóhnen zu umgehen. DaB Bauauftrage auf der Grundlage der 
heutigen tariflichen Lolmsatze fiir die tarifgebundencn Unternehmer 
schwer zu erlangen sind, liegt auf der Hand. Es ist daher selbstver- 
standliclie Folgerung aus dieser Lage, eine Lockerung in der Weise 
herbeizuftiliren, daB die laufenden Lohntaiife vorzeitig beendet werden. 
Dabei heben wir besonders lieryor, daB es sich nicht in erster Linie 
damm handelt, den Bauarbeiterlohn der heutigen Bewegung des all
gemeinen Lohnniveaus im gleichen Verhaltnis anzupassen, sondern 
vor allem darum, daB der Lohn der Bauarbeiter seine ungerechtfcrtigt 
hohe Stellung innerhalb des allgemeinen Lohnniveaus verliert, und daB 
baldigst diese scliadliche Inkongruenz innerhalb der deutschen Wirt
schaft ausgeglichen wird.

Den in dieser Beziehung gestellten Antragen der Arbeitgebervcr- 
bande des Baugewerbes schlieBen wir uns daher an."

Mittel fiir Bauten in PreuBen. Der PreuBische Landtag faBte 
folgende Beschliisse: 1. „Das Staatsministerium wird ersucht, d ieU fer- 
s c h u tz a rb e ite n  a u f d er In se l H elgo lan d  dahin zur Ausfuhrung 
zu bringen, daB sofort 200 111 Uferschutz gebaut werden. Die iibrigen 
6S0 m sind in Etappen zur Durchfiihrung zu bringen."

2. „D as Staatsministerium wird ersucht, in das Gesetz uber die 
Bereitstellung von Staatsmitteln zur Gewahrung von Bcihilfen und 
Darlehen fiir Meliorationcn eine erste Rate zum weiteren A usbau  
d er D osse einzusetzen."

3. „Das Staatsministerium. wird ersucht, in dem Haushaltsplan 
des Rechnungsjahres 1932 eine erste Baurate von 200 000 RM fiir den 
Neubau der O derb riick e  in O ppeln  zur Verfiigung zu stellen."

Ueber die Schaffung eines sozialen Mietrechts finden zur Zeit im 
Reiclisjustizministerium Besprechungen mit Yertretern der Lauder 
statt. Bekanntlich macht dic Notverordnung vom 1. Dezember 1930 
die vóllige Aufhebung der Zwangswirtschaft davon abhangig, daB zu- 
nachst ein soziales Mietrecht gesichert ist. Auch der Reichstag hat in 
seiner letzten Sitzung in einem BeschluB erneut diese Forderung auf
gestellt. In welcher Weise eine Anderung der Mietrechtbestimmungen 
des BG B. hier vorgenommen werden soli, ist noch nicht bekannt, je
doch vcrlautet, daB dies auf parlamentarischem Wege und nicht auf 
dem Wege der Notverordnung geschehen wird. Nach den vorberei- 
tenden Beratungen mit den Landervertretern wird ein Entwurf im 
Reiclisjustizministerium ausgearbeitet werden.

Mit der Gebiihrenfreiheit bei Reichsheimstattenbauten befaBt 
sich der folgende RunderlaB des preuBischen Ministers fiir Volksw-ohl- 
fahrt vom 7. Oktober 1931 •— II. 2810/28. 8. — : „Nach § 36 des Reichs- 
heimstattengesetzes vom 10. Mai 1920 sind alle zur B eg r iin d u n g  und 
V e rg ró B e ru n g  von R e ic h sh e im sta tte n  erfordcrlichen Ge- 
schafte und Verhandlungen von Gebiihren, Stempelabgaben und 
Steuern des Reichs, der Lander und sonstiger óffentlicher Kórper- 
schaften b e fre it . Hiernach diirfen auch bei N eu- und E rg a n z u n g s- 
b a u ten , die zur Begriindung oder VergróBerung einer Reichsheim- 
statte ausgefuhrt wrerden, fiir die Yornahme baupolizeilicher Dienst-
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gcschiifte, wic Priifung der Entwiirfe, Oberwacliung und Abnahme 
der Bauten u. a., Gebiihren nicht erhoben werden. Unter den B e 
g r i f f  „G e b iih re n "  fallen auch Vergiitungen fiir die Arbeitsleistung 
der Beamten, nicht aber die den Baupolizeibehórden bei Ausfiihrung 
dieser Geschafte entstehenden baren Auslagen, wie Reisekosten u. dergl. 
Diese Gebflhrenfreiheit ist also gesetzliches Recht; es steht somit nicht 
im Belieben der einzelnen Baupolizeibehorden, diese Befreiung zu ge- 
wahren oder abzulehnen. Nach Mitteilung des Reichsverbandes der 
Wohnungsfiirsorge-Gesellschaften in Berlin ist in einigen wenigen Be
zirken b ish e r  n ich t h ie rn a c h  yerfahren worden. Ich ersuche da
her die Herren Regierungsprasidenten, daftir Sorge zu tragen, daB dies, 
wo es bisher nicht geschelien sein sollte, k iin ft ig  g e sch ieh t.''

Zum Schutz des gewerblichen Mittelstandes hat der preuBische 
Finanzminister zugleich im Namen des Ministerprasidcnten und der 
iibrigeń preuBischen Staatsminister den nachstehenden RunderlaB 
vom 28. Oktober 1931 — 111 2 Nr. 10 Bh 8 —  II I  1 Nf. 395/Td 8 — 
lierausgegeben:

„Angesichts der wirtschaftlichen Notlage im Baugewerbe 
wird fiir die Vergebung von óffentlichen Bauleistungen erneut auf die 
Bestimmung der Yerdingungsordnung aufmerksam gemaclit. Die 
Vergebung der Arbeiten an Generalunternehmer ist zu vermeiden. 
Im Gegenteil ist das Hauptgewicht auf mógiichst weitgehende Be- 
teiligung des gewerblichen Mittelstandes zu legen und uberall dort, 
wo umfangreichere Łeistungen 111 Betracht kommen sollten, eine 
Vergebung in Teillosen durchzufiihren. Dazu ist das órtliche 
Handwerk bei sonst gleichwertigen Angeboten. besonders zu beriick- 
sichtigen."

Nach § 4 Ziffer 5 der „Allgemeinen Bestimmungen fiir dic y e r
gebung von Bauleistungen" (Teil A der VOB) diirfen die sślmttichen 
zu einem Bau gehorigen Łeistungen an einen Generalunternehmer nur 
vergeben werden, wenn órtliche Yerhaltnisse oder andere wichtige 
Griinde die Vergebung nach Faclilosen untunlich erscheinen lassen. 
Der Generalunternehmer ist zu verpflichten, bei der Weitervergebung 
der Leistung die VOB zugrunde zu legen.

