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Z U R  B E R E C H N U N G  D R E I S C H I F F I G E R  K O N T I N U I E R L I C H E R  H A L L E N R A H M E N B I N D E R  

M IT  Ü B E R H Ö H T E M  M I T T E L S C H I F F  >).

Von D r.-In g . 1L  B uchenau.

Abb. 1. System I bzw. Ia.

Tibersicht. Für einige der hauptsächlichsten Typen der 
im T itel bezeichneten Gruppen von Systemen wird ein einheitlicher, 
einfacher und rechnerisch günstiger Berechnungsvorgang entwickelt 
(I) und auf ein Zahlenbeispiel angewandt (II). Anhangsweise werden 
einige System typen berechnet m. H. statisch unbestimmter H aupt
system e, die ihrerseits m. H. der Gehlerschen Formeln für die E in
spannungsgrade berechnet werden; Zahlenbeispiele (III).

I. Der B erechnungsgang.

D a s  5 fa c h  u n b e stim m te  S y s te m  ( i u. ia )  m it ü b era ll 
b ie g u n g sfest m it  den R ie g e ln  verb u n d en en  S tü tz e n  so w ie  die

S y s te m e  m it P e n d e l
s tü tze n  — a u ß e n  (2) 
oder in n en  (3) — ,
w elch e  n u r 3 fa c h  u n 
b e stim m t sind , w erd en  
m it H ilfe  v o n  E la s t i
z itä tsg le ich u n g e n  g e 
gen se itig er U n a b h ä n 
g ig k e it  b erech n et, die 
d u rch  das S u b s t i
tu tio n sv e rfa h re n  vo n  
M ü lle r-B resla u  e rz ie lt  
w erden . D a b e i w erden  
b e k a n n tlich  d ie  S u b 
stitu tio n sk o e ffiz ie n te n , 
so w e it s ie  n ich t d u rch  
B ed in gu n gsgle ich u n gen  
b e stim m t sind, so g e 
w ä h lt , d a ß  d ie  S p a n 
n u n g szu stä n d e  X k = — 1 
und d a m it der G a n g  
d e r B e re ch n u n g  m ö g 
lich st e in fach  w erden . 
D ie  B e re ch n u n g  der 
S y s te m e  höheren
G ra d es  s ta tis ch e r  U n 
b e stim m th e it  erfo lg t 
u n ter V erw en d u n g  des 
g e len k ig  g e s tü tzte n  
S y s te m s  a ls s ta tisch  
u n b estim m ten  H a u p t- 
s y ste m es. U n te r  Z u 
gru n d ele g u n g  des 5 fa ch  
u n b estim m te n  S y stem s
(1) a ls  s ta tis c h  u n b e 
stim m ten H auptsystem s 
w ird  das 6 fa c h  u n 
b e stim m te  S y s te m  m it 
h o ch h eg en d em  Z u g 
b a n d  (4) sow ie das 
9 fa c h  u n b estim m te  
S y s te m  m it e in gespan n 
ten  S tü tz e n  (5) b e rech 
n et. D a s  9 fa c h  s ta tisch  
u n b estim m te  S y stem

Abb. 4 . System 4.

(5) d ien t als s ta tis c h  u n b estim m tes H a u p tsy s te m  fü r  das 
io f a c h  u n b estim m te  S y s te m  (5a).

A . D e r  a llg em ein e  R e ch n u n g sg a n g  fü r d a s S y s te m  m it 
s te if  a n g e sc h lo sse n e n  g e len k ig  g e la g e rte n  S tü tz e n 2).

1 . G e k n i c k t e r  M i t t e l r i e g e l .  

B e z e i c h n u n g e n  (vgl. A b b .  6);

h ' = h  i c

J f  —  *0
0 COS 0̂ 1

1' 1
cos a

â-â'

Bezeichnungen.

M it R ü c k s ic h t  a u f die In te g ra tio n  ü b e r d ie  M 0-F läch en  
des s ta tis c h  b e stim m ten  H a u p tsy stem s, deren O rd in aten  vo n  
den P u n k te n  A ,
B , Ô n a ch  dem  
P u n k t  ß zu  w a c h 
sen, w erd en  die 
E n d p u n k te  jed e s  
S ta b e s  in  d e r 
R ic h tu n g  vo n  
a u ß en  (A, B , ô) 

fo rtsch re ite n d  
n a ch  in nen  (ß) 
m it (1) und (2) 
b eze ich n et. A l l 
gem ein  w ird  die
O rd in ate  der M om en ten fläch e  m it k  b ezeich n et.

D i e  W a h l  d e r  U n b e k a n n t e n .

D ie  s ta tis c h  n ich t b estim m b a ren  G rö ßen  Y j  bis Y j  (vgl. 
A b b . 7) w erden  a n g e s e tz t  a ls  h om ogen e lin eare  F  un ktion en  
der A rg u m e n te  X a b is X e in  der F o rm ;

Y , =  V Y rUXk; u = I ’h ' “ ’ 5 k  — a, b , . . . , e
k =: a

D ie  K o e ffiz ien te n  Y rk w erden  so  fe s tg e s e tz t , d a ß  sich  zu r 
B e stim m u n g  d er 
e igen tlich en  U n 
b ek an n ten  X k 
v o n ein an d er u n 
a b h ä n g ig e  E la s t i
z itä tsg le ich u n g en  
ergeben.

A llg em ein  s te 
hen b e i n U n b e- 
k a n n te n Y r fü r  die

r f l r sA

r " "
t i U k z

g l I
*#1 ■ ¡ M

Abb. 7 . Statisch bestimmtes Hauptsystem.

*) Aus der von der Technischen Hochschule Darmstadt genehmigten 
Dissertation: Über Entw urf und Berechnung dreischiffiger kontinuierlicher 
Hallenrahmenbinder mit überhöhtem Mittelschiff.

2) In den folgenden Berechnungen werden, wie üblich, die Beiträge 
der Normal- und Querkräfte zu den 5 jk vernachlässigt. Die Anwendung 
des Rechnungsganges zur Berechnung der Einflüsse von Temperatur, 
Schwinden und Bodennachgiebigkeit bietet grundsätzlich nichts Neues gegen 
die im Text gegebene Darstellung und soll m it Rücksicht auf den Umfang 
der vorliegenden Veröffentlichung unterdrückt werden.

B au 1925. 16
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n (n —  i)
Bedin-n 2 S u b stitu tio n sk o e ffiz ie n te n  Y rk zu rV e rfü g u n g

gu n g sg le ich u n g en  6ik =  o. D ie  restlichen -? n̂ K o effizien ten

sind w illkürlich.

Im  vo rlieg en d en  F a ll  steh en  fü r  5 U n b e k a n n te  Y r zur 
V e r fü g u n g  10 B e d in g u n gsgle ich u n gen  6ik =  o.

D u rc h  die W a h l v o n  Y j  bis Y 3, a n g re ifen d  im  P u n k t  z, 
is t  b e re its  ü ber drei d ieser B e d in g u n g sg le ich u n g e n  v e rfü g t, 
w en n  d ie  K o e ffiz ie n te n  der X a bis X c gem ä ß  dem  un ten  
gegeben en  S ch em a  g e w ä h lt  w erd en . D a n n  w erd en  n ä m lich

un d w e ite r

Y 1 =  - i a  
Y 2 =  - i h  

Y 3=  —  1 s

ü a b  : 

Öbc :

Xa — -
= Xb — •
eX c - -

: 0 
: 0

X a x b X c X d x c

Y i I 0 0 Y i d Y lc

y 2 0 1 0 Y 2d Y 2e

y 3 0 0 1 Y 3d Y Se

Y4 0 0 0 I Y 4e

Y 5 0 0 0 I I

u n d  d ie  U n b e k a n n ten  berech n en  sich  zu : 

X k :

Abb. 8.
Hilfszustand Mh, 

rechte Systemhälfte symmetrisch.

Abb. 9.
Zustand Xa = — I ( =  V j=  — i), 
rechte Systemhälfte symmetrisch.

Abb. 10.
Zustand Xb =  — I ( =  Y., =  — I), 

rechte Systemhälfte 
antisymmetrisch

Abb. 1!.
Zustand Xc =  — I ( =  Y3 — <— l), 

rechte Systemliälfte 
symmetrisch

in fo lg e  der S y m m e trie  d er Z u stä n d e  X a =  — 1 u n d  X 0 *= 
—  1 und der A n tis y m m e tr ie  des Z u sta n d e s  X b  =  —  1,

so w ie  8ac =  0

z u fo lg e  ein er en tsp rech en d en  W a h l der L a g e  des P u n k te s  z.
Im  gan zen  is t  so m it v e r fü g t  ü b e r  3 b e d in g te  un d  12 fre ie  

K o e ffiz ie n te n  Y rk u n d es b leiben  n o ch  zu  bestim m en  7 b e 
d in g te  u n d  3 w illk ü rlich e . D ie s e  re stlich en  3 fre ien  K o e ffiz ie n te n  
w erden  g e w ä h lt  zu

Y w =  +  i 

Y 6d =  +  i

Y 6 c =  +  i .

D ie  Z w e c k m ä ß ig k e it  d ieser W a h l w ird  w e ite r  u n ten  n a c h 
gew iesen  w erden .

H ie rn a ch  e rg ib t s ich  der A n s a tz :

Abb. 12.
Zustand Y,( =: — I, 
rechte Systemhälfte 

spannungslos.

Abb. 13.
Zustand Y5 — — I, 
linke Systemhälfte 

spannungslos.

D i e  L a g e  d e s  P u n k t e s  z. 

A u s  der B e stim m u n g sg le ich u n g

Mj M3 d s ' =  0E j ; .8 t s : 

b e rech n et s ich  m it

M 3 =  Mh +  Mi z 0 (vgl. A b b . 8, 9 u. 11)

dig O rd in a te  des P u n k te s  Z  zu

2  / Mi Mh d s '

z o :
V  A y d s '

w orin  fü r  ein e S y s te m h ä lfte  

2/ Mi Mh d s ' =  — ®  h3 -
A h ' ,  . 1'

- ~ - ( 2 f + A h ) - - t  
2 4

D i e  S p a n n u n g s z u s t ä n d e  
d e s  s t a t i s c h  b e s t i m m t e n  H a u p t s y s t e m e s  g e s t a l t e n  

s i c h  g e m ä ß  d e n  A b b i l d u n g e n  8 — 13.

2  J Mt2 d s' =  + A h ' +

D i e  f e s t e n  K o e f f i z i e n t e n  Y rd  u n d  Yre-

Z u r B e stim m u n g  d er 7 b e d in g te n  K o e ffiz ie n te n  Y rk s te h t  
d ie  g le ich e  A n z a h l G leich u n g en  öik =  o z u r  V e rfü g u n g . E n t 
sp rech en d  dem  A n s a tz  d er U n b e stim m b a re n  lassen  s ich  d ie  
A rb e ite n  1 • öjk des K rä fte a n s ta n d e s  X i =  — 1 u n d  des V e r 
sch ieb u n gszu sta n d es  X k  =  — 1 e n tw ick eln  zu

r - l

•8ik=r ^  Yri Srk

i == a, b, . . .  , e 
k  =  a, b, . . .  , e 
r =  1, 2, . . .  , 5

w orin  1 • 8rk d ie  A r b e it  des K rä fte z u s ta n d e s  Y r =  — 1 und 
des V e rsch ie b u n g s zu sta n d e s  X k  =  — 1 b e d eu te t.
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Sch em atisch :

8 ik
I I

Y f d

Y 3d Y 2d Y Id

8 d c 8 öc 8 4 c ^ 3 c 0 0

8 db ^5b 8 4b 0 8 2b 0

8 d a 8 5a 8 4a 0 0 8 U

un d so m it:

W egen  der S y m m e trie  w ird
85c =

A b = -

4c

84b

5a "

A u s  den Id e n titä te n :

fo lg t:

Y 3 =  —  i =  Xe — i 
Y, =  - i s X b =  - i  
Y l  =  - I = X a =  - I

8 3c —  8 cc  5 5  ®33 

Ö2b ~  ® bb = ® 2 2  

8 ia  =  8a a = 8 U

3d "

■ Ym  =

8o

2 8,4a
ld '

D ie  E J c 64k=: J ' M4 M k d s ' erstrecken  sich  nur ü b er eine

8 ik I Y<e

Y «

Y Se Y 2e Y j e

8 ed 8 öd 8 4d 0 0 0

8 ec 8 oc 8 4 c 8 3 c
0 0

8 cb 8 =b 8 4b 0 8 2b 0

8 ea 8 5a 8 4a 0 0 8 U

W e g e n  der S y m m e trie  w ird

8 öd '

fi6 b = -

u4d

84c

84b

8 5 a  —  4a

F e rn e r  w ird  n a ch  den  B e d in g u n gsg le ich u n ge n  fü r  die 
K o e ffiz ie n te n  Y rd :

83d —  8 dc 0 

62d —  8d b = °  

8 ld  —  8 a d = 0

Y 3e =  

Y 2e —  ' 

Yle =

■ i

o

JLÜSL
8bb

u n d  w eiterh in  so fo r t  das V ersch w in d e n  d er ü b rigen  A rb e ite n  
i  • Brk. H ie rn a ch  berech n en  sich :

v  2Ö-

S y s te m h ä lfte  (vgl. A b b . 12). F ü r  d ie  n u m erisch e  B erech n u n g  
w erden  Z ä h le r  und N e n n er d u rch  2 d iv id ie rt. E s  berech n en  
s ich  d a n n  f ü r  e i n e  S y s t e m h ä l f t e :

£  Je 84c — —: ~g~ t̂ o' z u (2 h t - f  h0) +  2 h 4'  hi2]

E  J e  8 cc =  +  Ẑ°2 +  z 0 C1 +  c l2) +  A h' (Ci2 +  C] c2 +  C22)

1 1 , t, \ +  lo 'z u2 +  hi'hx2"!
E J e 84a = + J^ ( h l  +  ^ )  J

. E  Jc 8aa'= : +  -3 - +  A h ' +  ' &  (siehe o b e n ).

D ie  B e stim m u n g sg le ich u n g en  d e r Y re la u te n  sch em atisch :

F ü r  eine S y s te m h ä lfte  w erd en :

E  J e  65b =  + . ^ 1 ( 1 ^ )  

E  J o  8 bb =  7 j ( v  +  V  +  3 A h ' )

B e m e r k u n g e n  z u  v o r s t e h e n d  e n t w i c k e l t e m  A n s a t z .
a) W ie  m an au s den B e d in g u n gsg le ich u n gen  fü r  Yrd u n d  

Yre erkenn t, z ieh t die W a lil  v o n  Y 4d und Y 6d (s. o.) a ls  gle ich  
o d er e n tg e g e n g e se tz t g le ich  (und zw a r  w eil d ie  S p a n n u n g s
zu stä n d e  X a =  — I, X b =  — i ,  X c =  — i  e b en fa lls  s y m 
m etrisch e b zw . a n tisy m m e trisch e  Z u stä n d e  sind) d ie  S y m m e trie  
o d er A n tis y m m e tr ie  des Z u sta n d e s  X d =  — 1 n ach  sich  und 
g le ich ze itig  w eiterh in  die A n tis y m m e tr ic  oder S y m m e trie  des 
Z u sta n d e s  X c =  — 1.

D u rc h  d iese V e rk n ü p fu n g  w erd en  3 d er K o e ffiz ie n te n  
Y rk zu  N u ll, d a  in  dem  sy m m etrisch en  Z u sta n d  d er K o e ffiz ie n t 
Y 2k u n d  in  dem  a n tisy m m etrisch en  Z u sta n d  die K o e ffiz ien te n  
Y jk  und Y sk versch w in d en .

W ü rd e  m an be isp ie lsw eise  d ie  an  sich  a u ch  n ah eh egen d e 
W a h l Y sd =  o tre ffen , so w ü rd e  die U n sy m m e trie  des 
S p an n u n gszu sta n d es  X d == — 1 die des Z u sta n d e s  X e —  — I 
n ach  sich -z ieh en , und säm tlich e  7 K o e ffiz ie n te n  Y rk w ären  
v o n  N u ll versch ieden .

b) D e r h ie r e in gesch lagen e a n a ly tisch e  W e g , d er z w a n g s 
lä u fig  zu  e in glied rigen  E la stiz itä tsg le ich u n g e n  m it einem  
M in d estau fw a n d  an Z w isch en rech n u n gen  fü h rt, g e s ta tte t  au ch  
eine e in fach e  an sch a u lich e  D e u tu n g . D ie  g e tro ffe n e  W a h l der 
U n b e k a n n ten  s te llt  eine B e re ch n u n g  des 5 fa c h  u n b estim m ten  
S y ste m s m it H ilfe  eines 3 fa ch  s ta tis c h  u n b estim m te n  H a u p t- 
sy ste m e s  dar, d as e n tsteh t, w en n  d ie  beid en  ä u ß eren  festen  
A u fla g e r  in  h o rizo n ta lve rsch ieb lich e  v e rw a n d e lt  w erden . 
D ie ses  s ta tis c h  u n b estim m te  H a u p tsy s te m  w ird  sein erseits  
berech n et, in dem  es zu  dem  a u ch  der obigen  B e re ch n u n g  z u 
gru n d e liegen den  s ta tisch  b e stim m ten  H a u p tsy ste m  a u f
ge sch n itten  und d er A n g riffsp u n k t Z  der S c h n ittk r ä fte  so 
g e w ä h lt w ird , d a ß  diese als d ie  3 s ta tis c h  n ich t b estim m b aren  
G rö ß en  X a bis X c m it  H ilfe  e in g lied rig er E la s t iz itä ts 
gle ich u n gen  b e rech n et w erd en  kö n n en . A n  diesem  s ta tis c h  
u n b estim m ten  H a u p tsy s te m  w erd en  d an n  als w e ite re  s ta tis c h  
n ich t b e stim m b a re  G rö ß e n  des 5 fa c h  u n b estim m te n  S y stem s 
zw ei F u n k tio n e n  der an  den ä u ß e re n  A u fla g e r n  b e se itig ten  
H o rizo n ta lsch ü b e  Y 4 und Y 5 e in gefü h rt, und z w a r:

X d =  Y s + I u

x e
D ie  s ta tis c h  n ich t b e stim m b a re n  G rö ß e n  des s ta tisch  

u n b estim m ten  H a u p tsy ste m s b erech n en  s ich  fü r  X d =  — 1 
bzw . X e =  — 1 zu  den W e rte n  X ad =  Y j d, X Cd =  Y 3d und 
X bd =  Y 2e, w ie  m an  so fo rt e rk e n n t, w en n  m an  d ie  oben 
gegeben en  B e stim m u n g sg le ich u n g en  d ieser S u b s titu tio n s 
k o e ffiz ien ten  a ls  E la stiz itä tsg le ich u n g e n  fü r  d ie  s ta tis c h  n ich t 
b estim m b a ren  S c h n ittk r ä fte  des s ta tis c h  u n b estim m ten  H a u p t
sy ste m s u n ter der B e la stu n g  X d =  — 1 b zw . X e =  —  1 au f- 
fa ß t.

E in e  s ta tis c h e  G rö ß e  S d e s  5 fa c h  u n b estim m ten  S y stem s 
b erech n et sich  s o m it zu

S r z S al +  Sd X d 4 -S a X =

w en n  S nl d ie  en tsp rech en d e s ta tis c h e  G rö ß e  des s ta tisch  
u n b e stim m te n  H a u p tsy ste m e s  b e d e u te t u n d  Sd b zw . S e die-

16*
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jen igen  des s ta tis c h  u n b estim m ten  H a u p tsy s te m e s  in fo lge  
X a  =  — i  b zw . X e = . — i .  S o  b e rech n et sich  — ebenso 
w ie  n ach  dem  oben  gegeb en en  A n s a tz  a u ch  h ier — z. B .

Y i = X a +  Y ld X d .

D i e  Z u s t ä n d e  X d =  — x u n d  X e =  — i .

A u s  den b e re its  oben  b e n u tz te n  Z u stä n d e n  Y r — —  x 
berechn en  s ich  n a ch  E rm itt lu n g  d er K o e ffiz ie n te n  Y r d  und 
Y r e  d ie  s ta tisch e n  G rö ß e n  d er S p a n n u n g szu stä n d e  X d  =  — i 
u n d  X e =  — i  d u rch  S u p e rp o sitio n  d e r  m it Y r d  b zw . Y re 

m u ltip liz ie rte n  M r -F lä ch en :

S d =  Y l d S 1 +  Y 3(1 S 3 +  S 4 +  S 5 

S s =  Y ?eS 2 - S 4 +  S 5

D e r  Z u sta n d  X d =  — x w ird  sy m m etrisch , der. Z u sta n d  
X e =  — x a n tisy m m e tr isch . E s  g e n ü g t a lso  d ie  B e re ch n u n g  
d er Sd und S e fü r  je  eine S y s te m h ä lfte . F ü r  d ie  lin k e  S y s te m 
h ä lfte  w ird :

8,. statt E  -J 8kj.

S tarre
L ä n g e

Q u er
schn itts

höhe

A h

cos a  
(gegen  H orizont)

C O S  Otfl

cos a

tg  ao — r

O o=  . .

t g a - y

J cos a

E lastische
L än ge

A h '

S i S 2 s 3 S1
s d

rech te  H älfte  sym m etrisch
s e

rech ts antisym m etrisch

Stab MlS = Ma m 2 =3  Mb Ms == Mc m 4 Md Me

I — 2 ki k.y ki k 2 ki k 2 ki k 2 ki k 2 ki k-2

A  —  a
'

0 +  h0 0 +  ko 0 —  h0

< x- ß 0 +  i 0
_ 1

2
0 “ ~ Zu +  h0 +  hi +  h0 +  Y , d - z u Y 3d +  hi - h 0

B - ß —  : — — 0 - h l 0 +  hi 0 - 7u Y 3d - t | l 0 —  hi

8 -  y +  I +  i 0
]
2 +  z0 +  C1 — - Y id  +  z o Y 3d Y id +  c i Y 3d 0

- t y ^

Y - ß +  1 +  i
1
2

1
2 +  C1 +  c‘> — — Y i d +  C iY 3d Y ,d + c , Y 3d __ _ Y

2
___L y

2

D ie  B e re ch n u n g  d e r ödd und 
8ee e rfo lg t n a ch  n u m erisch er 
F e s tle g u n g  d e r Md- u n d  Me- 
F lä ch e n  n a ch  d e r so gen an n ten  
T ra p ezfo rm el:

E J c öu

=  2 ( y [ki3+klk2+k22])-

B is  zu  d iesem  P u n k t  v e r 
lä u ft  der g e sa m te  R e c h n u n g s 
g a n g  e in sch ließ lich  a lle r  Z w i
sch en rech n u n gen  b e i z w e c k 
m ä ß ige r S ch re ib w e ise  u n d  A u s 
n u tzu n g  a lle r  V o rte ile , in s
b eso n d ere  b e i der B e re ch n u n g  
d er Öik n a ch  fo lgen d em  R e c h e n -  
s c h e m a :

Z u r  A b k ü r z u n g  so ll in  
d en  R e ch e n sch em a ta  u n d  den 
Z a h len b eisp ie len  d e r K o e ffiz ie n t  
E J c , m it d em  s ä m tlich e  Sit 
m u ltip liz ie rt  sind, n ich t m ehr 
gesch rieb en  w erd en . E s  w ird  
also  s te ts  ge sch rieb e n :

öik fü r eine System h älfte:

h a b c

—L- h3 
3 3

V
3

— ' J o l z 2
3 Zu

1' f 1’ 2 Y 1' (Zo +- Cj)2 — z0 C!
2 2 2 3 2 2 3

4 h ' ( f  +  A t ) A h '
-

A ll' “I-  C2̂ 2 — C1 *2-2 
3

Sah =  — 2 öaa =  +  X j K 2 Vöaa ~ *
3 2

-  h ,' h 42 
3 1 1

—
’ 8bb-  (t )  [ 8 a a _ y ' 4 ~ ] 8cc — +  X j

f
2

1
2 Zu

f  l A h i 1 ) 2 2,,2
1 1 2 U /

— «■.—  f  (k +  a") ö5b =  +  784a z u ö 4a

— — — S i c  = - ( Zu Ö 4 a +  ^ , ' 1 1 , 2 )
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_  _  Sah  
fiUaa

z.. =  >̂3 —  Zq 

Cl = z 0— f 

Co C i—  A  h

Zo +  Cl c l +  c2

(z0-j- Cj)2 (C1 +  C2)2
z 0 C! C1 c2

(zo +  c i)2 —  zn c i (C l+ C j)2— Ct C2

(Z0+ C i) 2 — z0c t (C1 +  Cji2 —  C1 c2
3 3

D i e  dok f ü r  S t r e c k e n l a s t e n ,  

a )  lo t r e c h t  w ir k e n d , v g l. A b b .  14 .

I — 2 «0 V0 w0

a — ß — +  An _ jL
2

8 — Y — —

a|N1

v — ß
I2

- p - g - — —

Y ia— '
4a

Y )d +  ^i

Y , ' 5b 1
Öbb

—  —  Y., =  M —  -  Y „ —  h, =  M2 -e cy 2 2c 1 cjj

L3d- - ^ Y ; ld+ Y ld+ h  

- h l Y 3d+ h l

z0^ 3d + ^  ld 

C1 Y 3d +  Y ld

C2 Y 3d +  Y ld

Pa

—  M ,
Pß

: M dd

Abb. 15.

b) w a g re c h t  w irken d , v g l. A b b . 15.

=  M\

=  M ,

H ier bedeuten  z. B. die O rdin ate der Wd-Fläche des

S ta b es  B  —  ß im P u nkte ß; Mad die O rdin ate der Md-Fläche im 

P u nkte 8; usw .

B - ß  

8 — y

M d

ki

+  ho

Mdi

Md.,

+  h0

M d a

M dfj

M d v

M d
Pr

k ,2 k, k, ko2
3

■ 8dd = S [ | 2 ]

1 —  2

a — ß

B - ß

8 — Y

Me

ki

—  hn

M ey

—  hn

Me

Me

Mer

ki2 k, k2 k.,-’ S + ! S

F ü r  d ie  beiden  G ru n d b e la stu n g sfä lle  sin d  die M o-Flächen 
d a rg este llt  in A b b . 14 und 15. D ie  
B e re ch n u n g  d e r dok e rfo lg t n ach  
n u m erisch er F e s tle g u n g  d e r Mo- 
u n d  Mk -F lächen .

D e r  B e itr a g  der M om ente 
eines S ta b e s  zu m  A b so lu tg lied  
b erech n et sich  zu

E J c ö0U - f M0Mk d s ’

Je
1 cos a  J

w orin  @1 und ©2 die  statisch e n  
M om en te d er M o-F läche fü r  die
A ch sen  (1) u n d  (2} u n d  1 d ie H o rizo n ta lp ro je k tio n  d er um  
a gegen  le tz te r e  gen eig te n  S ta b a ch se  (A bb. 16).

F ü r  d ie  a llgem ein e F o rm  d er M o-F läche:

M0 =  u,, - f  v0 x +  w 0 x2
w ird

_  U0 12 Vp l3 , w 0P l2

- (ki ©2 +  k-2 ©1)

©1 

©0 =

2 3

uo l2 , V o i

12
(6 u0 -j- 4 v01 +  3 w 012)

=  J i  (6 u0 +  2 v0 1 +  w0 l2)

u n d h ie rm it:

=  • • E Jc«0k =  ~  [6 Hfl (kl +  k?) +  2 v0 1 (k |4 - 2 k?) +  W012 (ki +  3 ¿*> j

**&$%&%(*%%&+%&'*#%&
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D ie  B e re ch n u n g  e rfo lg t zw e ck m ä ß ig  n ach  fo lgen d em  
S c h e m a :

Mit

I — 2 C on st. X a = - I X b =  -  1

A - a

;

1 ki

1'
12

k 2 S

6 u0 k i +  k 2 6 uo (ki +  kj)

2 V01 k] "[~ 2 k.i 2 v01 (kt +  2 k 2)

w 0 12 k i +  3  k-2 w 012 (kj*+ 3 k2)

a  — ß

D e l:  S p a n n u n g s z u s t a n d  d e s  u n b e s t i m m t e n  S y s t e m s .

D a s  S ch em a  d er s ta tis c h  n ich t b estim m b a ren  G rö ß e n  
la u te t :

M X b X c Xd X e

Y i 1 — — Y , d —

Yo I — — Y j e

y 3 - I Y 3d —

Y., ... — 1 —  I

y 5 — — — 1 I .

I  —  2 Uu v u

A - a — - y 4

a — ß —  h0Y 4
- i ( Y ' - T Y ’ - z - Y l + s Y ‘ )

CQ.1 — + y 3- y 4

5— v - Y 1 - Z 0 Y 3 +  Y , +  y Y ,  

2

Y —  ß - Y i  +  y ' Y i - c t Y » + y 3

A' — a' — — y 5

a ' - ß ' — k0 Y 5
~  j | M  ~  i  Ys ~ Zu Y s + K  Y °)

B ' — ß'
1

+  y 3- y 5

6' —  y ' —  Y i —  z0Y 2 +  Y 2+ - [ y ,  

T

Y ' - ß '
■ . ■:

- Y b  +  ^ - Y . - c i Y s +  Y 3

w ir d :
1 l2

: (u0 +  u u) +  (v0 +  v u) —  m +  w 0 m2 =  u +  v ' m +  w ' m2.

D ie  g a n ze  Z a h l n  w ird  e n tsp rech en d  d e r S ta b lä n g e  so 
g e w ä h lt, d a ß  sich  d ie  M o m en ten o rd in a ten  fü r  d ie  ein zeln en  
S tä b e  in  an n äh ern d  g le ich e r D is ta n z  ergeben . F ü r  d ie  ein zeln en  
S tä b e  und B e la stu n g sfä lle  e rfo lg t  d an n  d ie  B e re ch n u n g  n a ch  
d em  S ch em a :

c  bzw . c '

u —  u0 -}" un

v ' =  (v0 +  v u)
1

y = M n )

M i

m =  0

v ' • I

w ’ • i

v ' • 2

m - 3

v ' - 3

w ' -4 w ' • 9 w ' n2

V e r e i n f a c h u n g  d e s  R e c h n u n g s g a n g e s  f ü r  
s y m m e t r i s c h e  B e l a s t u n g .

E s  w ird
1) Y 2 =  o

2). Y 4 =  Y 5,

Xd —  X e = X d + X e

X e = 0  

Xd =  Y 4 =  Y 5 ;

Xb -{- Y 2e X e =: 0 

X b —  0.

S o m it b le ib t  der A n s a tz :

aus 2) fo lg t :

aus i) fo lg t:

D ie  M o m e n te  M  =  M 0 +  M u lassen  sich  als F u n k tio n e n  
d er s ta tis c h  n ich t b estim m b a re n  G rö ß e n  d arstellen .

E n tsp rech en d  M0 =  ufl -f- v0 x -f- w 0 x2 

sei Mn =: u n -f- v u x .

F ü r die u0, v0, w 0 vgl. A b b . 14— 16 ; die uu und v u berechn en  
sich z u :

x a X c

Y , . 1 — Yid.

y 3 — I Y 3d

y 4 — — 1

H ie rfü r la u ten  d ie  K o n sta n te n  d er G le ich u n g en  der 
M o m en te  Mu in fo lg e  d er s ta tis c h  n ich t b e stim m b a re n  G rö ß en  
Y lt Y 3 u n d Y 4.

1 —  2 Uu Vu

A — a — - y 4

a  — ß —  hn Y 4 -----L (Y , - z uY 3 +  g Y 4)
‘0

B - ß +  y 3- y 4

5 — Y - Y i - z0Y 3 ■ + f v ,  

2

Y — ß 0 \1 +  Y 3

D e n  B ere ch n u n g sb eisp ie le n  fü r  sy m m e trisc h e  B e la stu n g  
lie g t  w e ite r  das fo lg e n d e  S ch em a  zu g ru n d e:

A ° — •2 ^ .(1° +  - i ) ( l ° - 1 )

D a  d er B u c h s ta b e  1 liier eine sp ezie lle  L ä n g e  b eze ich n et, 
w erd e  d ie  S ta b lä n g e  a llg em e in  m it X b eze ich n et.
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Ok 3. P e n d e l s t ü t z e n  in n e n .

X a :
O a

X C =  —c
Oc

x d =  - u0d

Y ^ X a  +  Y j d  X d  

Y 3 =  X c +  Y j d  X d 

Y ,  =  X d

E  J e  Sah =    f  — (2 f -f- A  h )  —  i » -  [2 ( f  +  A  h )  -  h 0]

E  J e  S c c  —  - g -  ( z 0 2  +  z O C 1  +  c l ? )  4  J — ( c r  +  C 1 c 2  +  C i 2 )

M  =  — - E J 2 
r ~  8

8dd

Mß =  - h 0Y 4

M?o =  — -  Y j  +  zu Y 3 -  hj Y 4 

M^ß =  + h 1 (Y 3- Y 4)

Th 12
Y i  —  C| Y 3

Md = _ Y 1 - ZoY 3 

M ^ = _ Y , - c 2 Y 3

K o n tr o lle  fü r  d ie  R e c h e n s c h ä rfe :

B . D e r  a llg e m e in e  R e c h n u n g sg a n g  fü r d ie S y ste m e  
n ie d e re n  G ra d e s  s ta tisc h e r  U n b e stim m th e it.

F ü r  d ie  S y s te m e  2 u n d  3 m it P e n d e ls tü tze n  en tfa llen  die 
s ta t is c h  n ich t b e stim m b a re n  G rö ß e n  Y 4 und Y s des allgem ein en

+  - ^ ( C 32+ C 2 h0+ h 02) +  ^ h 02hp'
3

D ie  v e rä n d e rte  B e re ch n u n g  der 83o e rfo lg t n ach  dem  
oben m itg e te ilten  A n sa tz .

C. D e r  a llg e m e in e  R e ch n u n g sg a n g  fü r die S y ste m e  
h ö h ere n  G ra d e s  s ta tis c h e r  U n b e stim m th e it.

4. D e r  k o n t i n u i e r l i c h e  3 - f a c h e  G e l e n k r a h m e n  m it  
h o c h  l i e g e n d e m  Z u g b a n d ,  S y s t e m  4.

D ie  B e re ch n u n g  e rfo lg t m it H ilfe  des S y stem s ohn e Z u g 
b a n d  a ls  s ta tis c h  u n b estim m ten  H a u p tsy s te m s . D ie  S p a n n 
k r a ft  des Z u gb a n d es t r i t t  a ls  n eu e  U n b e k a n n te  zu  denen  des 
S y ste m s 1 h in zu .

Z  =

A n s a tz e s . D ie  M o-F lächen  fü r  lo tre ch t w irk en d e  Strecken -
In fo lg e  d er S y m m e trie  des B e la stu n g szu sta n d es  Z  — —  1

w ie  .ü .  “ i iw S T .  .b le ib e n  a m  s ta tis c h  u n b estim m ten  H a u p tsy s te m  n u r
la ste n  b le ib en  d ieselb en , d ie jen igen  fü r  w a g erech te  B e la stu n g  r  *
ä n d e rn  sich .

2. P e n d e l s t ü t z e n  a u ß e n .

F ü r  sy m m etrisc h e  B e la s tu n g  is t  das S y ste m  n u r 2 fa c h  
s ta tis c h  u n b e stim m t w ege n  Y 2 =  o. E s  w erd en :

Y t =  X a 

Y ,  =  X c

D e r R e ch n u iig sg a n g  b le ib t  im  ü b rig e n  derselbe.

X a X o X d

Y i I — Y ld

Y s — I Yjd

Y4 — 1
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In fo lg e  Z =" — i  g e s ta lte t  s ich  der S p a n n u n g szu sta n d  
des s ta t is c h  b e stim m te n  H a u p tsy stem s:' fü r  je d e  S y s te m h ä lfte  
g em äß u n ten ste h e n d e r A b b . 19, u n d  es berech n en  sich:

E J A z =  +  - " - h 3 +  - ^ A h

-  z u h2  -E - hj3 +
3 3 1

E T 6J e  C

E Je »di = % #  h* (2 M d |  +  h0) +  - f -  h, Mdj

A h '
6

El
3

A h (2 c3 +  c,)

T U

A h (2 M d(iy + M dy).

H ierm it berech n en  sich  d ie  U n b e k a n n te n  des s ta tisch  u n b e 
stim m ten  H a u p tsy s te m s  zu

x . M SA l Z  ---- ^

D ie  B e re ch n u n g  der s ta tisch  
n ich t b estim m b aren  G rö ß e n  Y j z s o 
w ie  der M o m en ten fläch e  des s ta tisch  
un b estim m ten  H a u p tsy s te m s  e rfo lg t 
n ach  dem  u n ter  1 m itg e te ilte n  a l l 
gem einen A n s a tz , v g l. das Z a h le n 
beispiel, A b sc h n . II .

D ie  B erech n un g der und ßjz 

e rfo lg t u n te r  A n w e n d u n g  des R e - 
Abb. 19. d u k tio n ssa tzes . D e m  fü r  d ie  num e-

Zustand Z =  —  i. risch e  B e re ch n u n g  g ü n stig sten  s t a 
t is c h  b e stim m ten  H a u p tsy s te m  e n t 

sp rech en  d ie  S p a n n u n g szu stä n d e  der A b b ild u n g e n  20 u. 2 1. 

H ie rfü r  berech n en  s ich :

E j . « = + Jf K + » i . ; j ^ + ~ ( 3 » c + 5 M » ) H -  

und in fo lg e  der M om en te:

E j c & r
V_
12

in fo lg e  d er N o rm a lk r ä fte  des M itte lr ie g e ls  und d er S p a n n k ra ft  
und E la s t iz itä t  d es Z u g b a n d e s:

Je „  .  V , E b Jc 1
E Jc : p  Y 3z c o s5 a -

E . F .

w orin  d er erste  S u m m a n d  gegen ü b er dem  z w e ite n  u n b ed en k lich  
ve rn a ch lä ss ig t w erd en  darf, v g l. das Z ah len b eisp ie l.

6V =  8V ' +  8V".
ZZ  Z7. 1 ZZ

D ie  M o m en te  des s ta tis c h  u n b estim m te n  S y s te m e s  berechn en  
sich  z u :

M =  Mv —  M?v • Z  , 

w orin  A l' d ie  M om en te des S y ste m e s  ohne Z u g b a n d  u n ter
y

W ir k u n g  der ä u ß e re n  B e la s tu n g  sind  u n d  M z d ie  M o m en te  

d esselb en  S y s te m s  u n ter d er B e la s tu n g  Z  =  — 1. D ie  O r
d in a te n  d e r M o m e n te n fläck en  d er ein zeln en  S y stem lin ien te ile  
w erden  b e rech n et m it H ilfe  d e r G le ich u n g :

Mq Mz 
1

z V V
w o rin  M* =  M  Z  d ie  O rd in aten  d er zu  den1 O rd in aten  M mm z m
der G ru n d m o m e n te n flä c lie  zu a d d ieren d en  Z u sa tzm o m en ten -
flä ch e  in fo lg e  Z sind . (F o rts e tz u n g  fo lg t.)

F R E I E  D U R C H F A H R T  E I N E S  G A N Z E N  S C H L E P P Z U G E S  D U R C H  E I N E  S C H L E U S E .

Von D r.-In g . II. K rey, B er lin .

Ü bersicht. Es wird auf die praktische M öglichkeit hingewiesen, 
daß bei entsprechend verlängerter Schleuse ein ganzer Schleppzug 
die Schleuse während der Schleusung g la tt durchfahren kann, ohne 
festzumachen und seine F ah rt zu unterbrechen. Der ganze Schleusungs
vorgang und die Bewegung des Schleppzuges wird sowohl für die 
Bergfahrt als auch für die T alfahrt rechnerisch verfolgt.

B e i F lu ß k a n a lis ie ru n g e n  b ild en  d ie  in  k u rzen  A b stä n d e n  
h in te re in a n d e r lieg en d en  W e h r- u n d  S ch le u se n a n la g e n  a u ß e r 
o rd e n tlich e  F a h rth in d e rn iss e  und v e ru rs a c h e n  gro ß e  Z e it 
v e r lu ste  fü r  d en  oh n eh in  schon  seh r la n g sa m e n  W a s s e rtra n s p o rt . 
In fo lged essen  is t  m an  d a u e rn d  b e stre b t  gew esen , d en  u n v e r 
m eid lich en  Z e itv e r lu s t  d u rch  B e sc h le u n ig u n g  d es S ch le u su n g s
v o rg a n g e s  so w eit w ie  irg en d  m ö g lich  h e ru n te rzu se tze n .

In  e rste r  L in ie  su ch te  m a n  ein e so lch e  B e sc h le u n ig u n g  
d u rch  A b k ü r z u n g  d e r S ch le u se n fü llu n g s- und E n tle e r u n g s 
ze ite n  zu  e rre ich en . N a ch d e m  m a n  e rk a n n t h a t, d a ß  d ie  ru h ig e  
L a g e  d e r S c h iffe  in  d e r S ch le u se  n u r w en ig  v o n  d e r bei der 
F ü llu n g  (oder E n tle eru n g) sek u n d lich  z u g e fü h rte n  (oder a b 
ge fü h rte n ) W a sserm en g e  a b h ä n g t, son dern  h a u p tsä ch lich  v o n  
d e r m eh r o d er w en ig e r sch n ellen  Ä n d e ru n g  d ieser S ch le u su n g s
w asserm en ge n , h a t  m an  in  d e r  b e lieb igen  V e rg rö ß e ru n g  d er 
S ch ü tzö ffn u n g e n  bei g a n z  a llm ä h lich e r Ö ffn u n g  d e r S c h ü tz e  
ein  M itte l in  d e r H a n d , d ie  e ig e n tlich e  S ch le u se n fü llu n g s- un d  
E n tle e ru n g s ze it  a u f d as d e n k b a r k le in ste  M a ß  h e ru n terzu setze n . 
D ie  g rö ß tm ö g lic h e  S c h ü tz ö ffn u n g  b e i e in er S ch le u se  is t  e tw a  
d u rch  den  S ch le u se n q u e rsch n itt  se lb st, und z w a r  am  O b er

und U n te rh a u p t gegeb en . D ie s e  Ü b e rle g u n g  b ra c h te  die  A n 
regu n g, u n ter  F o rtla s s u n g  a lle r  w e ite re n  S c h ü tz e  und U m läu fe , 
d ie  S ch le u se n to re  se lb s t a ls  S c h ü tz e  zu  b e n u tze n  u n d sie  bei 
v o lle m  W a s s e r d ru c k  e n tsp rech en d  la n g sa m  zu ö ffn e n  und 
d a m it ein e seh r e in fa ch e  „ v e n til lo s e  S c h le u s e "  zu  sch a ffe n . 
D ie  a u sg e fü h rte n  R e ch n u n g e n  u n d M o d e llv ersu ch e  e rga b en  d ie  
g u te  B r a u c h b a r k e it  d ieser A n o rd n u n g  und ih re  v ö llig e  G e fa h r
lo s ig k e it  fü r  d ie  ru h ig e  L a g e  d e r ge sch le u ste n  S ch ifte  a u ch  bei 
v e rh ä ltn ism ä ß ig  k u rz e r  F ü llu n g s z e it . W e n n  d ie  an sch ließen d en  
H a ltu n g e n  es zu lassen , w ird  m an  a u ch  bei B in n e n s c h iffa h rt - 
sch leu sen  d ie  sek u n d lich e n  S ch le u su n gsw asse rm e n g en  u n b e d e n k 
lich  b is a u f 80 un d 100 m 3/sec. z e itw e ilig  ste ig e rn  k ö n n en , w en n  
n u r d ie  a l l m ä h l i c h e ,  la n g sa m e  Z u - u n d  A b n a h m e  des Z u 
flu sses  (und A b flu sses) g e w a h rt b le ib t. A u s fü h ru n g e n  des 
G ed an ken s in  d e r W ir k lic h k e it  a lle rd in g s  n u r beim  O b erh au p t, 
h a b e n  d ie  E rw a rtu n g e n  v o lla u f  b e s tä tig t .

W e n n  b ish e r n u r v e rh ä ltn is m ä ß ig  w e n ig  v o n  d ie se r  a u ß e r 
o rd e n tlich  e in fach en  A n o rd n u n g  G eb rau ch  g e m a ch t is t , so 
lie g t d as v ie lle ic h t  an  e in em  e tw a s  zu  ä n g stlich e n  F e s th a lte n  
an  d en  ge w o h n te n  B a u fo rm e n ; den n  a llz u  g ro ß e  k o n s tr u k tiv e  
S ch w ie rig k e ite n  k a n n  d ie  B e w e g u n g  d er als S c h ü tze n  v e r 
w en d ete n  S ch le u se n to re  d o ch  k a u m  ve ru rsa ch e n . J ed en fa lls  
so llte  m a n  s ich  d ie  m ö g lich e  K o ste n e rsp a rn is  d u rch  W e g la sse n  
d e r w en n  a u ch  „ a ltg e w o h n te n "  a b e r tro tz d e m  so g u t w ie  w e r t 
lo sen  (in e in zeln en  F ä lle n  so g a r n ach teiligen ) du rch geh en d en  
M a u erk a n ä le  m it  ih ren  S tic h k a n ä le n  n ich t en tgeh en  lassen.
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D ie  S ch leu sen fü llu n gs- un d  E n tle e r u n g s z e it  lä ß t  sich  nun 
über ein  gew isses v e rh ä ltn ism ä ß ig  k le in es M aß (von v ie lle ich t 
6 — 8 M in. b e i S ch le p p zu g sch leu se n  und fü r  m ittle re  G efälle  
v o n  5 — 8 m) p ra k tis c h  n ich t m ehr w esen tlich  h e ru n te r
setzen . S ie  b ild e t a b er, w en n  d ie  zu r V e r fü g u n g  stehen den  

. M itte l a u s g e n u tz t w erd en , a u ch  n u r noch ein en  gerin gen  A n te il 
d e r  ge sa m te n  S ch le u su n g sze it v o n  %  b is 3/4 S tu n d e  fü r  einen 
v o lle n  S c h le p p z u g  v o n  2 S ch le p p k äh n e n  m it D a m p fe r .

E in  w eiteres , in  n eu erer Z e it  re c h t h ä u fig  a u sg e n u tztes  
M itte l z u r  V e rr in g e ru n g  des Z e itv e r lu s te s  fü r  d ie  S c h iffs 
tra n s p o rte  in fo lg e  d e r S ch leu su n gen  b e ste h t in  d e r H e rste llu n g  
la n g e r S ch le p p zu g sch leu se n . D ie  V e rg rö ß e ru n g  d er S ch le u se n 
k a m m e r b e d in g t a llerd in gs d a n n  w ied e r eine V erlä n g e ru n g  d er 
S ch le u se n fü llu n g s- u n d  -e n tlee ru n g sze it. D ie se  k a n n  a b er bei 
A u s n u tz u n g  d er n eueren  w isse n sch a ftlich en  E rk e n n tn isse  seh r 
g e rin g  g e h a lte n  w erd en  u n d sp ie lt  g a r  kein e  R o lle  im  V erg le ich  
m it d er Z e ite rsp a rn is  geg e n ü b er m e h rfa ch e n  Sch leu su n gen  
e in zeln er S c h iffe  in k u rzen  S ch leu sen . A u c h  d ie  E rh ö h u n g  
der A n la g e k o s te n  d e r la n g en  S ch le p p zu g sch leu se n  k a n n  v e r 
h ä ltn is m ä ß ig  n ied rig  g e h a lte n  w e r d e n ,, w en n  m an  v o n  den 
v e rfü g b a re n  S p a rm ö g lich k e ite n  bei H e rste llu n g  d e r lan g en  
S ch le u se n k a m m e r n a ch  M ö g lich k e it  G eb ra u ch  m a ch t (F o rt- 
la ssu n g  d e r d u rch g eh en d en  U m la u fk a n ä le , e in fa c h ste  H e r 
s te llu n g  d e r K a m m e rw ä n d e  a ls  B o h lw e rk e , E in sc h rä n k u n g  der 
S o h le n b e fe s tig u n g  u . d g l. m ehr). D ie  V erm e h ru n g  d e r Sch leu - 
s q n g sw a sserm en gen  is t  h ie r n u r sch e in b a r. Im  V e rh ä ltn is  zu 
d em  ge sch le u ste n  S ch iffs ra u m  t r i t t  k e in e  V erm e h ru n g  des 
W a s s e rv e rb ra u c h e s  ein.

W e n n  n u n  a u ch  bei S ch le u su n g e n  g a n ze r S ch le p p zü g e  
p ra k tis c h  n och  ein re c h t  e rh e b lich e r Z e itv e r lu s t  vo n  e tw a  einer 
h a lb en  S tu n d e  o d er m eh r fü r  je d e n  S c h le p p z u g  e in tr itt , der 
s te ts  g rö ß e r is t , a ls  er re ch n e risch  a n gen o m m en  w ird , so h a t  es 
w oh l h a u p tsä c h lic h  sein en  G ru n d  d a rin , d a ß  d ie  ein zeln en  
V o rg ä n g e  bei d e r S ch le u su n g  (die E in fa h r t  des g e streck ten  
S ch le p p zu g e s  in  d ie  S ch le u se , d ic h te r  A u fs c h lu ß  d e r S ch iffe  
a u fe in a n d e r in  d e r S ch le u se , F e s tm a c h e n  d e r T ro ssen , S ch ließ en  
des E in fa h r tto r e s , F ü llu n g  d e r S ch le u se  b zw . E n tle eru n g , 
Ö ffn u n g  d es A u s fa h r tto r e s , L o s w e rfe n  d e r T ro ssen , A u s fa h r t  
u n te r  g le ich z e itig e r  S tre c k u n g  d es S ch lep p zu ges) s ich  n ich t 
z e it lic h  lü ck e n lo s  a n e in a n d er sch ließ en , so n d ern  d a ß  v o r  dem  
E in le ite n  d es ein en  V o rg a n g e s  im m e r e rst  d ie  B e e n d ig u n g  des 
an d e re n  V o rg a n g e s  m it  einem  gew issen  S p ie lrau m  a b g e w a rte t 
w ird . D ie se  Z e itv e r lu s te  w erd en  w ir  p ra k tis c h  n u r d a n n  w ir k 
lich  v e rm e id e n  k ö n n en , w en n  w ir  d ie  ein zeln en  V o rg än g e  
m ö g lich st so w e it v o n e in a n d e r u n a b h ä n g ig  m ach en , d a ß  ein 
ge ge n se itig es  A b w a r te n  n ic h t  m eh r e rfo rd erlich  ist, und w en n  
a u ß e rd e m  ein zeln e  T e ile  d es b ish erigen  S ch leu su n gsv o rga n ges  
ü b e rh a u p t g a n z  in  F o r t fa l l  k o m m en ; d a zu  g e h ö rt v o r  allem  
d as F e stm a ch e n  d er S c h iffe  in d e r Sch leu se  und d as A u fsch ließ en  
d e r S c h iffe  in  d e r S ch le u se  u n d  W ie d e rstre c k e n  des S ch le p p 
z u g e s  n a ch  L ö se n  d e r T ro ssen .

D ie  g e rin gste . B e lä s tig u n g  d e r S c h iffa h rt  w ird  d an n  v o r 
h a n d en  sein , w en n  d ie  S ch le u se  so e in g e rich tet w ird , d a ß  der 
S c h le p p z u g  sie  bei vo lle m  S ta u  ohne festzu leg en , g la t t  u n d  ohne 
Z e itv e r lu s t  d u rch fa h re n  k a n n . D ie s e  schon m eh rfa ch  g e ste llte  
A u fg a b e  e in er so lch en  „ S c h l e u s e  o h n e  Z e i t v e r l u s t "  ist 
o h n e g ro ß e  S ch w ie rig k e ite n  und o h n e G efa h r fü r  die  S ch iffe  
z u  lö sen . A lle rd in g s  is t  d as W o r t  „ o h n e  Z e itv e r lu s t"  cu m  gran o  
sa lis  zu n eh m en , d a  n a tü r lic h  d as D u rch fa h re n  d e r engen  
S ch le u se  m e h r Z e it  in  A n sp ru ch  n im m t a ls  d ie  F a h r t  a u f der 
g le ich en  S tre c k e  in  fre iem  S trö m  b eso n d ers bei T a lfa h rt . 
E rfo rd e r lic h  is t  d a fü r  n u r eine en tsp rech en d e V erlä n g e ru n g  
d e r S ch leu sen  und d ie  V e rw e n d u n g  v o n  T o re n , d ie  sich  bei 
v o lle m  W a s s e r d ru c k  la n g sa m  ö ffn e n  und gegen  v o lle n  W a s s e r
d ru c k  sich e r sch lie ß en  lassen . Im  ü b rigen  w ird  d as S ch le u se n 
b a u w e rk  a u ß e ro rd e n tlich  e in fach , d a  es k e in e  U m läu fe , k e in e  
S ch ü tze n , k e in e  P o ller, H a lte p fä h le  und F e stm a ch e rin g e  usw . 
z u  e rh a lten  b ra u c h t. A u c h  d ie  S ich erh eit des in  F a h r t  b e fin d 
lich en  D a m p fe rs  und d e r im  S ch lep p  b e fin d lich e n  S ch iffe  in 

"der W a sse rb e w e g u n g  bei d er S ch le u se n fü llu n g  is t  n ich t gerin ger 
a ls  a u f dem  freien  S tro m  und so ga r n och  grö ß er, a ls  w en n  sie

in  d e r S ch leu se  an im m erh in  v e rh ä ltn ism ä ß ig  k u rzen  T ro ssen  
fe s tg e le g t w erd en .

D ie  fo lg en d e  re ch n u n g sm ä ß ig e  U n te rsu ch u n g  d es S c h le u 
su n g sv o rg a n g es  in  e in er so lch en  Sch leu se  so ll n u r d a rtu n , d a ß  
der G ed a n ke  des g la tte n  D u rch fa h re n s  ein er S ch le u se  a u ch  bei 
erh eb lich em  S ta u  p ra k tis ch  seh r w o h l d u rc h fü h rb a r  und v ö llig  
u n b ed en k lich  is t , ohne sch o n  a u f d ie  z w e ck m ä ß ig ste n  A b 
m essu ngen , b eso n d ers d ie  L ä n g e  d e r S ch le u se  g le ich  e in z u 
gehen, d ie  in  je d e m  e in zeln en  F a lle  n och  n ä h er zu  u n te r
su ch en  w äre.

S c h l e u s e  o h n e  Z e i t v e r l u s t .

D a s  d er n äh eren  U n te rsu ch u n g  und R e ch n u n g  zu gru n d e  
ge leg te  B e isp ie l e n tsp rich t v ie lle ic h t e tw a  den  V e rh ä ltn issen  
am  O berrhein  o d er an  d er D o n a u . E in  grö ß erer S tro m  sei fü r  
S ch iffa h rtsz w e ck e  (und K ra ftg e w in n u n g ) an  ein er S te lle  d u rch  
e in W e h r  a u fg e sta u t, so  d a ß  d as S ch le u se n g efä lle  bei m ittlerem  
N .W . rd . 6 m  b e tra g e . B e i e inem  F lu ß g e fä lle  v o n  J =  1 :  2000 
w ü rd e  dem  eine H a ltu n g s lä n g e  v o n  rd . 12  — 15 km  en tsp rech en .

D ie  e tw a ig en  S ch le u se n zu fa h rte n , O ber- und U n te rk a n a l 
b ra u ch en  bei d er v e rg le ich en d en  U n te rsu ch u n g  n ich t b e r ü c k 
s ic h tig t  zu w erd en , w eil sie  a u ch  bei k u rzen  S ch leu sen  v o r h a n 
den  sein  m üssen, u n d  so ga r bei den g la t t  zu  d u rch fah ren d en  
la n g en  Sch leu sen , bei denen  ein W a rte n  d e r S ch le p p zü g e  im 
a llg em ein en  g a r  n ich t e in tre ten  soll, eh er e n tb e h rt w erden  
kön nen  a ls bei d er a lte n  A n o rd n u n g . Z u  u n tersu ch en  is t  n ur 
d e r Z e itb e d a rf fü r  d as D u rch fa h re n  d er Sch leu se  se lb st aus 
d e r L a g e  d es S ch le p p zu g es  u n m itte lb a r  v o r  d e r E in fa h r t  in 
d ie  S ch leu se  b is  in  d ie  L a g e  des S ch lep p zu g es u n m itte lb a r  
n a ch  d e r  A u s fa h r t  aus d er K a m m e r. D e r  S ch le p p zu g  le g t d a b ei 
ein en  W e g  z u rü c k  =  L  +  Z ( =  S ch leu sen lä n g e  zw isch en  den 
T o re n  -{- G esa m tlän ge  des fah ren d en  S ch lep p zu ges).

D ie  L ä p g e  d e r Sch leu sen  zw isch en  den T o re n  sei v o r lä u fig  
zu  800 m  an gen o m m en . Im  F a lle  d er A u s fü h r u n g  w ird  m an 
n och  n ä h er u n tersu ch e n  kön nen , o b  m an  zu gu n sten  einer 
grö ß eren  W a sserersp a rn is  m it ein er k ü rzeren  L ä n g e  aus- 
ko m m en  ka n n .

B e i ein er B r e ite  d er S ch le u se  v o n  12 %  m  und einem  
G efä lle  vo n  6 m  b e tr ä g t  d an n  d ie  ge sa m te  F 'iillun gsm enge — 
800 X  12 y2 X  6 =  60 000 m 3.

D ie  ge sa m te  S ch le p p zu g lä n g e  in  d er F a h r t  ( =  D a m p fe r 
v o n  rd . 30 m , zw e i 1200 t-K ä h n e  je  80 m  u n d L ä n g e  d er S c h le p p 
tro ssen  v o n  j e  50 m) b e tra g e  zu sam m en  rd. 300 m . E s  is t  
d a b e i an gen om m en , d a ß  d ie  vo rh a n d e n en  s ta rk e n  S ch le p p 
d a m p fe r n ach  d e r K a n a lis ie ru n g  des S tro m e s zw e i gro ß e  
S ch le p p k ä h n e  zieh en  kön nen . D a ra u s  e rg ib t  sich  d a n n  eine 
G e sa m tstreck e  v o n  800 +  300 =  1100 m, d ie  d e r S ch le p p zu g  
ga n z o d er te ilw e ise  in  d er S ch le u se  z u rü ck leg en  m uß.

D ie  T ie fe  d e r D re m p e l und d er S ch leu sen k am m er sei zu 
3 m  u n te r  dem  n ied rigsten  O ber- b z w . U n terw a sser angen om m en  
un d zw a r  a u ch  d ie  K a m m e rso h le  z u r  V erein fach u n g  d er R e c h 
n u n g a u f d e r g a n ze n  L ä n g e  g le ich  tie f. N o tw e n d ig  i s t  diese 
K a m m e rtie fe  in  d er N ä h e  des O b erh au p te s  n ich t, so n d ern  es 
g e n ü g t h ier e v e n tu e ll e ine T ie fe  v o n  3 m  u n te r  dem  O b e r
w asser, w e il d e r S ch le p p zu g  e rs t  in  d ie  N ä h e  des O b erh au p tes 
k o m m t, w en n  d ie  S ch le u se  g e fü llt  is t . B e i d er gro ß en  L ä n g e  
d e r S ch leu se  g e n ü g t im  m ittle re n  T e ile  eine B e fe s tig u n g  der 
K a m m e rso h le  m it S te in s c h ü ttu n g  o d er dem  im  F lu sse  v o r 
h a n d en en  gro b en  S c h o tte r  d er b e i den  h ö ch sten  a u ftreten d en  
W a sse rg e sch w in d ig k e ite n  v o n  im  M itte l 1 — 2 m /sec. noch 
liegen  b le ib t.

D ie  S e ite n w ä n d e  d e r K a m m e r sind  h ier z u r  W a s s e r
ersp a rn is  sen k rech t an gen o m m en  (E isen b eto n  oder S p u n d 
w ände) ohn e H a lte rin g e  und H a ltep fä h le , also  in  d e r e in 
fa ch ste n  W e ise . D ie  e in zige  A n fo rd e ru n g , w elch e an  sie ge ste llt  
w ird , is t  d ie  B e d in g u n g  d e r eigen en  S ta n d sich e rh e it  bei w e c h 
seln d em  W a s s e rd ru c k .

O ber- u n d  U n te rto r  m ü ssen  s ich  bei vo llem  W a sse rd ru c k  
b e lie b ig  la n g sa m  ö ffn e n  lassen  und a u ch  gegen  v o lle n  W a s s e r
d r u c k  sich e r sch lie ß en  lassen . Im  übrigen  is t  ih r E n tw u r f  dem  
a u sfü h re n d en  In g e n ieu r a n h eim g e ste llt. D ie  h ier in  A b b . x u. 2
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in  S k iz z e n  d a rg e ste llte n  T o rk o n stru k tio n e n , fü r  d as O b erto r 
im  A u fr iß  und fü r  d as U n te r to r  im  G ru n d riß , d ienen  led ig lich  
d a zu , d ie  M ö g lich k eit so lch e r T o ra n o rd n u n g en  d a rz u tu n , ohne

a u f d ie  E in ze lh e ite n  d er A n o rd n u n g  e in zu geh en . A ls  O b erto r 
is t  ein  W in k e llc la p p to r  m it h o rizo n ta le r  A ch se  d a rg este llt, 
d as im  gesch lo ssen en  Z u sta n d e  d u rch  d en  W a s s e rd ru c k  n ah ezu  
im  G le ic h g e w ic h t  g e h a lte n  w ird . B e im  Ö ffn en  (U m legen) des 
K la p p to re s  w ird  d as W a s s e r  z u e r s t  d u rch  den a llm ä h lich  sich  
erw eitern d en  S p a lt  d es k u rz e n  A rm e s  flie ß e n  u n d s p ä te r  ü ber 
den  la n g e n  A rm  (über d a s  T o r  selb st) s tü rz e n . D a d u rc h  is t 
beim  la n g sa m e n  Ö ffn en  die  g a n z  a llm ä h lich e  Z u n a h m e  des 
S ch le u su n g sw a sse rs  g e w ä h rle is te t. W e n n  d as T o r  ga n z  g e 
ö ffn e t  (um gelegt) is t, is t  d ie  v o lle  A u s fa h r t  fre igegeb en , noch 
eh e d ie  S ch le u se  g e fü llt  is t . D u rc h  d ie  T o rö ffn u n g  w ird  also  
d ie  S ch le u su n g sze it ü b e rh a u p t n ich t m eh r b e e in flu ß t. W ä h re n d  
fü r  d as Ö ffn en  d es T o re s  so m it f a s t  d i e  g a n z e  S c h l e u s e n 
f ü l l u n g s z e i t  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t ,  m u ß  d as S ch ließ en  
des T o re s  o h n e e in seitigen  Ü b e rd ru ck , oder a u ch  b e i d e r M ö g 
lic h k e it  g erin gen  e in seitigen  Ü b e rd ru ck e s  in  k u rz e r  Z e it  ( y2 M i
nute) erfo lgen . Z u r  S ich e rh e it  is t  au ß e rd e m  zu  fo rd ern , d a ß  
es a u ch  bei v o lle m  Ü b e rd ru c k  s te ts  sch n ell u n d  s ich e r g e 
sch lo ssen  w erd en  k a n n .

D ie  g le ich e n  F o rd e ru n g e n  sind  fü r  d ie  U n te rto re  zu  stellen . 
H ie r  s in d  in  A b b . 2 (led iglich  z u r  V era n sch a u lich u n g ) F ä c h e r 

to re  g e ze ich n et, die 
d u rch  d e n Ü b e rd ru ck  
d es e tw a s  län geren  
h in te re n  F lü g e ls  g e 
sch lo ssen  g e h a lte n  
w erd en . B e im  Ö ffn en  
geb en  s ie z  u e rst einen 
sch m a len  S p a lt  frei, 
d e r sich  a llm ä h lich  
e rw e ite r t. A u c h  d ie  
U n tertore öffnen sich 

Abb. 2. in d e r F a h r tr ic h tu n g ,
so d a ß  ein v o r z e it ig  

an k o m m en d es S c h iff  sie  a u fd rü ck e n  w ü rd e  u n d  d a h e r den  
S ch le u s u n g s v o rg a n g  n ich t u n v o rsch riftsm ä ß ig  u n terb re ch e n  
w ü rd e .

D ie  e tw a ig en  S ich eru n g sv o rr ich tu n g e n , d ie  gegen se itig e  
A b h ä n g ig k e it  d e r  B e w e g u n g  d e r U n ter- u n d  O b erto re  usw . 
b ra u ch e n  h ie r n ich t b e h a n d e lt zu  w erd en , d a s  is t  S a ch e  eines 
S o n d e re n tw u rfe s .

B e ru h ig u n g se in rich tu n g e n  fü r  d as e in strö m en d e W a sser, 
d ie  b e i fo rc ie rte m  B e tr ie b  u n d  seh r k u rzen  F ü llu n g s z e ite n  an  
k u rz e n  S ch le u se n  zu w e ilen  e rfo rd erlich  sind , s in d  b e i einer 
800 m  la n g e n  S ch le u se  u n n ö tig .

D ie  z u r  S ch le u se  zu fließ e n d e  W a sserm en g e  (ebenso die 
W a sserm en g e  bei d e rE n tle e ru n g ) k a n n  u n b ed en k lich  a u f 100 b is 
120 m 3/sec. g e s te ig e rt  w erd en . E in e  so lch e  S te ig e ru n g  w ü rd e  
se lb s t f ü r  K a n a lsch le u su n g e n  zu lässig  sein , w en n  d ie  a n s ch lie 
ß en d en  H a ltu n g e n  es g e s ta tte n  w ü rd e n . B e i g rö ß eren  F lü s s e n  
k a n n  d ie  z e itw e ise  E n tn a h m e  grö ß erer W a sserm en ge n  fü r  den  
S ch le u se n b e trie b  (und W ie d e re in fü h ru n g  u n terh a lb ) d u rch  
s e lb s ttä t ig e  W e h re  v ö llig  a u sg e g ü ch en  w erd en . A b e r  a u ch  
d an n , w en n  d ie  S ch le u su n g sw asse rm e n g en  sich  n ich t (oder 
n ic h t  vö llig ) a m  W e h r  a u sg le ic h en  la sse n , is t  bei d er B r e ite  
d e s  S tro m e s d ie  d u rch  d ie  S ch le u su n g  en tsteh e n d e  W e lle n 
a b s e n k u n g  (S ch w a llw irk u n g) m e ist u n b ed eu te n d  u n d  a u ch

le ich t zu  b erech n en . B e d in g u n g  is t  n u r, d a ß  d iese  H ö clist- 
sch leu su n gsw asserm en ge  in  a llm ä h lich e r Z u n a h m e  erre ich t 
w ird , u n d  a u ch  la n g sa m  w ied e r h e ru n te rg e h t. In  A b b . 3 is t  
d ie  Z u n a h m e  un d A b n a h m e  d e r Sch leu su n gsw asserm en g e, d ie  
sich  beim  la n g sa m en  Ö ffn en  d e r T o re  e rg ib t, in  A b h ä n g ig k e it  
v o n  d er Z e it  a u sgezo gen  d a rg e s te llt . W ir  h a b e n  es in  d er H arid , 
den fü r  d ie  B e lä s tig u n g  d e r S c h iffe  in  d e r Sch leu se  am  m eisten  
m a ß ge b en d e n  ersten  T e i l  d er W a sse rm e n g e n k u rv e  d u rch  die 
K o n str u k tio n  d es T o re s  u n d  d ie  la n g sa m e  B e w e g u n g  bei d er 
Ö ffn u n g  b e lie b ig  g ü n stig  zu  g e sta lte n . In  dem  h ier gew ä h lte n  
B e isp ie l is t  eine Ö ffn u n g sze it  d er T o r e  v o n  10 M in. an gen om m en . 
D ie  T o rb e w e g u n g  is t  a lso  b e i d e r Ö ffn u n g  a u ß e ro rd en tlich  
la n g sa m ; w ir k ö n n en  sie  a b e r  ru h ig  so la n g sa m  w äh le n , w eil 
d ie  S ch le u su n g sz e it  d a d u rch  w e n ig  b e e in flu ß t w ird . ’

A n fä n g lic h  w ird  d ie  d u rch  d a s  T o r  fließ e n d e  W a sserm en ge  
q  im  V e rh ä ltn is  d e r m it d er Z e it  fre ige geb e n en  T o rö ffn u n g  
a n n äh ern d  g le ich m ä ß ig  zu n eh m en . S p ä te r  a b e r  w ird  m it der 
zu n eh m en d en  F ü llu n g  d e r  S ch le u se  d as G efä lle  h eru n tergeh en  
u n d d a m it a u ch  die  Z u flu ß - (und A u sflu ß -)m e n g e  w ied er a b 
n ehm en, so 
d a ß d ieH ö ch st- 
w asserm en ge  

n ich t m it dem  
Z e itp u n k te d e r  
erre ich te n  vo l- 
le n T o rö ffn u n g  
überein zustim - Abb. 3.
m en  b ra u ch t.
D ie  A b n a h m e  d e r W a sserm en ge, n ach d em  d as T o r  gan z 
g e ö ffn e t is t , h a b en  w ir  n ich t m eh r e in fach  in  der' H a n d , 
so n d ern  sie s te llt  s ich  g e s e tz m ä ß ig  m it d em  ab n eh m en d en  
G efä lle  se lb s t ein  in  V e rb in d u n g  m it d en  in  d er leb en d igen  
K r a f t  des W a s s e rs  a u fg e sp e ich erten , w e lle n a rtig  sich  a u s 
w irk e n d en  S ch w u n g k rä fte n . D ie s e  A b n a h m e  k a n n  b e i e in ig e r
m a ß en  sch n eller F ü llu n g  d e r  S ch le u se  s tä rk e re  W ir k u n g  a u f 
d en  S ch le p p z u g  a u sü b en , d ie  a b e r v o n  d em  in  d er S ch le u se  
fre ifa h ren d e n  (n icht festge leg ten ) S ch le p p zu g e  ga r n ic h t  (nach 
ih rer G röße) em p fu n d en  w ird . A u ß e rd e m  w ir k t  d e r d u rch  d ie  
A b n a h m e  d e r Z u flu ß m en g e  b e d in g te  S c h w a ll fü r  d ie  B e rg fa h r t  
g ü n stig ; er e r le ic h te rt  d ie  A u s fa h r t  d es S ch le p p zu g es  a u s  d e r 
S ch le u se . J a  z e itw e ilig  t r i t t  so g a r e in  A u s flu ß  d es W a ssers  
a u s  d e r S ch le u se  n a ch  d em  O b erw a sser ein . B e i d e r D u r c h 
re ch n u n g  e in es fü r  d ie  A u s fü h r u n g  b e stim m te n  B a u e n tw u rfe s  
w ird  m a n  d ie  w irk lic h e  d u rch  R e c h n u n g  o d er d u rch  M o d e ll
v e rs u c h  zu  b e stim m e n d e  K u r v e  d e r S ch leu su n gsw asserm en g e  
zu g ru n d e  legen . In  dem  h ie r gegeb en en  R e ch n u n g sb e isp ie l 
is t  z u r  V e re in fa c h u n g  m it den  g e strich e lte n  g e ra d e n  A u s 
g le ich slin ien  o —  a  — b  —  15  g e re ch n et, d . h . es is t  a n g e 
nom m en , d a ß  d ie  W a sserm en g e  bei d er S ch le u su n g  in  d en  ersten  
5 M in . v o n  0 — 100 m 3/sec. g le ich m ä ß ig  zu n im m t, d a n n  5 M in. 
la n g  a n g e n ä h e rt k o n s ta n t b le ib t  u n d . sch lie ß lich  in  5 M in. 
n a ch  d e r v o lls tä n d ig e n  Ö ffn u n g  d e s  T o re s  w ied er g le ich m ä ß ig  
a u f  o h e ru n te rg e h t, d a  es h ie r  n u r a u f den  N a ch w e is  d er M ö g 
lich k e it  u n d  p ra k tis c h e n  B r a u c h b a r k e it  a n k o m m t, n ich t a u f 
d ie  F e s ts te llu n g  g e n a u e r Z a h le n w erte .

D e r  B e t r i e b  d e r  S c h l e u s e n .

D e r  S ch le u se n b e trie b  w ü rd e  sich  e tw a  in  fo lg e n d e r W e ise  
e in rich ten  lassen . D a  a u ch  d ie  N a ch b a rsch le u se n  d u rch fa h re n  
w erd en  m ü ssen  u n d d ie  F a h rz e ite n  bei g le ich en  W a sserstä n d e n  
(W asserm en gen  d es F lu sses) in  gew issen  G ren zen  s ich  h a lte n  
w erd en , so w o h l f ü r  d ie  B e r g fa h r t  a ls  a u ch  fü r  d ie  T a lfa h r t , 
so w ird  m an  d ie  S ch le u su n ge n  a u ch  z e it lic h  in  gew issen  G ren zen  
fe stle g e n  kö n n en , b e isp ie lsw eise  in  d e r A r t ,  d a ß  in  a llen  gera d en  
S tu n d e n  (im m er z u r  v o lle n  S tu n d e) d ie  S ch le u se  fü r  d ie  T a l 
fa h r t  b e re it  n a c h  o b en  o ffe n  s te h t, d a ge ge n  in  a lle n  u n ge ra d en  
S tu n d e n  fü r  d ie  B e r g fa h r t  n a ch  u n ten  o ffen . B e i s ta rk e m  
V e rk e h r  w ä r e  a u ch  h a lb s tü n d lic h e r  W e c h s e l m ö glich . A u ß e r 
dem  k a n n  d e r S ch le u se n m e iste r d u rch  F e rn s p re c h e r  v o n  den 
n ä ch ste n  S ch le u se n  au s re c h t  ge n au  ü ber d ie  v o ra u ss ic h tlic h e  
A n k u n ft  d e r S c h le p p z ü g e  u n te r r ic h te t  se in  u n d  d ie  Sch leu se
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zu m  E m p fa n g  d e r S c h iffs tra n s p o rte  n a ch  oben  o d er u n ten  
g e ö ffn e t b e re it  h a lte n , und au ß e rd e m  d u rch  V o rs ig n a le  a u f d e r 
S tr e c k e  d en  an lto m m en d en  S ch iffe n  M itte ilu n g  d a v o n  m achen, 
o b  d ie  S ch le u se  n a ch  o b en  o d e r n a ch  u n ten  o ffen  steh t.

. B e i  d e r B e rg fa h r t  e rw a r te t  d er S ch le u se n m e iste r den  m it 
V o lld a m p f e in fah ren d en  S ch le p p z u g  a m  U n te r h a u p t und g ib t  
d e m  D a m p fe r fü h re r  A u ftr a g , n och  e tw a  300 m  ( =  S c h le p p 
zu gslä n g e) b is z u  e in em  festen  S ig n a l m it V o lld a m p f w eiter 
zu  fa h re n , d a n n  h a lb e  K r a f t  zu  fa h re n . D e r  S ch leu sen m eister 
b le ib t  v o r lä u fig  am  U n te r h a u p t u n d  s e t z t  v o n  h ie r au s das 
O b e rto r  v o r z e it ig  e le k tr is ch  in  B e w e g u n g , e n tw ed e r so fo rt 
o d er so b a ld  d e r S ch le p p z u g  e tw a  x/3 sein er L ä n g e  e in gefah ren  
is t  (e tw a  n a ch  1 M in.), a lso  n och  bei vo llk o m m en  geö ffn etem  
U n te r to r . E in  so lch es v o rze it ig e s  Ö ffn en  des O b erto res  is t  
v o llk o m m e n  u n b ed en k lich ; den n  e in erseits  m a c h t s ich  der 
Z u flu ß  a m  O b e rh a u p t in d e r 800 m  la n g e n  Sch leu se  e rst  n a ch  
e tw a  2 y2 M in. a m  U n te r h a u p t b em erk b a r, a n d e rse its  is t  d er 
e rste  Z u flu ß  g e rin g  und d ie  d a d u rch  in  d er S ch leu se  e n tsteh en d e  
S trö m u n g  is t  v o n  ein em  k r ä ft ig e n  S ch le p p e r d es Stro m es 
le ic h t  zu  ü b erw in d en . A u c h  is t  sch o n  d e sh a lb  k e in e  G efa h r 
v o rh a n d e n , w e il be id e  T o re , so w o h l d a s  U n te rto r  w ie  a u ch  
d a s  O b e rto r  je d e rz e it  sch n ell u n d  sich er gegen  den v o llen  
Ü b e rd ru c k  gesch lo ssen  w erd en  k ö n n en . D ie  T o re  so llen  sich  
in  lä n g ste n s  e in er h a lb e n  M in u te  sch ließ en  lassen.

: D e r  S ch le u se n m e iste r lä ß t  am  U n te rh a u p t d en  S ch le p p zu g  
w e ite r  a n  s ich  v o rb e ifa h re n  u n d  v e r a n la ß t  d an n , so b a ld  d a ß  
H e c k  d es le tz te n  S ch le p p k a h n e s  sich  im  U n te rh a u p t befin d et, 
d a s  S ch lie ß e n  d es U n te rto re s . E r s t  n ach d em  er s ich  v o n  dem  
S c h lu ß  des U n te rto re s  ü b e rzeu g t h a t, g e h t er dem  u n terd essen  
in  d er S ch le u se  v o ra n fa h re n d e n  S ch le p p zu g e  n a ch  u n d w ird  
d en  D a m p fe r  w ie d e r e in g e h o lt h a b en , w en n  d ieser im  B e g riff  
is t , d ie  n u n  g e fü llte  (oder f a s t  ge fü llte) S ch leu se  d u rch  das 
g a n z  g e ö ffn e te  O b e rh a u p t zu  ve rla ssen . H ie r  is t  er bereit, 
n a ch d em  d e r zu  B e r g  fa h re n d e  S ch le p p z u g  d ie  S ch le u se  v e r 
lassen  h a t, d en  n ä ch ste n  zu  T a l  fah re n d e n  S ch le p p zu g  m it 
n a c h  ob en  o ffe n ste h en d e r S ch le u se  fü r  d ie  g la t te  D u rc h fa h r t  
z u  em p fa n g en . D e r , w ie  w ir  geseh en  h a b en , ze itw e ise  in  der 
S ch leu se  m it  h a lb e r  K r a f t  in d e r R ic h tu n g  n a ch  d em  O b erh au p t 
fa h re n d e  S ch le p p e r w ird  ohn e b eso n d ere  A n o rd n u n g  se lb st 
w ied e r m it V o lld a m p f fa h re n , so b a ld  d ie  S ch leu se  so w eit 
g e fü llt  is t , d a ß  d e r D a m p fe r fü h re r  g la u b t, d ie  A u s fa h r t  g e 
w in n en  zu  k ö n n en , a u ch  w en n  n och  k e in e  v o lle  A u ssp ie g e lu n g  
e in g e tre ten  is t . V o rh er, so lan ge  n och  ein  s ta r k e r  W a s s e r fa ll 
a m  O b e rh a u p t s ic h tb a r  is t , w ird  d e r D a m p fe r fü h re r  g a r  n ich t 
a u f d en  G ed a n k en  ko m m en , m it  v o lle r  K r a f t  fah re n  z u  w ollen . 
E in e  b eson dere, d ie  G esch w in d ig k e it re g e ln d e  A n o rd n u n g  des 
S ch leu sen m eisters  w ird  sich  d a h e r m eist e rü b rigen . D ie  gan ze  
D u rc h fa h r t  d u rch  die  S ch le u se  w ird  w en ig e r a ls 20 M in. e r fo r
d ern , w ie  d ie  R e c h n u n g  n a ch h er ergeb en  w ird  (17 M in.).