Nach § 26, Ziffer 3, des Teils A der VOB sollen, ab geseh en  
von  u m fa n g re ich e n  Ł e is tu n g e n  oder S p e z ia la rb e ite n , 
bei handwerksmiiBigen Łeistungen unter sonst annahernd gleich
wertigen Angeboten im allgemeinen einheimisclie Bieter vor auswartigen 
bevorzugt werden. Der RunderlaB der PreuBischen Staatsregierung 
entspricht mithin im wesentlichen der VOB.

VOB. — Technische Vorschriften IV. — Beton- und Eisenbeton- 
arbeiten. Der Reichsfinanzminister hat durch Schciben vom 4. No- 
vember 1931 —  o 6060 Bh 2 — 25/32 P. II/III  —  verfiigt, die Z iffe r  h 
d er V o rb em erk u n g  wic folgt a b z u a n d ern :

,,h) Richtlinien fiir die Lieferung und Priifung von Hochofen- 
sclilacke ais Zuschlagsstoff fiir Beton und Eisenbeton. Aufgestellt 
von der Kommission zur Untersuchung der Ver\vendbarkeit von 
Hochofenschlacke. April 19 3 1.“

Diese neuen Richtlinien sind im Ver)ag „Stahl und Eisen" in 
Dusseldorf, Postfach 664, erschienen; Preis 60 Pf. Zum gleicheri Preise 
sind dort auch die ebenfalls neu bearbciteten „Richtlinien fiir die 
Lieferung und Priifung von Hochofenschlacke ais G le is b c ttu n g s -  
s t o f f "  und „Richtlinien fiir die Lieferung und Priifung von. Hoch
ofenschlacke ais S tra B e n b a u s to ff"  erhaltlich.

Die Sperre von Unternehmerarbeiten im  Oberbau, die von der
Deutschen Reichsbahngesellschaft voriibergehend angeordnet worden 
war, um ihre infolge der Wirtschaftskrise im Betrieb und Verkehr frei- 
gewordenen Arbeitskrafte unterbringen zu konnen, ist aufgehoben 
worden. Bei der Durchfiihrung des mit Hilfe von Reichskrediten in 
Angriff genommenen Arbeitsbeschaffungs-Programms sollen Unter
nehmer beschaftigt werden. Von den 250 Mili. RM umfassenden Ar- 
beitsbeschaffungspro^ramm sollen 94,5 Mili. RM der Bauindustrie 
zugute kommen.

Die Schaffung einer Sammeltarifstelle fiir Leichtbaukórper im
Eisenbahngiitertarif hat die Reichsbahnditktion Berlin, naclidem die 
baugewerblichen Spitzenverbiinde zugestimmt hatten, bei der Stan
digen Tarifkommission beantragt. In diese Tarifstelle sollen zur Yer
einfachung des Tarifs auch die Steinholzkorper der Klasse F  aufge- 
nommen werden. Folgende Fassung ist vorgeschlagen worden:

„B a u k ó rp e r , nur fiir den Rohbau verwendbar, hergestellt 
aus Stoffen der Klassen G und F  mit Bindcmitteln, auch mit Holz- 
einlage, z. B . Balken, Dielen, Platten . . . .  Wagenladungsklasse F ."

Die zur Zeit in Kraft befindliche Tarifstelle „Steinholzkorper" 
soli gestrichen werden. Die standige Tarifkommission wird sich in 
ihrer nachsten Sitzung mit dcm Antrag befassen.

Der Teil A  des Ausnahmetarifes 5 fiir Steine aus Naturgestein usw. 
gilt zunachst nur fiir Steine aus Naturgestein, Kies, Grand, Sand, 
Mergel, Schlackenpflastersteine, Hochofenschlacke usw., dic beim 
Wege-, Bahn- und Wasserbau (mit Ausnahme der Bauten aus Beton 
und Mauerwerk) verwendet werden sollen.

Nach Teil B  des Warenverzeichnisses des Ausnahmetarifes 
konnen Steinschlag, Steinschotter, Steinsplitt, Steingrus, Stein- 
kórnungen usw., die zur Herstellung von Beton und Betonwaren be
stimmt sind, gefahren werden.

Zur Klarstellung und Herbeifiihrung einer gleichm&Bigen Tarif- 
anwendung weist die Reichsbalmdirektion Berlin auf folgendes h in :

„Unter die Begriffe „Wege-, Bahn- und Wasserbau" fallt auch 
die Unterhaltung dieser Bauten. Der Teil A des Ausnahmetarifes gilt 
daher z. B. auch fiir Sand zum Bestreuen von Wegen usw. Auch die 
zum Filtrieren von Wasser bestimmten Stoffe, z. B. Sand, Kies, 
Schlacke, fallen unter den Ausnahmetarif —  Wasserbau — wenn sic 
der mechanischen Entfernung von Schwebestoffen und Bodensatz aus 
dem Wasser dienen. Stoffe, die der chemischen Umsetzung von 
Wasser dienen, gehóren hingegen nicht zum Ausnahmetarif.

Grubenwege und Grubenbahnen sind Wege und Bahnen im 
Sinne des Ausnahmetarifes. Zu diesen Wegen gehóren ferner Fried- 
hofswege, und zwar auch solche, die die Graber umsaumen. —  Kalk- 
stein genieBt wie alle iibrigeń im Ausnahmetarif 5 genannten Natur- 
gesteine in allen zugelassenen Formen die Vergiinstigung dieses Tarifs.

TraBkalk ist eine Mórtelmischung aus gemahlenem TraB und 
gebranntem Kalk und gehórt nicht zum Ausnahmetarif. Fur TraB
kalk (Mórtelmischung) ist die Klasse F  des Normaltarifs anzuwenden."

Zu Teil B  des Warenverzeichnisses „Naturgesteine zur Her
stellung von Betcfti und Betonwaren" wird zur Klarstellung der Tarif- 
vorschrift auf folgendes hingewiesen:

1. K a lk s a n d s te in e  gelten nicht ais Betonwaren, sondern ais 
Kunststeine der Klasse F. Dećnnach ist z. B . fiir L a v a s c h la c k e , 
sofern sic ais Zuschlagsmittel bei der Herstellung von Kalksandsteinen 
verwcndet wird, der Ausnahmetarif nicht anzuwenden, wohl aber, 
wenn sie fiir die Herstellung von Beton bestimmt ist.

2. Die Herstellung tro c k e n e r  M ó rte lm isch u n g e n  ist keine 
Betonlierstellung, Stoffe, wie beispielsweise Kalksteingrus, die zur 
Herstellung von Mórtelmischungen verwendęt werden, fallen deninach 
nicht unter den Ausnahmetarif 5.

In einer Tarifanzeigerverfugung vom 8. Oktober 1931 wird hin
sichtlich des Ausnahmetarifs 5 fiir Steine aus Naturgestein ferner 
folgendes klargestellt:

Fiir Hochofenschlacke, Schlacke aus Elektroófen und der Miill- 
verbrennung, Kolilenschlacke, Koksschlacke, Schlacke aus Blei- und 
Kupferófen, Kolilenasche, Koksasche, Asche der Miillverbrennung, 
Rauchkammerlósche ist auch das S ieb en  zugelassen.