D ie  T a l f a h r t  in  d e r  S c h l e u s e  v o llz ie h t  sich  u m g ek eh rt 
in  f a s t  d e r g le ich en  W e is e  n u r m it dem  U n tersch ie d , d a ß  d er 
S c h le p p e r  bei E rre ic h u n g  d es S ig n a lm astes , n ach d em  d er 
g a n ze  S ch le p p z u g  in  d ie  S ch le u se  e in gefah ren  is t, n ich t h a lb e  
K r a f t  fä h rt , so n d ern  d ie  M asch in e  v o lls tä n d ig  s to p p t, b is er 
g la u b t, d u rc h  d a s  v o lls tä n d ig  g e ö ffn ete  U n te rto r  a u sfa h ren  
z u  k ö n n en  o d e r vo m  S ch leu sen m eister d ie  A u ffo rd e ru n g  e rh ä lt, 
m it  h a lb e r  o d er v o lle r  K r a f t  zu  fah ren .

D e r  S ch leu sen m eister e rw a rte t  am  O b erh a u p t den ta lw ä rts  
a n k o m m en d en  und m it V o lld a m p f in  d ie  S ch leu se  e in fah ren d en  
S c h le p p z u g  u n d  g ib t  d em  D a m p fe r fü h re r  d en  B e fe h l, bei 
E rre ic h u n g  d es S ig n a ls  d ie  M asch in e  zu  sto p p en . S o b a ld  d er 
S ch le p p z u g  e tw a  2/3 sein er L ä n g e  ein gefah ren  is t, s e tz t  er 
e le k tr isch  d a s  U n te r to r  in  B e w e g u n g , und sch lie ß t d as O berto r, 
so b a ld  d e r S ch le p p z u g  ga n z  e in gefah ren  is t . N a ch d em  er sich  
v o n  d em  S c h lu ß  d es O b erto res  ü b e rz e u g t h a t, g e h t er dem  
m it d e r S trö m u n g  tre ib en d en  S ch le p p z u g  n a ch  und n eben  ih m  
her. E in e  G efa h r d es Z u sa m m e n sto ß e n s is t  fü r  die  d u rch  d ie  
S ch le p p tro sse  m ite in a n d e r v e rb u n d e n en  S ch le p p k ä h n e  und 
d en  D a m p fe r  a n fä n g lich  beim  T re ib e n  m it d er S trö m u n g  n ich t 
v o rh a n d e n ; v ie lm e h r w ird  d ie  T ro sse  im m er e in igerm aß en  
g e s tre c k t  b leiben , w eil d ie  b esch leu n igen d en  K r ä fte  d es W a ssers

(m ehr und) lä n g er a u f d ie  v o rd eren  S ch iffe  w irk e n  als a u f d ie  
h in teren . E r s t  beim  s ta rk e n  N a ch la sse n  d e r  A u s s trö m u n g s 
m en ge gegen  E n d e  d e r  S ch le u se n e n tle eru n g  k a n n  sich  d a s  
V e rh ä ltn is  u m k eh ren . D a n n  is t  es a b e r  a u ch  a n  d e r  Z eit, 
z u e r s t  m it h a lb e r  K r a f t  u n d  s ch lie ß lich  m it V o lld a m p f den 
A u s g a n g  zu  gew in n en . N ö tig e n fa lls  w ird  d e r n eben  dem  
S ch le p p d a m p fe r n ach  dem  U n te rh a u p t geh en d e S ch le u se n 
m e iste r  dem  D a m p fe r fü h re r  d ie  en tsp rech en d e  A n w e isu n g  
geben , so b a ld  er (aus d er E rfa h r u n g  und d e r K e n n tn is  des 
U n terw a ssersta n d es) d ie  A u s fa h r t  m it v o lle r  M a sch in e n k ra ft 
fü r  a n g e b ra ch t h ä lt. N a c h  A u s fa h r t  des S ch le p p zu g es  au s dem  
U n te rh a u p t is t  d ie  S ch leu se  w ied er b e re it fü r  d ie  D u rc h fa h r t  
eines b ergfah ren d en  S ch lep p zu g es.

G e f ä l l e  u n d  W a s s e r g e s c h w i n d i g k e i t  in  d e r  S c h l e u s e  
w ä h r e n d  d e r  S c h l e u s e n f ü l l u n g  u n d  - e n t l e e r u n g .

D a s  ö rtlich e  W a ssersp ieg e lg efä lle  an  je d e r  S te lle  d er 
S ch leu se  e rg ib t  sich  in  so rg fä ltig e r  D u rc h fü h ru n g  d e r W e lle n 
rech n u n g. E in  Z u flu ß  q  am  O b erh a u p t d er S ch le u se  e rzeu g t 
in  d er S ch leu sen k am m er, d eren  W a sse rq u e rsch n itt  z . Z t . F t  
sein  m öge, u n m itte lb a r am  O b e rh a u p t ein e d a u e rn d e  W a s s e r

g e sch w in d ig k e it -p -  und ein e gew isse  S p ieg ele rh ö h u n g z. In

einer E n tfe rn u n g  x  vo m  O b erh a u p t (A b b . 4) t r i t t  d ie  g le ich e  
W a sserg esch w in d ig k eit und d ie  g le ich e  S p ieg ele rh ö h u n g  erst 
n ach  einer gera u m en  Z e it  ein, w en n  d ie  vo m  O b erh a u p t a u s 
gehende W e lle  d iesen  P u n k t  e rre ich t h a t. S ie  ve rsch w in d e t 
w ied er, w en n  d ie  vo m  U n te rh a u p t z u rü ck g e w o rfen e  S p ie g e l
erh ö h u n g diesen  P u n k t  x  w ied e r e rre ich t. D ie  F ü llu n g  der 
S ch leu se  ge sch ie h t a lso  a u ch  bei g le ich m ä ß igem  Z u flu ß  n ich t 
in  d er W e is e  eines D a u e rzu sta n d e s , d a ß  am  O b erh a u p t dau ern d

eine W a sserg esch w in d ig k eit v 0 =  -3 -  h e rrsch t und an  d e r  S te lle  x

1 — X
eine d a u ern d e  W a sse rg e sch w in d ig k e it  v x =  v 0 — j— , sondern  

es t r i t t  an  d er S te lle  x  d ie  g le ich e  W a sse rg e sch w in d ig k e it v 0 w ie  

am  O b erh au p t au f, n u r in  ein er um  — klein eren  Z e it. F ü r  

d ie  W irk u n g , d. h. d ie  V ersch ie b u n g  des Q u ersch n itte s  x  ist

-V x V0+ -

L - - -----.............- -

/777777T7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777T7

Abb. 4 .

es a b e r  g le ich g ü ltig , o b  w ir m it d e r v o llen  G esch w in d igk eit v 0
1 —  X

in  ein er um  — j—  kle in eren  Z e it  rechn en  oder m it ein er ideellen

1 —* x
G esch w in d ig k e it d es D a u e rz u s ta n d e s  (Vx) =  v 0 — — ■ (vgl. 
A b b . 4).

B e i la n g sa m  zu n eh m en d em  Z u flu ß  q  n im m t die  H ö h e  der 
W a sserw e lle  in  d e r Sch leu se  a u ch  la n g sa m  k e ilfö rm ig  zu 
(A b b . 4 a). A u s  d e r Ü b e rla g e ru n g  d ieser hin- und rü ck la u fen - 
den  W e lle n  lä ß t  s ich  d a s  G efä lle , d ie  W a ssersp ieg elh ö h e  und 
die  W a sse rg e sch w in d ig k e it  an  je d e r  S te lle  d er S ch leu se  a n fan g s 
m it e in iger G e n a u ig k e it  berech n en  und sp ä ter ü b ersch lä g lich  
sch ä tze n .

D ie  a u f dem  W a s s e r  sch w im m en d en  S c h iffe  sind  den 
g le ich en  B e sc h le u n ig u n g sk rä fte n  a u sg e se tzt  w ie  d as W a sse r  
u n d  erfah re n , a b geseh en  v o n  d e r  eigen en  A n tr ie b s k r a ft  des 
S ch le p p d am p fers, d ie  g le ich e  B esch leu n ig u n g  w ie  d ieses; es 
g e n ü g t also, d ie  R e la t iv b e w e g u n g  d es Sch lep p zu g es geg e n ü b er 
dem  u m g eb en d en  W a sse r  als G ru n d la g e  fü r  d ie  B e stim m u n g  
d e r L a g e  d es S ch le p p zu g es  in  d er Sch leu se  zu  ben u tzen .
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Ü b e r s c h l a g s r e c h n u n g .

E s  is t  ü b e rsch lä g lich  m it e in er R e la tiv g e s c h w in d ig k e it  des 
S ch le p p zu g es  g egen ü b er dem  W a s s e r  in  d er engen S ch leu se  
gerech n et

b e i v o lle r  K r a f t  =  6 km /h == 1,6 7  m/sec.
„  h a lb e r  K r a f t  =  4 km /h =  1 ,1  m/sec.
,, ga n z  k le in e r  K r a f t  =  2 km /h =  0,55 m /sec.

D ie  D u rc h fa h r ts z e it  is t  g e re ch n e t v o n  dem  Z e itp u n k te  an, 
in  dem  d e r B u g  d e s  m it V o lld a m p f e in fah re n d e n  S c h le p p 
d a m p fe rs  d es S ch le p p zu g e s  g e ra d e  d ie  L in ie  d es U n terto res  
e rre ich t h a t, b is  zu  dem  A u g e n b lic k , in  dem  d as H e c k  des 
le tz te n  K a h n e s  d es a u sfa h ren d en  S ch le p p zu g es  g e ra d e  das 
O b e rto r  p assiert.

I . B e r g f a h r t .
Z e i t  o :

D e r  S ch le p p z u g  b e g in n t d ie  E in fa h r t. D e r  W a ssersp ieg e l 
in  d e r S ch leu se  is t  h o rizo n ta l, d ie  W a s s e rg e s c h w in d ig k e it= 0 , 
d ie  S c h iffsg e sch w in d ig k e it  =  1,67 m /sec.

Z e i t :  n a c h  1 M in u te :
D e r  S ch le p p z u g  is t  rd  100 m  in  d ie  S ch le u se  h in e in g e 
fa h re n , im  ü b rig e n  w ie  b e i Z e it  o. D ie  Ö ffn u n g  des O b e r
to re s  b eg in n t.

Z e i t :  n a c h  2 M in u ten , 39 S e k u n d e n :
D e r  S ch le p p z u g  is t  rd  265 m  in  d ie  S ch le u se  e in gefah ren . 
W a sse rg e sch w in d ig k e it  a m  S ch le p p zu g e  =  o (abgesehen 
v o n  d e r d u rch  die  S ch iffsb ew e g u n g  se lb st e rzeu g ten  W a s s e r 
g e sch w in d ig k e it  n eb en  d em  fa h re n d e n  S ch iffe ). D ie  vo n  
dem  s ich  ö ffn en d en  O b e rto r  au sgeh en d e  W a sserb ew eg u n g  
in  d er Sch leu se  e rre ich t g e ra d e  d ie  S p itz e  d e s  S ch le p p zu g es. 
Z u flu ß m e n g e  am  O b e rto r  q  =  rd  33 m 3/sec. D e r  W a s s e r 
sp ie g e l in  d e r S ch le u se  z e ig t  e in e  k e ilfö rm ig e  E rh ö h u n g , d ie  
a m  S ch le p p e r =  o, am  O b e rh a u p t e tw a  43 cm  b e tr ä g t . 
D ie  E rh ö h u n g  p fla n z t  s ich  fü r  den  W e lle n fu ß , d . h . so lan ge 
d ie  W a s s e rg e s ch w in d ig k e it  v  an n äh ern d  =  o is t  m it einer

G e sch w in d ig k e it c =  jJ  g  ß  fo r t  (F  =  W a sse rq u e rsch n itt

d e r S ch le u se n k am m e r, B  =  W a sse rsp ie g e lb re ite , bei s e n k 
re ch te n  W ä n d e n  is t  F / B  =  d er T ie fe , g  =  E rd b e s c h le u n i

gu n g). In  un serem  F a lle  is t  c f ü r  den  W e lle n fu ß  =  Y g ,8 1-3 ,0  
=  5,42 m /sec. In  1 M in. 3g S e k . h a t  er also  9 9 -5 ,4 2  eine 
S tre c k e  v o n  rd  537 m z u rü ck g e le g t.

S o b a ld  e in e  W a sse rg e sch w in d ig k e it  v o rh a n d e n  ist, p fla n zt 
s ich  d ie  W a ssersp ieg e le rh eb u n g  m it  ein er W e llen g e sch w in 
d ig k e it  fo r t :

c =  ] /  S  -g -  — ? v2 +  v *),

h ierin  b e d eu te t v  d ie  W a sse rg e sch w in d ig k e it  (p o sitiv  und 
in R ic h tu n g  d e r W e lle n fo rtp fla n zu n g ) und 
d er W a n d re ib u n g :

S? c A t_  p

und w e ite r  d ie  S p ieg ele rh ö h u n g  am  O b erh au p t:

-*)

c =  j /  9 ,8 1 -3 ,4 3 -

c  — 6 ,1 1  m /sec.

9,81 c
2500 0,0044 1.55  • 0 ,7 7 - +  0 ,77

q -
c B 6,11

33 ---= 43 cm,
12,5 ^  1

w ie  a u ch  in  d ie  R e ch n u n g  e in g e se tz t  w a r . Z u g eflo ssen  sind 
b ish er in  d ie  S ch leu se  e tw a  1600 m 3.

Z e i t :  n a ch  3 M in u te n :

D e r  S ch le p p z u g  is t  rd  300 m , a lso  ga n z in  d ie  S ch leu se  
e in gefah ren . D e r  D a m p fe r fü h re r  s te llt  (am  Sign al) d ie  
M asch in e  a u f „ h a lb e  F a h r t “ . D e r  S ch le u se n m e iste r v e r 
a n la ß t  d as S ch lie ß e n  d es U n te rto re s . D e r  W a s s e r z u flu ß  
am  O b e rto r  b e tr ä g t  e tw a  40 m 3/sec. D ie  k e ilfö rm ig e  S p ie g e l
erh ö h u n g h a t  m it ih rer S p itz e  d ie  M itte  d es S ch le p p zu g ess  
e rre ich t und h a t  am  O b e rh a u p t eine H ö h e  v o n  z =  rd 
52 cm . D ie  W a s s e rg e s ch w in d ig k e it  b e tr ä g t  h ie r a m  O ber-

h a u p t v  =  -
40

rd  91 cm , in  d e r M itte  d es S ch lep p -
3,5 2 -12,5

zu ge s  v  =  o und an  d er S p itz e  d es S ch le p p zu g e s  e tw a  
23 cm /sec. Z u g eflo ssen  z u r  S ch leu se  sin d  im  g a n ze n  e tw a  
2400 m 3.

Z e i t :  n a ch  3 y2 M in u ten :

D e r  S ch le p p z u g  is t  m it se in er S p itz e  e tw a  325 m  vo m  
U n te rto r  en tfern t. Z u flu ß m en g e  q  =  50 m 3/sec. D ie  
W a ssersp ieg e le rh eb u n g  b e tr ä g t  am  O b e rh a u p t z  =  65 cm , 
an  d e r S p itz e  d es S ch le p p zu g e s  30 cm , am  E n d e  d es S c h le p p 
zu ge s  rd  5 )4  c m , u n d  a m  U n te r to r  eb en so v ie l =  5 cm . 
D ie  W a sse rg e sch w in d ig k e it  e rre ch n et s ich  am  O b erh a u p t

zu  32 5̂ -°3 65-  =  1,09 m /s e c -- an  d er S p itz e  des S ch le p p zu g es

'l'K ^
 —  0,57 m /sec., am  E n d e  des S ch le p p zu g es

12,5 - 3,30 
4 m3

— 0 ,11  m /sec. und am  U n te rto r  =  o.
v ~  12,5-3,058

D ie  an g eg eb en en  W e r te  ergeb en  s ich  in  fo lgen d e r W e is e :  
rd  71 S e k u n d e n  (7 0 % ) n a ch  B e g in n  d e r Ö ffn u n g  d es O b erto res 
b e tr ä g t  am  O b e rto r  d ie  Z u flu ß m e n g e  q  =  23 %  m 3/sec. und 
e rz e u g t h ie r ein e S p ie g e le rh e b u n g  z =  rd  30 (30 % ) c m - D ie ser 
Z u sta n d  p fla n z t  s ich  m it e in er G e sch w in d ig k e it  n a ch  dem  
U n te r to r  fo r t  (s. oben) v o n :

: ’]/  9,8 1 - 3,3 0 -
9,81

•• i ,53 -o,572 +  o ,572500 0,0044

c  =  6,02 m /sec.

u n d e rre ich t d ie  S p itz e  des S ch le p p z u g e s  n ach  w eiteren  79 
S ek u n d en  (79 • 6 ,0 2 =  475 m) oder =  3 %  M in. n a ch  d e r E in 
fa h rt . In  g le ich e r W e is e  sind d ie  an d e re n  a n g eg eb en en  W e r te  
e rrech n et.

In  d e r M itte  d es S ch le p p zu g e s  b e tr ä g t  d e r  G eg en stro m  
o,57 +  o, i i

rd 0,34 m /sec.

c A t 
K- A l f  B

( K =  W id e rs ta n d s b e iw e rt  in  d er b e k a n n te n  F o rm e l v  =  K  V R J ,  
c  d ie  W e lle n g e s ch w in d ig k e it; d ie  G ru n d fo rm e l is t  a lso  n ich t 
n a c h  c  a u fg e lö st, sie  lä ß t  s ich  a b e r  b equ em  d u rch  N ä h e ru n g s 
re ch n u n g  lö sen ; p  d e r b e n e tz te  U m fa n g  und B  die  S p ieg e lb re ite

A h
des W a s s e rq u e rs ch n itte s  d er S ch le u se n k am m e r und das

A n s te ig e n  des W a sse rsp ie g e ls  d e r b e tre ffen d e n  S te lle  in  der 
Z e ite in h eit). ^ j

F ü r  K * =  2500, -£p== rd  43 cm  in  99 S e k u n d e n

v  — — — —   =  +  0 ,77 m /sec. und p /B  —  —19;--—
3,43-12,5 i/  12,5

g ib t  s ich :

N a c h  6 M i n u t e n :

D e r  Z u flu ß  b e tr ä g t  am  O b e rh a u p t rd  100 m 3/sec. D ie  
S p ieg e le rh ö h u n g  z e rre ch n e t s ich  h ie r  zu  rd  1,5  m . D ie  
.W ellen g esch w in d igk eit des in  d e r  S ch le u se  zu rü ck la u fe n d e n  
S ch w a lle s  b e tr ä g t:

, = y * S-+
3  , A t  
K 2 A h B

v ,

0,0044,

- =  1,55 er-

*) Die Ableitung der Formeln werde ich gelegentlich in einer späteren 
Arbeit bringen und muß sie hier vorläufig wegen Platzmangels schuldig bleiben.

w e il d ie  W a s s e rströ m u n g  h ie r  d e r F o rtp fla n z u n g  (R ü c k 
lauf) d e r S p ie g e le rh ö h u n g  e n tg e g e n g e se tz t  is t . D ie  Ü b e r 
la g e r u n g  d e r e in zeln en  T e ile  d er S c h w a llw e lle  lä ß t  s ich  ohn e 
z e itra u b e n d e  R e ch n u n g e n  n ic h t  m eh r g en au  v e rfo lg e n , 
eben so  d ie  V e rte ilu n g  d e r W a s se rg e sch w in d ig k e ite n  n ich t 
g e n a u . E s  so llen  d a h e r b e id e  ü b e rsch lä g lich  g e s c h ä tz t  
w erd en . A m  E n d e  d e s  v o r ig e n  Z e ita b s c h n itte s  fa n d  d e r 
F u ß  d e r rü c k la u fe n d e n  W e lle  in  d e r M itte  zw isch e n  dem  
E n d e  des S ch le p p zu g es  und dem  U n te r to r  e in e  W a s s e r 
g e sch w in d ig k e it v o r  v o n  rd . 7 cm /sec., e in e S p ieg e le rh ö h u n g  
v o n  5 cm ; sein e  F o rtp fla n z u n g s g e s c h w in d ig k e it  b e tru g  h ier 
c  =  rd  5,40 m /sec.
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A m  O b e rh a u p t fin d e t  er z e itw e ilig  e in e  S p ieg ele rh ö h u n g 
v o n  z =  1,35 m (ohne Ü b erlageru n g ) u n d  eine W a s s e r g e s c h w in 
d ig k e it  v o n  v  =  1,84 m /sec. v o r . D ie  W e lle n g e sch w in d ig k e it  
d es W e lle n fu ß e s  e rg ib t  s ich  h ie r zu :

c  =  j /  9,8 i • 4,35 +  • | p j s | • 3,38 • c —  1,84 =  rd 6,5 m/sec.

Im  M itte l b e tr ä g t  d ie  W e lle n g e sch w in d ig k e it  des F u ß e s  der 
rü ck la u fe n d e n  W e lle  in  diesem  Z e itra u m  e tw a :

— 5i4Ö +  6,5_ _  rcj g m/sec.

E r  h a t  d a h e r in d iesem  le tz te n  Z e itra u m  rd 900 m  z u rü c k 
g e le g t und b e fin d e t s ich  e tw a  100 m  vo m  O b e rto r  e n t
fe rn t a u f d em  W e g e  w ie d e r n a ch  dem  U n te rh a u p t. D a s  Ge-' 
fä lle  in  d er S ch le u se  is t  zu m  g rö ß te n  T e il  (auf rd . 700 m) vo m  
U n te r h a u p t n a ch  dem  O b e rh a u p t ge n eigt, zu m  k le in e re n  T e il 
(auf rd  100 m) v o m  O b erh a u p t n a ch  dem  U n te rh a u p t gen eig t; 
es is t  a b e r  w egen  d e r u n gle ich en  F o rtp fla n zu n g sg e sch w in d ig k e it  
d e r e in zeln en  T e ile  d es W e lle n sch w a lle s  n ich t g e ra d lin ig , s o n 
d ern  g e w ö lb t. D ie  H ö h e  d e s  W a sse rsp ie g e ls  am  U n te rh a u p t 
e rm itte ln  w ir  sch ä tzu n g sw e ise  au s d er B e d in g u n g , d a ß  die

g e sa m te  zu geflo ssen e  W a sserm en g e  =  30tU 100 _  0Q0 m 3

der S p ieg e le rh ö h u n g  u n te rg e b ra c h t  sein  m u ß :

— • 800 • 12,5 =  15 ooo,

o d er z„  am  U n te r h a u p t =  1,50 m . In  W ir k lic h k e it  is t  die 
S p ieg e le rh ö h u n g  w egen  des G eg en gefä lles  grö ß er. F ü r  
die  ü b e rsch lä g lich e  B e re ch n u n g  d e r W a sserg esch w in d ig k eiten  
sei m it  e in em  g e ra d lin ig en  S p ie g e lg e fä lle  ge re ch n et und m it 
e in er g e ra d lin ig  a b n eh m en d en  G esch w in d ig k e itsv e rte ilu n g . D ie  
G e sch w in d ig k e it w ü rd e  ohn e Ü b e rla g e ru n g  am  O b erto r =  
1,84 m /sec. b e tra g en , am  U n te rh a u p t =  o, und 270 m  vo m  
U n te rto r  e n tfe rn t (bis d a h in  k o m m t u n g e fä h r d ie  M itte  des

S ch le p p zu g es  in  diesem  Z e ita b sch n itt)  =  ~ —  cm/sec.

D ie  G eg en strö m u n g fü r  d en  S ch le p p z u g  b e tr ä g t  d a h e r im  M itte l 
32 -4- 62

(s. oben) = ----------  =  4 7c m /sec. und d e r S ch le p p z u g  h a t  noch

eine m ittle re  a b so lu te  G esch w in d ig k e it (gegen d ie  Sch leuse) v o n  
1 ,10  — 0,47 =  0,63 m /sec. E r  le g t in  d iesem  Z e ita b s c h n itt  
e ine S tre c k e  z u rü c k  v o n  150 • 0,63 =  95 m und b e fin d e t sich  
a m  E n d e  d es Z e ita b s c h n itte s  m it sein er M itte  270 m , m it der 
S p itz e  420 m  v o m  U n te r h a u p t e n tfe rn t.

N a c h  1 1  M i n u t e n :

In  d e r Z e itsp a n n e  v o n  6 — 11 M in ., a lso  b is  zu  dem  Z e it 
p u n k te , in  dem  d a s  O b e rto r  ga n z  g e ö ffn e t is t , is t  d e r W a s s e r
z u flu ß  g le ich b le ib en d  =  100 m 3/sec. angen om m en , w äh ren d  
er in  W ir k lic h k e it  a n fa n g s  e tw a s  w en ig e r b e tr ä g t  und im  
L a u fe  d er 5 M in. ü b e r 100 m 3 h in a u sg e h t (vgl. S k iz z e  3). 
D a s  W a s s e rsp ie g e lg e fä lle  in  d e r S ch leu se  w ird  sich  in  d ieser 
Z e it  m e h rfa ch  um k eh ren , d. h. es w ird  ze itw e ise  n a c h  dem  
O b erto r hin  a b fa llen , ze itw e ise  n a ch  dem  U n te r to r  m it den 
versch ied e n ste n  Z w isch en stellu n gen . D e r  W a ssersp ieg e l 
w ird  sich  a b e r w egen  d er zu n eh m en d en  W a s s e rtie fe  und der 
in fo lged essen  a u ch  zu n ehm en den  W e lle n fo r tp fla n z u n g s 
g e sch w in d ig k e it m ehr d er H o rizo n ta len  n äh ern . E s  is t  d a h e r 
in  d ieser Z e it  ü b e rsch lä g lich  m it ein em  h o rizo n ta len  W a s s e r 
sp ie g e l u n d  m it  g le ich m ä ß ig  n a ch  d em  U n te r to r  a b n e h m e n 
d e r W a sse rg e sch w in d ig k e it  g erech n et.

A m  S ch lü sse  d ieses Z e itra u m e s  sind  im  gan zen  45000 m 3 
zu ge flo ssen ; d ie  W a s s e r tie f  e in  d er S ch le u se  b e tr ä g t  rd  7 %  m

100
u n d d ie  W a sse rg e sch w in d ig k e it  am  O b erh a u p t =   ̂5 . 12 5

=  1,07 m /sec. In  d er M itte  des S ch lep p zu g es, d ie  s ich  d an n  
e tw a  420 m  v o m  U n te r to r  b e fin d e t, b e tr ä g t  d er G egen strom

d a n n  rd  - - - - - - -ffi-  =  rd  57 cm /sec., o d er im  M itte l fü r  den
62 i C7

gan zen  le tz te n  Z e ita b s c h n it t      =  rd  60 cm /sec. D ie

a b so lu te  G e sch w in d ig k e it des S ch lep p zu g es gegen ü b er d er

K a m m e rw a n d  b e tr ä g t  d a h e r im  M itte l fü r  diesen  Z e itra u m  
1 ,1 0 — 0,60 =  0,5 m /sec. D e r  S ch le p p z u g  h a t  ein en  W e g  
z u rü c k g e le g t vo n  300 • 0,5 = 1 5 0  111 u n d  b e fin d e t s ich  m it 
sein er M itte  420 m , m it d e r  S p itz e  570 m  vo m  U n te r
h a u p t e n tfe rn t.

B e i B e g in n  d e s  z u le tz t  b e h a n d e lte n  Z e ita b s c h n itte s  b e trä g t 
d a s  W a ssersp ieg e lg efä lle  am  O b e rh a u p t zw isch e n  O berw asser 
und S ch leu sen sp ieg el rd  43/4 m  und d a s  F ü llu n g s w a s s e r  (an 
n äh ern d  100 m 3/sec.) s tü r z t  w a s s e r fa lla rt ig  in  d ie  S ch leuse. 
D e r  D a m p fe r fü h re r  w ird  d a h e r a n fä n g lic h  a u ch  w e n ig  N e ig u n g  
hab en , au s e igen em  A n tr ie b e  sch n eller a ls  m it h a lb e r  K r a f t  zu  
fa h re n  (w ü rd e er es a b e r  tu n , so w ü rd e  es a u ch  n ich t b e d e n k 
lich  sein , w e il er frü h z e it ig  in  d ie  s tä rk e re  W a s s e rg e s ch w in d ig 
k e it  in  der S ch leu se  h in e in k o m m t und d ah er d e r w irk lic h  z u r ü c k 
g e leg te  W e g  im  V e rg le ich  zu r K a m m e rw a n d u n g  g e rin g  b le ib t. 
A m  E n d e  des le tz te n  Z e ita b s c h n itte s  b e tr ä g t  d a s  G efä lle  am  
O b e rh a u p t a b e r n u r n och  1 %  m , o d er w egen  d e r A b se n k u n g  
in  d er ob eren  H a ltu n g  w en iger; d as O b e rto r  is t  v o ll  g e ö ffn e t 
und es is t  d a h e r fü r  den D a m p fe r fü h re r  k e in  s ic h tb a re r  H in 
d e ru n gsg ru n d  m ehr vo rh a n d e n , d ie  A u s fa h r t  m ö g lich st sch n ell 
z u  gew in n en . J e tz t  is t  es an  d e r Z e it, w ied e r m it v o lle r  K r a f t  
( =  1,6 7 m/sec.) zu  fah ren , w as  erfo rd e rlich e n fa lls  d e r S ch le u se n 
m eiste r d u rch  Z u ru f a n o rd n en  w ird .

Z e i t :  n ach  16 M in u te n :

D ie  W a sse rg e sch w in d ig k e it  in  d e r gan zen  S ch le u se  n im m t 
re ch n u n g sm ä ß ig  am  E n d e  d er S ch le u se n fü llu n g  b is  a u f o 
a b . D e r  G egen stro m  am  S ch le p p zu g e  b e tr ä g t  in  d e r M itte  
d esselb en  u n d im  M itte l des le tz te n  Z e ita b s c h n itte s  v o n

5 M in. v  — — - =  rd  0,3 m /sec. D ie  a b so lu te  F a h r 

g e sch w in d ig k e it  des S ch lc p p zu g e s  g egen ü b er dem  U fe r 
b e tr ä g t  d a h e r im  M itte l =  1,6 7 — 0,3 =  rd  1,4  m /sec., 
u n d  d er S ch le p p zu g  le g t in  d ieser Z e it  einen W e g  zu rü ck  
=  300 . 1,4  =  420 m . D ie  S p itze  d es S ch le p p zu g es  b efin d e t 
s ich  d a h e r b e i v ö llig e r  A u ssp ie g e lu n g  b e re its  190 m  a u ß e r
h a lb  d es O b erto res .

F ü r  d ie  v ö l l i g e  A u s f a h r t  au s d er S ch leu se  b ra u c h t 
d er S ch le p p zu g  d a n n  n och  b e i e in er F a h rg e s c h w in d ig k e it  vo n

1,67 m /sec. e in e Z e it  vo n  -~ l°- =  66 S e k ., so d a ß  die  D u rch fa h rt1,0/
d u rch  d ie  S ch leu se  im  gan zen  rd  17  M in. b e a n sp ru ch t. D e r 
Z e i t v e r l u s t  is t  a b e r n och  erh eb lich  gerin ger, w e il d er S c h le p p 
z u g  a u f dem  fre ien  S tro m  fü r  d ie  Z u rü ck le g u n g  d es in  der 
S ch leu se  d u rch fa h ren en  W e g e s  v o n  800 +  300 =  1100 m  au ch  
eine n ich t u n b e trä ch tlich e  Z e it  g e b ra u c h t h ä tte , so d a ß  m an  
m it e in er gew issen  B e re c h tig u n g  v o n  e in er S ch le u su n g  ohne 
Z e itv e r lu s t  red en  k a n n .

I I . T a l f a h r t .

E tw a s  u n g ü n stig e r  liegen  d ie  V e rh ä ltn isse  bei d er T a l 
fa h rt , in so fern  a ls d e r S ch le p p z u g  d an n  a n fä n g lic h  m it dem  
G efä lle  in  d er S ch leu se  und in  g le ich e r R ic h tu n g  m it  d er 
W a sse rg e sch w in d ig k e it  v  in  d e r S ch leu se  fä h r t  un d  d a h e r 
a n g e h a lte n  < w erd en  m u ß , a n fa n g s  seh r la n g sa m  zu  fa h re n , so 
d a ß  er n u r eben  d ie  T ro ssen  s tra m m  h ä lt . U n g ü n stig  is t  es au ch , 
d a ß  m an  d ie  Ö ffn u n g  des U n te rto re s  bei d e r T a lfa h r t  n ic h t  so 
frü h  beginn en  k a n n , w eil d er W a s s e r a b flu ß  in  d er g e fü llten  
Sch leu se  (T iefe  9 m) s ich  w egen  d er g rö ß eren  W e lle n g e sch w in 
d ig k e it  sch n eller a m  O b e rto r  b e m e rk b a r m a c h t als d e r W a s s e r
z u flu ß  v o m  O b e rto r  in  d e r u n g e fü llte n  S ch le u se  n a ch  dem  
U n te rto r  h in . G ü n stig  d a ge ge n  w ir k t  d e r U m sta n d , d a ß  d ie  
im  a llgem ein en  n a ch  dem  U n te r to r  zu n eh m en d e  W a s s e r
g e sch w in d ig k e it  d en  S ch le p p z u g  (und d ie  T rossen ) sch o n  vo n  
s e lb s t  g e s tre c k t  h ä lt . D e r  S ch le p p e r k a n n  ohn e B e d e n k e n  
d ie  M a sch in e  g a n z  sto p p en . D e r  S ch le p p z u g  w ird  tro tzd e m  
ru h ig  u n d  g e fa h rlo s  in  d e r S ch leu se  h e g e n  u n d b ra u c h t, w en n  
d ie  S ch le u se  la n g  gen u g  is t, n ic h t  fe s tg e le g t zu  w erd en . D e r  
S ch le p p z u g  w ird  n u r la n g sa m  m it m ä ß ig  stra m m e n  T ro ssen  
im  g a n zen  n a c h  u n ten  (zum  U n terh a u p t) tre ib e n . D ie  K r ä fte  
in  den  T ro ssen  sin d  d a b ei ge rin ge r a ls  bei fes tg e leg te n  S ch iffen .
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E r s t  n ach  v ö llig e r  Ö ffn u n g  d es U n te rto re s  a m  E n d e  d er 
S ch le u su n g  w ird  h e i sch n eller A b n a h m e  d e r A u sflu ß m e n g e  q  
eine S ta u c h u n g  d es fre itre ib e n d en  S ch le p p zu g e s  d u rch  d ie  
rü ck la u fe n d e  H e b u n g sw e lle  b e i s t a r k  v e rm in d e rte r  W a s s e r 
g e sch w in d ig k e it  m ö g lich  und w a h rsch e in lich  sein . D a n n  a b er 
w ird  d e r S ch le p p e r sch o n  w ied e r w en ig sten s  m it k le in e r K r a f t  
fa h re n  und sch lie ß lich  m it V o lld a m p f, um  m ö g lich st sch n ell 
d ie  A u s fa h r t  au s d e r S ch le u se  zu  gew in n en . D e r  m it stra m m en  
T ro ssen  fa h re n d e  S ch le p p z u g  w ird  d an n  d u rch  d ie  S trö m u n g s 
ä n d e ru n g  n ich t m eh r b e lä s tig t.

Z e i t : o :

D e r  S ch le p p e r b e g in n t d ie  E in fa h r t . D e r  W a ssersp ieg e l 
in  d er S ch le u se  is t  h o r izo n ta l, d ie  W a sse rg e sch w in d ig k e it  
=  o, d ie  S c h iffs g e s c h w in d ig k e it  =  1,6 7  m/sec.

Z e i t :  n a c h  2 M i n u t e n :

D e r  S ch le p p z u g  is t  rd  200 m  in  d ie  S ch leu se  h in ein ge fah ren . 
Im  ü b rig e n  sin d  d ie  V e rh ä ltn is s e  w ie  v o r . D ie  Ö ffn u n g  
d e s  U n te rto re s  b eg in n t.

Z e i t :  n a c h  3 M i n u t e n :

D e r  S ch le p p zu g  is t  rd  300 m , a lso  ga n z  in  d ie  S ch leu se  
ein gefah ren . D e r  S ch le u se n m e iste r v e r a n la ß t  d a s  S ch lie ß e n  
des O b erto res . D e r  D a m p fe r fü h re r  s te llt  d ie  M asch in e  erst 
a u f h a lb e  K r a f t  und s to p p t sie n a ch  k u rz e r  Z e it  gan z.

D ie  v o m  U n te r to r  vo rd rin g e n d e  S p ie g e la b se n k u n g  h a t 
an  ih rem  K o p f ein e G e sch w in d ig k e it:

: = J/ F
: V  9,81 • 9 =3 9,4 m/sec.

u n d  is t  in  e in er M in u te  60 • 9,4 =  564 m ein gedrun gen , h a t 
a lso  d ie  S p itz e  d es S ch le p p zu g es  b e re its  e rre ich t.

A m  U n te rto r  b e tr ä g t  d ie  A b flu ß m e n g e  rd  20 m s/sec., 
d ie  W a sse rg e sch w in d ig k e it  in  d er S ch le u se n k a m m e r =  rd  
0 ,18  m /sec., d ie  F o rtp fla n z u g s g e sc h w in d ig k e it  d er A b s e n 
k u n g  (da d ie  R e ib u n g  in fo lg e  d er gerin gen  G e sch w in d ig 
k e it  g e rin g  i s t ) :

c ~  rd j / g - g  V 9,81 ■ 8,83 —  0,18 =  9,3 m/sec.

un d  d ie  A b se n k u n g :
20

12,5 • 9.3
=  17 cm .

38 m  v o r g e rü c k t  is t , b e tr ä g t  d ie  W a sse rg e sch w in d ig k e it  
2l8

rd  1 ,10  • =  rd  0,30 m /sec. o d er im  M itte l fü r  d ie  ga n ze

30 +  6
Z e it = 18 cm /sec. D e r  S ch le p p z u g  b e fin d e t sich

Z e i t :  n a c h  3 %  M i n u t e n :

D a s  O b e rto r  is t  geschlossen . D e r  K o p f  d e r S e n k u n gsw elle  
h a t  d as O b e rto r  erre ich t, is t  h ie r zu rü ck g e w o rfe n  und h a t 
b e re its  w ied e r e in en  W e g  V o n  e tw a  50 m  n a ch  dem  U n te rto r  
z u rü ck g e le g t.

A m  U n te r to r  b e tr ä g t  d e r W a s s e r a b flu ß  rd  30 m 3/sec., 
d ie  S p ie g e la b se n k u n g  rd  27 cm , d ie  W a sse rg e sch w in d ig k e it  
rd  28 cm , d ie  W e llen  g e sch w in d ig k e it b e i V ern a ch lä ss ig u n g  
d e r  R e ib u n g :

c  =  rd V9>8i  • 8,75 —  0,28 r= rd 9 m .

D e r  a n fä n g lic h  n och  m it h a lb e r  K r a f t  fa h re n d e  S ch le p p zu g  
m ö ge in  d ieser Z e it  rd  30 m  w e ite r  e in ge fah re n  sein  (A n 
n ah m e) und b e fin d e t s ich  m it  se in er S p itz e  330 m , m it 
se in er M itte  180 m  vo m  O b e rto r  e n tfe rn t. D ie  W a s s e r 
g e sch w in d ig k e it  b e tr ä g t  in  d e r M itte  des S ch le p p zu g es  

180
j e t z t  e tw a  • 28 =  rd  6 cm /sec.

Z e i t :  n a c h  7 M i n u t e n :

D e r  W a s s e r a b flu ß  b e tr ä g t  a m  U n te rh a u p t (n ach d er N ä h e 
ru n g sa n n a h m e  v g l. A b b . 3) q  =  100 m 3/sec. D ie  A b 
s e n k u n g  b e tr ä g t  n a ch  ro h er S c h ä tz u n g  e tw a s  m eh r a ls
1,50 m . D ie  W a s s e rg e s ch w in d ig k e it  in  d e r S ch le u se  am  
U n te r h a u p t b e tr ä g t  e tw a  rd  1 ,1  m /sec. (1,07). In  d er 
M itte  d es S ch le p p zu g es, d er la n g sa m  m it dem  W a sse r  
h e ru n te r  tr e ib t  und in  den  210 S e k . (3 y2 b is 7 M in.) e tw a

am  E n d e  d ieses Z e itra u m e s  m it sein er S p itze  368 m , m it 
se in er M itte  218 m vo m  O b e rh a u p t en tfern t.

Z e i t :  n a c h  12 M i n u t e n :

In  d ieser Z e it  v o n  7 — 12 M in. ö ffn e t  S ich  d as U n te r to r  w eiter, 
tro tz d e m  s te ig t  d ie  A b flu ß m e n g e  q  w ege n  d es m it d e r E n t  
le e ru n g  a b n e h m e n d e n  G efä lles  n ich t m eh r (w esentlich) 
S ie  is t  f ü r  d iesen  g a n ze n  Z e itra u m  b ei d e r Ü b e rsch lag s  
re ch n u n g  k o n sta n t a n gen o m m en  =  100 m 3/sec. D a s  Ge 
fä lle  ä n d e rt  s ich  m eh rfa ch , es is t  b a ld  fla ch , b a ld  w ied er 
ste iler , n im m t a b e r  im  a llg em e in en  m it  d er fo rtsch re iten d e n  
E n tle e r u n g  zu . E s  i s t  im  a llg em ein en  n a ch  dem  U n te rh a u p t 
a b fa llen d . D ie  W a s s e rg e s ch w in d ig k e it  n im m t eben so m it 
fo rtsch re ite n d e r E n tle e r u n g  zu .

A m  E n d e  d ieses Z e itra u m e s  is t  d as U n te r to r  gan z 
g e ö ffn et. D a s  S p ieg e lg efä lle  b e tr ä g t  am  U n te r h a u p t 1,5  m  
(in W ir k lic h k e it  w egen  d es G efä lle s  in  d e r S ch le u se  und 
d e r S p ieg e le rh ö h u n g  im  U n te rw a sse r  w en iger). D ie  W a s s e r 
g e s ch w in d ig k e it  b e tr ä g t  a m  U n te r h a u p t e tw a  1,8 m /sec. 
u n d  in  d e r M itte  des S ch le p p zu g es, d ie  s ich  e tw a  gen au  
in  d er M itte  d er S ch le u se n lä n g e  b efin d e t, rd  0,9 m /sec. 
Im  M itte l b e tr ä g t  d ie  S trö m u n g  in  d e r S ch leu se  
am  S ch le p p zu g e  fü r  den  g a n ze n  le tz te n  Z e ita b s c h n itt

-° ’9°  ° ’3°  _  0>5 m /se c . unci  d e r  S ch le p p z u g  r ü c k t  in  d ieser

Z e it  e tw a  300 • 0,6 =  180 m  v o r  u n d  b e fin d e t sich  am  
S ch lü sse  d ieses Z e ita b s c h n itte s  m it sein er S p itz e  rd  550 m . 
m it sein er M itte  rd  400 m  v o m  O b e rto r  en tfern t.

Z e i t :  n a c h  1 7  M i n u t e n :

T ro tz  des n och  am  U n te rh a u p t vo rh a n d e n en  sta rk e n  
G efä lles  m u ß  d er D a m p fe r fü h re r  in  d iesem  Z e ita b s c h n itt  
d ie  M asch in e  la n g sa m  an geh en  lassen , um  die  T ro ssen  
s tra m m  zu  h a lte n  un d e in  S to ß e n  in  ih n en  zu  v e rm eid e n . 
E s  w ird  a n g en o m m en , d a ß  d e r  S ch le p p z u g  d a b e i eine 
G e sch w in d ig k e it r e la t iv  zu m  W a s s e r  v o n  e tw a  2 km /h =  
0,55 m /sec. e rh ä lt. D ie  G e sch w in d ig k e it  g e g e n ü b er d e r 
S ch le u se n m a u e r b e tr ä g t  d a n n  a n fa n g s  0,55 +  0,9 =  1,45 
m /sec., d ie  s ich  sch lie ß lich  bei d e r A u ssp ie g e lu n g  a u f  0,55 
m /sec. e rm ä ß ig t. Im  M itte l b e tr ä g t  a lso  d ie  G e sch w in d ig k e it

e tw a  —• - =  1 m /sec. D e r  S ch le p p z u g  le g t in  300 S ek .

rd  300 m  z u rü c k  u n d w ird  bei A u ssp ie g e lu n g  d e r  S ch le u se  
m it dem  U n te rw a sse r  sch o n  um  1/6 sein er L ä n g e  au s d er 
S ch le u se  h e ra u sg e fa h re n  sein .

D i e  v ö l l i g e  A u s f a h r t  a u s  d er S ch leu se  e rfo rd e rt d an n  
n o ch  bei e in er H ö ch stg e s ch w in d ig k e it  d e s  S ch le p p z u g e s  vo n

250
1,6 7  m /sec. ( =  6 km/h) e in e  Z e it  v o n  -  V — =  150 S e k . (oder

1,0/
2 y2 M in.). D ie  Z e it  d e r g a n zen  D u rc h fa h r t  b e tr ä g t  b e i d er 
T a lfa h r t  d em n a ch  rd  19  %  M in. D e r  Z e itv e r lu s t  a u f d ieser 
1100 m  la n g en  S tre c k e  g e g e n ü b er d e r F a h r t  a u f d em  freien  
S tro m  is t, w ie  b e re its  ob en  bei d e r  B e rg fa h r t  a n g e fü h r t  w ar, 
n a tü r lic h  en tsp rech en d  gerin ger.

S c h l u ß b e m e r k u n g e n .

B e i d e r o b igen  Ü b e rsch la g srech n u n g  d a r f  es n ic h t  b e 
frem d en , d a ß  d as ein e T o r  sch o n  g e ö ffn e t w ird , eh e  d as an d ere  
T o r  gesch lo ssen  is t, j a  b e v o r  d e r S ch le p p z u g  ü b e rh a u p t ga n z 
e in g e fa h re n  is t, u n d  d a ß  au ß e rd e m  so w o h l bei' d e r B e r g fa h r t  
a ls a u ch  b e i d er T a lfa h r t  sch o n  m it e in er A u s fa h r t  des S c h le p p - 
zu ges v o r  v ö llig e r  A u ssp ie g e lu n g  g e re ch n et w ird . D a s  erstere  
is t  v ö llig  ge fah rlo s , w e il d a b e i ein  D u rch flie ß e n  d e r Sch leu se  
ü b e rh a u p t n ic h t  e in tr itt , so n d ern  es w ird  n u r d ie  Z e it  a u s 
g e n u tzt, w elch e  d ie  F o rtp fla n z u n g  d e r B e w e g u n g  v o n  einem  
T o r  zu m  a n d eren  b ra u c h t. D ie  B e sc h leu n ig u n g  d e r A u s fa h r t
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w ird  sich  a b er in  d e r P r a x is  w ah rsch e in lich  noch ve rg rö ß e rn  
lassen, d a  die  W a sserb ew eg u n g  in  d e r S ch le u se  a m  E n d e  der 
S ch le u su n g  d u rch a u s n ich t m ehr so w ild  ist, d a ß  sie ein in  
F a h r t  b e fin d lich e r S ch le p p z u g  n ich t d u rch fa h re n  k a n n . Ich  
erin n ere d a ra n , d a ß  so g a r die  M ö glich k eit erw ogen  ist, d ie  
S ch iffe  m it d e r S trö m u n g  d u rch  ein e b e id erse its  g e ö ffn ete  
R in n e  (wie d u rch  eine F lo ß ga sse) vo m  O b erw a sser in s U n te r 
w a sser fa h re n  zu  lassen  b zw . sie m it seh r gro ß er K r a f t  in  
e in er solchen  R in n e  vo m  U n terw a sser  n a ch  d em  O b en va sser 
zu  sch lep p en . G egen d ie  b e i e in er so lch en  o ffen en  R in n e  a u f
tre te n d e n  W a sser- u n d  S ch iffsb ew e gu n ge n  und d ie  fü r  die 
A u fw ä rts b e w e g u n g  n otw en d igen  K r ä fte  is t  d ie  fre ie  D u rch fa h rt 
d u rch  ein e v e r lä n g e r te  S ch leu se  ein  K in d ersp ie l. A u c h  is t  die 
F o rd e ru n g  d e r M ö g lich k eit d er T o rb e w e g u n g  bei W a sse rd ru c k  
d u rch a u s n ich ts  U n gew öh n lich es.

U n g ü n stig  is t  a llerd in gs  d er gegen ü b er e in er gew ö h n lich en  
S ch leu se  s t a r k  v e rg rö ß e rte  W a s s e rv e rb ra u c h  fü r  je d e  S c h le u 
su n g  b zw . fü r  je d e  D u rc h fa h r t. D ie s e r  N a c h te il  w ird  d ie  freie  
D u rc h fa h rt  a u f K a n ä le n  au ssch ließ en . A u f  grö ß eren  S trö m en

ab er, denen  doch  eine gew isse  W a sserm en ge  belassen  w erden 
m uß , w ird  d e r grö ß ere  W a s s e rv e rb ra u c h  n ich t so n d erlich  ins 
G ew ich t fa lle n  gegen ü b er den  V o rte ile n  fü r  d ie  B esch leu n ig u n g  
d e r S ch iffs tra n sp o rte . In  dem  d u rch g erech n eten  B e isp ie l 
b e tr ä g t  d e r fü r  d ie  fre ie  D u rc h fa h r t  d u rch  d ie  S ch le u se  n o t
w en d ige  W a sse rb e d a rf rd  60000 m3 f ü r  ein e B e rg - und T a l
fa h rt . B e i h ö ch stm ö g lich er B e sc h leu n ig u n g  w ird  eine so lche 
D o p p e ld u rch fa h rt zu  B e rg  und zu  T a l  17  +  19 — rd 40 M in.
erfordern . D e r  W a sse rv e rb ra u ch  b e tr ä g t  a lso  im  M itte l

— =  25 m3/sec., d as is t  eine W asserm en ge, d ie  m an  in

grö ßeren  S trö m e n  sich er vo ra u sse tze n  d a rf.

D ie  E in ze lh e ite n  d er S ch leu sen a n o rd n u n g  un d d e r T o r- 
und S ch iffsb ew e g u n g  w erd en  sich  bei gen au er E n tw u r fs 
b e a rb eitu n g  je d e n fa lls  n och  ä n d ern . E s  w a r a b e r  a u ch  h ier 
n ich t d ie  A b sic h t, den  E n tw u r f  e in er solchen S ch leu se  v o r 
zu fü h ren , so n d ern  es so llte  n u r d ie  M ö g lich k eit d er fre ien  
D u rc h fa h r t  d a rg e ta n  u n d an  einem  B e isp ie l in  roh en  S trich en  
e rlä u te rt  w erd en . D a s  d ü r fte  erre ich t sein.

N E U E  B E S T IM M U N G E N  D E S P R E U S S IS C H E N  M INISTERS FÜR V O L K S W O H L F A H R T  

FÜR D E N  E I S E N H O C H B A U  

vom  25. Februar 1925.

D ie  n euen  V o rsch rifte n  sind zu n ä ch st d u rch  d ie  n otw en d ige  
E in fü h ru n g  d es h o ch w e rtig e n  B a u s ta h le s  S t . 48 in  den E isen 
h o ch b au  — in fo lge  sein er b ish erigen  e rfo lgre ich en V erw en d u n g  im  
B r ü c k e n b a u v e r a n l a ß t .  D a  zu  e rw a rte n  s teh t, daß  im  gle ich en  
S in n e  d er n eu e h o ch w e rtig e  B a u s to ff  sich  a u ch  im  E isen h o ch b au  
e in b ü rgern  w ird , w a r  eine E rg ä n z u n g  der b ish er fü r den  E isen 
h o ch b au  g e lte n d e n  B e stim m u n g en  ü b e r d ie  b e i H o ch b a u te n  
a n zu n eh m en d en  B e la s tu n g e n  u n d  ü b er d ie  zu lässigen  B e a n 
sp ru ch u n gen  d e r B a u s to ffe  v o m  24. X I I .  19 19  (insbesondere 
v o n  T e il D  I  u n d  I I  a) n ic h t  zu  u m geh en . M it R e c h t  sind die 
n eu en  B e stim m u n g e n  den g le ich ze itig  erscheinend en  neuen 
V o rs c h rifte n  d er D e u tsch e n  R e ich sb a h n  (G ru n d lagen  fü r  das 
E n tw e rfe n  u n d  B e re ch n e n  eisern er E isen b a h n b rü ck en  vo m  
25. I I .  1925) im  H in b lic k  a u f  ein e ebenso e rw ü n sch te  w ie  n o t

w en d ig e  E in h e itlich k e it  a u f beid en  H a u p tg e b ie te n  des E ise n 
b au s, d em  E isen h o ch - un d  B rü ck e n b a u , a n g ep a ß t. Z u n ä ch st 
b rin gen  d ie  n euen V o rsch rifte n  einm al, z. T . a llerd in gs n ich t 
seh r erh eb lich e  Ä n d eru n g en  d er zu lässigen  S p an n u n gen  fü r 
S t. 37, a lsd an n  a b er die  n euen  W e rte  fü r S t. 48. W e ite r  befassen  
sie sich  m it t ie f  ein schn eid en den  U m w ä lzu n g en  in d er B e re ch 
n u n gsw eise  d er a u f D ru c k  u n d K n ic k e n  b ean sp ru ch ten  S tä b e . 
Z u dem  m a ch ten  d ie  a u f der le tz te n  T a g u n g  des D eu tsch en  
E isen b a u ve rb a n d es  im  H e rb s t 1924 in  S tu t tg a r t  vo m  G eh. 
R e g ie ru n g sra t D r.-In g . e. h . S. M ü lle r - B e r l in  vo rge tra gen e n  
w e rtv o lle n  E rg eb n isse  d er vo m  D . E . V . in  V erb in d u n g  m it 
dem  p reu ß isch en  M in ister fü r  V o lk sw o h lfa h rt d u rch g efü h rten  
U n tersu ch u n g en  ü b e r d ie  k o n s tru k tiv e  u n d  w irtsch a ftlich e  V e r
besseru n g e in fach er T rä gera n sch lü sse  d ie  E in fü h ru n g  n euer

T a b e l l e  I :  Z u l ä s s i g e  S p a n n u n g e n  f ü r  S t .  3 7  u n d  S t .  4 8 .

V erw en d u n gsfo rm
A rt der 

B ean spruch u n g

Beans]

kg
et) F lu ß 

stahl 
St. 37

sruchung

r/cms

ß) hochw . 
B austahl 

St. 48

B em erkun gen

a) in W alzp rofilen , g e g lie d erten  B auteilen, S tü tzen  u. dgl,
b ) „  „ „ „ » j i n

B ie gu n g  und Z u g  
Schub

1 200 
1 000

1560
1300

Die Berechnung der Druckstäbe, ins
besondere Stützen in Geschoßbauten 
vgl. unter B.

c) N ie te  und e in g e p a ß te  Sch rauben bolzen

d) n v d tt
e) G ew ö h n lich e  Sch rauben bolzen  (rohe Schrauben)

0  H V n n

A b sch eren
L och leibu n gsd ru ck
A bsch eren
L och leibu n gsd ru ck

1 000 
2000 

800 
1 600

1300 
2600 
1040 
2080

Für Niete und eingepaßte Schrau
benbolzen ist der Bohrungsdurch
messer, für rohe Schrauben der Schaft
durchmesser in Rechnung zu stellen.

g) A n k ersch rau b en  u. A n k er (Rund-, F lach - u. Profil
eisen)

Z u g 800 . 1 040 Für Schrauben gilt der Kernquer
schnitt.

h) A lte s  w ied e r zu  verw en d en d es E isen Die Beanspruchung ist je  nach Beschaffenheit des Eisens und Schwächung durch 
Rost anzusetzen. Liegt bereits Überschreitung der Streckgrenze vor, z, B. bei vor
handenen Knickstellen oder starken Durchbiegungen, so darf das Eisen nur nach 
Untersuchung in amtl. Prüfungsanstalten unter entsprechender Herabsetzung der Bean
spruchung wieder verwendet werden.

i) S ch w eiß eisen Sollte ausnahmsweise noch Schweißeisen verwendet werden, so sind die Bean
spruchungen um IO vH  zu ermäßigen.
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d iesb ezü glich er V o rsch rifte n  zu r N o tw e n d ig k e it1). D e m g e m ä ß  
w erd en  a u ch  in  d en  n euen  V o rs c h rifte n  v o r  allem  drei H a u p t
p u n k te  b e h a n d e lt: d ie  z u l ä s s i g e n  S p a n n u n g e n ,  n am en tlich  
im  H in b lic k  a u f  S t. 48, d ie  S p a n n u n g s e r m i t t l u n g  in  d e n  
a u f  D r u c k  u n d  K n i c k u n g  b e l a s t e t e n  S t ä b e n  u n d  die 
B e r e c h n u n g  e i s e r n e r  D e c k e n t r ä g e r .

A . D ie  zu lä s s ig e n  S p a n n u n g en .

D ie  u n te r  dem  25. I I .  1925 zu r A u s g a b e  g e la n g te n  B e stim 
m u n gen  re g e ln  in  e rste r  L in ie  d ie  zu lässige  B e a n sp ru ch u n g  und 
B e re ch n u n g  v o n  K o n stru k tio n ste ile n  aus F lu ß s ta h l un d  h o ch 
w ertig em  B a u s ta h l, fern e r au s G u ßeisen , S ta h lg u ß  (S ta h lfo rm 
guß) u n d  g e sch m ied etem  S ta h l bei H o ch b a u te n . V o ra u sg e se tz t 
is t h ierb e i a ls  H a u p tk o n s tru k tio n s -B a u s to ff  z u n ä ch st F lu ß 
sta h l (S t. 37), b ish e r F lu ß e ise n  g en an n t, m it e in er Z u g fe stig k e it  
v o n  3700 b is  4500 kg/cm 2 und h o ch w e rtig e r  B a u sta h l, S t. 48, 
m it  Z u g fe stig k e ite n  zw isch en  4800 un d 5800 kg/cm 2 u n d  einer 
B ru ch d e h n u n g  b e im  L ä n g s s ta b  v o n  w en igsten s 18 v H . D ie  fü r 
d iese  b e id en  w ich tig s te n  B a u s to ffe  des E isen h o ch b a u s n u n 
m ehr neu fe s tg e le g te n  zu lässigen  S p an n u n gen  sind  in  d e r v o r 
steh en d en  T a b e lle  zu sam m en gefa ß t.

A ls  E la s t iz itä ts z a h l is t  so w o h l fü r  F lu ß s ta h l S t. 37 als auch 
S t. 48 d ie  Z a h l 2 100 000 kg/cm 2 (also n ic h t  m e h r 2 150 000 k g  
fü r d as cm 2) fe stg e le g t, w äh ren d  fü r d as ka u m  m eh r als 
K o n stru k tio n se ise n  v e rw e n d e te  S ch w eißeisen  diese G rö ß e  a u f 
2 000 000 kg/cm 2 (wie bisher) b e stim m t ist.

B e tr a c h te t  m an  d ie  in d er T a b e lle  an g eg eb en en  W erte , 
so e rk e n n t m an , daß  sie — so w e it S t. 37 in  F ra g e  k o m m t — 
im  a llgem ein en  den  b ish e r in n egeh alten en  G rö ß en  sich  anpassen  
u n d d a ß  n a tu rg e m ä ß  —  en tsp rech en d  sein en  ve rb e sserte n  
F e stig k e itse ig e n sch a fte n  — b e i S t . 48 z. T . re c h t erh eb lich  
h ö h ere  S p an n u n gen  zu ge lassen  sind. Im  a llg em ein en  b e tr ä g t  
d iese  V e rg rö ß e ru n g  b e i B ie g u n g , Z u g  u n d  S ch u b  e tw a  V 3. B e i 
beid en  B a u sto ffe n  is t  das V e r h ä ltn is  der zu lässigen  A b sc h e r
sp an n u n g v o n  N ieten , e in g e p a ß te n  u n d  gew ö h n lich en  S ch ra u b en  
zur L o ch le ib u n g ssp a n n u n g  = 1 : 2  b e ib e h a lten . N e u  sind  die 
B e stim m u n g en  ü b e r d ie  W ie d erv e rw en d u n g  v o n  a lte m  E isen ; 
h ier w ä re  v ie lle ic h t  eine Z u sa tzb e stim m u n g  am  P la tz e , d a ß  ein 
d era rtiges M a te ria l, n u r w en n  es v o llk o m m e n  e in w an d fre i ist, 
fü r  H a u p t t r a g g l ie d e r  w ied er V e rw e n d u n g  fin d en  darf. B e i 
der V e rw e n d u n g  des h o ch w e rtig e n  B a u s ta h ls , S t . 48, g i l t  als 
V o ra u sse tzu n g  fü r  die B e n u tz u n g , d a ß  die  A b n a h m e  d u rch  
einen erfah ren en  F a c h m a n n  (gem äß D in  1000) a u sg e fü h rt u n d  
d ie  e in w an d fre ie  B e sc h a ffe n h e it  u n d  G le ic h a rtig k e it  des B a u 
sto ffe s  g e w ä h rle is te t  w ird . H ie rb e i sin d  fü r  d ie  G ü te p rü fu n g  die 
B e d in g u n g en  der D e u tsch e n  R e ich sb a h n  fü r die L ie fe ru n g  vo n  
E isen b a u w e rk en  aus h o ch w e rtig e m  B a u s ta h l (v. 10. X I .  1924, 
82 D  14859) sin n gem äß an zu w en d en .

Z u r ä u ß e re n  U n te rsch e id u n g  v o n  S t. 37 u n d  S t. 48 m üssen 
a lle  B a u g lie d e r  au s le tz te r e m  B a u s to ffe  d u rch  eine M a rk e n 
lin ie  g e k e n n ze ich n e t sein, d ie  b e im  W a lze n  ein em  jed en  S tü c k  
in  g a n ze r L ä n g e  e in g e p re ß t w ird . I n  g le ich e m  S in n e  sind die 
S e tz k ö p fe  d er N ie te  b zw . d ie  S ch ra u b en b o lze n  m it ein em  sta rk  
erh ab en en  Z eich en  , ,H “  zu  v e r s e h e n 2). A b z u w a rte n  w ird  
b e zü g lich  d er V e rw e n d u n g  v o n  S t. 48 in  g rö ß erem  M a ß sta b e  
fre ilich  b leiben , o b  d ie  d eu tsch en  E ise n w e rk e  d iesen  B a u s to ff  
m it den  g e fo rd e rten  E ig e n sch a fte n , n a m e n tlich  d er hohen  
D eh n u n g, zu an gem essen em  P re is  im  G ro ß en  schon  in  n ä ch ste r  
Z e it w erd en  h erste llen  kön nen .

2. Z u l ä s s i g e  S p a n n u n g e n  f ü r  G u ß e i s e n .

B e i  B e a n sp ru ch u n g :
a) a u f a ch sre ch ten  D r u c k  is t ozui in  kg/cm 2 =
b) ,, F lä c h e n d ru c k  in  L a g e rn
c) ,, Z u g  b e i B ie g u n g  ,
d) ,, D r u c k  b e i B ie g u n g
e) ,, Z u g  u n d  S ch u b

600
1000

300
600
500

.Bau-

G eg en ü b e r den  b ish er üb lich en  S p a n n u n g sw e rte n  sind, 
im  H in b lic k e  a u f d ie  ta ts ä c h lic h e  G ü te  u n d  e in w a n d fre ie , m eist 
feh lerlo se  H e rste llu n g  v o n  G u ß eisen  die zu lässig e n  S p a n n u n g s
w e r te  u n ter c) u. d) e rh ö h t (b ish er 250 u n d  500 k g /cm 2). A ls  
E la s tiz itä ts m a ß  fü r G u ßeisen  is t 1000 000 kg/cm 2 geb lieb en .

3 . Z u l ä s s i g e  S p a n n u n g e n  f ü r  S t a h l g u ß  u n d  S c h m i e d e 
s t a h l .

B e i B e a n 
sp ruch un g 

a u f
k g/cm 5

a) S ta h lg u ß  (Stahlform guß) .

b)

c) G esch m ied eter Stahl . . .

d) * » • , ■

B ie g u n g  
/ achsrechter 1 
l  D ru ck  / 

B ie g u n g  
t ach srech ter  ̂
\ D ru ck  /

ist a zui =  1200 

=  1500 

„ = 1 4 0 0  

=  1700

!) Der Vortrag des Prof. Dr. S. Müller kommt demnächst im 
ingenieur“ m it allen Einzelheiten und Ergebnissen zum Abdruck.

2) Die Kennzeichnung durch einen Farbstrich genügt nicht, „da ein
solcher vergänglich ist oder leicht nachgeahmt werden kann“.

A ls  E la stiz itä tsm a ß - fü r  S ta h lg u ß  is t  d ie  Z a h l 2 150 000, fü r 
S ch m ied e sta h l 2 100 000 kg/cm 2 vo rgesch rieb en .

D ie  u n te r  1, 2 u. 3 a n g efü h rten  zu lässigen  B e an sp ru ch u n g en  
g e lte n  b e i g le ich z e itig e r  u n g ü n stig e r W ir k u n g  d e r stän d ige n  
L a s t, v o n  S ch n e e  u n d  V e rk e h rsla st. H ie rb e i sin d  d er le tz te re n  
B re m sw irk u n g  o d er S c h rä g z u g  v o n  einem  K r a n  h errü h ren d , 
R ie m en a n zu g  u sw . h in zu zu rech n en  ( V e r k e h r s f a l l  I).

T re te n  zu  diesen  L a s te n  n och  W in d , W ä rm ew irk u n g en  
b zw . B rem s- usw . W irk u n g e n  v o n  m ehr a ls  einem  K ra n , so 
sind  d ie  in  d e r T a b e lle  g e ge b en en  S p an n u n gen  um  1/G zu erhöhen  
( V e r k e h r s f a l l  II ) .

D ie  g le ich e  E rh ö h u n g  is t a u ch  a lsd a n n  im  V e r k e h r sfa ll I  
g e s ta tte t , w en n  ein e den  stre n g ste n  A n fo rd e ru n g e n  g e n ü g e n d e  
D u rch b ild u n g  d e r K o n s tr u k tio n  u n d  B e re ch n u n g  H a n d  in 
P lan d  m it sa c h g e m ä ß er A b n a h m e  d es E isen s  (n ach D in . rooo), 
e in w an d fre ier B a u a u s fü h ru n g  u n d  Ü b e rw a ch u n g  d es B a u e s  
g e h t. W e rd e n  u n ter d iesen  le tz te re n  V e rh ä ltn issen  säm tlich e  
m ö glich en  E in w irk u n g e n  b e rü ck s ic h tig t, so k ö n n en  d ie  v o r 
e rw äh n ten  zu lässigen  S p an n u n gen  (u n ter 1, 2 u n d  3) so g a r um  
1/3 e rh ö h t w erden . D ie se  B e stim m u n g e n  sch ließen  sich  in  ihrem  
Sin n e u n d  z. T . Z a h len w erten  den  b ish erigen  (vom  24. X I I .  1919) 
b esten s an, w a r  d o ch  h ie r u n te r  ä h n lich en  B e la stu n 'gszu stän d en  
b zw . S ich erh eite n , w ie  ob en  e rw ä h n t, e in e S te ig e ru n g  d e r zu 
lä ssige n  N o rm al- u n d  B ie g u n g ssp a n n u n g  v o n  1200 a u f 1400 b zw . 
1600 kg/cm 2 e rla u b t. Im  v o rlie g e n d e n  F a lle  sin d  z. B . fü r 
F lu ß s ta h l S t. 37 b zw . fü r  S t. 48 d ie  en tsp rech en d en  Z a h le n  
fü r B ie g u n g :

1200, 1400, 1600 kg/cm 2 (also d ie  a lten !) 
b z w . 1560, 1820, 2080.

D a  b e i le tz te re m  M a te ria l d ie  P r o p o rtio n a litä tsg re n z e  a u f 
rd . 2800 k g /cm 2 un d d ie  Q u etsch - u n d  F lie ß g re n z e  a u f e tw a  
3120 kg/cm 2 1 lieg t, so sin d  d ie  e rla u b ten  H ö ch stsp an n u n g en  
n och  d u rch a u s tra g b a r.

F a lls  d ie  F e stig k e itsb e re ch n u n g e n  b e i ve rb u n d e n en  E ise n 
b a u te ile n  zu  seh r k le in en  S tä rk e n  fü h ren , so sin d  b e i H a u p t
tra g te ile n  n u r E is e n te ile  zu  ve rw e n d e n , d eren  k le in ste  D ick e  
4 m m  n ich t u n te rsc h re ite t  u n d  d eren  A n s c h lu ß flä c h e n  so b re it  
sein  m üssen, d a ß  ein e o rd n u n g sg em ä ß e  N ie tu n g  o d e r V e r 
sch rau b u n g  s ta ttfin d e n  k a n n . E s  m a g  d a h in g e s te llt  sein, 
o b  d as h ie r a ls  e r la u b t  b e ze ich n e te  M aß v o n  4 m m  — n am e n tlich  
b e i B a u te n  im  F re ie n  —  n ich t zu  g e rin g  im  H in b lic k e  a u f  eine 
R o s tg e fa h r  bem essen  is t  u n d  o b  zu m  an d eren  d e ra rtig  d ü n n e 
u n d lä n g e re  S tä b e  b e i d y n a m isch e r B e la s tu n g  eines E is e n 
h o ch b au s, n a m e n tlich  d u rch  sta rk e  W in d s tö ß e  u n d  d ergl., 
n ich t ein u n w illk o m m en es V ib rie re n  d e r K o n s tr u k tio n  zu r F o lg e  
h ab en  k ö n n en . B e z ü g lic h  d er D u r c h b i e g u n g e n  is t  m it  R e c h t  
—  w ie  b ish e r  —  d ie  E in h a ltu n g  e in es H ö ch stm a ß e s  im  a llg e 
m ein en  n ich t v o r g e s c h r ie b e n , n u r in  b e so n d eren  F ä lle n , so b e i
sp ie lsw eise  b e i s ta r k  b e a n sp ru ch te n  T ra n sm issio n strä g e rn  so 
w ie  b e i d en  ü b e r 7 m  la n g e n  T rä g e rn  u n d U n te rzü g e n , d ie  ein 
G e b ä u d e  a u sste ifen  u n d an  S te lle  d e r so n st vo rh a n d e n en
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VsooL ä n g s- u n d  Q u erw ä n d e  tre te n ’ soll d ie  D u rch b ie gu n g  
d e r S t ü t z w e i t e  n ich t üb ersch reiten .

M it d ieser G rö ß e  is t  fü r V e rw e n d u n g  vo n  W a lzträ g e rn  
bei dem  h ier v ie lfa c h  ü blich en  V e rh ä ltn is  vo n  T rä g e r
h ö h e zu r S tü tz w e ite  =  1/2n eine a n g en äh ert 
g u te  A u sn u tz u n g  des M a teria ls  vo n  S t. 37 
b ed in gt, da, w ie  au s d er u n ten  steh en d en  
R e c h n u n g 3) ers ich tlich  ist, h ierb ei eine 
B ie g esp a n n u n g  vo n  o7u] =  1050 kg/cm 2 b e 
d in g t is t. G e h t m an  je d o ch  — w as im  a ll
gem ein en  n ich t w ü n sch en sw ert ist, b e i dem  

ll I
V e rh ä ltn is  v o n  y  b is zu — , also  b is zu der

ä u ß e re n  G ren ze, so w ird  a llerd in gs azui nur 
n och  =  700 kg/cm 2. E in e  v o lle  A u sn u tzu n g  
d er S p an n u n g  ozui —  1200 kg/cm 2 b e d in g t — 
v g l. u n ten  — eine e rla u b te  D u rch b ie g u n g s
g rö ß e  vo n  rd 1/140, d ie  so m it d er vo rgen a n n ten  
V o rs c h rift  n ah ek o m m t. F ü r  B le ch b a lk en ,
G itte r trä g e r  usw ., is t bei dem  h ier üb lich en

V e rh ä ltn is  vo n  y  — y  d ie  In n eh altu n g  der

S p an n u n g vo n  o ä: 1200 kg/cm 2 gesich ert, d a  
hier — v g l. d ie  A n m . — fü r a = 1 2 0 0  kg/cm 2

un d X  =  ' iV* d er W e rt  1 = r d l /™>. also <1/500
w ird . H ier w ird  d e m gem äß  au ch  h o ch w e rti
g e r  B a u s ta h l fü r die in  F ra g e  steh en den  
B a lk e n  A n w en d u n g  fin d en  können, w äh ren d  bei H eran zieh u n g 
v o n  W a lz t r ä g e r n  aus den  o b en  a n gegeb en en  G rün den  S t. 37 
am  P la tz e  sein  w ird .

B . D ie  B e r e c h n u n g  vo n  D ru ck stä b e n .

Im  a llgem ein en  w ird  h ier d e r W e g  gega n gen , d e r ein m al 
d u rch  d ie  V erö ffe n tlich u n g  v o n  O b e rb a u ra t P ro f. M öricke, 
S tu ttg a rt , zum  anderen  vo rw ie g e n d  d u rch  die A rb e ite n  vo n

■ 3) Die größte Durchbiegung bei einem Träger auf 2 Stützen, gleich
mäßig durch q für die Längeneinheit belastet, ist:

384
q 12

da Mmax — _ a ü
8

E J

Mm; Mn
w

ist, so wird

worin h die Trägerhöhe 
froax in der Form:

Mn 2 J a

darstellt. Mit diesen Beziehungen ergibt sich

- 4 8
J 12

8
l2

E J
5 Mtnnx l2

48

1

E J

I

5“

A -
48

: rd.-

Diese Gleichung zeigt die unmittelbare Abhängigkeit von Biegungs
spannung und Durchbiegungsgröße und läßt erkennen, daß bei gleichbleiben

dem Werte y  eine Verringerung von f auch eine Verminderung von a zur 

Folge hat. Setzt man, entsprechend der oben angeführten Bestimmung,

und nimmt man bei Walzträgem das übliche Maß — — 20 
1 500 6 h

(bzw. 30) an, so ergibt sich die diesen Verhältnissen entsprechende Biegungs
spannung a zu:

I
500 

(bzw. bei

O ■ 20

2 100 000
5 • 2 100 000

500-20
=  1050 kg/cm2

: 3° ;
5 • 2 100 000 

500-30“
: 700 kg/cm2)

Setzt man a : 1200 kg/cm2, so wird bei y  =  20 die Größe -

1200 •  20 : rd.

Für Blechbalken 
I 

12
— ----  wird für a :

5 2100000 440

und Gitterträger mit dem hier üblichen Werte 

1200 kg/cm2 der Wert

Abb. 1. Linien der Knickspannung oK, der zulässigen Druckspannung a c) 1 j, 
der Knicksicherheit v der Knickzahl <o für Flußstahl St 37 mit einer mittleren 

Streckgrenze ctg ~  24OO kg/cm2.

P ro f. D r. G eh ler, D resden, und O b er-R eg ieru n g sb a u ra t D r. 
K o m m erell, B erlin , gew iesen  ist. Im  beson deren  w erden 
die v o n  le tz te re n  im  B a u in g en ieu r 1924 en tw ick e lte n  
K u r v e n  fü r d ie  K n ick sp a n n u n g  Ck, d ie  zu lässige  D ru ck sp a n n u n g  
° dzül’ d *e K n ick s ich e rh e it  X u n d  die K n ic k z a h l, tu zu einer 
w irk lich  p ra k tisch e n  L ö su n g  d er K n ic k fra g e  h eran gezo gen  
(A bb. 1, g e ze ich n et fü r  S t. 37). E s  s te h t zu  erhoffen , d aß  die 
n un m ehrige neue, a u f g rö ß te  E in fa c h h e it  d e r R ech n u n g h in 
zielen de und a u f b re ite r  w issen sch aftlich er G ru n d la ge  a u fg e 
b a u te  B e re ch n u n g sa rt — d ie  vo llk o m m en  g le ich a rtig  fü r  den 
E isen h o ch - und E isen b rü ck e n b a u  4) a u fg e ste llt  is t  — d ie  b is
h erige  U n sich erh eit a u f dem  G eb ie te  des K n ick p ro b le m s für 
la n g e  Z e it bese itigen  w ird .

A llg em ein  ist zu n ä ch st b ezü g lich  d er freien  K n ic k lä n g e  Sk 
d er S tä b e  festg e leg t, daß  bei den  G u rtstäb e n , zu denen  a u ch  d ie  
E n d streb e n  tra p ezfö rm ig e r F a c h w e rk trä g e r  gehören , als fre ie  
K n ic k lä n g e  d ie  S y ste m lä n g e  an zu seh en  is t; d as g le ich e  M aß 
g ilt  a u ch  für den W e rt  Sk b e zü g lich  d e sA u sk n ick en s  d er S treb en  
und P fo sten  au s d e r T rä g e re b en e  heraus, w äh ren d  in dieser 
E b e n e  als fre ie  K n ic k lä n g e  d e r A b sta n d  d e r nach d er Z eich n u n g 
g e sch ä tzte n  S ch w e rp u n k te  d er b e id erse itigen  A n sch lu ß n ie t
gru p p en  d er S tä b e  e in zu fü h ren  ist. B e i sich  kreu zen d en  und 
am  K r e u z u n g s p u n k te  m it m in d esten s je  zw ei N ie te n  v e rb u n 
d enen  S tä b e n  ist d er K re u z u n g sp u n k t als ein in d e r  T rä g e r
ebene und re ch tw in k lig  h ierzu  festlieg en d er P u n k t  zu b e 
w erte n . A n  ihren  E n d en  sind  d ie  S tä b e  als g e le n k a rtig  g e 
la g e r t  (also z w e ite r F a ll  d er E u le rg le ich u n g  C =  712) anzusehen.

S teh en  S tü tz e n  in  m ehreren  S to ck w erk e n  ü b erein an d er 
und w erd en  sie d u rch  D e c k e n trä g e r  ge h a lte n , so is t (w ie b e i den 
b ish erigen  B estim m u n g en ) d ie  G esch oß h ö h e als K n ic ld ä n g e  
anzuseh en . S tä b e  m it einem  grö ßeren  S ch la n k h e itsg ra d

7. =  y  =  150 sind u n zu lässig .

F ü r zen tra le  S ta b b e la stu n g  o d er —  w ie  es in den neuen 
V o rsch rifte n  b e ze ich n et \yird —■ fü r m i t t i g e n  K r a f t a n g r i f f  
sind fü r  F l u ß s t a h l  und h o c h w e r t i g e n  B a u s t a h l  F orm eln  
gegeb en , einm al n ach  dem  , , w - V e r f a h r e n “ , zum  anderen 
v e r e i n f a c h t e  G e b r a u c h s f o r m e l n .