Eine Milderung der Verzugszuschlage bei verspateter Steuer- 
zahlung haben die Spitzenverbande der Wirtschaft bei den preuBi- 
schen Ministerien des Innern und der Finanzen erneut beantragt. 
Die Unternehmungen sind vielfach infolge des immer langsameren 
Zahlungseinganges nicht in der Lage, die falligen Steuerverpflichtungen 
piinktlich zu zahlen. Daher sei es notwendig, den G em eind en  die 
Erlasse der preuBischen Zentralbeliórden, bei Behandlung von Steuer- 
stundtingsgesuchen Entgegenkommen zu zeigen, nochmals in Erinne- 
ung zu bringen.

Rechtsprechung.
Durch einen auBergerichtlichen Verg!eich wird der Schiedsvertrag 

in der Regel nicht aufler Kraft gesetzt. (Urteil des Oberlandesgerichts 
Stuttgart rom 31. Dezember J930 —  U 1139.)

Nach Abrechnung der Parteien iiber die Baukosten wurde die 
Restforderung des Unternehmers durch auBergerichtlichen Vergleich 
festgestellt. Gegeniiber der Klage des Unternehmers auf Zahlung 
beruft sich der Beklagte auf die Schiedsgerichtsklause! im Bauvertrag. 
Der Klager steht auf dem Standpunkt, daB der Yergleich den Streit 
beseitige, daher fur einen Schiedsspruch kein Raum mehr sei.

Das Oberlandesgericlit tritt dieser Auffassung nicht bei. Der 
auBergerichtliche Verglcich erledigt den Streit noch nicht. Meist 
erstrebt der Glaubiger nicht nur die Lósung der Strcitfrage, sondern 
vor allem seine Befriedigung. Der Schiedsvertrag ist erst dann erledigt, 
wenn der Schuldner auf Grund des Vergleichs erfiillt hat.

Bleibt aber dic Befriedignng aus, so muB der Glaubiger, um 
einen Vollstreckungstitel zu erlangen, das Schiedsgeiicht anrufcn. 
Haben etwa die Parteien —  was ihnen jederzeit freisteht —  den 
Schiedsvertrag ausdrucklich oder stillschweigend aufgehoben, dann 
verliert das Schicdsgcricht seine Zustandigkeit. Aus einer Abrechnung 
oder einem Vergleich kann noch nicht auf eine Aufhebung des 
Schiedsvertrages geschlossen werden, ebensowenig eine Umschaffung 
des Rechtsverhaltnisses mit Aufhebung des bisherigen Schuldgrundes, 
womit auch die Schiedsklausel wegfiele. Der Vergleich soli vielmehr 
in der Regel neben dem alten Vertrag einen weiteren Verpflichtungs- 
grund schaffen.

Die fiir die VerauBerung von unbebauten Grundstiicken zwecks 
Bebauung mit Wohnhausern vorgesehene ErmaBigung der Zuwachs- 
steuer findet auch dann Anwendung, wenn auf dem yerauBerten Grund- 
stiick zwar noch ein Gebaude steht, dieses jedoch ais „Abrifigebaude" 
zu gelten hat und ais solches den Gegenstand der Verau0erung bildet. 
(Urteil des PreuBischen Oberverwaltungsgerichts vom 17. Oktober 
1930 — V II C 236/29.)

In § 15 der fur den Streitfall anzuwendenden Kreiszuwachs- 
steuerordnung ist fur die VerauBerung von unbebauten Grundstiicken 
zum Zweck der Bebauung mit AYohnhausern eine Herabsetzung der 
Steuer auf 2%  des VerauBerungspreises vorgesehcn. Streitig war 
geworden, ob diese ErmaBigung auch dann anzuwenden ist, wenn
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das bebaute Grundstuck mit der ausdriicklichen Zweckbestimnmng 
verauBert worden, das baufallige Gebaude durch ein brauchbares 
Wohnhaus zu ersetzen.

Das Oberverwaltungsgeiicht hat die Anwendbarkeit grund- 
satzlich bejaht. Der Ausnahmefall trifft auch dann zu, wenn sich auf 
dem verauBerten Grundstiick zwar ein Bauwerk befindet, das jedoch 
nach. den im Grundstiicksverkehr herrschenden Anschauungen nicht 
mehr ais solches, vielmehr nur ais sogenannten AbriBbau angesprochen 
werden kann. Nach herrschender Verkehrsanschauung gilt ein bau- 
falliges Gebaude, das unbewohnbar und wegen seiner Baufalligkeit 
zu anderen Zwecken unverwendbar geworden ist, nicht mehr ais 
Bauwerk im verkehrsublichen Sinne. Ein Grundstuck, auf dem ein 
derartiger AbriBbau steht, ist ais unbebaut zu beurteilen.

Zur Anwendung der ErmaBigung ist jedoch erforderlich, daB 
der Abrifl des Gebaudes und der Bebauungszweck zur Zeit der Ver- 
auflerung des Grundstiicks bei den Beteiligten feststand, daB der 
iibereinstimmende Wille der Beteiligten bei dem VerauBerungs- 
vorgang auf Ubertragung eines —  nach Lage des Falles —  unbebauten 
Grundstiicks zum Zweck der Bebauung mit einem Wolingebaude 
gerichtet war. t

Sieht eine Steuerordnung ErlaB der Wertzuwachssteuer bei 
Riickgangigmachung des VerauBerungsgeschafts vor, so besteht ein 
Anspruch auf SteuererlaB nur dann, wenn die Riickiibereignung des 
Grundstiicks von den Beteiligten ernstlich gewollt und rechtlich er- 
zwingbar ist. (Urteil des PreuBischen Oberverwaltungsgerichts vom 
ig. September 1930 —  V II C 189/29.)

In § 22 der Wertzuwachssteuerordnung des Kreises P. ist vor- 
gesehen, daB dic Steuer erlassen werden kann, wenn das Yeraufierungs-

geschaft ruckgangig gemacht wird. Unter Berufung auf diese Vor- 
schrift verlangt D. SteuererlaB mit der Begriindung, er sei nach 
Ablauf einer der Erwerberin des Grundstiicks gesetzten Frist zur 
Zahlung des gescliuldeten Restkaufpreises vom Vertrage zuriick- 
getreten.

Das PreuBische Oberverwaltungsgericht halt einen Anspruch 
des D. auf SteuererlaB nicht fiir gegeben. D. hatte der Erwerberin 
trotz Zahlungsverzuges wahrend mehrerer Jahre stillschweigend 
Stundung des Restkaufpreises gewahrt. Das Grundstuck selbst ist 
inzwischen im Zwangsvollstreckungsverfahren versteigert worden. 
Dic Erwerberin und der fur die Preiszahlung haftende Biirge haben 
ihren Wohnsitz nach dem Auslande verlegt. D. selbst hatte noch 
kurz vor Erklarung des Riicktritts vom Kaufvertrage gegenuber der 
Steuerbehorde besondere Tilgungsmodalitaten hinsichtlich der Steuer 
nachgesucht..