ÖÜ
E h

fn.
1

fm I er 1
5 E h

1200- 12 
210000

=  rd.
750

d. h.
500

4) Vgl. Vorschriften für Eisenbauwerke. Berechnungsgrundlagen für 
eiserne Eisenbahnbrücken vom 25. 2. 1925, 82 D. 2531, Amtliche Aasgabe, 
Berlin 1925, Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn, S. 36 u. f. Diesen Vor
schriften ist auch die oben verwendete Skizze entnommen, die ihrerseits der 
obengenannten Kommerellschen Arbeit im „Bauingenieur“ 1924 entstammt.

Bau 19-25. 17
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c o - V e r f a h r e n :

a) B e i diesem  e r s t e r e n  V e r f a h r e n . i s t  d ie  e rm itte lte  
S ta b k r a ft  (P) eines D ru c k sta b e s  je  n ach  dem  S ch la n k h e itsg ra d

i 5)

B e i e in er S ich erh eit im  e la stisch en  B e re ic h e  X >  io o  und 
v =  3,5 e rg ib t sich  die zu lässige  D ru ck sp a n n u n g  a<j/ul z u :

 Ok _  a- E
_  v  -  X2 • 3,5 ’

also b eisp ielsw eise  fü r  S t. 37 fü r  X == 100 zu :

u n d  dem  B a u s to ff  m it  d e r au s d e r n a ch fo lg en d en  T a b e lle  II  
zu en tn eh m en d en  K n ic k z a h l <y zu  m u ltip lizieren . W e iterh in  
is t  d a n n  d e r S ta b  w ie  ein  Z u g s ta b  (zen tra l b e la stet) zu  b erech 
n en, d. h . n a ch zu w eisen , o b  b e i d e r K r a f t  ci> . P  im  S ta b q u e r
s c h n itt  k e in e  Ü b e rsch re itu n g  d e r in  d er T a b e lle  I gegeb en en  
W e rte  ozui e in tritt . E s  m u ß  also sein:

cd P  -
P ==ü *

H ie rb e i m u ß  n a tu rg e m ä ß  P  d ie  g rö ß te  K r a f t  im  S ta b e  bei 
g le ich ze itig e r  E in w irk u n g  a ller zu g le ich  m ö glich en  L a s tz u 
stän d e  sein. I s t  d ie  G leich u n g  e rfü llt, so g ilt  d er S ta b  als k n ic k 
sich er, o h n e d a ß  es also n o tw en d ig  w ird , seine beson dere S ich erh eit 
n ach zu p rü fen  6). H a t  der S ta b  einen v e rä n d erlich e n  Q u e r
sch n itt, so is t  X u n ter Z u g ru n d e leg u n g  des Q u ersch n itte s  in 
S ta b m itte  zu  b erech n en , d a  h ier d ie  g rö ß te  A u sb ieg u n g  zu  e r
w a rte n  s te h t . N a tu rg e m ä ß  is t dann  au ch  d e r h ier liegen d e  
, ,F - W e r t“  m aßgeb en d .

D ie  d e r T a b e lle  zu g ru n d e  g e le g te  K n i c k s p a n n u n g s k u r v e  
—  d ie  O k-K urve in  A b b . 1 — , w elch e  d ie  S ch w e rp u n k tssp a n 
n u n gen  im  A u g e n b lic k  des K n iclcen s d a rste llt  u n d  v o n  einer 
w a g erech te n  G erad en  als A b szissen ach se  a u fg e tra g e n  w u rd e, 
ist fü r  d ie  W e rte  X =  o b is X =  60 e in e  d er A b szissen ach se  
im  A b sta n d  v o n  o_s d . h . d e r S p an n u n g an  d er m ittleren  
Q u etsch g re n ze  p a ra lle l ve rla u fe n d e  G erad e , g e h t  fü r die 
W e rte  X >  100 in  d ie  E u le rk u rv e :

n 2 E  *) 
a k = = i r

ü b e r u n d  b e ste h t (n ach K ä rm ä n n ) in  d en  Z w isch en gren zen  
X =  60 b is X =  100 aus ein er d ie  b eid en  v o re rw ä h n te n  L in ie n 
z ü g e  ve rb in d e n d e n  G erad e n . F ü r  S t. 37 is t a _ s =  —  2400 kg/cm 2 
fü r S t. 48 a_ s =  — 3120 kg/cm 2, d. h. um  30 v H  h ö h er zu 
rech n en  8).

,100  
d zul ’

_ 9,82-2 100000 _  
ioo2 -3.5 ~

592 kg /cm 2.

F ü r  X =  o soll b e i a llen  S ta h lso rte n  bei B e la s tu n g  n u r 
d u rch  d ie  H a u p tk rä fte  a°. =  azui sein, d. h. also beidzul
S t. 37 z. B . :  =  1400 kg/cm 2.

D ie  W e rte ca fü r
zul

> 0
d ie G ren zen  X ~  w erden  n ach  

<  100
G eh le r u n d  K o m m e re il (vgl. in A b b . i  d ie  od -K u rv e ) a u f

zul
ein er P a r a b e l an gen om m en  (für S t. 37: ' ffd =  1400 —

zul
0,080 86 X2 Sl), d ie  sich  o rgan isch  und b erü h ren d  zw isch en  die 
P u n k te  <j2 u n d  o 1.00 e in fü gt.

zul dzul b

D ie  „ K n i c k z a h l  a>“ , a lso  d ie je n ig e  Z ah l, m it d e r d ie  
S p a n n k ra ft  P  zu  m u ltip liz ie re n  ist, um  d ie  B e z ie h u n g :

03 P
dzuf Ozul

a u fzu ste llen , e rg ib t sich  au s d ieser d ie  B e z ie h u n g : co =
ẑul

D iese  Z a h le n g rö ß e  ist rech n erisch  au s den  v o ra n steh e n d en

8) Es darf hervorgehoben werden, daß diese Quetschgrenze erst all
mählich bei der Herstellung des St. 48 zu erreichen sein wird und dem
gemäß für die allernächste Zeit noch mit geringeren Werten von 2 900 bis 
3 OOO kg/cm2 zu rechnen sein dürfte.

(J) Vgl. Dr. Gehler, Bauingenieur Juli I924, Heft 5, Mitt. des Normen- 
Ausschusses S. I I  und Kommereil an gleicher Stelle Heft 6. Für St. 37 
lautet die Parabelgleichung allgemein:

X2 =  2 p (14OO — Odzul)

hieraus folgt mit cdj00 ( ~  592 kg/cm2 :

IOOOO / > 0
: 8o8~2 P =  T sZ ö- und ad2l,l =  I 400 -  0,0808 X2 (für X ^  °0QJ

6) Hierin ist F der 
ungeschwächte Querschnitt; 
es braucht somit — wie 
früher üblich — kein Niet
abzug bewirkt zu werden.

S) Will man die im 
Stabe auftretende Sicherheit 
(v) zusätzlich berechnen, so 
ist davon auszugehen, daß 
zwischen der Knickspannung 
Ok und der zulässigen Span
nung der Druckstäbe Od2u| 
die Beziehungen bestehen: 

P
^djul p  >

_  Ok

T a b e lle  II der W e rte  oK und w für St. 37 und St. 48.

S ch lan k 
h e itsg rad

X =  ! ^

tIdzul
Innerhalb des elastischen 
Bereiches, also für X 2: IOO, 
wird v allgemein =  3,5 
gesetzt.

I) Nach Euler ist für 
Fall II (C — Jt2) die Knick- 

C E Jminlast Pk =: -
l2

und die

PkKnickspannung : Ok — — ;

dem genügt:
C E Jmln 

.-f f

:f- E  i2 a2 E

Ok :

l2 X2

o
10
20
30
40
50
60
70
So
90

ICO

110
120
130
I40
J50

F l u ß s t a h l

K n ick sp an n u n g  oK 
X =  o b is  60, o K — 2400 
X =  60 „ 100, 

oK =  2890, 5—8, 175 X

X =  100 b is 150, oK
, L E 

: X2

2400

2318 
2237 
2 155 
2073 
«713 
1439 
1 226
1057

921

K n ick 
zahl

(0

1.00 
*»01 
1,02 
1,06 
1,10 
i ,*7 
1,26 
i ,39 
L59 
1,88 
2,36 
2,86 
3 ,4 i
4 .00 
4,64
5,32

Aco
A T

0,001
0,001

0,004
0,004
0,007
0,009
0,013
0,020
0,029
0,048
0,050
0,055
0,059
0,064
0,068

h o c h w e r t i g e r  B a u s t a h l

K n icksp an n u n g o K 

X —  0 bis 60, a K =  3120 

X =: 60 „  IOO,
°K  =  4690, 5— 26, 175 X

a2 E
w

X —  100 bis 150, oK = J

3120

2858 

2 597 
■2 335 
2073

r 713
1439 
1 226

1057
921

K n ick 
zahl

CD

1.00
1.01

1.03
i,o5
1,12
1.20 

1,32
i ,49
1,76
2.21 
3-07 
3,72 
4,43 
5,20
6.03 
6,92

A CD
Â X .

0,001
0,002
0,003
0,006
0,008
0,012
0,017
0,027
0,045
0,086
0,065
0,071
0,077
0,083
0,089
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F o rm e ln  le ich t zu  e rm itte ln  und eben falls  in  A b b . i  in  ihrem  
K u r v e n v e r la u f  e in ge tra ge n . B e isp ie lsw eise  erg ib t sie sich für 
X

=  100:

1400

592
=  2,36 usw .

D ie  v o rste h e n d e  T a b e lle  I I  g ib t , n ach  den vo ra n ste h e n 
den  E rm ittlu n g e n  a u fg e ste llt, fü r  S t. 37 und S t. 48 u n d /. =  o 
bis 150 d ie  W e rte  crk, o> u n d w eiterh in  d ie  au s den e n t

sp rechen den  D ifferen zen  g e b ild ete n  
A cd

In  allen  diesen F o rm eln  is t  P  in  t , Sk in m e in zu fü h ren , a ls 
dann  e rg ib t sich  F crf i bzw . J erf in  cm 2 b zw . cm 4.

D ie  G rö ß e  v o n  k  ist zu n ä ch st a ls  A n n ä h e r u n g s w e r t  
p ro b ew eise  zu  w äh len . F ü r  e in ige  Q u ersch n ittsfo rm e n  sind diese 
W e rte  d u rch  U n tersu ch u n g en  v o n  M o erick e  usw . e rm itte lt. 
D ie  V o rsch rifte n  fü r  die  E isen b a u w e rk e  im  G e b ie te  d e r eisern en  
B rü ck e n  geben  fü r sie b e isp ielsw eise  d ie  n ach fo lg en d e  Z u 
sam m en stellu n g. In  ihr sind  die  A n g a b e n  fü r  den q u a d ra 
tisch en , rech teck igen , K reis- und R in g q u e rsch n itt  gen au .

G rößen T a b e lle  III. Prolilw erte k für D ruckstäbe  (N äherungsw erte).

b) G e b r a u c h s f o r m e l n  
b e i  m i t t i g e m  K r a f t a n g r i f f 10).

a) im  u n e l a s t i s c h e m  B e 
r e i c h e .

I . F ü r  S t .  3 7 .

1. F ü r  den  B e l a s t u n g s 
f a l l  I I  ozui =  1400 kg/cm 2. V o r 
steh en d  w u rd e  e n tw ic k e lt:

p
Odzul —  I4CO —  0,0808 X2 =  -pr-- .

H ierau s fo lg t:
P . 0,0808

F erf = 

S e tz t  m an 

X =

so w ir d :

1400

Sk 
i

1400

Sk

FerfXä.

1/ :  j . ’
V  F e r f

Q uerschnitt k Q uerschnitt k Q uerschnitt k

| g le ich sch en k lig 6,0 L 7,0 r: R ech teck  b ■ h
U (h >  b)

li
12 b

S ch en kellän gen  b u. h 
!—  b : h =  2 :3  . 7,o J | _  1 om lichter A b- 

—| |~ stand 4,o K reis 4 jt

lirG 

_
_

1 11,0 -¡¡— 1 cm lichter A b - 
_!!_ stand 6,0 K reisring. 

D ick e  S, m ittl. 
H albm esser <?, 

w enn 6 : p — 0,05 
0,10
0,15
0,20

0,63
1,25
1,87
2,50

| b 22 2 h 7,5 -17- A bstan d  so, daß 
J L  Jx —  Jy

1,2

J _  b r z h 5,o
4 k  4 Q uadranteisen 

y  ohne 
o r Z w isch en lagen

1,8

I 10,0 □  Q uadrat 12,0
F A S S

F e r f  =
0,577

1400 10 000

F  2eff

J
- Sk'

' F ; rf
U n te r  —j —  w ird  d e r  sogen. P r o f i l w e r t  versta n d e n , der

sich n u r lan gsam  m it dem  E isen q u e rsch n itt derselben  A r t  
ä n d e rt. S e tz t  m an  d iese a n g en ä h ert k o n sta n te  Z a h l =  k  und 
n im m t m an  a ls  E in h e it  v o n  P  t , v o n  Sk m, b ild e t a b e r die G rö ß e  
vo n  F crf in cm 2, so g e h t  d ie  G leich u n g  in die  F o rm  über:

JP_ 

b 4
Ferf =  T V  +  0 ,377  k s 2

2. S in n g em ä ß  e rg ib t sich  fü r  S t. 37 und B e l a s t u n g s 
f a l l  I  (a =  1200 kg/cm 2) :

p
F erf =  y j  +  0,577  k  S2

und

II. fü r h o c h w e r t i g e n  B a u s t a h l  S t .  48: 

1. B e la s tu n g s fa ll I I  (0 =  1820 kg/cm 2):

Ferf = y g T  +  0 ,6 7 5  k s2k

= 1560 kg/cm 1 

- f  0,675 k  s2

V e r l a n g t  w i r d ,  d a ß ,  f a l l s  Q u e r s c h n i t t e  n a c h  
d ie s e n  G e b r a u c h s f o r m e l n  g e f u n d e n  s i n d ,  e in e  N a c h 
r e c h n u n g  n a c h  d e m  c o - V e r f a h r e n  im m e r  n o c h  e r f o l g e n  
m u ß .

F ü r  G u ß e i s e n  is t b e i D ru ck b ela stu n g  n eben  d er E r m itt
lu n g  d e r norm alen  D ru ck sp a n n u n g  bei sech sfach er S ich erh eit 
d ie  K n ic k u n g  n a ch  d er E u lerfo rm el, also in d er b e k a n n te n  
F o rm : Jcrf =  6 P  Sk2 n ach zuw eisen, w orin  P  w ied eru m  in  t, 
Sk in  m  e in zufüh ren  ist, und sich  J in  cm 4 ergib t.

B e i a u ß e n m i t t i g e m  K r a f t a n g r i f f  i s t  f ü r  S t a h l  in 
d er b ek an n ten  G ru n d g leich u n g  fü r  die  R a n d sp a n n u n g :

P  1 M
--  F  ±  W

eben falls  d ie  K n ic k z a h l oj e in z u fü h re n , a u ch  d a rf h ier d ie  sich  
ergeben d e S p an n u n g  0 n ich t g rö ß er als azui aus T a b e lle  I  
sein.

Pco , M .  a _  . __ -£ 0j,al

Im  elastisch en  B e re ic h e  kö n n en  zur Q u ersch n ittse rm ittlu n g  
au ch  d ie  B ezieh u n gen  dienen:

2. B e la stu n g sfa ll I  (a =  1560 kg/cm 2) : 

P
F erf = 1,56

B e la stu n g sfa ll I I . (v =  3,5) F erf 

B e la stu n g sfa ll I. (v =  rd  4,0) J en =  1,9 7 P  +

r -r, , a M1,60 P  4---- —
O y . ul
a M
ozu\

3. F ü r  d e n  e l a s t i s c h e n  B e r e i c h  X >  100 gilt wie 
bisher: fü r  S t .  3 7  u n d  S t .  4 8 :

1 . Belastungsfall II (bei v =  3,5)

J e r f  =  U97 P  S2 — rd 2,0 P s2

2. Belastungsfall I (bei v 0 3  4 .0)

Jerf = ,1 .6 9  P s2 =  rd 1 ,7  P  s2

l0) Vgl. hierzu die Entwicklungen von Prof. Dr. Gehler an der in 
Anm. 9 bereits wiedergegebenen Literaturstelle.

H ierin  s te llt  a  d en  ä u ß e rs te n  F a se ra b sta n d  d e r  ged rü ckten  
F a se r v o n  d e r en tsp rech en d en  S ch w erach se  dar. W erd en  in 
G esch o ß b au te n  zu r E rz ie lu n g  grö ß erer S te ifig k e it  die T rä g e r  
u n m itte lb a r b ieg u n gsfest an  M itte ls tü tze n  (also ohn e Z en trie
rung) und zu  beid en  S tü tz a ch se n  sym m etrisch  angeschlossen, 
so ka n n  im  a llg em ein en  v o n  d e r B e rü ck s ich tig u n g  eines a u ß e r
m ittig en  K r a fta n g r iffe s  ab geseh en  w erden . A lsd an n  soll a lle r
d in gs b e i S t. 37 b zw . S t. 48 d e r  W e rt

0 i x  X200 kg/cm 2 <  1560 kg/cm-’

sein.

17*
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H a n d e lt  es sich  jed o ch  um  S tü tz e n  in b eson ders schw er 
b e la ste te n  B a u lic h k e ite n , so is t a u ch  der a u ß e rm ittig e n  K r a f t 
ü b e rle itu n g  R e ch n u n g  zu tragen .

F ü r  G u ß e i s e n  is t  m it d e r B e z ie h u n g :

P  , M 
0 =  -  p  I  \V =  Czul

zu  re c h n e n , d an eben  w ird  d e r N a ch w eis  g e fo rd e rt, d aß

a M
Jmin ^  6 P  Sk2 +

ist.

in d en  E n d fe ld e rn  b is zu h e ra b g e m in d ert w erden .

B e i an d eren  B e la stu n g sa rte n  dürfen  d ie -g rö ß te n  F e ld m o m en te  
n ach  d e r B e zie h u n g :

M í M 0 775 (m - Í +  M -

L i e g e n  m e h r t e i l i g e  D r u c k s t ä b e  a u s  F l u ß s t a h l  
S t. 37 o d e r  h o c h w e r t i g e m  B a u s t a h l  S t. 48 v o r ,  s o  d a r f

z u n ä c h s t  d a s  M a ß  X =  y  d e r  e i n z e l n e n  S t ä b e  n i c h t

g r ö ß e r  a l s  d a s  d e s  g a n z e n  S t a b e s  u n d  ü b e r h a u p t  
n i c h t  g r ö ß e r  a l s  30 s e i n .  W ird  ausnahm sw eise le tz te re s  
M aß  ü b e rsch ritte n , so ist d ie  T ra g fä h ig k e it  des S ta b e s  n ach  
einem  der b e k a n n te n  V erfa h re n  (E n gesser, K ro h n , M üller- 
B reslau  usw .) n ach zu w eisen . A ls  freie  K n ic k lä n g e  is t der A b 
stan d  d er in neren  A n sch lu ß n ie te  zu rechn en , m it denen 
Sch n allen - o d er G itte rw e r k  angeschlossen  sind. D ie  A b 
m essungen  u n d A n sch lü sse  d ieser V e rb ä n d e  sind  fü r eine 
Q u e rk ra ft  =  2 v H  d er g rö ß ten  S ta b d ru c k k r a ft  zu berechnen, 
fa lls  d ie  Q u e r k r a ft  n ich t b e stim m t w ird . F ü r  d ie  V e rb a n d te ile  
(G itte r  o d e r Sch nallen ) sind h ierb ei d ie  in  T a b e lle  I gegeben en  
W e rte  ozui in n ezu h alten . D e r  A b sta n d  der E in ze ls tä b e  ist 
so zu w äh le n , d a ß  J fü r den  G e s a m tsta b  in  b e zu g  a u f die 
m a te ria lfre ie  A ch se  g rö ß e r is t a ls in b e zu g  a u f die M a teria lach se. 
A n  den S ta b en d en  sind in jed em  F a lle  b eson ders k rä ftig e  V e r 
b in d u n gsb lech e  zu w ählen . S e lb stv e rstä n d lic h  m uß d e r A n 
sch lu ß  a ller S ch n a llen  je  d u rch  zw ei N ie te  erfo lgen , um  die  
in fo lge  d e r S c h u b k ra ft  h ier a u ftrete n d e n  M o m en te  und die 
S ch u b sp a n n u n g en  sich er aufn ehm en  zu kön nen .

C. B e r e c h n u n g  e ise rn e r  T r ä g e r .

H ie r h a n d e lt  es sich um  die  F o lg e ru n g e n  au s den b e re its  
in  d er E in le itu n g  e rw äh n ten  V ersu ch e n  d e s ' M in isters fü r 
V o lk s w o h lfa h rt in V e rb in d u n g  m it dem  D e u tsch e n  E isen b au - 
v e rb a n d e  b e tr . e isern e T rä g e r, d ie  zu r U n te rs tü tz u n g  vo n  
D e ck e n  und W ä n d en  in  G e sch o ß b a u te n  dienen  und an an d ere  
T rä g e r  o d er an  S tü tz e n  in  b e s o n d e r e r  A r t  s o  a n g e 
s c h l o s s e n  s i n d ,  d a ß  e in e  t e i l w e i s e  E i n s p a n n u n g  
e n t s t e h t .  A lsd a n n  is t  d ie  A n n a h m e  v e r r i n g e r t e r  F e l d 
m o m e n t e  zu lässig , je d o ch  n u r u n te r  den fo lgen d en  V o ra u s 
setzu n gen  :

1. D ie  T rä g e r  sin d  neben  d e r ü b lich en  S to ß v e rla sch u n g  
n och  a u f d e r Z u g s e ite  d u rch  a u fg e le g te  P la tte n  m it F Q =  0,8 
v o m  N u tz q u e rs ch n itt  d e sT rä g erfla n sch es  un d  d u rch  Sch rau ben , 
b em essen  n ach  d e r zu ü b e rtra ge n d en  Z u g k ra ft , zu verb in d en . 
B e im  A n sch lü sse  an  d u rch g eh en d e  S tü tz e n  ist d ie  E in sp a n n u n g  
n och  d u rch  g u t  an geschlossen e W in k e l o b erh a lb  und u n terh a lb  
d er T rä g e rfla n sch e n  m ö glich st m it V erste ifu n g sb lech en  k o n 
s tr u k tiv  zu  sichern .

2. D ie  K r ä fte  im  T rä g e rd ru ck fla n sch  m üssen d u rch  ein
g e le g te  u n d  d e r  Z w isch e n fu g e  a n g e p a ß te  D ru c k p la tte n  o d er 
S ch w eiß u n g, b e i S tü tz e n  d u rch  fe st  angeschlossen e, v e rs te ifte  
W in k e l ü b e rtra g e n  w erd en .

3. F ü r  g u te  k o n s tr u k tiv e  D u rch b ild u n g  u n d  A u sfü h ru n g  
is t S ich erh eit zu  b ieten .

U n te r  d iesen  V o ra u sse tzu n g e n  kön nen  b e i g le ich m ä ß ig  
v e rte ilte r  L a s t  (Q ) die  M o m en te  in  den M itte lfe ld e rn  b is  zu

b erech n et w erden , w o rin : M<j d as g r ö ß te  B ie g u n g sm o m e n t bei 
fre ier A u fla g eru n g  im  F e ld e ,M a und Mb d ie  an den beid en  E n d en  
a u ftre te n d e n  E in sp a n n u n g sm o m e n te  bei v ö llig e r  E in sp a n n u n g  
d arstellen .

B r in g t  m an  also  b eisp ielsw eise  in F e ld m itte  ein e L a s t  =  P  
an, so w ird

1 A r  P 1  A r  A r  P 1
x  =  — ,  Mo =  —  , Ma =  Mb =  - j j j -

un d som it

M , =  M
PJ 

! 4
i -  +  P 1
2 1 8

J L V _ P 1 _  7_P 1 _ Í 3 P 1
2 / 4 So 80

- 2 - { ?
10 \ 8 2 ' 8 2 j

d. h. es ist eine E rsp a rn is  am  M om en t v o n  rd . 8 %  v H  erre ich t.

A lle s  in a llem  b e tra ch te t, ste llen  d ie  n euen  V o rsch rifte n  
fü r den  E isen h o ch b a u  einen h o c h b e d e u t s a m e n  F o r t 
s c h r i t t  d ar. A b g e se h e n  d a vo n , d aß  sie d ie  R e ch n u n g sg ru n d 
la gen  fü r den n eu ze itig en  K o n stru k tio n sb a u sto ff, den  hoch- 
w ertig eh  B a u s ta h l S t. 48, sch a ffe n  u n d seine A n w en d u n g  erst
m alig  rege ln , d ien en  sie a u ch  zu r K lä ru n g  d e r b ish er im m er 
n och  s tr itt ig e n  F ra g e  d e r K n ick b e re ch n u n g  d e r S tä b e  im  
u n ela stisch en  B e re ic h e  und lie fe rn  fü r  sie  eine g le ich  p ra k tisch e  
w ie  w isse n sch a ftlich  e in w an d fre ie  un d  e in h eitlich e  G ru n d lage . 
E n d lic h  b ah n en  sie a u ch  eine n eu ze itlich e  A u sg e sta ltu n g  
d er A n sch lü sse  e in fach er G esch o ß trä g er an  und w erd en  g e ra d e  
h ier d a zu  dienen, d ies b ish e r w en ig  b e a c h te te  und a u f a ltem  
H erk om m en  steh en  g e b lieb e n e  G e b ie t in k o n s tru k tiv e r , v o r  
a llem  a b e r auch in w irtsch a ftlich e r A r t  erfo lgre ich  fo rtzu e n t
w ick e ln . F ü r  d iese  w e rtv o lle  F e stle g u n g  und b e d eu tu n g sv o lle  
F o rte n tw ic k lu n g  w ich tig s te r  gru n d leg en d er F ra g e n  w ird  und 
k a n n  d er p ra k tisch  tä t ig e  E isen b au  D a n k  w issen  dem  
p reu ß isch en  M in ister fü r V o lk s w o h lfa h rt u n d  e in m a l den 
F a c h g e ’nossen, w elch e  d ie  th e o retisch e n  G ru n d la g e n  ge sch a ffe n , 
n ic h t  m in d er a b e r  au ch  den  S a ch v e rstä n d ig e n , die h ie r in 
m ü h ev o lle r A rb e it  u n d  in ebenso p flic h tg e tre u e r  w ie  w e it 
sch au en d er A rt  d ie  als n o tw en d ig  a n erk an n ten ' n euen  B e 
stim m u n gen  ins L eb e n  g e ru fe n  u n d in  k la re r F o rm  der 
F a c h w e lt  ü b erg eb en  h aben .

M öge diese b ed eu tsa m e  A rb e it, die a u f G ru n d  f a s t -  
s e c h s j ä h r i g e r  B e r a t u n g e n  in  m ü h ev o lle r  V e r tie fu n g  und 
u n ter H in zu zie h u n g  v o n  F a c h v e rtr e te r n  und B a u p o lize ib e a m te n  
fa s t  a ller d eu tsch en  B u n d e s s ta a te n  zu sta n d e  gek o m m en  ist, 
überall im  R e ich e  die  w o h lv e rd ie n te  A n e rk en n u n g  u n 4  in  
a l l e n  B u n d e s s t a a t e n  e in e  s c h n e l l e  u n d  u n v e r ä n d e r t e  
Ü b e r n a h m e  f i n d e n .  D e n n  w a s  n u tze n  uns im  R e ich e  a lle  
N o rm alis ieru n gsb estre b u n ge n , w en n  n ich t in  a lle re rster L in ie  
d ie  gru n d leg en d en  V o rs c h rifte n  fü r B e a n sp ru ch u n g  u n d B e 
re ch n u n g  d er B a u te n  A llg e m e in g u t a lle r S ta a te n  w erd en . 
H ie rin  eine w irk lich e  E in h e it  zu sch a ffe n , lie g t  a b er n ich t nur 
im  in n eren  W e r te  der neuen B e stim m u n g en  und im  In teresse  
a lle r b e te ilig te n  K re ise  b egrü n d et, so n d ern  is t eine d u rch  die 
R e ich se in h e it b e d in g te  und d u rch  sie b e g rü n d e te  N o tw e n d ig 
k e it  u n d  S e lb s tv e r s tä n d lic h k e it. D r . M. F o e r s t e r .
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Z U R  B E R E C H N U N G  D E R  T R Ä G E R  M IT  B I E G U N G S F E S T E N  G U R T U N G E N .

Von P rof. E . Pohlhausen, Rostock.

Im  fo lgen d en  brin ge  ich  ein ige e lem en tare  B e tra c h tu n g e n  
ü ber T rä g e r  m it b ieg u n gsfesten  G u rtu n g en . Ich  zeige , d a ß  ihre 
B e re ch n u n g  d a ra u f h in au sk o m m t, die S ta b k r ä fte  und B ie g u n g s
m o m en te  n a ch  gew issen  E ig e n fu n k tio n e n  des F a c h w e rk e s  zu 
en tw ick e ln . W e rd e n  in sbeson dere  die  W in k e lä n d e ru n g e n  der 
G u rtu n g en  im  s ta tis c h  b e stim m ten  H a u p tsy s te m  n ach  diesen 
E ig e n fu n k tio n e n  e n tw ic k e lt, so geben  die K o e ffiz ie n te n  dieser 
E n tw ic k lu n g  d ie  B e tr ä g e  der s ta tis c h  u n b estim m ten  G rö ßen  an. 
D a d u rc h  w erd en  d er B a u s ta t ik  d ie jen ig en  rech n erisch en  M e
th o d en  d ie n stb ar, w elch e  d er T h e o rie  der o rth o g o n a len  F u n k 
tio n e n sy stem e  en tsp rin gen .

A ls  p ra k tis c h  w ich tig e s  B e isp ie l w ird  im  A b s c h n itt  I I  der 
ge g lie d erte  D r u c k s ta b  n ach  dem  im , A b s c h n itt  I d a rg este llten  
V erfa h re n  b erech n et.

I.

i . D a s  i n h o m o g e n e  G l e i c h u n g s s y s t e m  d e s  T r ä g e r s .

D e r  in  A b b . i  d a rg e ste llte  T rä g e r  is t  bei o ge len kig , bei 
2 n  g le iten d  g e la g ert. D ie  D ia g o n a le n  sin d , an  den b ieg u n g s

fe s t  d u rch la u fe n 
den und geraden  
G u rtu n g en  g e le n 
k ig  und zen trisch  

angeschlossen . 
D a s  F a c h w e rk  
t r ä g t  v e rt ik a le  
L a s te n  P(i) in 
seinen K n o te n 
p u n k ten .

E s  sollen  fo lg en d e  B e ze ich n u n g en  g e lten :

*i, i + j

F¡. ¡+ j

Ji, i + j

'Pi.i+j

J

S(i, 1 +  J)

M(i, i +  2)

M(i, i — 2)

Q(i)

T  rä g h eitsm o m en t

N e ig u n g sw in k e l gegen  
d ie  H o riz o n ta le

des S ta b e s  (i, i -f- j) ;

J g rö ß te r  W e r t  a lle r  J. . + j ; L
Jä . i + .i

U + j

(An den A u fla g e rste lle n  sind d ie  re ch te n  Seiten  vo n  I2 und 
I3 d u rch  d ie  A u fla g e rre a k tio n e n  aus den  P(i) u n d  Q(i) zu e r
setzen .)

W egen  d er B ie g u n g sfe stig k e it  der G u rtu n g en  m üssen  die 
T a n g e n te n  ih rer B iegu n gslin ien  s te tig  d u rch  d ie  K n o te n p u n k te  
gehen. D e m  w ird  R e ch n u n g  g e tra g e n  d u rch  d ie  so gen an n ten  
C la p e y ro n g le ic h u n g e n :

M (i _  2) +  2 M (i) +  y 1 — )
i,i — 2 \  *i,i— 2 /

-R M (i -}- 2) - Ä ~ —- —  6 E J W  (i) . (I,
'¡,¡ + 3

D a b e i is t  v o ra u sg ese tz t, d a ß  d ie  G u rtu n g en  h in reichen d 
ste if sind, um  den E in flu ß  d er L ä n g s k r ä fte  au f d ie  B ie g u n g s 
m om ente vern a ch lä ssig en  zu  k ö n n e n 1).

D a s  S y s te m  der G leich u n g en  (I) so ll das „ in h o m o g en e  
S y s te m "  des T rä g e rs  heißen, w en n  w en igsten s eine der L a ste n  
P(i) versch ied en  v o n  N u ll ist.

2. D a s  h o m o g e n e  G l e i c h u n g s s y s t e m  d e s  T r ä g e r s .  
S e i n e  E i g e n w e r t e  u n d  E i g e n f u n k t i o n e n .  O r t h o 

g o n a l i t ä t s e i g e n s c h a f t .

D em  in hom ogenen  S y ste m  (I) stelle  ich  gegen ü b er das 
„h o m o ge n e  G le ich u n g ssy stem " (II) des T rä g e rs , das au s dem  
in h om ogen en  h e rv o rg e h t, in d em  alle  ä u ß eren  L a ste n  P(i) 
g le ich  N u ll g e s e tz t  w erden . U m  L ö su n g en  des in hom ogenen  
S y stem s vo n  L ösu n g en  des h om ogen en  u n tersch eid en  zu  können, 
w erden  fü r d ie  le tz teren  k le in e  L e tte r n  gesch rieben . D a s  
hom ogene S y s te m  la u te t  a lso :

2  s (i, i +  j ) cos <Pj,; + j =  q (i) sin «Pj, | + 2 • • • • (Hi
j

£ s ( i , i - f  j)sin<pi i i + j = g G c o s < p !ii + 2 . . . .  (II,

(A n den A u fla g e rste lle n  s in d  d ie  re ch te n  S e ite n v o n  (II) , und
(II) , d u rch  d ie  A u fla g e rre a k tio n e n  au s d e n  q(i) zu  ersetzen.)

i) _  m (i +  2) —  m(i) m(i) —  m (i —  2)

des S ta b e s l  ( U

1;,¡- JU  — 2

.  .  .  (II,

1], i +  2 *i, i — 2

re su ltieren d e  Q u e rk ra ft  a n  d e r S te lle  i;

V(i) V ersch ie b u n g  des K n o te n p u n k te s  i sen k rech t 
zu r G u rtu n g  d u rch  i;

V ( i  +  2) — V (i) V  (i) —  V  (i — 2)

M(i, i  —  2) — : M(i —  2, i) m (i -  2) - f -  -----f- 2 m(i) f - p i  — -J p 1 — - )
 j ’¡ , i — 2 v i , i — 3 ‘ ¡,¡ +  2 /

W (i) =
1, 1.-‘¡. i +  2 Ji, i — 2

W in k e lä n d e ru n g  d er G u rtu n g  bei i.

D e r  E la s tiz itä ts m o d u l E  des T rä g e rm a te r ia ls  sei eine h in 
re ich e n d  g ro ß e  Z a h l. D a n n  d ü rfen  die  G le ich g ew ich tsb e d in 
gu n g en  m it au sre ich en d er G e n a u ig k e it  am  n ich td efo rm ierten  
T rä g e rn e tz  fo rm u lie rt w erd en . S ie  la u te n :

M (i,i  +  2) =  - M ( i , i - 2 )  =  M (i)  ................... (Ii

( M ( i) = o , w en n  d ie  G u rtu n g  bei i ein G elen k  h at).

£ S ( i ,  i- j- j lc o s t p i  i + j =  Q  (i) sin iyiji + 2 ....................... (I2
J

£ S ( i , i  +  j ) s i n  tpi j i+ j  = P ( i ) - t - Q ( i ) c o s < p M + 2 - - . (I.i

T " m (i +  2) - j k ü i -  =  —  6 E J w  (i) (II,
J I, i +  2

(m(i) =  o, w en n  d ie  G u rtu n g  bei i ein G elen k  hat.)
E in  fu n d a m en ta ler S a tz  au s d er T h e o rie  d er lin earen  

hom ogenen G le ich u n g ssy stem e  s a g t  aus, d a ß  (II) n u r fü r  g e 
w isse Z a h le n w erte  v o n  J L ö su n g en  s, w , q, m h a t, die n ich t a lle  
g le ich z e itig  N u ll sind . D a s  h e iß t: so v ie l steife  K n o te n p u n k te  
der T rä g e r  h a t, s o v ie l g ib t  es Z a h le n w erte  J r, deren  B e trä g e  

zw a r v o n  den  A b m essu n g e n  des F a c h w e rk e s , n ich t a b er vo n  
den L a s te n  a b h ä n g en ; und w en n  a u ch  g a r  keine L a ste n  a u f den 
T rä g e r  w irk en , g ib t  es d o ch  zu  je d e m  d ieser „ E ig e n w e r te "  J v 

S ta b k r ä fte  sv(i, i -j- j) , Q u e rk rä fte  q,,(i), B iegu n gsm o m en te  

m r(i) und W in k e lä n d e ru n g e n  w v(i), d ie  (II) erfü llen  und n ich t 

a lle  N u ll sin d . D ie  W e rts y s te m e  m r(i), w (,(i) sollen  d ie  „ E ig e n 

fu n k tio n e n "  des T rä g e rs  heißen.

i) Bei sehr schlanken Trägem, die auf Knickung beansprucht werden, 
ist diese Voraussetzung unzulässig. Vgl. Teil II.
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D ie se  E ig e n fu n k tio n e n  h a b en  d ie  E ig e n s ch a ft, zu  ein an d er W ird  nun G le ich u n g  (2) fü r  J,, und J,) n och m als a n g e 

sch rieben  :

2 n  2 n

J» i._n 1_n

„ o r th o g o n a l"  zu  sein ; d. h. sie erfü llen  d ie  G le ich u n g en ;

i v 7  p |(i) = 0 für .(1

D a  a llg em ein  M o m en t >< W in k e lä n d e ru n g  =  A r b e it  des 
M om en tes ist, b e sa g t d ie  O rth o g o n a litä tse ig e n sch a ft: D ie  v " n 
E ig e n m o m en te  leisten  k e in e  A rb e it, w en n  d er T rä g e r  gegen 
d ieselben  s o d e fo rm ie rt w ird , d a ß  sich  d ie  W in k e län d e ru n ge n  w „(i) 
ein stellen .