Wird trotz dieser Sachlage selbst eine -ernstliche Riicktritts- 
erklarung des D. unterstellt, so ist sie doch rechtlich unwirksam. 
Noch vor Ablauf der Fristen fiir die Zahlung der vereinbarten Kauf- 
preisraten war der Erwerberin das Grundstuck iibereignet, diese ais 
Eigentumerin im Grundbucli eingetragen worden. D. hatte ais Ver- 
kaufer den Kaufvertrag erfiillt, den Kaufpreis aber gestundet. GemaB 
§ 454 B G B. steht ihm daher ein Rucktrittsrecht nicht zu. Die Vertrags- 
erfiillung unter gleichzeitiger Stundung des Kaufpreises gilt ais 
Verzicht auf das Rucktrittsrecht. Dem D. bleibt nur ein Schadens- 
ersatzansprucli. Die.Rucktrittserklarung des D. war deninach recht
lich unwirksam und konnte nicht ais Grundlage fiir eine Riickiiber- 
eignung des Grundstiicks dienen. Es entfalit damit jede Moglichkeit 
eines Steuererlasses, der eine rechtswirksame Riickgangigmachung 
voraussetzt.

PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauteruug der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar IQ28, S. 18.

B e k a n n tg e m a ch te  A nm eldungen .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 46 vom 19. November 1931.

KI. 4 c, Gr. 35. B  239.30. Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin NW 87, 
Reuchliner Str. 10— 17. Anordnung zum Zuganglichmachen 
der Dichtung und der Scheibe von Scheibengasbehaltern; 
Zus. z. Anm. 40 B  82.30. iS. X I . 30.

KI. 5 b, Gr. 41. A 77.30. ATG Allgemeine Transportanlagen-Ges.
m, b. H., Leipzig W 32, Schonauer StraBe. Einrichtung 
zum Losen, Fordern und Ablagern von Abraum sowie ge- 
gebenenfalls zum Abbau und Abfordern der nutzbaren 
Massen in Tagebauen. 2 1. VI. 30.

KI. 5 b, Gr. 41. M 1 13  013. Maschinenfabrik Hasenclever Akt.-Ges., 
Dusseldorf, Witzelstr. 55. Tagebauanlage fiir Braunkohlen
o. dgl. 4. X II . 29.

KI. 19 a, Gr. 8. U 125.30. Heinrich Uebbing, Bochum, Amtsstr. 20.
Schienenunterlegplatte fiir Holzschwellen mit an der Unter- 
seite der Unterlegplatte angebrachten, die Scliraiibenlocher 
umgebenden konischen Ansatzen. 5. V. 30.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  M 101 980. Robert Edward Lee Maxey, New York,
V. St. A.; Vcrtr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw.,
Berlin SW 1 1 .  Schienenbefestigung an im Querschnitt
T-formigen Schwellen. 5. X I. 27. V. St. Amerika 27. X I. 26.

KI. 19 a, Gr. 28. M 1 15  317 . Georg Meyer u. Georg Reitzammer, 
Behringsdorf 2 15  b. Niirnberg. Schraubenschlussel fiir 
Eisenbahnschwellcnschrauben mit Zylinderkopf. 13. V. 3 1.

KI. 37 a, Gr. 1. G 79 213 . Dr.-Ing. Heinrich Griesel, Berlin W 30, 
Hohenstaufenstr. 34. Decken- und Dachkonstruktion aus 
Betonplatten zwischen Tragern aus Eisen und Eisenbeton; 
Zus. z. Anm. 37 a G 229.30. 2 1. II I . '30.

KI. 80 b, Gr. 1. I 360.30. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frank
furt a. M. Yerfaliren zuni Wasserdichtmachen von Bau- 
stoffen. 19. IX . 30.

Ki. 80 b, Gr. 21. W S6 239. Georg Wieland, Berlin-Zehlendorf, 
Winfriedstr. 1 1 .  Yerfahren zur Vorbeliandlung von kiesel- 
saurehaltigen Mineralkorpern ais Zuschlagstoffen fiir hydrau
lische und bituminose Mortel und Beton. 12. VI. 3 1.

KI. 85 e, Gr. 18. G 76 378. Fritz Gerlach, Berlin-Tempelhof, Berliner 
StraBe 18, u. Eduard Masuch, Berlin-Baumschulenweg, 
Kiefholzstr. 256. Spannstrebe mit Seil- oder Ketten- 
fiihrungsrolle fiir Rohrleitungen und Kanale. 10. V. 29.

BUCHERBESPRECHUNGEN.

A rc h iv  zur K ia ru n g  der W iin sch e lru ten fra g e . Organ des 
Verbandes zur Kiarung der Wiinschelrutenfrage E . V. Heraus
gegeben von Carl Graf von Klinkowstroem, Rudolf Freiherr von 
Maltzahn, Stadtbaurat Dr.-Ing, Erwin Marquardt. Verlag R. Olden- 
bourg, Munchen und Berlin. Band 1. Nummer 1. Munchen, Ju li 
19 31. (jahrlich x Band in 2 Heften zu je RM 4.— ; Einzelheft 
RM 5 - --)

Die beiden zuerst genannten Herausgeber des Archivs zur Kiarung 
iler Wiinschelrutenfrage haben in ihrem Handbuch der Wiinschelrute 
die wissenschaftlichen Grundlagen fiir dieses bisher noch nie ernstlich 
bearbeitete Gebiet, soweit es der heutige Stand unserer Wissenschaft 
gestattet, geschaffen. Es gibt kaum einen Zweig unserer Erkenntnis, 
der zu so weit auseinanderlaufendcn Meinungen Veranlassung gibt 
wie die Frage der Wriinschelmte. Die Moglichkeit, Dichtung und 
Wahrheit und ihre Grenzen deutlich zu erforschen, kann nur dadurch 
gegeben werden, daB die Offentlichkeit fortlaufend iiber positive und 
negative Ergebnisse von Wunschelrutengangern unterrichtet wird. 
Das Archiv, dessen erstes Heft nunmehr vorliegt, bildet daher eine 
bedeutsame Erganzung zu dem Handbuch. Es beweist, wie ernst die 
Herausgeber es mit ihrer Absicht meinen: durch diese Veroffent- 
lichungen einen MaBstab zu geben was man von einem zuverlassigen 
Rutenganger erwarten darf, und die Auswahl von Rutengangern zu 
erleichtern.

Die in diesem ersten Heft veroffentlichteAuseinandersetzung mit 
Prof. Zunker beweist, daB eine vorgefaBte Meinung das groBte Hindernis 
auf dem Wege zur Erkenntnis ist.