Z u r  G le ich u n g  (I) fü h ren  fo lgen d e  Ü b erle g u n g en : 

Z u n ä ch st kö n n en  d ie  G le ich u n g en  (IIX) u n d  (II2) a u fg e 
f a ß t  w erden  a ls  G le ich g ew ich tsb e d in g u n g en  fü r  einen T rä g e r  
u n ter den L a s te n  q(i), der dem  zu  berech n en d en  vo llk o m m en  
g le ich t, a b er ge len k ig e  G u rtu n g e n  h a t. E r  so ll k u rz  d as (sta 
tis c h  b estim m te) „ H a u p ts y s te m "  h eißen . D ie se  L a s te n  b e 
w irk en  K n o te n p u n k tsv e rsch ie b u n g e n  v(i), fü r  d ie  m it E in flu ß 
zah len  Sik gesch rieb en  w ird :

k =  o

2 n

k = 0  

2 n

00

¡r,.(i) =  ^  8ik q v(k), mit ö ik=  6ki

und d ie  erste  m it mt, (i), d ie  zw e ite  m it m,. (i) m u ltip liz ie rt  und 
d an n  ü b er i su m m iert, so k o m m t:

2 n  2 n  2 n  2 n

2 t5ik m ’ (k} ( i ) = ~  2  aik my (k) m,i (i) 
i =  0 k  -  0 i =  0 k - 0

2 n  2 n 2 n 2 n

P i k  “ >■ ® = ~  2  2 a i k  m " ( k )  m ’ - ( i )
i =  0 k  =  0 i = 0 k = 0

k “ 0
D a ra u s  fo lg t  m it:

q,. (>) =
mv(i-f 2) — m,,(i) mv (i) — m,, (i — 2)

*¡.¡+2 d , i — .2

n a ch  en tsp rech en d er U m ste llu n g :

ö; b j_ o --- 8;,;x V  ( >. k + 2 i, k ik I, k — 2 \
■ v w . =  2 j  — i---------------------------------- j— ^ — )  n i i-

■ r r „ \  Jk .k  +  2 k, k — 2 /
(k)

D a ra u s  fo lg t  d u rch  S u b tr a k tio n :

2 n 2 n

^  ^  “ ik m>' M  " V  ^  ~  °
i =  0 k  =  0 

2 n  2 n

i = 0 k = 0

f ü r (3

k = 0
W ir d  h ierm it g e b ild et:

V , , ( i + 2 )  -  V,,(i)
W. ( i) :

V, (i) —  Vr (i —  2)

1 i. i +

so e rg ib t eine e in fach e  R e ch n u n g  w egen  Sik =  Ski:
2 n

w „(i) a ik mT(k ), eben falls  m it a ik =  a ki

k =  o

W ir d  h ie rzu  d ie  C la p e y ro n g le ich u n g  (II4) a d d ie r t:

*üm v ii — 2) '
Ji,i— 2

-{-2 m,. 

oder a b g e k ü r z t:

( *i,i— 2 , 'i,i+!2 \ ,
,(1 )1 -TT- --------) +  m r U

V ‘i,i — 2 i, i + 2 /
+  2) l

'¡,1+2 J

W ird  en d lich  d ie  G le ich u n g :

2 n

Wr (i) =  2  a k m, (k)
k - o

m it inu (i) m u ltip liz ie rt  und d an n  ü b er i su m m iert, so ersch e in t:

2 n 2 n 2  n

2  w,.(i) =  2 2  aikm » (k ) ,
i = o i - o k - o

also  w egen  (3):

2 n t  ,

2 j  m.u(i) w ,(i) = 0  fü r < j _j_ j
i = 0

2 n

-A V v (i) =  j ^ ß ikm ,(k ) ,

k = 0

3. D e r  l ö s e n d e  A n s a t z  f ü r  d a s  i n h o m o g e n e  S y s t e m .

D i e  B e r e c h n u n g  d e r  s t a t i s c h  u n b e s t i m m t e n  
G r ö ß e n .

mit

so k o m m t:

Pik —  Pki 

Pkk —  2  '  ( ß k , k - 2  +  ß k , k + 2 )  1

D ie  O rth o g o n a litä t  d er E ig e n fu n k tio n e n  fü h r t  zu r L ö s u n g  
des in h o m o gen en  S y s te m s  (I) n a ch  fo lg e n d e r Ü b e rle g u n g . D ie  
L a s te n  P(i) e rzeu g en  im  (s ta tisch  b estim m ten ) H a u p tsy s te m  
S ta b k r ä fte  S0(i, i  +  j) u n d  W in k e lä n d e ru n g e n  W 0(i), d ie  n ach  
b e k a n n te n  M eth o d en  le ich t zu  fin d e n  sin d .

S 0 (i, j 4- j) u n d  W 0(i) so llen  d ie  „ H a u p t lö s u n g "  des 
S y ste m s (I) h eißen .

W ird  n u n  m it  d en  „ s ta t is c h  u n b estim m te n  G rö ß e n  X>- an- 
D ie  E ig e n w e rte  J v erschein en  d a m it als d ie  rez ip ro k en  g esetz t-

a n

( “ i k +  j ß i k )  ® r | ) (i =  O, I , .  . . ,  2 n) (2
k =  0

W u rz e ln  der D e te rm in a n te n g le ich u n g :

a lk +  -j— ßik : 0 .>)

2) Die Wurzeln sind immer reell, weil
2 d  2 d

. . . (in

2 2  ßikmr (k) mv 0*
k = 0 ¡=0

eine sogenannte „positiv-definite quadratische Form“ ist. Vgl. E. T. Whittaker, 
Analytische Dynamik, Berlin 1924, S. 194.

S i , i  +  j ) '=  S 0 i , i  +  j) +  £ X v sv (i,i +  j)
V

W  (i) =  W 0(i) +  £ x , . w , . ( i )
V

M (i) =  £ x ,.m ,(i)
*•

Q (i)  =  ^ x ; q , a )
V

(zu su m m ieren  über a lle  s te ifen  K n o te n p u n k te  des T rä g e rs),
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so w erd en  d u rch  d iesen  A n s a tz  o ffe n b a r d ie  G leich u n g en  (I2) 
u n d  (13) bei b e lieb igen  X,. e rfü llt. G le ich u n g  (I4) a b e r e rg ib t:

S X J  m P( i - 2 ) i ! i i = * + 2 nir (i) ( & M

1, ,

’i.i + 2

^,¡+2

D ie  hom ogen e C la p ey ro n g le ich u n g  la u te t  a lso : 

4 m 1 —  6 E J w

12J
2 F h 2

i

C O S S  (p

F_
-  - f  2 -L - t g 3 qp

) 2 m
i~ T ~

D iese  G leich u n g  h a t  dann  u n d  n u r d an n  ein v o n  N u ll v e r 
schieden es m  zu r L ö su n g , w en n  J den  W e r t :

Ir
F h 2

i +

+  m , .  (i +  2) =  —  6 E  J (W o (i) +  £  X  W „  <i)>
i, i +  2 —[ V T

D a  die  K la m m e r a u f d er lin k en  S e ite  n a ch  G le ich u n g  (II4) 
d en  W e r t :  — 6 E  J,. w ,(i) h a t, k a n n  gesch rieb en  w e r d e n :

-  6 E 2  x ,. Jv'W,(i) =  - 6 E J { W 0(i) +  ¿ X ,  >
v . r

oder n a ch  U m ste llu n g :

X  X r (Jr ~  J) w,(i) =  J W 0(i),
v F ü r  das u n ter der L a s t  P  im  B a lk e n  a u ftrete n d e  B iegu n gs-

W ird  dies m it mi((i) m u ltip liz ie rt  und d a n n  ü b er i sum m iert, m om en t M is t  a n zu setzen : 

so e rg ib t s ich  w egen
2 n

^  w v(i)m M(i)

h a t.

F
F i c o s 3 cp

F . i• 2 -pT- t g 3 cp

i =  0

X v

“ Q
2 n

2  W 0 Ö) mv I)

J, —J

i — 0 
2 n

M =  X 4 m ,

w orin  X j  n ach  unserer allgem ein en  T h e o rie  is t :

X -  J W0m 
J 4 - J  ‘ w  m

W 0 is t  d a b ei die W in k elän d eru n g, d ie  P  bei B  im  g e len k ig  g e 
d a ch ten  T rä g e r  e rzeu g t. In  diesem  ein fach en  B e isp ie le  is t  n u n :

P

^  w v (i) m , (i)
W „ =  w -

¡ = o
fe r n e r :

m

"q-w orin  e b en fa lls  ü b e r a lle  ste ifen  K n o te n p u n k te  zu  s u m 
m ieren  is t . I

M it d ieser E r m itt lu n g  d er s ta tis c h  u n b estim m ten  G rö ß en  D a m it  e rg ib t s ic h : M =  -  v  _  .  - 
is t  d ie  B e re ch n u n g  des T rä g e rs  re d u zie rt a u f d ie  A u flö su n g  1
sein es h o m o gen en  G leich u n g ssy stem s, d ie  ga n z  u n ab h än g ig  oder: 
vo n  d en  zu fä llig e n  ä u ß e re n  L a s te n  d u rch g e fü h rt w erd en  kan n .

P m

M =  + -
4. E r s t e s  B e i s p i e l :

U m  die m ech a n isch e  B e d e u tu n g  d er in  d en  allgem ein en
E n tw ic k lu n g e n  a u fg e tre te 
n en  G rö ß e n  h e rv o rtre te n  zu  
lassen , m a g  z u n ä ch s t d e r in  
A b b . 2 d a rg e ste llte  T rä g e r

F h 2 

3 J

i
i . F  ,

 ------[- 2 -p - t g 3 <p
C O S 3  <p F 2

5. Z w e i t e s  B e i s p i e l .

D ie  zah le n m äß ig e  D u rch fü h ru n g  der R e ch n u n g  m a g  an 
d u rch g erech n e t w e rd e n 3). E s  dein in  A b b . 3 d a rg este llten  P a ra lle lträ g e r  g e ze ig t w erd en ,
is t  ein  bei A  und C  fre i au f- D e r E in fa c h h e it  h a lb er so llen  d ie  K n o te n p u n k te  des U n t e r 
liegen der, d u rch  zw e i Z u g- gu rtes  als G elen k e  an geseh en  w erden , so d a ß  B iegu n gsm o m en te
Stangen  u n d  eine S tre b e  ver- n u r im  O b e rg u rt zu  berech n en  sind . D ieser soll a n  seinen

s tä r k te r  B a lk e n , d er d u rch  d ie  v e rtik a le  L a s t  P  in B  bean - E n d en  g e le n k ig  b e fe s tig t  se in ; a lso : m ( - -  U = 0  u n d
s p ru ch t w ird . m (19) =  o . D ie  der A b b . 3 in  K la m m e rn  b e ig efü g ten  Z ah len

2 m „  , , geben  d ie  Q u ersch n itte  u n d  T rä gh eitsm o m en te^ d er Stäbe^ an
D ie  Q u e r k r a ft  in  B : q  =  j — r u ft  in  den  S tä b e n  des in  cm i un d  cm 4_

bei B  g e le n k ig  zu  d en k en d en  T rä g e rs  die L ä n g s k r ä fte  h e r v o r :

in A B  und B C :  — 2 tg  <p

in A D  und D C  : +1 2 sin <p

in B D  ; —  q

D ie se  fü h ren  zu r S e n k u n g  v  des K n o te n p u n k te s  B :

l 3 I . F
h ^ r + F :2 E F  h* U  1 F t c o s 3 <p F. 

u n d  zu r W in k e lä n d e ru n g  w  des B a lk en s  bei B :

w  —  _  2  v

r- t g 3 qp | q
atkl(i, i - f  j) bezeich n e d ie  L ä n g ssp a n n u n g  im  S ta b e  ( i , i+ j ) ,  

w en n  d ie  v e r t ik a le  L a s t  q(k) im  K n o te n p u n k te  k  a n g re ift. 
D ie  M eth o d e  des R itte rsch e n  S ch n itte s  e rg ib t:

5) Dieses Beispiel ist entnommen dem Buche von Herrn Müller-Breslau, 
Die neueren Methoden der Festigkeitslehre, Leipzig 1913- B ort wird die 
Berechnung mit dem Satze vom Minimum der Formänderungsarbeit durch- 
geführt.

O b e r g u r t :

F i _ 2, i O(k)( i - 2 , i ) :

(2 n —  k —  1) (i +  1) 1

4 n

(k - f  1) (2 n —  i —  1)

4 n

n q (k) i £  k

1 i ü r

q Ck) i >  k
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U n te rg u rt:

F i,i + 2 0 k) (>.i +  2) —  j

D ia g o n a le n :

P fo s te n :

(2 n — k — i) i
411

q (k) i <  k -J- I 

fü r
Ik +  i) (2 n — i) 1 . . .  . , , , !— — --------- —  ■ q (k) i >  k  4  l

2 n sin cp

k + i  
2 n sin cp

2 n — k  — I 
2 n

k -j- I 
2 n

q (k) i <  k  +  I

fü r
q (k ) i >  k

q (k) i <  k - f  I

fiir

q (k) i >  k  +  I

A u s  den S ta b lä n g ssp a n n u n g en  kön nen  d ie  W in k e lä n d e 
ru n g en  w M (i) d es O b erg u rte s  le ich t b erech n et w erden , w en n  
die L a s t  q(k) w ir k t 4). E s  is t :

E  w (k) (i) =r,-y- [a(k) (i, i 4 - 1) —  o(k) (i 4 - 2, i 4 - 3 ]

4  ( l  +  y  ) [ ° !k> (i>1 +  3) —  ° (k) Ü —  2, i + 0 ]

+ i r  ¡ y 10 ( i — 2» >)— a<k) + 1 , 1 4- 3\j

F ern er ist:

2 n

r i o = 2 w ( t )
w  (i)

k =0

W ird  h ierin  e in g e fü h rt fü r  q (k ):

m (k 4 - 2) —  2 m (k) 4- n u k  —  2) 
1

q (k) — -

so ergeben  sich  d ie  K o e ffiz ie n te n  aik in :
2 n

W (i) =  ^  m (k)
k = 0

a ls d ie  zw eiten , n ach  k  zu  n eh m en d en  D ifferen zen q u o tie n te n  
d er w k{i). D a s  E rg e b n is  d er e in fach en  R e ch n u n g  is t:

[ 1 I 1 \
i /: 1 , . 1 ..\

\ F j—2, i ' F i 41 , i 4 3 j co s3 <p \ F i_ 2>i + 1 1 F u + J

+  t g 3 cp ( - - 1— - - f    )
\ F i.i + 1 h i + 2) i+3 /

„  h 2
■ J a i,i + 2 ■

I  1  *  7  1——._  ----------t& 3 cp     —
COS cp F ii! + 3 F i + 2, i+3

rr h “=  E - .- -  a i+ 2,i

«i.i + j = 0  fü r j 4 o , ± 2 .

D a s  1000-fache d er W e rte :

1 1 1

F i - ' . ;  ’ c o s 3 cp F , -  's,,4  1 ’ tg3<P F i., + 1

is t  in  A b b . 3 e in getra gen . D a ra u s  e rg ib t sich  d u rch  Z u sa m m e n 

fassen  d as K o e ffiz ien te n sc h em a  m it  =  0,00i6:

b  + 2, iio®E oqj io ° E a iji + , =  io6

I 271 — 127

3 327 — 172

5 448 —  253
7 596 -  323
9 666 -  323

I I 556 — 212.

13 390 -  154
15 309 —  1:17
17 226

\  i 4 ] • : o fü r j  4  0, ±  2

A u s  den e in getragen en  W e rte n  fü r  d ie  T rä g h e itsm o m e n te  
fo lg t w eiter :

E ßü F  Pi, i + 2 — F Pi 4 2,
=  I 325 S i ,3

3 313 75.3
5 284 66,7

7 267 66,7
9 267 66,7

r i 267 66,7

13 284 75.3
15 313 81,3
17 325

0 ,M + L :o  für j  4 o ,  ± 2

X =

W ird  die  A b k ü r z u n g  e in g e fü h rt:

106 

j  ’

so is t nun  das G le ich u n g ssy stem  a u fzu lö se n  (lin eare D iffe re n z e n  - 
g le ich u n g  2. O rd n u n g ):

(271 4 - X- 325) m (1)4 - (— 12 74- X- 81,3) m (3) —  0

(— i274X-8i,3)m (i)4- ( + 3274-* .3i3)m (3) +  (— i72- H - 75,3)m (5) =  o

( -  i i 7 +  X.8 i,3) m ( i 5) +  (2264 - X 325) m ( i 7) = 0

A n s t a t t  n u n  d ie  D e te r m in a n te  zu  e n tw ic k e ln  un d  d ie  
E igen-w erte a ls  W u rz e ln  d er d u rch  N u lls e tz e n  d er D e t e r 
m in a n te  s ich  ergeb en d en  G le ich u n g  n eu n ten  G ra d e s  zu  b e stim 
m en, v e r fä h r t  m an  rech n erisch  besser fo lg en d e rm a ß e n :

D ie  le tz te  der G le ich u n g en  w ird  e rs e tz t  d u r c h :

( -  117  4 - X ■ 81,3) m (15) 4 - (226 4  X ■ 325) m (17)

!=  - ( — 1 1 7 -f-X -81,3) m ( 19)

D a  d as a u fzu lö se n d e  S y s te m  h o m o gen  is t, k a n n  eine d e r U n 
b e k a n n te n  b e lie b ig  a n g en o m m en  w erd en . E s  w erd e  a lso  m  (1) =  1 

g e s e tz t5). W ir d  n u n  fü r  7. e in  ga n z  b e lie b ig e r  W e r t  X e in g e 
s e tz t, so k ö n n en  d a fü r  d ie  W e rte  111(3)...........  m ( i9) d er R e ih e

n a ch  b e rech n et w erd en . I s t  X ein e W u rz e l d er D e te r m in a n te n 
gle ich u n g, so m u ß  s ich  m (i9 ) =  o ergeben . M an  re ch n e  also  

01(19) fü r  eine R e ih e  b e lie b ige r ¿ -W e rte  au s u n d  tr a g e  die  

111(19) als F u n k tio n  d er X au f. D ie  S c h n ittp u n k te  d er s ich  e r
geb en d en  K u r v e  m it  der A c h s e  e rg ib t d ie  E ig e n w e rte  7.,. F ü r  sie 

w ird  zu r  K o n tr o lle  d ie  R e c h n u n g  w ied e rh o lt, w o b e i s ich  so g le ich  
d ie  m  (i) ergeben . Z u r  ra sch e n  S e p a ra tio n  d e r Xv is t  d a b ei 

fo lg en d e r U m sta n d  zu  b each te n . I s t  m (ig )  fü r  z w e i v e r 

sch ied en e  W e r te  7.k u n d  7.2 b erech n et w ord en , so  is t  d ie  D iffe re n z  

zw isch en  den  Z a h le n  d e r Z e ich e n w ech se l in  d en  s ich  fü r  7.j und 7.> 

ergeb en d en  m -F o lg e n  g le ich  d er A n z a h l d e r zw isch e n  L  un d  X2 
lieg en d en  E ig e n w e rte  7V  E rg e b e n  sich  in sb eso n d ere  a lso  im

vo rlieg en d en  B e isp ie l fü r  ein X n eun  Z e ich e n w ech se l in  d er 

m -F o lg e , fü r  X ke in  Z e ich en w ech sel, so lieg en  a lle  E ig e n w e rte  

im  In te r v a ll  7., X. A n  S te lle  eines B e w e ise s  m a g  es h ier g e 
n ügen , a u f d ie  g a n z  a n a lo g en  E rsch ein u n g e n  bei gew issen  
gew ö h n lich en  D iffe re n tia lg le ich u n g e n  2. O rd n u n g  h in zu w eisen , 
d ie  in  d en  b e k a n n te n  S tu rm  - L io u v ille sch e n  O sz illa tio n ssä tze n  
ih ren  A u s d ru c k  fin d e n  6).

D a s  lä s tig e  E in se tze n  d er 7.-W erte  bei d er B e re ch n u n g  

d er ccik 4  X ßik u n d  die  su k ze ss iv e  E rm itte lu n g  d e r m (i) kan n  

m an  s ich  d u rch  fo lgen d en  K u n s tg r if f  e rle ich tern . M an sch reib e  
d ie  G le ich u n g en  in  d er F o rm :

tti-i_2 +  Xßi ¡ _ 2

“ ¡,i  +  2 +  ^ 0 i , i  +  2
m (i —  2) ■

a » +  X ßü

a i , i  + 2 +  X ß ; , i+ 2
m (i) m (i4-2)

t) Vgl. Müiier-Breslau, Die neueren Methoden der Festigkeitslehre,
S. 36, oder Graphische Statik II>, S. 284-

5) Wenn die Auflösung graphisch durchgeführt wird, gibt die Freiheit 
in der Wahl von m (j) ein Mittel, um handliche Figuren zu erhalten.

®) Siehe: Journal de math. I, 2, 3 (1836— 1838).
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D an n Jcön n en  die K o e ffiz ie n te n  a u f d er lin k en  S e ite  fü r  v e rs c h ie 

den e X -W erte b equ em  au s p ro je k tiv e n  F u n k tio n s le ite rn  a b g e 
griffe n  w erden . M an  b erech n e  z. B . fü r:

Y» (>0 =
a ü +  ^ßu

“ l, i + 2 +  ^ Pi. i + 5

die drei W e rte :

YU (o) =  -
i,i+ 2

Yü ( - ! ) - •
a H —  Xßu

* i.i + 2 ~  ?+ i , i + 2

y  ( -  oo) = __

ß>., + 2

D ie se  w erd en  in  ein em  p assen den  M a ß sta b  und u n ter B e a c h 
tu n g  ihres V o rze ich en s als S tre ck e n  v o n  A  aus a u f einer G erad en  
(y.. - L eiter) a u fg e tr a g e n :

Kit*—*0

V o m  b elieb igen  Z e n tru m  P  a u s  zieh e  m an d ie  S tra h le n  
P  y.j (o), P  Yj. ( — i) und P  Yü ( — °°) und leg e  d u rch  y n (o) die 

P a r a lle le  t  zu  P  y^ ( — oo). A u f  ih r sch n eid e t P y -  ( — i) den 

P u n k t  E  ab , der m it A .== i  b e z iffe r t  w ird . M it E  y - (o) als 

E in h e it  w ird  n un  a u f t  eine regu läre  A -T eilun g h e rg este llt. 
D e r  S tr a h l P A  sch n eid e t d an n  y .{ (A) a u f d er y ..-L e ite r  ab . 

D ie  so gefu n d en en  y -W e r te  w erden , w ie  fo lgen d es S ch em a 
zeigt, u n te r  ein en  w a g erech te n  S tr ic h  geschrieben .

m (19)

J , =  -  1 + 5 4  - i o 6 (d u 4)

J 3 =  -  4 .519  • io®

Ja =  ~  2 .527  ’ io®

J 7 =  -  1.337  • i o 6

J., =  — 0,843 • 10®

J „  =  -  0,537 

J 13 =  -  0,366 

J15 =  -  °>239
Jl7 =  -  0 ,1336

10® (cm4) 
6IO

IO

IO

m (1) — 1 m (3) ( ~  —  y u ) m (5) . . . . . .  . m (I7)

—  Y n  Y 33 “ " V 5 5 ..........................  “  Y 2 n - l , 2 n - 1

—  Vl3 “ Y35 - Y 5 7   —  1

[m (6) =  —  m (1) Y13 —  m (3) y33 usw.] •

D ie  U n b e k a n n ten  erschein en  ü b e r dem  S tr ic h : m (i-{-2), 
in d em  m an  m  (i — 2) m it seinem  un teren , m  (i) m it seinem  
ob eren  y -W e rt  m u ltip liz ie rt  und d ie  P r o d u k te  a d d iert. B e i B e 
n u tzu n g  e in er R ech e n m a sch in e  b ra u c h t d a b ei o ffe n b a r je d e r  
m -W e rt  n u r ein m al e in g e ste llt  zu  w erd en .

Ic h  b erech n ete  au f diese W e ise  fü r  d as vo rlieg en d e  B e isp ie l:

D a b e i w u rd en  n a ch trä g lich  die m (i)-W erte  d u rch  M u lti
p lik a tio n  m it einer K o n sta n te n  so n o rm ie rt, d a ß  d ie  S u m m e:

, 2n

^  m'v U) w,. (i) =  1,
i r O

ist, d a  dies d ie  B e re ch n u n g  der s ta tis c h  u n b estim m te n  G rö ßen  
X,' o ffe n b a r v e re in fa ch t.

D ie  B e stim m u n g  der m(k) fü r  irgen d  einen W e r t  J k a n n  
au ch  seh r g u t grap h isch  fo lgen d erm a ß en  a u sg e fü h rt w erden . 
Z u n ä ch st w erden  die ßk k _ 2 in  einem  p assen den  M a ß sta b e  

a ls  S tre ck e n  a u f einer H o rizo n ta len  an ein a n d ergereih t. D a 
du rch  e n tste h t d ie  P u n k re ih e  — 1, 1, 3, 5 , . . . ,  2 n — 1, 2 n -f- 1 

Cß— 1.1 =  ß,3; ß-2n-i, •>.,+ 1 -  ß-’ 2n - 1)- Jedem  d er P u n k te  k  
d ieser R e ih e  w erden  n ach  V o rsch rift  der A b b . 5 drei V e r tik a le  
Uk, vk, tk z u 
geo rd n et. D ie  

K o n stru k tio n  
w ird  die m (k) e r
scheinen  lassen  
als A b s c h n itte  
a u f den V e r t ik a 
len  d u rch  die 
P u n k te  k . R e c h 
n un g sgrö ßen  
n eben P u n k te n  
a u f V e rtik a le n  
sollen  d ah er im 
m er den A b sta n d  
b ed eu ten , den 
diese P u n k te  vo n  
d er H o rizo n ta len  
h a b e n ; n ach  oben 
p o sitiv , n och  u n 
ten  n e g a tiv  g e 
re ch n e t und zu  m essen  n a tü rlich  in dem  M a ß stab , der au f 
den  b etreffen d en  V e rtik a le n  gelten  soll.

E s  sei nun m (k — 2) und m (k) b e k a n n t (es is t  im  B e isp ie l 
m  ( — 1) =  o, m  (1) b elieb ig). D ie  U n b e k a n n te  m  (k -f- 2), 
w elch e  der G le ich u n g :

Abb. 5.

Plc,k- . 2 m (k —  2) +  ßkk m (k) +  ßk> k + 2 m (k +  2) =  —  J w  (k)

[ßlck F  2 ( ß k ,  k -  2  +  ßk, k +  2 ) ]

gen ü gt, w ird  n un  b e k a n n tlich  so g e fu n d e n 7). M an sch n eid et 
d ie  V erb in d u n g  m (k — 2), m  (k) m it uk in  U v und tr ä g t  a u f tk 
vo n  der H o rizo n ta len  aus d ie  S tre c k e  v o n  d e r L än g e :

J  w  (k)____
- J » ( k )  =  -

3 (ßk, k — 2 +  ßk,k + 2)

ab . A ls  M a ß sta b  is t  dab ei zu n ehm en d as V e rh ä ltn is  d es M a ß 
sta b e s  fü r  ßk k _.2 zu  dem  fü r  m (k). D ie  V e rb in d u n g  vo n  Uk

n ach  — J <o(k) t r if f t  v k in Vk, und die V erb in d u n g  vo n

7) Vgl. Hütte Iir.

io 3 mr (i)

V ~ 1 3 5 7 9 11 13 iS 17

i =  I +  0,759 + 1 ,0 3 6 +  1,366 +  0,904 +  0,668 +  o,333 +  0,1063 +  0,0229 +  0,001 42

3 + 1 .424 +  L423 +  1,221 +  0,134 — 0,342 - 0,399 — 0,1879 — 0,0535 — 0,004 16

5 4 * 1,887 +  I .I47 +  0,152 — 0,689 — 0,514 +  0,030 +  0,1647 + o,oS6o +  0,00999

7 4-2,159 +  0,648 -0 ,7 0 0 -0 ,6 3 7 +  0,098 +  0,324 +  0,0388 — 0,0709 — 0,01822

9 4- 2,254 +  0,117 -  1,073 — 0,114 +  0,480 +  0,045 -0 ,1 4 9 2 — 0,0143 +  0,021 67

11 4-2,165 — o,444 -  0,973 +  0,498 +  0,309 -  0,307 — 0,0203 +  0,0814 — 0,01649

13 4-1,862 — 1,152 — 0,220 +  0,844 — 0,425 — 0,115 +  0,2039 — 0,0754 +  0,00809

15 + 1 ,3 8 7 — 1,618 +  0,929 +  0,093 — 0,463 - f  0,406 — 0,1968 +  0,0433 — 0,003 24

17 +  0,835 - i , 4 i7 +  1,424 -0 ,9 6 0 +  0,620 -0 ,2 8 7 +  0,1008 — 0,0174 +  0,001 06
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M it der A b k ü r z u n g : 

p(k) pz m (k)

R1ECKHOF, E X P E R IM E N TE LLE  LÖSUNG ST A T ISC H  U NBESTIM M TER SY STE M E .
D E R  B A U IN G E N IE U R

1925 H E F T  7.

m(k) m it  Vk sch n eid e t sch ließ lich  a u f d er V e rtik a le n  d u rch  k 
d ie  U n b e k a n n te  m  (k - f  2) ab . D ie se  O p era tio n  so ll k u rz  m it (1) 
b e ze ich n et w erd en .

D a s  bei (1) b e n u tzte , zu n ä ch st n och  u n b ek a n n te  w (k) m u ß  
n u n  so g e w ä h lt  w erden , d a ß  a u ch  d ie  G le ich u n g :

“ k .k -2 m (k —  2)

o d e r:

mit

a k,k -  2 m  ik —  2) +  a kk m  (k ) +  a k,k +  2 m  (k  +  2) =  w  (k ) > 

“ k.k - 2 m (k — 2) - f  a kk m (k) - f  a k k  + „ m  ( k '- f  2) zz co (k)

______“k,k+j _____
ak.k + j-

3 (Pk,k- 2  +  Pk,k + 2)

kk

ist ca(k) =  “ kk [ l l (k) +  -
1 k, k + 2 

“ kk
m (k -f- 2)

e rfü llt  is t. U m  dies zu  erreichen, sind  in  d ie  A b b . 5 noch 
z w e i V e r tik a le n  Ik und I lk  u n d  ein P ro je k tio n sz e n tru m  

Pk(J) a u f d er H o rizo n ta len  e in g e tra g e n . a k, bk , c k sind  ihre 

A b s tä n d e  v o n  d er V e r tik a le n  d u rch  k. D ie se  A b s tä n d e  h än gen  

n u r v o n  den fe ste n  Z a h le n  a  und ß ab , c k au ß erd em  v o n  J.

W ie  sp ä te r  g e ze ig t w ird , k ö n n en  a k, b k, ck so b e stim m t 

w erd en , d a ß  fo lg en d e  K o n stru k tio n  m ö glich  w ird :

V e rb in d u n g  v o n  m ( k — 2) n a ch  m (k) e rg ib t a u f Ik: A

„  A  „  m ( k + 2) „  „  I I k : B _

„  B  „  Pk(J) „  „  t k : — J co(k)

D ie se  O p e ra tio n  so ll m it  (2) b e ze ich n et w erden .

M an  n ehm e a lso  — J ca'(k) a u f tk b e lie b ig  an. D ie  O p e 
ra tio n  (1) lie fe rt  d a m it m ' (k +  2); d a ra u s  die O p e ra tio n  (2) 

den W e r t  — J w "(k) au f tk . W e n n  —  J w '(k) r ic h tig  a n g e 

n om m en  w u rd e , m u ß  — J o>"(k) m it — J co'(k) zu sa m m en 
fa lle n . I s t  d ies n ich t der F a ll ,  so -wiederhole m an  d ie  K o n stru k -

D ie  V e rb in d u n g  v o n  m  (k — 2) n a ch  m  (k) sch n eid e t au f 
je d e r  V e r tik a le n  eine S tre ck e  h  ab, d ie  eine lin ea re  F u n k tio n  
v o n  m (k  — 2) und m (k) is t :

h =  ii[ m (k )-j- ii2 111 (k — 2)

S e tz t  m a n  n u n  in  A b b . 6:

“  k,k — 2
m (k — 2) zz 1 und m (k) zz ■

‘ kk

so e rg ib t d ies p (k) =  o. L ä ß t  m an  a lso  a k v o n  d er V erb in d u n g  

d ieser m -P u n k te  a u f der H o rizo n ta le n  ab sch n eid en , so sch n eid et 
d ie  V e rb in d u n g  v o n  irg en d  z w e i P u n k te n  m (k  — 2) und m(k) 
a u f Ik d as zu geh ö rig e  p(k) ab . S e tz t  m an  fern e r:

m (k —  2) zz 1 und m (k) zz 18
k, k — 2

*kk

k, k + 2

tio n  so la n g e, bis A u sg a n g s- und E n d p u n k t a u f tk zu sa m m en 
fa llen . M an  le rn t seh r ra sch , a u f d iese  W e ise  sch n ell d ie  
r ic h tig e n  W e rte  fü r  w  (k) un d  m ( k - f  2) zu  fin d en .

D ie  a k, b k, c k w erd en  a lle  v o r  d er B e re ch n u n g  d er m -F o lgen  

so  e r m it t e lt :

so k o m m t p(k) =  1. D a m it  is t  der M a ß sta b  fü r  d ie  p(k) a u f 
Ik e rm itte lt .

A n a lo g  fin d e t  m an  b k m it H ilfe  d er P u n k te :

m (k -f- 2) zz 1 und p (k) z z -------
“ kk

und den M a ß sta b  fü r  d ie  co(k) a u f I lk  m it

m (k +  2) zz 1 und p (k) zz 1 s) ■
“ kk

D ie  V e rb in d u n g  v o n  cu(k) =  <x’kk a u f I lk  m it co(k) =  a kk 

(oder w a s  d a sse lb e  ist, m it  — ]  w (k) =  — J a kk) a u f tk lie fe rt  

e n d lich  P k (J), den n  d ie  P u n k te  co(k) a u f I lk  so llen  d o ch  zu  
P u n k te n  ca(k) a u f tk fü h ren .

F ü r  d ie  p ra k tis c h e  A u s fü h ru n g  e m p fie h lt es sich, d ie  V e r 
t ik a le n  a lle  s o fo rt  in  T u s c h e  a n zu leg en , d ie  K o n s tr u k t io n  der 
m  d a gegen  in  B le i a u szu fü h re n  u n d  m it A u s n a h m e  d es m  (2n +  x) 
im m er so fo rt w ied e r w egzu rad ieren , um  e in er V e rw irru n g  d u rch  
ü b e rflü ssig  gew o rd en e  L in ie n  v o rzu b e u g e n .

E rg e b e n  s ich  a u s  den fe s t  v o rg e sch rie b en en  a- u n d  ß- 
W e rte n  u n g lü c k lich e  L a g e n  fü r  Ik u n d  Ilk , so d a ß  s ich  sch le ch te  
S c h n ittp u n k te  e in stellen , o d er s ta r k e  e in seitige  V e r lä n g e 
ru n g en  v o n  G erad en  n ö tig  w erd en , so k a n n  m a n  ü b rigen s Ik 
b e lie b ig  in  ein e g ü n stig e  L a g e  v e rsch ieb e n  u n d  a u ch  n o ch  den 
M a ß sta b  a u f Ik b e lie b ig  p assen d  m ach en . D e m  m u ß  dann  
n a tü rlich  d u rch  eine V e rsch ie b u n g  d er m  (k — 2 )-V e rtik a le n  
R e ch n u n g  g e tra g e n  w erd en . M an  fin d e t  sie, in d em  m a n  sie  
au s Ik r ü c k w ä r ts  g en au  so k o n stru ie rt, w ie  o b en  Ik a u s  m  (k — 2) 
ge fu n d en  w u rd e .

E X P E R I M E N T E L L E  L Ö S U N G  S T A T I S C H  U N B E S T I M M T E R  S Y S T E M E  F Ü R  D E N  G E B R A U C H

IN  D E R  P R A X I S 1).

Von C hristia n  R ieckh of, D arm stadt.

d a ßZ u r L ö s u n g  d ieses P ro b lem s sind  b ereits  ein ige V ersu ch e , 
h a u p tsä c h lic h  in  A m e rik a , un tern o m m en  w ord en . D ie  h ierb ei 
e in gesch lagen en  W e g e  w aren  a b er n ic h t  d a zu  gee ig n e t u n d  w oh l 
a u ch  n ich t d a zu  b e stim m t, d a ß  das V erfa h re n  v o n  den  tech n isch  
in te ressierten  K re ise n  allgem ein  fü r  ihren  B e d a rf b e n u tz t  w erden  
k o n n te .

s) In der Abb. 6  wurde statt I der W ert 1/o bezw. */6 genommen, um 
handliche Abmessungen zu bekommen.

■) Vgl. Rieckhof, „Nupubest“, experimentelle Lösung usw., heraus
gegeben von der Herstellerin, A.-G, für Baubedarf, Darmstadt, Ludwigstr. IJ-

D ie  U rsach e  la g  h a u p tsä ch lich  d a rin , d a ß  die  V e r fa h re n  
n ich t e in fa ch  un d ü b e rs ich tlich  g e n u g  w aren . A n  e in er v e r 
k le in e rte n  S ta b w e rk sn a c h b ild u n g  ste llte  m a n  irg en d w elch e  
G r ö ß e n  (D u rch b iegu n gen , V erd reh u n g en , K rü m m u n g sra d iu s  
o d e r dergl.) fe s t, d ie  u n ter d er E in w irk u n g  e in er L a s t  en tstan d en , 
deren G rö ß e  m an  d u rch  A n h ä n g u n g  v o n  G ew ich te n  o d er d ergl. 
erzeu gte. U m  aus den gefun den en  D u rch b ie g u n g en  u sw . die 
M o m en te  zu  e rm itte ln , m u ß te n  a u ch  d ie  T rä g h eitsm o m en te  der 
S tä b e  un d  d er E la s tiz itä ts m o d u l des zu r N a ch b ild u n g  ver- 
w en d efe n  M a teria ls  b e stim m t w erd en . A u ß e rd e m  b e sch rä n k ten
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sich  d ie  U n tersu ch u n g en  n u r a u f ein ige b e stim m te  B e la stu n g s
fä lle  (E in ze llasten  und ein ige sym m etrisch e  B elastu n gen ), d a  es 
seh r sch w ierig , j a  fa s t  u n a u sfü h rb a r ist, eine b e lieb ige  B e 
lastu n g, w ie  z. B . e in e S tre ck e n la st, D re ie ck s la st  oder so gar eine 
k o m b in ierte  B e la stu n g , d u rch  ein e R e ih e  d ich t n ebeneinan der 
w irk e n d er E in z e lk rä fte  zu  ersetzen.

M an w a r bei a lle n  b ish er un tern om m en en  V ersu ch en  zu 
seh r den  b e k a n n te n  R ech n u n g sve rfa h re n  zu r E rm itte lu n g  von

Abb. 1. Kasten mit vernickelter Apparatur.

D u rch b ie gu n g en , V erdrehu n gen , V ersch iebun gen  usw . n ach 
gegan gen . E in e  e xp erim en telle  L ö su n g  d u rfte  a b er n ich t auf 
d er G ru n d la ge  der zah len m äß ig en  B e re ch n u n g  a u fg e b a u t w erden, 
sondern  h ierfü r m u ß te  erst e ine vo llk o m m en  n eue G ru n d lage  
gesch affen  w erden .

B e i dem  neuen V e rfa h re n 2) w ird  w äh ren d d es  gan zen  A rb e its . 
V organ gs m itk e in e r einzigen  ab so lu ten  G rö ß e g e a rb eite t. S e lb std ie  
G rö ß e  d er an greifen d en  K r a ft  is t b e lie b ig  und b le ib t un bek an n t.

D ie  A r b e it  w ird  d a d u rch  so  e in fach, d aß  d ie  in  A b b . i 
ge ze igte  A p p a ra tu r  zum  H a n d w e r k s z e u g  d e s  I n g e n i e u r s  
w ird . D ie  A p p a ra tu r  t r ä g t  den N a m en  „ N U P U B E S T "  =  
„N u llp u n k tb e s tim m e r ''. M i t  d ie s e m  e in e n  W o r t  i s t  d ie  
G r u n d l a g e  d e s  n e u e n  e x p e r i m e n t e l l e n  V e r f a h r e n s  
b e r e i t s  b e z e i c h n e t .

M it H ilfe  der N u p u b e sta p p a ra tu r w ird  das zu  u n ter
su ch en d e s ta tisch  u n b estim m te  T ra g w e r k  in  verk le in ertem  
M a ß sta b e  n ach  F o rm , S te ifig k e itsv e rh ä ltn is , K n o te n p u n k ts 
und A u fla g erb ed in g u n g e n  n ach geb ild et, die A u fla g e r  m it H e ft- 
zw ecken  am  Z e ich e n b rett, a u f dem  die  N a ch b ild u n g  liegt, 
b e fe stig t  u n d  die K ra fta n g r iffsv o rrich tu n g  zu r W irk u n g  g eb ra ch t. 
E s  e n ts te h t a lsd an n  eine n atu rge treu e  N a ch b ild u n g  der B ie g e 
linie. D iese  w ird  a u f d ie  zeichn erische U n te r la g e  übertragen , 
w o ra u f d an n  v o n  d e r  e l a s t i s c h e n  B i e g e l i n i e  d ie  W e n d e 
p u n k t e  e r m i t t e l t  w e r d e n .  D iese  sind die M o m en tn u llpu n k te  
u n d  h ab en  d ie  W ir k u n g  v o n  G elenken . D u rch  d ie  G elen ke 
(N u llp u n kte) w ird  das s ta tisch  u n b estim m te  S y ste m  in  e in e  
A n z a h l  e i n f a c h e r ,  s t a t i s c h  b e s t i m m t e r  S y s t e m e  z e r 
l e g t ,  w elch e  jed e s  fü r  sich  n ach  den ein fachen  R egeln  der E le 
m e n ta rs ta tik  b e h a n d e lt w erden (vergl. B e isp ie l i ,  A b b . 3 d).