Nur durch Bekanntgabe nicht nur allesWahren und Brauchbaren 
sondern und erst recht des Falschen und Unwahren iiber dieWiinschel- 
rute wird es gelingen, zu einer Kiarung der physikalischen und physio- 
logischen Vorgange und ihrer Zusammenhange zu gelangen. Die 
Namen der Herausgeber geben die Gewahr, daB ihre Absicht auch mit 
allem erforderlichen Ernst, mit der besonders auf diesem Gebiet nicht 
zu entbehrenden Kritik und Wissenschaftlichkeit in dieser Zeitschrift 
erreicht werden wird. Ihr Erscheinen ist daher ais notwendig und 
hochwillkommen zu begruBen. G. de T h ie rry .

D ie W a sse rb iich er der e u ro p a isch en  S ta a te n . Von Prof. 
Ing. Dr. Jaroslav C ern y , Praha. Herausgegeben vom Deutschen 
Wasserwirtschaftsverband und der Tschechoslowakischen Republik. 
Reichenberg 1931, 2x4 Seiten. Preis RM 4.— ohne Porto.

Im Jahre 1929 hat der Deutsche Wasserwirtschaftsverband in der 
Tschechoslowakischen Republik Schritte unternommen zur t)ber- 
prufung und Sicherstellung der Wasserbenutzungsrechte. Der Zweck. 
dieses Unternehmens war, dieWasserrechte der in Betracht kommenden 
Betriebsinhaber in der yorgeschriebenen Form sicherzustellen. Inter- 
essant und von besoilderem Wert war es in dieser Beziehung, die Grund-
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satze des Wasserrechtes in den verschiedenen Landern zum Vergleich 
heranzuziehen.

Die Weltkraftkonferenz, welche die gegebene Zentralstellc ist 
fur die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Energie- 
wirtschaf t, erteilte, in ihrem Bemiihen, diese internationale Zusammen
arbeit zu fordern, dem Verfasser der hier vorliegenden Broschiire, dem 
Prof. Ing. Dr. Jaroslav Cemy, der ais Referent des tschechoslowakischen 
Ministeriums fiir Landwirtschaft sich seit Jahren mit der wasser- 
wirtschaftlichen Gesetzgebung und ganz besonders mit den Wasser- 
biiehem befaBt hat, denAuftrag, die in den Staaten, die der Weltkraft
konferenz angehoren, geltenden Grundsatze des Wasserrechts zu- 
sammenzustellen. Die vorliegende Arbeit, die ais Behelf fur die Re- 
vision der Wasserbucher in der Tschechoslowakischen Republik zu
nachst bestimmt ist, behandelt somit nur einen Teilabschnitt des um- 
fangreichen Werkes, das demnachst vom Exekutiv-Komitee der Welt
kraftkonferenz in London herausgegeben werden wird.

Die ersten beiden Artike! sind der Tschechoslowaldschen Republik 
gewidmet. Die Wasserbucher, der Wosserkraftkataster und die Evi- 
denz der Wasserkraftanlagen zum Zwecke der Wasserkraftsteuer sowie 
die Reform der Wasserbucher in der Tschechoslowakischen Republik 
werden darin behandelt. Im dritten Artikel, der den doppelten Um
fang der beiden ersten aufweist, werden in 28 Abschnitten die Wasser
bucher im Auslande behandelt. Unwillkiirlich drangt sich dem deut
schen Leser die Frage auf, ob es wirklich notwendig ist, daB nicht nur 
PreuBen, Sachsen, Bayern, Wiirttemberg und Baden sondern auch die 
deutschen Kleinstaaten: Thiiringen, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, 
Oldenburg, Braunschweig und Anhalt eigene Wassergesetze liaben. 
Das Biirgerliche Gesetzbuch, das sich auf viel mplir Gebiete erstreckt 
ais die Wassergesetzgebung, gilt fiir das ganze Reich, ware es denn 
nicht moglich, auch auf dem Gebiet des Wasserrechts zu einem das 
ganze Reich uinfassenden Gesetzbuch zu gelangen ?

G. de T h ie rry .

U n te rsu c h u n g e n  beim  A b b ru ch  d er S ch w a rz e n b e rg b r iic k e  
Ausgefiihrt im Versuchs- und Materialprufungsamt an der Techn- 
Hochschule Dresden in den Jahren 1928 und 1929. Bericht erstattet 
von Prof. Dr.-Ing. W. G eh ler und Regierungsbaurat Dipl.-Ing.
H. Am os.

V e rsu c h e  m it G u B e ise n b e to n k ó rp e rn  nach Bauart E m p e rg e r  
Durchgefiihrt im Versuchs- und. Materialprufungsamt an der Techn. 
Hochschule Dresden und im staatlichen Materialprufungsamt Berlin- 
Dahlem im Jahre 19 15. Bericht erstattet von Stadtbaurat Dr.-Ing. 
G. T ra u e r , Breslau. Deutscher AusschuB fur Eisenbeton, Heft 68. 
Berlin, Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, 19 31. Preis brosch. 
RM 9,50.

Die Schwarzenbergbriicke war im Jahre 19 12  ais FuBganger- 
briicke iiber die Bahnstrecke Hof—Leipzig im Stadtgebiet Leipzig 
mit 40,42 m Spannweite ais Bogenrippenbriicke aus Eisenbeton mit 
GuBeiseneinlagen erbaut. Wegen Verbreiterung der Bahnanlagen 
muBte 1928 die Briicke abgebrochen werden. Diese Gelegenheit wurde 
benutzt, um Untersuchungen vorzunehmen, und zwar erstreckten sich 
die Untersuchungen auf

I. den Zustand der Briicke vor dem Abbruch,
2. Feststellungen dariiber, ob an den Stoflstellen der GuBeisenstiicke

eine einwandfreie Kraftiibertragung erfolgen konnte,
3. die elastischen und Festigkeitseigenschaften der drei Eiemente

Beton, GuBeisen, FluBstahl,
4. das Zusammenwirken der Baustoffe im Verbundkorper

Der Bauzustand der Briicke war gut. Absprengungen diinner 
Betondeckungen infolge von Rosterscheinungen, zumal wo diese unter 
Einwirkung von Rauchgasen verstarkt auftraten, waren allerdings 
festzustellen. Diese Absprengungen sind aber auch aus statischen 
Grunden zu erklaren, da die Untersuchungen unter 4. zeigten, daB die 
rechnerischen Bogenkrafte nahe an der RiBlast lagen. Leider sind die 
Bogenkrafte nicht durch Elastizitatsmessungen am Bauwerk nach- 
gewiesen bzw. nachgepriift worden.

Die StoBstellen der GuBeisenkórper waren mittels einer ein
fachen Bearbeitung mit MeiBel und Hammer aufeinandergepaBt wor
den. Zum vdlligen Ausgleich der Unebcnheiten war eine diinne Zement- 
mortelschicht von 0,5 bis 1,5 mm Starkę aufgebracht worden. Die so 
ausgefiihrten StoBstellen erwiesen sich bei der Untersuchung ais ein- 
wandfrei.