D i e  L a g e  d e r  M o m e n t e n n u l l p u n k t e  i s t  u n a b 
h ä n g i g  v o n  d e r  G r ö ß e  d e r  a n g r e i f e n d e n  K r a f t .  
D ieses g e s ta lte t  den A rb e its v o rg a n g  noch besonders ein fach, 
d a  die an  d er S ta b w e rk sn a c h b ild u n g  zu r W irk u n g  geb rach te  
K r a f t  b e lie b ig  gro ß  sein k a n n  und m an  die G rö ß e  ü b erh au p t 
n ich t zu  bestim m en  und zu  kenn en  brau ch t.

F ü r  d ie  L a g e  d e r  M o m en ten n u llp u n k te  is t es fern er ohne 
E in flu ß , w ie  gro ß  d er E la stiz itä ts m o d u l des M ateria ls und w ie 
gro ß  das T rä g h eitsm o m en t der S ta h ls tä b e  ist. A u c h  h ierdurch 
k o m m t ein e R e ih e  v o n  sch w ierigen  E rm itte lu n g en  in  F o rtfa ll, 
und das V e rfa h re n  lä ß t  sich  m it ä u ß e rst k leinem  Z eita u fw an d

2) Durch Deutsches Reichspatent und Auslandspatentanmeldung ge
schützt.

d urch füh ren , zum al a u ch  die A p p a ra tu r  die Z u sa m m e n stellu n g  
der S ta b w e rk sn ach b ild u n g e n  in  w en igen  M in uten  erm ö glich t.

D ie  E rm itte lu n g  der M o m en ten n u llp u n k te  e rfo lg t ze ich n e 
risch  oder exp erim en tell ohne irgen d w elch e F e in m e ß a p p a ra te  
a u f  seh r ein fach e W eise (vgl. d ie  B eisp iele).

D e r W irk u n gssin n  d er M om en te und K r ä fte  is t an  der 
B iegelin ie  sehr a u g e n fä llig  zu  erkenn en.

S in n en tste llen d e  F eh ler sind e in fach  ausgeschlossen, 
und alle  V erg le ich e  d er exp erim en tellen  E rg eb n isse  m it  den 
rein rechn erisch e rm itte lten  h aben  eine seh r g u te  Ü b e re in 
stim m u n g g eze igt. D ie  A b w e ich u n g e n  sind d u rch w eg  u n ter 
5 v H , w obei zu  b e ach te n  ist, d aß  die A b w e ich u n g e n  n ich t 
a lle in  als U n g en au ig k eiten  der exp erim en te lle n  L ö su n g  zu 
b e trach ten , sondern sicher ebenso o ft  a u f die rechn erischen  
U n g en au ig k eiten  zu rü ck zu fü h ren  sind, gan z beson ders dann, 
w en n  d ie  gesu ch te  G rö ße rechn erisch  au s der D ifferen z  
zw eier größeren  Zahlen  gefun den  w ird , w ie  zum  B e isp ie l:

M b =  M a  — M c =  2,465 — 2,348 =  0 ,1 .1 7  tm  

W u rd e  hierin M a  um  n u r 1 v H  zu groß und M c um  nur 
1 v H  zu k le in  e rm itte lt, w as noch als au ß ero rd en tlich  genau 
bezeich n et w erden  kann, so w ürde

M b =  (2,465 +  1 vH ) -  (2,348 — 1 vH )

M b =  2,49 — 2,325 =  0,165 tm  

gegen vo rh er 0 ,1 17  tm , w as e in e r rech n erisch en  A b w e ich u n g  
v o n  über 40 v H  b ezogen  a u f 0 ,1 17 , en tsp rich t.

G erade diese F o rm el k o m m t bei K n o te n p u n k te n  an 
denen  3 S tä b e  anschließen, stän d ig  vor.

A b b . 2 ze ig t  e ine S ta b w erk sn ach b ild u n g, bei w elch e r die 
h a u p tsä ch lich  vo rko m m en d en  A u fla g er- und K n o te n p u n k ts 
n ach b ild u n gen  g e ze ig t sind.

M it 1 sind  d ie  S ta h ls tä b e  (U hrfederban dstah l) b eze ich n et. 
Ih re  S tä rk e  is t so zu  w äh len , d a ß  das V e rh ä ltn is  ihrer T rä g h e its 
m om ente un terein an d er das g leiche ist, w ie  das des zu u n ter
suchenden S ta b w erk es.

2a, 2b und 2c sind A u flag ern a ch b ild u n gen .
E in  R o llen la g er  (2a) w ird  m it einem  S ta b  n ach geb ild et, in 

dessen oberem  E n d e  ein  m it S ch litz  und S ch ra u b e  verseh en er 
H a lte r  d reh b ar b e fe s tig t  is t. D e r S ta b  w ird  am  u n teren  E n d e  
w ied er m it einer großen  H e ftzw e ck e  drehbar am  R e iß b re tt

Abb. 2.

b efe stig t. D ie se  V o rr ich tu n g  lä ß t  eine H o rizo n ta l- aber keine 
V e rtik a lv e rsch ie b u n g  b e i g le ich zeitiger V erd reh b a rk eit zu, 
w as dem  W esen  eines R o llen la gers  e n tsp rich t. D a s  G elen k lag er 
2b b e ste h t aus einer G ru n d p la tte , an  w elch er ein H a lte r  w ie  bei 
2a d reh b a r b e fe s tig t  is t. D ie  G ru n d p la tte  h a t  an  den  E c k e n  v ie r  
B o h ru n gen , sie w ird  m it H e ftzw e ck e n  u n versch ieb lich  am  R e iß 
b re tt  b e fe stig t. A u s  d er gleichen  V o rrich tu n g  w ird  a u ch  das 
feste in gesp a n n te  A u fla g e r  (2c) g eb ild et. H ie rfü r b e s itz t  die
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G ru n d p la tte  zw ei seitlich e, hoch steh en d e S ch en kel, d u rch  w elche 
eine z w e ite  S ch ra u b e  gegen  d ie  S ch ra u b e  des H a lte rs  g e fü h rt 
w ird , um  d a d u rch  ein e V erd reh u n g  des H a lter?  zu verh in d ern . 
D a  die M ö g lich k eit b e ste h t, d a ß  tro tzd e m  n och  eine u n b ea b sich 
tig te  gerin ge  V erd reh u n g  e in tr itt , w ird  die  S te llu n g  des A u f
lagers am  üb ersteh en d en  E n d e  des S ta h ls ta b e s  m itte ls  eines 
W in k e lh a lte rs  (5), w elch er w ied er am  R e iß b r e tt  b e fe stig t  w ird, 
f ix ie rt. A u c h  die k le in sten , u n b ea b sich tig te n  V erd reh u n gen  
lassen sich  d a m it festste llen  un d d u rch  A n zieh en  d e r S ch ra u b e  
rü ck g ä n g ig  m achen.

D ie  K n o te n p u n k tsn a ch b ild u n g  fü r  re ch tw in k lig e  S ta b 
v e rb in d u n ge n  {3b) b e ste h t e in fach  aus einem  vie re ck ig en  
K lo tz  m it S ch litzen  und S ch ra u b en .

B e i der K n o te n p u n k tsn a ch b ild u n g  fü r  A n sch lü sse  u n ter 
b e lieb igem  W in k e l (3a) is t  e in e G run d 
p la tte  m it einem  R in g  versehen, 
diesem  R in g  w erd en  H a lter 
in  w elch en  d a n n  die S ta h ls tä b e  b efestig t 
w erden .

D e r K ra fta n g r iffs s ta b  (4) is t  eine ä h n . 
lieh e V o rr ich tu n g  w ie  d e r  R o llen la g ersta b .
U m  eine gen au e E in ste llu n g  zu  erm öglich en , 
is t  er am  oberen  E n d e  m it e in e r S ch neide 
versehen .

M it diesen a u ß e ro rd en tlich  e in fach  zu 
h an d h ab en d en  V o rk eh ru n g e n  lä ß t  sich  schn ell

D e r  N u llp u n k t h a t  d ie  W irk u n g  ein es G elenkes. D u rch  
d asselbe  w ird  das s ta tisch  u n b estim m te  T rä g e rsy ste m  in zw ei 
s ta tis c h  b e stim m te  T rä g e rs y s te m e  zerlegt, und zw a r e n tste h t 
v o m  N u llp u n k t b is zu m  rech ten  A u fla g e r  ein  gew ö h n lich er 
T rä g e r  a u f zw e i d reh baren  A u fla g e rn  und v o m  N u llp u n k t 
b is zum  ein gesp an n ten  A u fla g e r  e in  e in seitig  feste in g e sp a n n te r 
F re iträ g er .

D e r b e id erse itig  ge len k ig  ge lag erte  T r ä g e r  is t m it der 
E in ze lla s t  P  =  5 t  b e la stet, u n d  der A u fla g e rd ru c k  am  G e 
len k  (N u llp u n kt) errech n et s ich  u n ter E in fü h ru n g  d er Z a h le n 
grö ßen  n a ch  dem  e in fach en  H e b ela rm g ese tz  zu

Abb. 3

je d e s  g e w ü n sch te  S ta b sy s te m  in  ve rk le in ertem  M a ß sta b  n a ch 
bilden.

D ie  A rb e itsw e ise  se lb st soll z u n ä ch s t an  einem  gan z e in 
fa ch en  B e isp ie l e rk lä rt  w erd en .

E in  h o rizo n ta le r  T rä g e r  (A b b . 3b), d er im  lin k en  A u fla g e r  
fest, d . h . u n v e rd re h b a r e in g e sp a n n t is t  u n d  am  re ch te n  E n d e  
ein  R o lle n la g e r  b e s itz t, w ird  d u rch  ein e E in ze lla st  P  =  5 t  
b e la s te t . A b b . 3a ze ig t, w ie  d ie  N a ch b ild u n g  m it  d er N u p u b est- 
a p p a ra tu r  h e rg este llt, m it  e in e r  b e lie b ig  gro ßen  E in ze lla s t  
b e la ste t, v e rb o g e n  und die  K r a fta n g r iffs v o rr ic h tu n g  e in fach  
m it  e in er H e ftz w e c k e  am  Z e ich e n b rett b e fe s tig t  is t. A m  lin k en  
e in gesp a n n ten  A u fla g e r  is t d ie  V erd reh u n g  g le ich  N u ll, d . h. 
d ie  T a n g e n te  b le ib t  h o rizo n ta l.

N a ch d e m  die  B ie g e lin ie  a u f d ie  zeich n erisch e U n terlag e  
ü b e rtra g e n  is t  (A b b . 3c), w ird  a n  die  B ie g e lin ie  ein e h o rizo n ta le  
T an gen te , g e zo g en  u n d der B e rü h ru n g sp u n k t b estim m t. In  der 
M itte  zw isch e n  B e rü h ru n g s p u n k t un d  E in sp a n n a u fla g e r lieg t 
d e r W e n d e p u n k t d e r e la stisch en  L in ie , das is t  der M om enten- 
n u llp u n k t. D ie  L a g e  e rg ib t sich  au s d er G le ich h eit der 
M o m e n te n fläch en  lin k s  u n d  re ch ts  v o m  N u llp u n k t (vergl. 
A b b . 3d).

H ie rtn it b erech n et sich  das M om en t u n te r  d er E in z e lla s t  P  zu

Mp =  2,69 ■ 2 ,57 6,92 tm

D a s  E in sp a n n u n g sm o m e n t a m  A u fla g e r  w ird  d a m it:

M  =  2,69 • 2,43 =  6,53 tm

A u s  d e r B ie g e lin ie  is t ga n z  a u g e n fä llig  d e r R ich tu n g ssin n  der 
M om en te und K r ä fte  ers ich tlich . A m  E in sp a n n u n g sa u fla g e r  
w ird  d er A u fla g e r d ru c k  so gro ß , w ie  d e r  D r u c k  am  G elen k  
(N u llp u n k t), w äh ren d  am  re ch te n  R o lle n la g e r  der A u fla g e r 
d ru ck  sich  e rg ib t  zu

B  =  . ^  =  3,3 i ,

R ein  rechn erisch  e rg ib t  s ich :

F e ld m o m e n t u n ter P  zu  Mp — +  6,96 tm  
E in sp a n n u n g sm o m e n t M  =  —  6,44 tm

D ieses B e isp ie l soll zu n ä ch st n ur d en  ä u ß e rs t e in fach en  
A rb e its v o r g a n g  u n d das P r in z ip  des n euen  V erfah re n s erläu tern .

Abb. 3 d.

P=5f it

Abb. 3 b.
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S p ä te r  w erd en  dann  au ch  B eisp iele  fü r k o m p lizierte  S y stem e  
d u rclige fü lirt.

B e i e tw as k o m p lizierterem  S y ste m  s te llt  das r e c h n e r i s c h e  
V erfa h re n  große A n fo rd e ru n g en  an die- geistige  A rb e itsk ra ft, 
zu m a l dabei die gerin gste  ä u ß ere  S tö ru n g  an  die N erv en  geh t.

W ie  le ic h t  is t bei der erforderlichen  um fangreichen  R ech en 
a rb e it  e in  k le in er und doch  au ssch laggeb en d er F eh ler, in  F o rm  
eines v e rk e h rte n  V o rzeich en s oder einer fa lsch en  K om m a-- 
Stellu ng ge m a ch t, w o d u rch  eine ta g e la n g e  A r b e it  vergeben s 
w ar. W en n  dann  n och  d er A u ftra g g e b e r  a u f schn elle  F e r t ig 
s te llu n g  der A r b e it  d rän gt, d an n  g e h t es so gar g e w a ltig  an  die 
N e rv en .

D iese  E rfa h ru n g  w ird  je d e r  in  der P ra x is  steh en de In gen ieu r 
g e m a ch t haben .

W ie  die B e sch re ib u n g  und das B eisp iel zeigen , sind  die 
G ru n d zü ge des neuen V erfah ren s seh r ein fach . Sie verlie re n  
a u ch  b e i dem  ko m p liziertesten  S y ste m  (vergl. A b b . 4a, 4b und 
4c) n ich ts  an  Ü b e rs ich tlich k e it, d a  es sich  j a  im m er n u r um  die 
A u f s u c h u n g  d e r  M o m e n t e n n u l l p u n k t e  h a n d e l t ,  w a s  
r e i n  e x p e r i m e n t e l l  o h n e  B e n u t z u n g  i r g e n d e i n e r  
Z a h l  o d e r  R e c h n u n g  e r f o l g t .

G r u n d s ä t z l i c h e  F e h l e r  s in d  e i n f a c h  a u s g e 
s c h l o s s e n  u n d  d e r  G r a d  d e r  G e n a u i g k e i t  i s t  e in  s e h r  
g u t e r .

D ie  A r b e it  kan n  je d e rz e it  u n terb ro ch en  und sp ä ter ohne 
S ch w ierigk eiten  fo rtg e fü h rt w erden . S ie  is t  so ga r so ein fach , 
d aß  der K o n stru k te u r  sich  m it jem a n d em  g le ich zeitig  ü b er ein 
anderes T h e m a  u n terh a lten  kann.

D I E  E L A S T I S C H E  S C H I E N E N U N T E R S T Ü T Z U N G .

Von F in a n z- u n d  B a u ra t a. D. Scheibe, K lotzsche b. Dresden.

In  H e ft  17, 1920, S, 514 dieser Z e its c h rift  w u rd e  d ie  erste 
A n re g u n g  d ieses G eg en sta n d es e rö rte rt. Im  fo lgen d en  so ll 
ü b e r den F o rtg a n g  und je tz ig e n  S a ch sta n d  b e rich te t w erd en : 

N a ch d e m  im  M a te ria lp rü fu n g sa m te  d er D resd en er T e c h 
n ischen  H o ch sch u le  V ersu ch e  b e tre ffs  des e lastisch en  V erh a lten s 
d er H o h lsch w elle  u n ter ru h igen  D rü ck en  v o ran gega n gen  w aren, 
w u rd e -im  J u n i 1921 ein D a u e rv erg le ich  d er H oh lsch w elle  m it

e in er T ro gsch w e lle  begon n en , 
der d a ra u f a b zie lte , n a c h zu 
w eisen , w elch e  F o lg e w irk u n g e n  
d ie  vo n  den F a h rzeu g en  a u s
ge ü b ten  S tö ß e  in b e zu g  a u f 
d ie  S ch ien en b efestig u n g , die 
S ch w elle  und d ie  B e ttu n g , 
v e rg le ich sw eise  h e rv o rru fen . 
Z u  diesem  Z w eck e  w aren  au f 
zw ei gem a u erten  F u n d am en ten  
je- ein eisen arm ierter H o lz 
k a sten  v o n  0,50/0,35/3,20 m 

W e ite , H ö h e  und L ä n g e  a u fg e ste llt, in denen  in  G ra n it
s te in sch la g  eine T ro g sch w e lle  un d  eine H oh lsch w elle  b e 
tr ie b s m ä ß ig  e in g e b e tte t  und v e rm itte ls  d e r zugeh ö rigen
B e fe stig u n g sfo rm  m it  je  einem  S ch ien en stü ck e  vo n  1,2 m 
L ä n g e  ve rb u n d e n  w ar. Q u er v o r den  B e ttu n g s k ä s te n  la g

Abb. 1.

1. B e i der T ro gsch w elle  w ar d ie  sech sfach e U m w a n d lu n g  des 
S tein sch la ges zu  S ta u b  und die seh r un ru hige L a g e ru n g  
in d er B e ttu n g  besonders a u ffä llig , w ä h le n d  d as L a g e r  
d er H o h lsch w ellen  im  S tein sch la g e  sich  der F o rm  des 
S ch w ellen b o d en s a n g e p a ß t und eine eben e O b erflä ch e  
erh a lten  h a tte . D ie  H oh lsch w elle  w a r  s a tt  und fest m it 
dem  B e ttu n g sste in sch la g e  um geben  und w ies eine b e
m erken sw erte  R u h ela g e  im  G eg en sätze  zu r T ro gsch w e lle  
auf.

2. D ie  E in sen ku n g  der T ro gsch w elle  u n ter der Sch ien e 
in die B e ttu n g  in fo lge  der S ch la g w irk u n g e n  b e tru g  (bei 
10 cm  kü rzerem  V o rk o p fe  als bei der H ohlschw elle) 
439 m m  und bei d er H o h lsch w elle  4,4 m m .

3. D ie  Sch ien e a u f d er T ro g sch w e lle  m u ß te  im  L a u fe  der 
S ch la g b e a n sp ru ch u n g  20 m al neu b e fe stig t w erden , 
w äh ren d  sich bei der H oh lsch w elle  n ur ein d reim aliges 
m ä ß iges N a ch zieh en  der H a k en sch ra u b en m u ttern  n ötig  
m a ch te  und

4. D e r G e w ich ts v e rlu s t d er B e fe stig u n g ste ile  in fo lge  der 
A b n ü tz u n g  d u rch  d ie  S ch la gw irk u n gen  w a r bei der 
T ro g sch w e lle  3,5 m al grö ß er als bei d e r H o h lsch w elle.

D ie se  E rg eb n isse  des D a u e rv erg le ich es  ließ en  erw arten , 
d a ß  auch  a u f  d er in zw isch en  e in gerich teten  V erg le ich sstre ck e  
m it dem  T ro gsch w e llen o b erb au  im  1 : 55 fa llen d en  G ö rlitze r

die  e le k trisch  b e w e gte  A n trie b v o rrich tu n g , die w ech selw eise 
zw e i H ä m m e r h o b , d ie  in  Z e ita b stä n d e n  vo n  5 Sek. m it einem  
S ch la g m o m en t v o n  34,5 kg/m  in einem  W in k e l vo n  450 a u f die 
F a h rk a n te n  d er Sch ien en  n iederfielen  u n d  d a m it a u f eine L o c k e 
ru n g  d er S ch ien en b efe stig u n g  w irk te n . U m  d ie  V ersch ieb u n g  
d e r b e id en  S ch w ellen  d u rch  d ie  Sch lä ge  in ih rer L ä n g srich tu n g  
zu  verh in d ern , stan d en  die  fre ien  E n d en  beider Sch w ellen  
m itte ls  je  e in er P u ffe rfe d e r  m it dem  festen  B e ttu n g sk a sten  in 
V erb in d u n g.

Im  H e ft  7, 1923 des , .O rgan  fü r die  F o rts ch r itte  des E isen 
bah n w esen s“  w ird  seiten s des P rü fu n g sa m tes  berich tet, w as der 
V erg le ich  n ach  einer E in w irk u n g  vo n  je  186000 Sch lägen  er. 
geben  h a tte , und z w a r:

E in fa h rtsg le ise  n ach  B a h n h o f D resd en -N  sich  G ü n stig es fü r 
d ie  H oh lsch w ellen  zeigen  w erde. D a s  h ier m it H ohlsch w ellen  
au sg e rü stete  225 m  la n g e  V erg le ich sg le is  tr u g  in  einem  D r itte l 
d ie  O ld en b u rgisch e  B e fe stig u n g sfo rm  m it Q u errip p en  und 
zw isch en liegen d en  P a p p c lh o lzp lä ttch e n , im  zw e ite n  D r itte l die 
b a d isch e  B e fe stig u n g sfo rm  ohne Z w isch cn lag en  u n d im  d ritte n  
D r it te l  d ie  vo m  V erfasser zu n äch st- vo rge sch lag en e  e in fach e 
F a s s u n g  d er S ch ie n e n fu ß rä n d e r d u rch  u n gle ich a rm ig e  K lem m - 
p la tte n  (auch u n ter A n w e n d u n g  vo n  H o lzzw isch en lagen ). — 

N a ch  u rsp rü n glich er M einun g des V erfassers so llte  die 
e la stisch e  W irk u n g  d er beiden H ä lfte n  des S ch w ellen bo d en s in 
d er B e ttu n g  bei den  B e tr ieb sstö ß en  gen ügen, d ie  m it einem  e tw a s  
län geren  S ch rau b en sch lü sse l erzeu g te  festere  A u fp ressu n g  der
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Sch ien e a u f d ie  H o h lsch w e lle  d a u ern d  zu  e rh a lten . D ie  seh r 
s ta rk e  B e a n sp ru ch u n g  des G leises le h rte  je d o ch , d a ß  d ie  e la s ti
sch en  B e w e g u n g e n  d e r S ch ien en  un d des S ch w e llen q u ersch n itts  
u n ter den W irk u n g e n  d e r vo rsch re iten d en , g eb rem sten  R ä d e r 
die  H o lzzw isch en la g en  zersch lissen  un d h erau ssch o b en  und 
d a m it eine L o c k e r u n g  d e r S ch ien en b efe stig u n g , w en n  a u ch  in  
w esen tlich  gerin gerem  M aße, h e rb e ifü h rte n , a ls  beim  O b erb au  
a lte r  B a u w eise . B e i d em  S tre c k e n te ile  m it d er ba d isch en  B e 
fe s tig u n g  e n tsta n d  in fo lg e  d e r d o ch  n och  vo rh a n d e n en  E r 
sc h ü tte ru n g  der H o h lsch w e llen d eck e  ein  te ilw e ise r  S e lb str ü c k 
g a n g  d e r S ch ra u b e n m u tte rn  un d d e m zu fo lg e  e b en fa lls  eine 
teilw eise  m ä ß ige  L o c k e ru n g  d e r S ch ien en b efe stig u n g .

D ie se  T a ts a c h e n  fü h rte n  zu d er P ro b ea n w e n d u n g  der 
s t a r r e n  S cn ien en b e fe stig u n g  a u f drei S ch w ellen  d e r H o h l- 
sch w elle n -P ro b e streck e , u n ter der eine A u fp re ssu n g  d er Sch ien e 
m it m in d esten s io  ooo k g  m itte ls  s tä rk e re r  H a k e n sch ra u b en , 
v e rs tä rk te r  S ch w e llen d eck e  u n d größerer, u 'ngleicliarm iger 
K le m m p la tte n  zu  v e rste h en  is t. Im  M a te ria lp rü fu n g sa m te  der 
D resd en er T ech n isch en  H o ch sch u le  w u rd e  fe stg e ste llt , d a ß  
z w e i A rb e ite r  la u t  eines z w isch e n g esch a lte te n  D y n a m o m e te rs  
je  50 k g  Z u gk raft, a u fw en d en d  an  einem  1,2 m  lan g en  S ch ra u b e n 
sch lü ssel bei A ch t-S e ch ste l-M u tte ru m d re h u n g e n  der 29,2 m m  
sta rk e n  H a k e n sch ra u b e  einen Z u g  v o n  8000 k g  (noch u n ter der 
S treck g ren ze) h e rv o rb rin g e n , der o b ig e  A u fp re ssu n g  e rg ib t. 
D ie  s t a r r e  B e fe s tig u n g  is t  also  a u f  d er S tre c k e  le ich t a n w en d 
bar.

D iese  s ta rk e  A u fp re ssu n g  d er S ch ien e  a u f  d ie  H o lilsch w elle  
e rg ib t d ie  d a u ern d e  V erein igu n g  b eid er zu  einem  elastisch en  
G an zen . D ie  a u f den S ch ien en k o p f ge fü h rte n  S tö ß e  gehen 
d esh alb  u n ve rm in d e rt d u rch  d ie  V ere in ig u n g sste lle  h in d u rch  
und v e rse tze n  d ie  beiden  S ch w ellen b o d en h ä lfte n  in  gerin ge, fü r 
den Z u sa m m e n h an g  des G an zen  u n sch ä d lich e  S ch w in gu n gen , 
d urch w elche d ie  S tö ß e  v ö llig  a u fg e ze h rt w erden . B e i d er n ic h t
s ta rre n  B e fe stig u n g  d a gegen  r ic h te t  sich  e in  T e il  d er S to ß k r ä fte  
u n ter B e n u tz u n g  der in d er B e fe stig u n g sste lle  vo rh an d en en  
B e w e g u n g sm ö g lic h k e ite n  m it  E r fo lg  a u f d ie  L o c k e ru n g  der 
V erb in d u n g.

D e r  N u tz e n  d er sta rre n  S ch ien en b efe stig u n g  a u f d er 
H o h lsch w elle  (auf ein er u n ela stisch en  Sch w elle  is t  sie  n ich t 
a n w en d bar) b e ste h t, w ie  u. a . zu m  T e il  d er A u ge n sch ein  a u f 
d e r D resd en er P ro b e s tre ck e  an  a n g eb rach te n  Z e ig e ra p p a ra te n  
leh rt, neben  d er a u ß e ro rd en tlich en  R u h e la g e  der S ch w elle :

1. In  e in er ra sch  w ied er zu rü ck ge h e n d en  V o rw ä r ts v e r
d rü ck u n g  des Q u e rsch n itts  b e im  Ü b e rg a n g  ein es g e 
brem sten  R a d e s  (also B e se itig u n g  je d e r  W a n d eru n g ).

2. In  der v o l l s t ä n d i g e n  A u fz e h r u n g  d e r S to ß k r ä fte , 
w o d u rch  d ie  E rh a ltu n g  d er sta rk e n  S ch ra u b en sp an n u n g  
und d ie  V erh in d eru n g  des s e lb s ttä tig e n  R ü ck g a n g e s  der 
H a k e n sch ra u b e n m u tte rn  g e w ä h rle is te t  w ird .

3. In  d er B ild u n g  eines g u te n  W ä rm eleiters, d er d ie  g e fä h r
lichen  W ä rm ea n h ä u fu n g e n  in  d e r F a h rsch ie n e  bei 
S o m m e rh itze  in  d ie  B e ttu n g  a b fü h rt  u n d  d a m it  G le is
v e rw e rfu n g e n  v o n  vo rn h erein  a u ssch ließ t.

4. In  d er nach P u n k t  1 u. 3 gegeben en  U n m ö g lich k e it  vo n  
L ä n g sb ew e g u n g e n  d er S ch ien en  ü b e r d ie  S ch w ellen . 
D e m n ach  is t  d ie  W e g la ssu n g  d e r L ü ck e n  in  d en  S ch ie n e n 
stö ß en  un d d er im  G efo lge  dieses U m sta n d es  w a h rsch e in 
lich en  V e re in fa ch u n g  d er S to ß k o n stru k tio n e n  d u r c h 
fü h rb ar. D ie  W ä rm ew irk u n g en  in  d en  S ch ien en län gen  
w erden  durch d ie  e la stisch en , kleinen  Q u e rs ch n itts 
än d eru n g en  d er H o b lsch w elle  au sgeglich en .

5. Im  W e g fa ll d e r N o tw e n d ig k e it  d er W ie d erh o ch sto p fu n g  
ein gesu n ken er S ch ien en stö ß e

6. In  w esen tlich e r V errin g e ru n g  d e r S ch ien en a b n u tzu n g  
in fo lg e  der e lastisch en  F o rm ä n d e ru n g  des S ch w e llen q u er
sc h n itts  beim  V o rsch re ite n  d e r R a d ste llu n g .

7. In  der E rm ö g lich u n g  d e r V erm in d eru n g  d e r S to ß z u 
sch lä g e  bei d er D im e n sio n ieru n g  d e r K o n stru k tio n ste ile  
der E isen b rü ck e n  d u rch  A n w e n d u n g  v o n  B e ttu n g s 
k ä s te n  fü r  d ie  H o h lsch w ellen  a u f d en  eisern en  B rü ck e n .

8. In d er B e se itig u n g  d e r sch ä d lich e n  S to ß w irk u n g e n  bei 
D re h sc h e ib e n a u ffa h rte n  usw . d u rch  V e rw e n d u n g  der 
H o h lsch w e llen  in  B e ttu n g s k ä s te n  usw .

D e r  fü r  d ie  E rz e u g u n g  der sta rre n  S ch ien en b efe stig u n g  
erfo rd erlich e  sta rk e  S ch ra u b e n a n zu g  e rfo rd e rt ein e G le ich 
g e s ta ltu n g  d e r S tä rk e n  e in erseits d er K le m m p la tte  u n d  an d e re r
seits  d e r S ch w e llen d eck e . D ie se  w ird  aus G rü n d en  d e r E is e n 
ersp arn is h ie r a ls  beson dere  V e r s tä r k u n g s p la tte  zw isch en g e
s c h a lte t  und is t  so n ach  n ich t v e rg le ich b a r m it  der m it R e c h t  
ab zu leh n en d en  U n te r la g s p la tte  im  frü h eren  S in n e, d ie  led ig lich  
ein e bessere D r u c k v e rte ilu n g  a u f d ie  S ch w e lle  b e zw eck te . 
D ie  V e r s tä r k u n g s p la tte  v e r m itte lt  g le ich ze itig  d ie  S c h rä g 
ste llu n g  d e r S ch ien e.

S o b a ld  n un  d ie  A n la g e  w e ite re r  H oh lsch  w ellen -P ro b estreck en  
erfo lg t, w ird  d e r z iffe rn m ä ß ig e  U n tersch ie d  in  d en  ¡Bau- u n d  
U n te rh a ltu n g sk o ste n  m it  dem  n euen  R e ich so b e rb a u  e rm itte lt  
un d  h ie rb e i d er B e w e is  g e lie fe rt w erd en  kö n n en , d a ß  d ie  so lan ge 
v e rsä u m te  A n w e n d u n g  d e r E la s t iz itä t  im  E isen b a h n g le ise  ih re  
g u te n  F rü ch te  tra g e n  w ird .

K U R Z E  T E C H N I S C H E  B E R I C H T E .

E in s tu r z  e in er e ise rn en  L a n d stra ß e n b rü c k e .
Aus Eng. News Record v. 7. V III . 24.

Daß zuweilen ein ziemlich gefährlich aussehender Brückeneinsturz 
verhältnism äßig harmlos für die gefährdeten Brückenpassanten ab-

Abb. I. System der Landstraßenbrücke.

laufen kann, zeigt ein im Juli v . J. in Dayton, Ohio, eingetretene 
Brückeneinsturz.

Das System  der Brücke, ein umgekehrter Sichelträger mit 
angehängter Fahrbahn, Gegendiagonalen aus Augenstäben, geht aus 
der Abb. 1 hervor. Bei 17 Feldern von rd 3,35 m W eite betrug

die Stützweite der Brücke nahezu 56 m, die Entfernung der H aupt- 
träger etw a 5,5 m bei einer lichten Fahrbahnbreite von rd 4,9 m .

Die Bürgersteige in Holz lagen außerhalb der Brückenträger. 
Die Brückentafel selbst hatte  Holzbeplankung auf eisernen Quer- 
und Längsträgern.

Die Brücke stam m te aus den achtziger Jahren und hatte früher 
als ein Überbau über dem Miamafluß bei D ayton gedient, w ar aber 
Anfang dieses Jahrhunderts beim Um bau der Miamabrücke an ihren 
jetzigen Standort gekommen.

Beim Einsturz fuhr gerade ein Wagen m it 4 m 3 nassem Kies 
in -/3 Entfernung vom  Brückenauflager, während ein anderes Fuhr
werk, m it 2 t  Kohle beladen, in 18 m  Entfernung folgte. Als dann 
ein Auto gerade die Brücke befuhr, stürzte diese zusammen, wobei 
die Brückentafel infolge des nahezu ebenen Bachbettes ziemlich 
unversehrt blieb, die Träger jedoch umkippten und arg zerstört 
wurden.

Die Ursachen des Einsturzes konnten noch nicht einwandfrei 
festgestellt werden, jedoch ließ es sich  schon ermitteln, daß mehrere 
Querträger stark angerostet waren, die Brücke trotz W arnungstafeln 
mehrfach in der letzten Zeit von zu schwer beladenen Kieswagen 
befahren wurde. Es ist möglich, daß das gleichzeitige Befahren der 
Fahrzeuge und das Anstoßen eines Wagens an einen Brückenpfosten 
die letzte Auslösung zum Einsturz bewirkt haben. Eine Untersuchung 
ist im Gange.

A. D ü r b e c k .
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betriebes aus dem ersten der neuen N eckarkraftwerke, und zwar 
desjenigen der Staustufe Neckarsulm. Am  iS. Februar 1925 wurde 
nun an dieser Baustelle, die einen Teil der durch die Firm a 
D yckerhoff & W idmann A.-G . ausgeführten Lose der Neckar
kanalbauten darstellt, die Sprengung der erwähnten Betonm auer 
vorgenommen, und dam it die W egräumung der letzten Hindernisse 
eingeleitet.

In  Anwendung kamen 300 kg M ie d z ia n k i t ,  ein neuer Sicher- 
heitssprengstoff der deutschen Industrie, der durch elektrische Zün
dung zur Detonierung gebracht wurde. Insgesamt 400 Schüsse waren 
erforderlich, um die notwendige Bresche in den künstlichen Damm 
zu schlagen und so die Verbindung zwischen künstlichem Wassenveg 
und natürlichen Wasserläufen herzustellen. D er mehrfach erwähnte 
Betondamm ruhte auf hartem Gestein. Dieses und der Dam m  selbst 
erhielten Bohrlöcher zur-Aufnahme der Sprengmittel. Der allmählich 
sich vollziehende Wasserspiegelausgleich erforderte etwa 2 Stunden, 
während welcher Zeit durch die plötzliche Ableitung immerhin er
heblicher Wassermengen die Fluß Wasserspiegel um etwa 80 cm ab
gesenkt wurden. Über die Veränderungen der Pegelstände, hervor
gerufen durch Einströmen von 240 000 m3 W asser in den Unterkanal, 
sind genaue Beobachtungen gemacht worden, die wertvolles Material 
liefern werden.

G ra p h isch e  B e stim m u n g  d er N u llin ie  sy m m e tr isc h e r , d u rch  
B ie g u n g  m it A x ia ld ru c k  o d e r  A x ia lz u g  in d er 

S y m m e tr ie a c h s e  b e a n sp ru c h te n  b e w e h r te n  Q u e rsc h n itte .

Bei der Bestimmung kann von der Summengleichung sämtlicher 
K räfte nicht ausgegangen werden, weil die äußere K raft (hier m it N 
bezeichnet) aus der Gleichung für x  (Abstand der Nullinie von der 

Druckkante) nicht verschwindet. Dagegen 
wird die Momentengleichung sämtlicher 
Kräfte auf die N-Linie:

X

(e - f  x — 7.) dz - Ob —-

+  £  n f=' “ • (x —  a') (e +  a')  

—' — ~x~ —  a _  x) (1* —  a -j- e) —  o

E ise n b e to n -S tu fe n -S tü tzm a u e r.

Von T a g g a r t  A s to n , 
Beratender Ingenieur in Portland 

(Vereinigte Staaten),

Concrete vom Juli 1924, S. 28/30 mit 3 Abb. und 2 Zeichnungen.

Die Stufenstützm auer aus Eisenbeton nach dem Entwurf von 
Aston (s. Abb.) ist im Beton- und Bewehrungsbedarf sparsamer als 
Voll-, Hohl-, W inkelstütz- und Strebepfeiler-Stützmauern, braucht 
weniger Aushub, Grundbau (Pfähle) und Hinterfüllung, ist infolge

dessen billiger als die anderen genannten Arten, hat 
infolge des günstigeren Lastangriffs eine größere 
Standsicherheit gegen Kippen und läßt sich bei 
Höhen bis zu 3 m in Stücken bis zu 3,5 m Länge 
noch versetzen, also im voraus fertigstellen, was 
besonders bei Bauten im Flutgebiet von W ert ist. 
Verglcichsrechnungen haben bei 6 m Höhe 25 vH  
Kostenersparnis gegen Winkelstützmauern ergeben, 
bis 3,6 m Höhe Ersparnisse von 66 vH  beim 
Aushub, 33 vH  beim Beton, 17 vH  bei der B e
wehrung und 22 vH  bei der Pfahlgründung gegen 
einen Mehrbedarf von 22 vH  bei der Einschalung. 
A ls Hafenmauern haben sie besonderen W ert, denn 
die Baukosten sind in der Regel nicht höher als die 
eines hölzernen Bollwerks, die Feuersicherheit a te r 

unvergleichlich größer. Nach dem Brande in Astoria (Oregon) 
sind im Jahre 1923 über 3000 ni Stufenstützmauern von 4 bis 
6,4 m Höhe mit Abständen der Stützpfeiler von 4,6 ,m und der 
Aussteifungsquerwände von 2,3 m hergestellt worden. N.

Dies ergibt mit —  dividiert:
X

X

J ' l> (e + x — z)d z • Z 11 f e' (e + a ') (x— a') 

=  ^ n f e (h—a + e) (h -  a -  x)

Diese Gleichung, wo b =  f(x) bedeutet und
H. m it der Bm rißlinie des Querschnittes ein-

deutig bestimmt ist (e = Abstand der Druck- 
kante von der K raftlinie N, z =  Abstand eines 
Flächenelementes von der Nullinie), kann 
benutzt werden für die graphische E rm itt
lung der Nullinie, ohne vorherige Annahme 
des Punktes G (bzw. einer Flächenausgleichs
linie) und ohne nachfolgendes Probieren, 
wie es bis jetzt allgemein üblich war.