Die Betonfestigkeitsprufungen, vorgenommen an Betonwurfeln, 
die aus dem Bauwerk herausgestemmt wurden, ergaben interessante 
Feststellungen iiber die Zunahme der Betonfestigkeit mit der Zeit. 
Die Festigkeitszahlen bei der Errichtung der Briicke waren 

W|,M =  15S bzw. WBse =  252 kg/cm2 
und nach 15 Jahren

WBls Jahre =  316  bis 540 kg/cm2, 
wobei allerdings zu bemerken ist, daB die Erhartungsbedingungen zur 
Zeit der Errichtung der Briicke ungiinstig (Frost) waren.

Die Zahlen der Elastizitatsverhaltnisse zwischen den einzelnen 
Baustoffen ergaben sich 

zwischen Beton und FluBeisen zu n =  8,9 bis n =  11,7 , 
zwischen Beton und GuBeisen zu ns =  4,9 bis ns =  5,7.

Die Berichterstatter stellen abschlieBend fest, daB die Zahl ns — 40, 
mit der E m p e rg e r  in seiner Festigkeitsberechnung gearbeitet hatte, 
mit den Yersuchsergebnissen nicht in Einklang zu bringen ist. Diese

SchluBfolgerung ist innerhalb des Rahmens der Untersuchungen zu- 
treffend. Moglich ist, dafl E m p e rg e r mit sehr jungom Beton gearbeitet 
hat; wahrscheiniich ist mir auBerdem, daB sich die Zahl nB =  40 auf 
den Bruchzustand bezieht, wo bekanntlich gegenuber den Gcbrauclis- 
spannungen eine Erhohung der Verhaltniszahl n eintritt.

Die von T ra u e r  berichteten Versuche mit GuBeisenbetonkorpern 
sollten die Berechnungsgrundlagen fur die in den Jahren 1914 bis 1916 
erbaute Hindenburgbriicke in Breslau ldaren. Insbesondere sollte 
auch hier die Yerhaitniszahl n3 untersucht und ferner die zweck- 
maBigste Querschnittsform der Druckglieder —  rechteckig oder 
achteckig — , die giinstigste Art der Umschniirung sowie der giinstigste 
Abstand der ais Bewehrung vorgesehenen GuBeisenwinkel festgestellt 
werden.

Die Untersuchungen, betreffend die beste Art der Querschnitts- 
ausbildung, haben zu keinem praktisch brauchbaren Rcsultat gefiihrt. 
Trotz der umfangreichen Versuchsanordnung lieBen sich keine gesetz- 
maBigen Zusammenhange finden.

Die Zahl ng ergab sich bei den Versuchen innerhalb der Grenzen 
4,7 bis 18,4, zunehmend mit den Spannungen. Fiir die Berechnung der 
Briicke wurde n? =  10, also ein Wert gewahlt, der den Gebrauchs- 
und nicht den Bruchspannungea entspricht.

Beide Abhandlungen bictca dem Fachkollegen, der technologisch 
und materialpriifungstcchnisch iateressiert ist, ein anregendes Studium.

Dr.-Ing. M ehm el, IIannover.

M a te r ia ls  and S tru c tu re s . A Text-Book for Eńgineering Stu- 
dents. B y  E. II. Salmon D. Sc. (Eng.), London, M. Inst. C. E. 
Vol. I. The Elasticity and Strength of Materials. With 396 Illu- 
strations and Many Exercises. Longmans, Green and Co. London, 
New York, Toronto, 1931. (638 Seiten.) Preis s 15/— netto.

Der vorliegende erste Band des Handbuches, betitelt „The 
Elasticity and Strength of Materials", umfaBt mehr ais das in Deutsch
land im allgemeinen unter „Festigkeitslehre" verstandene Fachgebiet. 
Es wird dariiber hinaus mmentlich Materialpriifungswcsen und 
Materialkunde (unter Bevorzugung des Eisens) behandelt; der Ver- 
fasser legt sichtlich Wert darauf, daB der Studierende eine deutliche 
Vorstellung davon bekonunt, was die Zahlen, die er ais Ergebnis 
irgend einer Berechnung erhalt, fiir das Yerhalten des Materials bc- 
deuten. Dieses Streben des Yerfassers, der Professor an der Ingenieur- 
abteilung der Universitat London ist, tritt auch in der ganzen Art, wie 
er den Wissensstoff darstellt und anpackt, hervor und ist sicherlich ein 
groBer Vorzug des Buches.

Sachlich bringt das Buch nichts Neues. Einzelne Kapitel dtirften 
wissenschaftlich umfassender sein und mehr dem jetzigen Stand un- 
serer Kenntnis Rechnung tragen, so z. B. das Kapitel iiber die Knick- 
lehre und die Einfuhrung in die Elastizitatstheorie.

Erwahnt sei noch die jedem Kapitel angeschlossene, recht um- 
fangreiche Aufgabensammlung mit beigefiigten Lósungen.

Dr.-Ing. M ehm el, Hannover.

B a h n h o fs a n la g e n . Von Geh. Baurat, Dr.-Ing. e. h. H. W ege le , 
Professor an der Technischen Hochschule Darmstadt. II. Hoch- und 
Tiefbauten der Bahnhofe. 138 Seiten mit S8 Abbildungen und 
einer Tafel. Sammlung Góschen Nr. 1036, Verlag Walther dc 
Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 19 31. Preis 1,80 RM.

Der bekannte Yerfasser laBt seinem im Jahre 1928 an gleicher 
Stelle, erschienenen Werke ,, Bahnhof sanlagen" I. Band, in dem die 
allgemeine Anordnung der Bahnhofe und dic Entwicklung der Gleis- 
anlagen behandelt ist, jetzt ein zweites Bandchen mit dem oben 
genannten Untertitel folgen. Im ersten Hauptabschnitt werden 
Eisenbalinhochbauten besprocj.)en und ihrer Zweckbestimmung nach 
in solche fiir den Personen- and Guterverkehr, fiir Betriebs-, Wohl- 
fahrts- und Verwaltungszw|>cke eingeteilt. Der Verfasser tragt dem 
Umstande, daB die Trennur| der Gebaudearten nach diesem Gesichts- 
punkt nicht durchweg eine jfinz strenge sein kann, Rechnung, indem 
er, an der genannten iiblichen Einteilung feslhaltend, die durch den 
Hauptzweck bestimmten charakteristisefrcn Bauformen sorgfaltig 
auswalilt. E r bietet damię den Stoff in iibersichtlicher Weise dar. 
Die wesentlichsten Gesichtspunkte fiir die Gestaltung der Bauwerke 
werden teils an Hand von ?Musterzeichnungen, hauptsachlich aber an 
Hand von Abbildungen ausgefiihrter Anlagen erortert. Wertvoll sind 
die an vielen Stellen befindlichen Angaben iiber Kosten, die dem 
Leser einen ersten Eindruck iiber die wirtschaftliche Seite vermitteln. 
Die im AnschluB an den Text reichlich vorhandenen Hinweise auf 
spezielle Literatur werden dankbar aufgenommen werden. Im zweiten 
Hauptabschnitt „Tiefbauten" werden Entwasserungsanlagen, schienen- 
freie BahnsteigYerbindung^n, Wasserwerke, Entschlackungs-, Kohlen- 
versorgungs- und Besandingsanlagen in einigen charakteristischen 
Bauformen behandelt. Auch hier gibt eine Reihe von Literatur- 
hinweisen Auskunft iiber das spezielle Fachschrifttum.

Wie dem I. Band ist auch dem jetzt voriiegenden II. Band 
„Bahnhofsanlagen" ein besonderes, sehr ausfiihrliches Verzeichnis 
von Lehrbiichem, Vorschriften und Aufsatzen in Zeitschriften bei- 
gegeben, das jedem willkammen sein wird, der sich naher mit dem 
behandelten Wissensgebiet zu befassen hat. Das Werk kann jedem, 
der sich rasch orientieren will, bestens empfohlen werden; es verdient 
ais Wegweiser durch die F.lchliteratur besondere Beachtung.

F. R a a b .
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E i n s p a n n u n g s v e r h a l t n i s s e  bei B o h lw erk e n  und dereń  
’ v e r e in fa c k t e  B e re c h n u n g  m it H ilfe  id e e lle r  und s te ll-  

v e r t r e te n d e r B e la s tu n g . Von Dr.-Ing. Hermann B lu m . 
Berlin 19 31, W. Ernst & Sohn. Preis geh. RM 5,—.

Der Verfasser durfte mit dem vorliegenden Buche seine Absicht, 
fiir Bohlwerke in Gestalt eiserner Spundwande eine in vemiinftigem 
Verhaltnis zu den sonstigen Annahmen stehende Berechnungsmethode 
zu schaffen, in tiberaus gliickl/cher Weise gelóst haben. Die ent
wickelten Formeln sind ubersiclitlich und einfach und ihre Anwendung 
ist durch zahlreiche Tabellen untTgraphische Darstellungen erleichtert. 
Alles ist auf den Endzweck der Fśtstellung der notwendigen Ramm- 
tiefe und des erforderlichen S>undwandquerschnittes eingestellt

■nordcn.^ erstor Abschnitt ist dr Bestimmung der angreifenden 
Krafte gewidmet. In knapper, ubrsichtlicher Weise wird hier der 
augenblickliche Stand der Erddacktheorie dargelegt, unter be
sonderer Beriicksichtigung der Erdruckverh&ltnisse unter Wasser. 
Die fiir die Berechnung von Sundwanden zugrundezulegenden 
GróBen des Erddruckes bzw. des Ełwiderstandes konnen direkt aus 
Tabellen bzw. graphischen Darstelhgen entnommen werden.

Dor iibrigo Teil des Buches bchaftigt sich in der Hauptsache 
mit der statischen Untersuchung cier in den gewachsenen Boden 
eingespannten Spundwand, und zw; getrennt fur ein unverankertes 
und verankertes Bohlwerk. GewisrmaBen ais Vorbetrachtung ist 
zunachst der Fali einer durch eine Ezellast belasteten eingespannten 
Spundwand behandelt worden, dcli den das Verstandnis der 
spateren Untersuchungen sehr erlcicert wird. Durch Einbeziehung 
der Wandreibung, die ja  bekanntli beim Erdwiderstand je nach 
dem Kr&ftespiel giinstig oder belasid wirken kann, ist eine un- 
befriedigende Liicke in der Berechng von Bohlwerken beseitigt

worden.^r y crjasger an Atldungen gespart und dadurch
seinen Darlegungen ein hohes MaB >n Anschaulichkeit verliehen. 
Verschiedcntlich werden dem Lesedie einzelnen Mogliclikeiten 
skizzenhaft vor Augen gefuhrt, darau'»renzfailo abgeleitet und diese 
wieder dazu benutzt, die Einfiihrui ideeller Belastungen zu be- 
griinden, durch die tiberhaupt erst ei praktisch brauchbare Losung 
ermóglicht wird. Dabei halt sich Genauigkeitsgrad stets im 
Rahmen der sonstigen Annaherunge Das sehr klar geschriebene 
Buch stellt eine wertvolle Bereicheru der wasserbaulichen Spezial- 
literatur dar. Dr.-Ing. F . T o lke .

D ie  G elen k m eth o d e. E in Vcrfah zur Ermittlung statisch un- 
bestimmter GróBen und dereń EhBlinien. Yon Dr. sc. techn. 
S a y e d  A bd E l-W a h e d . Mit 44  j-. V, 46 Seiten. Berlin 1931, 
Julius Springer. RM 4 .5°-

Der Vorfasser entwickelt ein thjtisch und versuchstechnisch 
begrundetes Verfahrcn, um in schw?en Fallen den Spannungs- 
zustand bzw. die statisch Unbestiion von Tragwerken unter 
Benutzung von Modeliversuchen eińtlfrei zu klaren. Das Buch 
cliedert sich in einen theoretischeni), einen modeli technischen 
Teil und einen die Halfte der Seiahl einnclimcnden SchluB- 
abschnitt mit A nw endungsbeispielen . ose neuerdings haufiger zu 
findende Verbindung von Theorie i Praxis kann ais auBerst 
alucklich bezeichnet werden. . ■

In dem theoretischen Teile wmautert, wie man durch den 
Vergleich yon relativen Yerschiebui bzw. Verdrehungen des 
wirklichen Tragwerks gegenuber eim-.olchcn, das durch Einbau 
■yon Gelcnken oder ahnlichen kunstlii MaBnahmen eine geringere 
statische U n bestim m th oit aufweist, :infachen Formeln fiir die 
statisch Unbestimmten und ihre Eillinien gelangt. Weiterhin 
■werden dann durch mehrfache Anwetj des Verfahrens in Gestalt 
stufenweiser Elimination oder bei ilichen Tragwcrken durch 
Einfiihrung von Schnitten samtlichatisch Unbestimmten mit 
Hilfe der gemessenen Verschiebunger/. Verdrehungen berechnet.

Die B estim m u n g der statisch >stim m ten aus gemessenen 
GróBen, wie es hier vorgeschlagen w ill auch bereits in die Praxis 
umgesetzt ist, besitzt den Vorzug, daB;rlei vereinfachende Voraus- 
setzun^en, wie sie ja  sonst in Kauf genen werden miissen, gemacht 
.zu werden brauchcn. Auf der ander-ite entstehen naturgemaB 
gewisse Sch w ierigkeiten  meB- und :elltechnischer Natur. Es 
beriihrt sehr angenehm, daB der Veri der Frage der Anordnung 
und D urch fiih run g entsprechender -.ellversuche grundsatzlich 
naher getreten ist und auch die fur ergleich wichtigen Modell- 
regeln aufgestellt hat. -

Recht iiberzeugend wirken dic;:teilten vcrsuche und die 
\rergleiche mit den iiblichen Bereęsmethoden. Sie beziehen 
sich auf einon eingespannten Rahmnen eingespannten Bogen, 
einen solchen mit aufgestandertem Isrk und eine ąuadratische 
Platte mit Einzellast. Bei dem einunten Bogen, bei welchem 
man ja  im allgemeinen bereits sehr g - ju  rechnen pflegt, stimmen 
•die gemessenen und berechneten Wi;aktisch uberein; bei dem 
Rahmen verschwinden die Untersctjwenn dem Einflusse der 
steifen Ecken Rechnung getragen wirc gut decken sich auch die 
Ergebnisse fiir die ąuadratische PliDemgegeniiber zeigt der 
theoretisch sehr schwer faBbare ei.nnte Bogen- mit aufge- 
-standertem Fachwerk aus gekreuztennalen sehr groBe Unter- 
schiede die bei den letzteren teilwei-rere hundert Prozent be

tragen. Da es sich um cin Modeli der Rohrbachbrucke der Gottliardlinie 
liandelte, konnten Vergleichsmessungen am Bauwerk selbst angestellt 
werden, die ganz unzweideutig zugunsten der gemessenen Werte 
ausfielen.

Das vom Verfasser entwickelte modelltechnisch-analytische 
Berechnungsverfahren schwierig zu berechnender Tragwerke durfte 
dem, der sich mit solchen Aufgaben beschaftigt, manche wertvollen 
1'ingerzeige bieten. Da das Buch in seinem Aufbau auch sonst ver- 
standlich gehalten und der Text durch zahlreiche Abbildungen er
iautert ist, wird es niemand enttauschen, der sich in neuartige - 
Methoden einzuarbeiten gewohnt ist. Dr.-Ing. F. T o lk e .

N eu ere  U n tersu ch u n gen  iiber die E in w irk u n g  ch em isch  
a g g r e s s iv e r  L o su n g en  a u f Z em en t und M &rtcl. Forschungs- 
berichte aus dem Institut fiir Beton und Eisenbeton der Technischen 
Hochschule zu Karlsruhei.B. Von P ro b stu n d D o rsch . Preis RM 2, .

P ro b s t  und D o rsch  haben die schon in ihren friiheren Ver- 
6ffentlichungen1) angedeutćte Versuchsmethodik fiir die Untersuchung 
der Angriffe an Zementen in aggressiven Losungen systematisch aus- 
gearbeitet. Diese Methodik, die nunmehr gestattet, Korrosions- 
messungen unter definierten Verhaltnissen durchzufuhren, beriick- 
sichtigt J2  verschiedeno Faktoren, von denen eine ganze Anzahl 
experimentell bewiesen wurde, so z. B, die Art des Zements, die Mahl- 
feinheit des Zements, die Beschaffenlieit und Zusammensetzung des 
Zuschlagmaterials, die Dichte und Porositat, die Art der aggressiven 
Losungen und die Temperatur der aggressiven Losungen.

Im Sinne dieser Versuchsmethodik haben P ro b s t  und D o rsch  
dann das Verhalten yon h o ch w ertigem  und g ew ó lin lich em  P o rt-  
la n d z e m e n t, von einem to n e rd carm e n  P o rtla n d z e m e n t, von 
P loch o fen zem en t, P o rt la n d ju ra m e n t  und schlieBlich von T on- 
erd ezem en t gegenuber 15-prozentigen LOsungen von Ammonsulfat, 
Natriumsulfat, Magnesiumsulfat, Magnesiumchlorid und Zucker, gegen
uber lo-prozentigen Losungen von Aluminiumsulfat, Magnesium
sulfat, Bariumchlorid, Natriumhydroxyd und Ammoniak und gegen
uber gesattigten Calciumsulfatlósungen systematisch untersucht. Die 
Untersuchungen wurden sowohl an Normenkórpern aus Normensand 
und Rlieinsand, ais auch an Kórpern aus reinem Zement durchgefiihrt,

Bei diesen Untersuchungen ergab sich nun folgendes:
1. In den 15-prozentigen Ammonsulfatlosungen zeigte sich 

folgende Reihe zunehmender Wfderstandsf&higkeit: Hochwertiger 
Portlandzement —  gcwóhnlicher Portlandzement und tonerdearmer 
Portlandzement —  Hochofenzement —  Portlandjurament —  Ton- 
erdezement. Die Zerstórungen beginnen bei den Normensand- und 
Rheinsandkórpern aus hochwertigem Portlandzement nach 3 (6) Tagen, 
beim gewóhnlichen Portlandzement nach 10 (30) Tagen, beim tonerde- 
armen Portlandzement nach 12 (15) Tagen, beim Hochofenzement 
nach 25 (41) Tagen, beim Portlandjurament nach 41 (45) Tagen und 
beim lonerdezement waren noch nach 700 Tagen keine Zerstórungen 
eingetreten.

2. In den 15-prozentigen Natriumsulfatlósungen ergab sich fol
gende Reihe zunehmender Widerstandsfahigkeit: Hochwertiger Port
landzement —  gcwóhnlicher Portlandzement —  Tonerdezement — 
tonerdearmer Portlandzement —  Hochofenzement und Portland
jurament.

3. In den 1 o-prozentigen Magnesiumsulfatlósungen zeigten die 
Normensand- und Rheinsandkorper bei den einzelnen Zementen 
folgenden Zerstórungsbeginn: Hochwertiger Portlandzement nach 
80 {92) Tagen, tonerdearmer Portlandzement nach 83 Tagen, ge- 
wohnlicher Portlandzement nach 123 (26S) Tagen und Hochofenzement 
nach 3*3 lagen: Portlandjurament und Tonerdezement sowie die 
Rheinsandkorper aus Hochofenzement waren nach 700 Tagen auBerlich 
noch unversehrt.

4. In den gesattigten Caiciumsulfatlósungen zeigten die Kórper 
aus hochwertigem Portlandzement nach 530 Tagen die ersten Treib- 
risse. Die Rheinsandkorper aus gewólinlichem Portlandzement und 
ebenso alle ubrigen untersuchten Zemente waren in gesattigter Calcium- 
sulfatlosung nach 900 Tagen noch unversehrt.

5. Die in 15-prozentigcr Magnesiumchloridlosung eingeiagerten 
Kórper aus Normensand und Rheinsand zeigten bei allen Zementen 
nach 900-tagiger Lagerung keine auBerlich sichtbaren Angriffe.

6. io-prozentiges Amnioniakwasser war bei allen untersuchten 
Zementen ohne jeden EinfluB.

7. In 1 o-prozentiger Natronlauge zeigte der Tonerdezement nach 
500 lagen Lagerung einen erheblichen Festigkeitsriickgang; alle 
ubrigen untersuchten Zemente hingegen waren nach 500 Tagen noch 
in keiner Weise beeinfluBt.

Die umfangreiche, mit groBem Bild- und Zahlenmaterial ver- 
sehene Arbeit ist ein Beitrag zur Klarung des Konstitutions- und 
Korrosionsproblems der Zemente.

Privatdozent Dr. Karl E . D o rsch .

*) P ro b s t  und D o rsch , „Zement" 10 /11 {1929). „Zement"'
36 (1929).
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