Der Konstrukteur, der hohe Eisenbeton
schornsteine zu dimensionieren hat, ist stets 
gezwungen, eine großeM enge einzelner, exzen
trisch angegriffener Querschnitte zu prüfen, 
bez. deren Nullinie genau zu bestimmen. 
Dazu war bis jetzt keine sichere Methode 
bekannt. Das Probierverfahren hat Professor 
.G u id i in der ersten Nummer des Jahr
ganges 1906 „Cem ento" in Mailand veröffent
licht. Es wurde durch Prof. Chr. R ie k h o f
in H eft 18 S. 248 von „B eton und Eisen"
mit Bezugnahme auf das Buch von Prof. 
M ö rsch  wiedergegeben.

Entsprechend der von mir oben ange
gebenen Gleichung werden, wie es die Abb. 1 

zeigt, m it dem zum Kräftepolygon I gehörigen Seilpolygon die 
statischen Momente der Betonfläche und der n-fachen Eisenfläche 
auf die Kräftelinie N gebildet, die im Kräftepolygon II als K räfte 
zweiter Stelle aufgefaßt, m it dem zugehörigen Seilpolygon den auf 
der Nullinie liegenden Schnittpunkt G m it dem zweiten Seilpolygon
der ebenso gebildeten statischen Momente der gezogenen n-fachen
Eisenfläche ergeben. Zu den n fe'  - Flächen gehören .die K räfte
polygone III  und IV  der Abb. x. M it dem Seilpolygon I der ge
drückten Betonfläche und der n-fachen Eisenfläche und mit dem 
Seilpolygon III  der gezogenen n-fachen Eisenfläche erhalte ich auf 
der Nullinie den Abstand Z zwischen den beiden Schnittpunkten

Abb. 1.

E in e  d e n k w ü rd ig e  S p ren g u n g  im  n eu en  N e c k a r k a n a l l) .

D er Unterkanal der Staustufe Neckarsulm, dessen neue Sohle 
unter der alten der anschließenden Flußläufe liegt und daher ein 
Tieferlegen letzterer bedingte, w ar bis zur Fertigstellung der Arbeiten 
vom  Neckar und seinem kleinen Nebenflüsse, dem Kocher, durch einen 
Betondam m  getrennt, der seinerseits auf einer stehengebliebenen Fels
rippe aufstand. Dieser bildete bei Fertigstellung der Arbeiten das 
einzige Hindernis zur Eröffnung des Strom- bzw. Kraftlieferungs

1) Mitgeteilt von Dyckerhoff und Widmann, Biebrich a. Rh.



fläche schneidet, beinahe m it dem Schnittpunkt der 
Seillinie der statischen Momente der n f e'-Flächen auf 
der N -L in ie  vollständig zusam m enfällt In vielen Fällen 
kann man also die Aufzeichnung dieser letzteren Seil
linie entbehren.

Der Abstand Z für die Bestim m ung der H öchst
spannungen ist wie vorher in diesem F alle  auch sofort 
zu finden.

Dipl.-Ing. Paul O r s z ä g , Oradeamare, Rumänien.
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querschnitten, wo die Zugeisen im Verhältnis zum vollen 
Querschnitt wenig ausmachen, mit Vorteil zu verwenden, 
wie es aus der Abb. 2 ersichtlich wird.

Es macht nämlich hier keinen Unterschied, daß 
die A xialkraft exzentrisch in n e r h a lb  der Fläche liegt, 
und man hat keine derartige Flächenausgleichslinie 
(punktierte Linie C’GD der Abb. 2), wie in der Abb. 4,
S. 249 von Beton und Eisen durch Herrn Dir. Riekhof 
angegeben wird, probeweise aufzunehmen. Es empfiehlt 
sich um so mehr dies zu vermeiden, weil Vergleiche 
schwierig meßbarer Flächen ( A 'B 'D C 'K  mit G K ), wo 
C ' den Schnittpunkt der K raftlinie N mitdem Seilpolygon 
der gezogenen n-fachen Eisenfläche n f bedeutet, m it 
Genauigkeit nicht vorzunehmen wären.

Das Verfahren vereinfacht sich bedeutend, da der 
Punkt K , wo das erste Seilpolygon aus den statischen 
Momenten der Betonfläche und der n-fachen Eisenflächen 
auf die Linie N  die Seillinie der n-fachen gezogenen Eisen

der Polygone I und III, womit die Randspannung 

aj.r= y j j ,  . die größte Eisenzugspannung oc =  n o j

** a TT-?, und eine beliebige Spannung im Abstande v 
x

von der Nullinie a v =  erhalten wird.

Das angegebene Verfahren ist bei Schornstein-

Abb. 2.

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

N a c h tr a g  zu m  A u fs a tz  M o erik e  in  H e ft 2.

Professor Th. Janßen (Berlin) macht mich darauf aufmerksam, 
daß er in der fünften Aufl. (1923) des Handbuches der Ingenieur
wissenschaft 1. Teil, 1. Bd., II. K ap. „Bauausführung“ unter § 3 
„G erichtliche Behandlung von Bauunfällen“ ähnliche Gedanken aus
gesprochen habe, wie ich sie in einem konkreten Beispiel aus dem 
Jahr 1911 im H eft 2 d. B l. u. d. Jahrg. dargetan habe. Dies ist, wie ich 
mm ersehe, zutreffend; es liegt in der Natur der Dinge. Die im Lauf 
der Jahrzehnte cingetretene Änderung der Bauweisen und des B au
betriebes müssen notwendig auch auf die gerichtliche Behandlung von 
Bauunfällen einwirken. Dahingehende Ausführungen sind, wie mir der 
Vorstand des betr. bayerischen Landgerichts schrieb, „von großem 
Interesse und für die gerichtliche Praxis sehr beachtlich“ . Es wäre 
wünschenswert, wenn sie bei den gerichtlichen Sachverständigen und 
den Gerichten selbst immer weiteren Eingang fänden. Hierfür bin ich 
schon in meinem A ufsatz: „Ü ber die Grenzen der Verantwortlichkeit 
im Baugewerbe" im Jahr 1917 („Beton u. Eisen“ , H eft 16— 19) ein

getreten.

H a u p tv e r s a m m lu n g  d es  V . D . I.

Die 64. Hauptversam mlung des Vereins deutscher Ingenieure 
findet vom  9.— 11. Mai 1925 in Augsburg statt. Die wissenschaftlichen 
Vorträge werden wiederum Fragen behandeln, die die Technik gegen
w ärtig besonders beschäftigen, und zw ar werden von Prof. Dr.-Ing. 
Nägel, Dresden, die „Technisch-wissenschaftlichen Forschungsarbeiten 
in den Vereinigten Staaten von  A m erika" und von Gen.-Dir. Pöppel- 
mann, Augsburg, „D ie Industrialisierung der Landw irtschaft", d. h. 
die Verbreitung der Maschine in der Landwirtschaft, erörtert werden.

Außerdem finden wieder eine Reihe von Fachsitzungen statt, 
bei denen das H auptgew icht auf die Aussprache der Teilnehmer über 
die zur Erörterung gestellten Fragen gelegt wird. Es sollen diesmal 
Fragen auf den Gebieten der Dieselmaschine, des Dampfkesselwesens, 
der neuzeitlichen Herstellungsverfahren (fließende Fertigung), der 
Vergasung und Entgasung (die wirtschaftliche Verwertung der Brenn
stoffe, darunter auch der minderwertigen Sorten und die Ausnutzung 
der Nebenerzeugnisse) behandelt werden. Besondere Sitzungen werden 
den für Deutschland so wichtigen Fragen; „Technik in der Landwirt
schaft“  und „Erziehungswesen" gewidmet sein.

Die Tagesordnung w eist außer dem geschäftlichen Teil weiter 
die Eröffnung der „Betriebstechnischen Ausstellung“ , einer Aus
stellung für technisches Schulwesen, eine Fahrt zum Deutschen 
Museum in München und die Besichtigung technischer Anlagen in 
München und Augsburg vor.

D e u ts c h e  K u ltu r te c h n is c h e  G e s e lls c h a ft .

In der Mitgliederversammlung vom  3. Februar 1925 hat der 
„Verein zur Förderung der Bodenverbesserung“  die Um wandlung in 
eine „ D e u t s c h e  K u l t u r t e c h n i s c h e  G e s e l ls c h a f t "  m itd e m  Sitz 
in Breslau beschlossen. Die Gesellschaft bezweckt die Pflege, Vervoll
kommnung und Verbreitung derjenigen Hilfsm ittel der Bodenkultur, 
die unter den Begriff der K ulturtechnik fallen; sie gibt zu diesem 
Zwecke die f a c h w is s e n s c h a f t l i c h e  Z e i t s c h r i f t „ D e r  K u l t u r 
t e c h n ik e r "  heraus. Vorsitzender der Gesellschaft ist Oberregierungs
und Oberbaurat K o e p k e , Geschäftsführer Universitätsprcfessor 
D r.-Ing. Z u n k e r  in Breslau.
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F a c h a u s s c h u ß  für S ch w e iß te c h n ik .

Von verschiedenen Seiten ist beim V D I  angeregt worden, den 
Fragen der Schweißtechnik sein Augenmerk zuzuwenden. Der Verein 
hat diesen Anregungen stattgegeben und auf Veranlassung des wissen
schaftlichen Beirates einen Fachausschuß für Schweißtechnik ins 
Leben gerufen. Der Ausschuß hat am 16. Februar seine erste Sitzung 
abgehalten. E r betrachtet das gesamte Gebiet der Schweißtechnik 
als sein Arbeitsfeld, sowohl die elektrische Lichtbogen- und die Gas
schmelzschweißung als auch die elektrische Widerstands- und die 

. Feuerschweißung. Ihm  gehören unter der Obmannschaft des Reichs
bahnoberrates F ü c h s e l, Berlin, führende Herren der Praxis und 
Wissenschaft als Mitglieder an, die entsprechend der Gepflogenheit des 
V D I  in ihrer Eigenschaft als-Fachleute, nicht als Vertreter von Inter- 
cssenkreisen mitarbeiten.

D er Ausschuß hat das Arbeitsfeld in eine Anzahl Gruppen 
gegliedert und vertraut jedes Teilgebiet einem Gruppenleiter zur be
sonderen Bearbeitung an. Solche Gruppen sind zunächst:

x. Das Schweißgerät einschließlich der Brenner und die Schweiß
maschinen.

2. Die Betriebsstoffe.
3. Das Arbeitsverfahren selbst einschl. Vorarbeiten und Nach

behandlung.
4. Personalangelegenheiten einschl. Ausbildung.
5. Begriffe und Zeichensprache der Schweißtechnik.
6. Körperlicher Schutz und Unfallverhütungsmaßnahmen.
7. Fachzeitschriften.
8. Förderergruppe.

Die Geschäftsführung des Ausschusses liegt beim V D I, Berlin 
N\V 7, Sommerstr. 4a, von der nähere Auskunft erteilt wird.

H a fe n b a u te c h n isc h e  G e se llsch a ft.
Die diesjährige 7. ordentliche Hauptversammlung findet am 22. 

und 23. Mai unter Teilnahme des Oderbundes in B r e s la u  statt.
Vorläufige Tagesordnung: D o n n e r s t a g ,  d e n  21. M a i (Himmel

fahrtstag) nachm ittags Rundgang durch die Stadt; Sitzung des Ge
sam tvorstandes; Begrüßungsabend. F r e i t a g ,  d en  22. M ai: Ge
schäftliche Sitzung und Hauptversam mlung in der Technischen 
Hochschule. Vorträge haben übernommen: H err Oderstrombau
direktor F a b ia n ,  Breslau, über „D ie obere und mittlere Oder als 
W asserstraße"; Herr Reichsminister a. D. Dr.-Ing. e. h. G o th e in  über 
„D ie  Notwendigkeit des Ottm acbauer Staubeckens für die Oder
schiffah rt"; H err Regierungsrat Dr. W erner T e u b e r t ,  Potsdam, 
über „Verkehrspolitische Maßnahmen zur Stärkung des W ettbewerbs 
der deutschen Seehäfen" und Herr Oberbaurat W u n d r a m , Hamburg, 
über „Neuerungen auf dem Gebiete der mechanischen Hafen
ausrüstung". Gemeinschaftliches Abendessen im Savoy-Hotel. S o n n 
a b e n d , d e n  23. M a i:  Oderrundfahrt, Besichtigung "des Stadt
hafens und der Oderwasserstraße in der Umgebung Breslaus. Sonderzug 
ab O dertor-Bahnhof nach K osel, Besichtigung des Oderumschlag
hafens Kosel. Für S o n n t a g , d e n  24. M a i wird ein Ausflug nach dem 
Zobten vorbereitet.

A u s k u n f t  durch den Breslauer Ortsausschuß der Hafenbau
technischen Gesellschaft zu Händen des Herrn Direktor Hallama 
des Verkehrsamtes der Stadt Breslau, am  Hauptbahnhof 1, I ;  den 
Oderbund, Sitz Frankfurt a. d. Oder, Rathaus: zu Händen des Herrn 
Stadtrat Dr. Müller und die Geschäftsstelle der Hafenbautechnischen 
Gesellschaft, Hamburg 14, Dalmannstraße 1.

V e re in ig u n g  d er T e c h n is c h e n  O b erb e a m te n  
d e u ts c h e r  S tä d te .

D ie Vereinigung betreibt zurzeit m it dem Normenausschuß der 
deutschen Industrie die V e r e in h e i t l ic h u n g  d e r  t e c h n is c h e n  
V o r s c h r i f t e n  f ü r  G r u n d s t ü c k s e n t w ä s s e r u n g s a n la g e n ,  die 
in den meisten Städten als Polizeiverordnung Geltung haben. In 
dem hierzu gebildeten Arbeitsausschuß befinden sich 6 Vertreter 
der Vereinigung d er technischen Oberbeamten deutscher Städte,
3 Vertreter des Reichsverbandes im Installations- und Klempner
gewerbe, 2 Vertreter des Reichsverbandes des Tiefbaugewerbes,
1 Vertreter des Normenausschusses der deutschen Industrie. Die 
Leitung der Vorarbeiten liegt in den Händen von Stadtbaurat Dr.-Ing. 
S c h u b e r t ,  Gotha.

Das Baugewerbe in der
W enn an dieser Stelle hinfort regelmäßig eine Betrachtung 

unserer W irtschaftslage erfolgen soll, so soll sie vom Starid- 
punkt des Baugewerbes aus vorgenommen werden. Das Bild 
des Baugewerbes aber läßt sich nur zeichnen auf dem 
Untergrund der Gesamtwirtschaft. Wenn auch zur Zeit  ̂ das 
Baugewerbe unter den Nachwirkungen der Kriegs- und Nach
kriegszeit nicht in dem vollen Maße mehr Wirtschaftsmcsser sein 
kann wie im  Frieden —  über den Grund ist an anderer^ Stelle 
zu sprechen- — , das eine ist klar: nur eine blühende Gesamt
wirtschaft- wird dem Baugewerbe eine auskömmliche Beschäfti
gung sichern können. Deshalb wird unsere Fragestellung immer

P ro g ra m m  d es fü n ften  in te rn a tio n a le n  S traß en fco n g resses 
in M a ila n d  19261).

B is h e r ig e  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  d e r  K o n g r e ß v e r e in ig u n g .

Der durch die „Association Internationale des Congres de la 
Route”  organisierte 5. Internationale Straßenkongreß soll vom 6. bis 
13. Sept. 1926 in Mailand abgehalten werden. Das Programm ist 
wie folgt festgesetzt w orden:

I. A b t e i lu n g .  A n la g e  u n d  U n t e r h a lt u n g .  1. F r a g e :  
B e to n s tr a ß e n . Fortschritte in der Verwendung der Materialien 
zur Herstellung von Straßenbefestigungen im Zementbeton. 2. F r a g e  :; 
S t r a ß e n b e f e s t ig u n g e n  a u s  B it u m e n  u n d  A s p h a lt .  Forde
rungen, die an die Materialien zu stellen sind. Bindem ittelzuschlag
stoffe. 3. F r a g e :  E i n h e i t l i c h e  A n g a b e n  u n d  A n fo r d e r u n g e n  
für Steinkohlenteer, Bitumen und Asphalt.

II. A b t e i lu n g .  V e r k e h r  u n d  B e t r ie b .  4. F r a g e  : E in h e it -  
l i c h k e i t  v o n  V e r k e h r s b e o b a c h t u n g e n , Feststellung einheit
licher internationaler Grundsätze bei der Aufstellung von Verkehrs
statistiken. 5. F r a g e :  S t ä d t e e r w e it e r u n g e n  u n d  - V e r b e s s e 
r u n g e n  m it  R ü c k s ic h t  a u f  V e r k e h r s in t e r e s s e n .  Allgemeine 
Verkehrsregelung in Städten. 6. F r a g e :  B e s o n d e r e  A u t o s t r a ß e n . 
Umstände, die die Anlage solcher Straßen rechtfertigen. Behörden, 
die dafür zuständig sind. Finanzierungsplan, Beihilfen von öffentlichen 
Körperschaften, Zollerhebungen. Regeln für den Verkehr auf solchen 
Straßen und den Betrieb. Verbindung mit öffentlichen Wegen mit 
Rücksicht auf Sicherheit und den Verkehr im allgemeinen.

Aus jeden! Lande soll für jede Frage nur ein Bericht geliefert 
werden, und zwar bis zum 1. Oktober 1925.

Gelegentlich des Kongresses soll auch der dreijährliche Preis 
für die beste Abhandlung auf dem Gehiet der Anlage. Unterhaltung 
oder Betrieb von Straßen oder des Verkehrs auf Wegen oder Straßen 
verteilt werden. Bewerber müssen seit 1. Januar 1923 Mitglied der ’ 
„Association" sein, und die Abschrift muß am 1. Januar 1926 einge
liefert werden.

Die hauptsächlichsten seit 1923 in dem Bulletin, dem Organ der 
Association, erschienenen Abhandlungen sind folgende:

1. Betonstraßen in den Vereinigten Staaten, Regelung des Stadt
verkehrs Nr. 26 des Bulletin (I. Vierteljahr 1923).

2. Die Straßenfrage im neuen polnischen Staate (mit Tabellen und 
Bevölkerungsdichte auch in anderen Staaten) von J. Kowalslcy. 
Nr. 27. (2. Vierteljahr 1923.)

3. Das Unterrichtswesen in der Straßen- und Verkehrstechnik 
in den Vereinigten Staaten (Antrag an den H ighway Board). 
Nr. 28. (Juli/August 1923.)

4. Betonstraßen von H, Tréhard. Nr. 29. (September/Oktober 1923.) 
Die 1923 preisgekrönte Schrift behandelt: Allgemeines, Vor- 
und Nachteile, Längen- und Querprofile, Fundierung, E n t
wässerung, Decklage, Mischung des Betons, Vorarbeiten, Einrich
tung des Betonwerkes, Seitenkanten, Betonmischen bei kaltem 
W etter, Fugen, Bewehrungseisen, Erhärtungszeit, Abdecklage, 
Unterhaltung und Wiederherstellung, Spezielle Betonstraßen, 
Einheitspreise, Folgerungen. Im Anhang: Beschreibung der 
verschiedenen Eisennetze bei Straßen mit Eisenbetonbefestigung 
in England und Amerika.

5. Maßregeln und Vorschriften in Verbindung m it der Verwendung 
von Teer in England. Pläne für besondere Autostraßen in Italien 
und England (mit Angaben über die Autostraße zwischen Mailand 
und den italienischen Seen). Tabellen über den Umfang der A uto
mobilindustrie in den Vereinigten Staaten in den Jahren 1919/21. 
Nr. 30. (November/Dezember 1923.)

6. Das Verkehrsproblem in Buenos-Aires (jetzt 1 800 000 Ein
wohner) von J. Girado. Neue Straßen in der Umgehung von 
London. Nr. 31. (Januar/Februar 1924.)

7. Vergleichung verschiedener Arten von Asphaltbefestigungen. 
Studie über Bindem ittel bei Teermacadam. Nr. 32. (März/ 
April 1924.)

8. Unterschied zwischen amerikanischen und europäischen (bes. 
englischen) Straßen von A. Dryland. Nr. 33. (Mai/Juni 1924.)

9. Der italienische „Code de la R oute" (eingeführt 1, März 1924). 
Nr. 34. (Juli/August 1924.)

10. Das Autodrom von Miramas (40 km vor Marseille). Analytische 
Statistik von Verkehrsunfällen in Connecticut, Nr. 35." (Sep

tember Oktober 1924.)

deutschen W irtschaft.
lauten müssen: W ie steht die deutsche Gesamtwirtschaft? Wie steht 
in ihr das Baugew erbe?*).

Über der deutschen W irtschaft steht die Bedrohung durch die 
Passivität der Handelsbilanz. Unsere Handelsbilanz zeigt für 1924

J) Nach De Ingenieur 24, Nr. 52, S. IO52.
*) Der erste Aufsatz wird das Eingehen auf Einzelheiten sowohl wie 

die eingehende Behandlung der Sonderfragen des Baugewerbes schon wegen 
des Raummangels vermeiden müssen. Die kommenden Berichte werden 
jeweils Einzelfragen der Gesamtwirtschaft .und insbesondere den Sonder
fragen des Baugewerbes besondere Beachtung zuwenden. D. Verf.
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einen E in fu h rü b ersch u ß  v o n  2750 Mill. (1913 : 1107 M ill.), ein M o n a ts
d u rc h sch n itt v o n  rd . 229 Mill. (1913 : 84 M ill.). D re i F rag en  tau c h en  
a u f : D ie  Z usam m ensetzung  des E infuhrüberschusses, seine D eckung  
u n d  d ie E n tw ick lungstendenz, E s en tfa llen  im  M o n a tsd u rch sch n itt 
von  de r E in fu h r (in K lam m ern  1913): au f lebende  T iere, L eben sm itte l 
u n d  G e trän k e  230,79 (257,9) =  2 9 .7 %  (27,7) . R ohsto ffe  u n d  ha lb - 
fe rtig e  W aren  382,03 (521,7) =  38 ,2%  {56,0), fe rtig e  W aren  148,43 
(116,1) =  19,1%  (I2 .4 )> d e r R e st au f Gold u n d  Silber. S tim m t schon 
die V erschiebung de r Z usam m ensetzung  bedenklich , so w äch st die 
B esorgnis noch bei n äh ere r B e tra ch tu n g  des L eb ensm itte lpostens. 
H ie r  sehen  w ir v o r  allem , d aß  die G etre idee in fuhr noch n ich t d ie H ä lfte  
v o n  1913 b e trä g t  (500 gegen 1072) —  Folge d e r g ü n stig en  deu tsch en  
E rn te  1923, t ro tz  des V erlustes v o n  G e tre idep roduk tionsgeb ie ten  
d u rch  d en  F ried en sv ertrag  — , dagegen  eine e rheb liche E in fu h r  des 
au s dem  G etreide  stam m en d en  E rzeugnisses M ehl (190 gegen 4,5), 
fe rn e r v o n  K onserven  (44  gegen 3). W enn  auch  K affee, Tee, K akao  
(194 gegen 317), G etränke  (55 gegen 86), T abakerzeugn issc  (8 gegen 16) 
im  J a h r  erheb lich  zu rückgegangen  sind, so ste llen  sie doch einen 
u nerfreu lichen  P o s te n  d a r, insbesondere  d a  sie in  den le tz ten  M onaten  
den  D u rc h sc h n itt 1913 erre ichen. Im  ganzen  b e trä g t  d as P assivsaldo  
o h n e  Gold u n d  S ilber 2,6 M illiarden. D ie  E in fu h r  w urde  gefö rdert 
d u rc h  unsere  h an d elspo litische  U n fre ih e it b is 10. 1. 1925 u n d  d u rch  die 
N o tw end igkeit in  de r In f la tio n sze it verschw undene  L ag erb estän d e  
w ieder aufzufü llen . G e z a h lt" h ab en  w ir  d ie 2,6 M illiarden a u s  de r 
S ubstanz , zu n äch st d u rch  A bsto ß u n g  unseres ausländ ischen  N o te n 
b esitzes (A nnahm e im  M ac K enna-A usschuß  1,2 M illiarden, deu tsche , 
Schä tzu n g en  w esen tlich  geringer), fe rner d u rch  A bstoßung  d e r  A us
lan d sg u th a b en  au s  d e r In fla tio n sze it (geschätzt m it rd . 1%  M illiar
den), schließlich  d u rc h  A uslan d sk red ite  (S chätzungen  zw ischen 1,3 
und  2,0 M illiarden). W ie w ird  d ie  D eckung  w e ite r m öglich sein  ? A uch 
im  F ried en  h a tte n  w ir, w ie jedes w ohlhabende  V olk, einen w enn auch  
n ic h t so h ohen  E in fu h rü b ersch u ß  (rd. 1 M illiarde). D o rt a b e r  fanden  
w ir d ie D eckung  in  u n se rer a k tiv e n  Z ahlungsb ilanz (P lussalden  au s 
d e r S ch iffah rt, dem  K om m issions- u n d  V ersicherungsgcschäft, dem  
R eiseverkehr, de r K a p ita lan lag e  im  A usland). D iese Salden  a b e r  sind 
g eschw unden  o d er h ab en  sich g a r  in  d as G egenteil v e rk e h rt —  das 
A usland  h a t  in  riesigem  U m fang  bei u ns K a p ita l  angeleg t, d a s  w ir 
hoch verzinsen  m üssen, u n d  dazu kom m en  erheb liche  R e p a ra tio n s
leistungen . W äh ren d  im  F ried en  die p o sitiv e  Z ahlungsb ilanz den 
A usgleich b o t  fü r  d ie P a ss iv itä t  d e r  H an delsb ilanz , v e rs tä rk t sich n u n 
m eh r dies M inus der G esam tbilanz.

D ie B ezahlung  des F e h lb e trag s  fo rd e rt E in sch rän k u n g  der 
E in fu h r  insbesondere  a n  G en u ß m itte ln  (Obst, S üdfrüch te , W eine 
usw .), L ux u sg eg en stän d en  u n d  F e rtig fa b r ik a ten  (A utos, M aschinen, 
E isenw aren , T extilien) u n d  S teigerung  d e r A usfuhr insbesondere 
von  F e rtig fa b rik a ten . D ie  E in fu h r m uß  V erb rau ch sg ü te r ve r
m eiden, sie m uß m öglichst R o h sto ffe  zu r V eredelung  einführen . 
W enn  M ehl e in g efü h rt w ird , w äh ren d  d ie d eu tsch e  M üllerei 
w egen b e in ah e  völligen  S tills tan d es la u te  K lage e rh eb t, w enn  
h e u te  d as v e ra rm te  D eu tsch lan d  einen hö h eren  A n te il v o n  F e r t ig 
fa b rik a te n  e in fü h rt (19,1% ), a ls d a s  D eu tsch lan d  v o n  1913 (12,4% ), 
so liegt d ie n äch s te  U rsache im  a llgem einen  R eg u la to r des W irtsc h a fts 
verkehrs, im  Preise. U nsere  P re ise  sind  zu teu e r. W ir sind  n ich t 
konkurrenzfäh ig . D as A usland  a rb e ite t  m it  billigem  Gelde u n d  v e r
k a u f t  zum  Teil m it sechs M o naten  Ziel b e i sechsp rozen tiger V erzinsung. 
Im  In la n d  w erden  15%  v e rla n g t. D ie  S pan n e  zw ischen den  H e rs te l
lungsp re isen  d e r  In d u s tr ie  u n d  den V erkaufspreisen  au f dem  M ark te  is t 
gegenüber den  F riedensze iten  au ß ero rd en tlich  angew achsen . Sie e rk lä r t  
sich  n u r  zum  g erin g sten  Teil au s  ü b erm äß ig en  Z w ischengew innen. 
D e r P ro d u z e n t u n d  jed e  w eitere  H a n d  a rb e ite t  m it L e ih k ap ita l u n d  
h ohen  Z inssätzen .

D ie  A usfu h r a n  F e rtig fa b rik a te n  m u ß  u n s  d u rc h  d ie  V erg ü tu n g  
des A rbeitslohnes, d e r V erzinsung  des A n lag ek ap ita ls , des G ew inns die 
B ezah lung  des Passivsaldos u n se rer Z ahlungsb ilanz erm öglichen. D ie 
d eu tsch e  W irtsc h a ft s te h t  u n d  fä ll t  a lso  m it d e r M öglichkeit der 
S te igerung  d e r A usfuhr. D ie  W irtsch aftsb e rich te  au s  den  in  B e tra ch t 
k om m enden  In d u s tr ien , das E rgebn is d e r  M essen (Leipzig, K iel, K öln) 
sp r ic h t n ic h t d a fü r, ■wenn a u ch  d ie  d eu tsch en  W erften  in  H am b u rg  
einen g rößeren  S ch iffb au au ftrag  v o n  E n g lan d  hereinbekom m en h ab en  
(50000  t  S ch iffsraum  17 Mill. gegen 23 Mill. b illigstes englisches 
A ngebot), w äh ren d  g e rad e  d ie  F ra g e  des A uslan d sab sa tzes b e i den  
V erh an d lu n g en  ü b e r den  F o rtb e s ta n d  des K o h len sy n d ik a ts  im  H in 
b lick  au f d ie  zu e rw arten d en  K am pfpre ise  eine w esen tliche R olle 
sp ielte . D ie  A u sfuhrste igerung  w ird  d e r d eu tsch en  W irtsc h a ft m it 
A ussich t a u f  N u tzen  —  d en n  b e i V erlustp reisen  bessern  w ir  d ie W ir t 
schaftsb ilan z  n ic h t —  n u r  m öglich  sein  d u rch  S te igerung  d e r P ro d u k 
t iv i tä t  (E rh ö h u n g  d e r A rb e its le istu n g , V erbesserung  d e r techn ischen  
H ilfsm itte l, H erab m in d eru n g  de r U nkosten) u n d  sch ä rfs te  P re is
b e rech n u n g . Ob a ll d ies genügen  w ird , die A u sfu h r so zu s te igern , d aß  
a u ch  eine v e rm in d erte  E in fu h r u n d  d ie  P ass iv sa ld en  d e r  Z ah lungs
b ilan z  einschl. de r R ep ara tio n sle is tu n g en  g edeck t w erden  können, 
m ö ch te  ich  bezweifeln.

D ie  E n tw ic k lu n g  d e r M onate  J a n u a r  1924 u n d  1925 sp r ic h t n ich t 
d a fü r. D e r E in fu h rü b ersch u ß  stieg  v o m  D ezem ber 24 m it 569 Mill. auf 
674 im  J a n u a r  (E in fu h rs te ig e ru n g  u m  63, A usfuhrrückgang  u m  42) 
u n d  g ing im  F e b ru a r  zu rü ck  a u f  493 (gegen J a n u a r  E in fu h rrü ck g an g  
247, A u sfuhrrückgang  66). D e r E in fu h rrü ck g an g  is t  im  w esen tlichen  
a u f  d en  W egfa ll d e r  zollfreien  E in fu h rk o n tin g en te , be i d en  L ebens
m itte ln  au f d ie  h o h en  G etreidepreise  zu rückzuführen . W erd en  un s

u ich t g e rad e  h ie r  d ie n äch s ten  M onate  ste igende  E in fu h rz iffe rn  b rin g en  ? 
U nd das Schlim m ere de r E n tw ick lu n g : d ie  A usfuhr fä llt. U nsere 
H andelsb ilanz  ist bedroh lich .

B edroh lich  is t a b e r  au ch  die m it d e r passiven  H an d elsb ilan z  in 
innerem  Z usam m enhang  steh en d e  V erschu ldung  de r d eu tsch en  W ir t
sch aft an  das A usland , d ie n u n m eh r d e r d u rch  den F ried en sv ertrag  
gew altsam  geschaffenen V erschuldung  a n  d ie  Se ite  t r i t t .  D ab e i h e rrsch t 
anscheinend  zum  Teil d e r G laube, d aß  A nleihen Geld seien, d a s  m an  
v e rb rau ch en  könnq, w äh ren d  es sich  doch u m  Schu lden  h a n d e lt, die 
v e rz in st u n d  g e tilg t w erden  m üssen. A usländische A nleihen können  
u ns n u r  d a n n  H eil b ringen , w'enn sie z u r  S tä rk u n g  d e r P ro d u k tio n  
dienen, w enn  sie diese so b e fru ch ten , d aß  sie V erzinsung, T ilgung  u n d  
Gewinn b r in g t. D e r Zufluß des au sländ ischen  K red ite s  b r in g t a b e r  
noch w eitere  G efahren  au f dem  G eldm ark t.

D ie E rm äß ig u n g  des R eich sb an k d isk o n ts  au f 9 v H  (26. 2.) im 
Z usam m enhang  m it d e r E rh ö h u n g  des am erik an isch en  D isko n tsa tzes 
von  3 au f 3,5 v H  u n d  d e r s te igenden  T endenz d e r am erikan ischen  
G e ld sä tze-verm indert zw ar d ie G ew innm öglichkeit des am erikan ischen  
K ap ita ls . D e r Z ustrom  d a u e r t  a b e r  fo r t  u n d  v e re ite lt d ie B em ühungen  
de r R eichsbank , d u rch  d ie K o n tin g en tie ru n g  d ie H e rrsc h a ft ü b e r  d ie 
K re d ite  zu b eh alten . D ie  E rle ich te ru n g  des K red itw esens im  In n e rn  
(K red ite  u n m itte lb a r  durch  eine R eihe ö ffen tlich e r Stellen  u n te r  U m 
gehung  d e r R e ich sb an k , Z u nahm e des W echselkred its) u n d  d e r Z u
stro m  d e r au sländ ischen  K red ite , d ie  V erm ehrung  d e r  Z ah lu n g sm itte l 
erm öglich te  d ie  H eb u n g  des P re isstan d es , w ie w ir  sie in  den  le tz te n  
M onaten  im  In n e rn  e rleb t haben , eine B ew egung, d ie  w ir im  A uf u n d  
N ieder, je  n ach  d e r K re d itp o litik  d e r  R eich sb an k  1924, genau  v e r
folgen können.

D ie K o n tro lle  d e r A u slandsk red ite  d e r G em einden d u rc h  das 
R eich w a r eine u n b ed in g te  N o tw end igkeit (Ges. v . 21. 3. 1925), w enn  
sie leider a u ch  v ielen  B au p län en  die V erw irk lichung  abschneidet.

D ie  A usfuhrm öglichkeiten  u n d  ü b e rh a u p t d ie E rtra g sfä h ig k e it 
zu ste igern , b rau ch en  w ir eine S te igerung  d e r  A rb e its le istu n g , sow ohl 
q u a n ti ta t iv  —  z u r  E rh ö h u n g  d e r A u sn u tzu n g  d e r B e trieb san lag en  — 
w ie v o r  a llem  in  d e r In te n s i tä t  u n d  Q u a litä t  d e r  A rbeit. W ir b rau ch en  
eine V erbesserung  u n se re r  tech n isch en  u n d  o rg an isa to risch en  H ilfs
m itte l  u n d  d e r g an zen  w irtsch aftlich en  O rgan isation , d ie sich in fla 
to risch  au fg eb läh t h a t  u n d  noch n ich t z u rü ck fin d en  k an n . W ir b rau ch en  
e ine  V erm inderung  des U n k o s te n a p p a ra ts ; neben  d e r A npassung  d e r 
S teu ern  a n  den  E r tra g , d e r  ä u ß e rs te n  S p a rsam k eit im  R e ich , L än d e rn  
u n d  G em einden u n d  dem gem äß V erm inderung  d e r S te u e rla s t a n  sich  
—  der G eldbedarf d ieser K örperschaften , a b e r  ganz  besonders de r G e
m einden  is t gegenüber d e r V orkriegszeit in  ganz  u n v e rh ä ltn ism äß ig  
hohem  M aße gestiegen ; b e d eu te t n ic h t d e r  S tre it u m  die p ro zen tu a le  
V erte ilung  des G esam tsteuerau fkom m ens d as be iderseitige  V erlangen  
n ach  V erm ehrung , eine E n tw ick lu n g , d ie  d u rc h  eine F re ig ab e  eines 
u n b e sc h rä n k ten  Z u sch lag rech ts a n  L än d e r u n d  G em einden noch  ge 
s te ig e rt w u rd e  ? — , b ra u ch e n  w ir a u ch  eine V erm inderung  d e r  u n p ro 
d u k tiv e n  L a s te n  d e r B e trieb e  se lbst, w ie sie in  P rov isio n en  u n d  V er
m ittlu n g sg eb ü h ren , in  M essen u n d  A usstellungen, in  ü b ertrieb en em  
In se ra ten u n w esen  usw . sich  au sp räg en . W ir b ra u ch e n  eine V erm inde
ru n g  d e r H erste llu n g sk o sten  se lbst, desha lb  einen H a l t  in  d e r E n t 
w ick lung  d e r L ohn- u n d  G ehaltsbew egung, eine A npassung  d e r  a llge 
m einen  L eb en sh a ltu n g  a n  d ie  T atsach e , d aß  w ir ein  v e ra rm te s  V o lk  ge
w o rd en  sind , d a s  in  se iner A rm u t noch v o n  dem , w as ihm  geb lieben  is t, 
e inen  T eil a n  den F e in d b u n d  abg eb en  m uß.

L eider g e h t d ie  P re isen tw ick lu n g  ge rad e  be i den  fü r  d a s  B auge
w erbe  in  B e tra ch t k om m enden  W aren  s tä n d ig  in  die H öhe. D ie  P reise 
d e r Z iegelsteine sind  d a u ern d  gestiegen ; a u ch  d ie H olzpreise  s te ig en . 
Aus d e r Z em en tin d u strie  h ö r t  m an  v o n  B estreb u n g en  au f P re ise rh ö h u n 
gen . A uf dem  E isen m ark t, d e r  ebenfalls in  d e n  le tz te n  M o n a ten  e r
h eb liche  P re isste ig e ru n g en  b ra c h te , i s t  d e r  Z usam m enschluß  v o n  
1200 süd d eu tsch en  E isenhandelsfirm en  einschl. W erk handelsfirm en  zu r 
Preisregelung  a u f  d em  E isen m a rk t e rfo lg t. D e r B au in d ex  is t in  d e r 
W oche 22. bis 28. 3. au f 1,80 gestiegen  (G roßhandelsindex  25. 3. d a 
gegen 132,9).

D er Ä rb e itsm a rk t h a t  sich  a u ch  bei B erü ck sich tig u n g  d e r Saison
v erh ä ltn isse  gebessert, doch m ac h t d ie  L age d e r  K o h len p ro d u k tio n  
Sorge. D en R u h rzech en  w achsen  die H a ld en b e stän d e  ü b e r  den  K opf. 
D en  E rn s t d e r L age zeig t d ie  T atsach e , d aß  d ie  K o h le n sy n d ik a tsv e r
hand lu n g en  se ith e r a n  M einungsversch iedenheiten  d e r re inen  u n d  d e r 
H ü tten zech en  ü b e r d ie  E in sch rän k u n g  d e r  V erk au fsb e te ilig u n g  ge
sc h e ite rt sind . A uch so n s t w ird  v o n  B e trieb se in sch rän k u n g en  ge 
sp rochen  (B ochum er V erein, S te tt in e r  V ulkan).

D as S p a rk a p ita l, w ie es sich in  d en  Sparkassen , im  B e stän d e  de r 
V ersicherungsgesellschaften  u n d  d e r  ö ffen tlichen  V ersicherungs
a n s ta lte n , fe rn e r bei d en  H y p o th e k en b a n k en  a n sam m elt, is t  zw ar ge
stiegen, fließ t a b e r  gegenüber f rü h e r  n u r  im  geringeren  M aße den  Zwecken 
d e r B a u w irtsch a ft zu. —  D ie K on k u rse  h a b en  gegen J a n u a r  ab-, d ie  
G eschäftsau fsich ten  zugenom m en (—  9,2, -}- 6,3 vH ) oh n e  d ie  w egen 
M assenm angels ab g eleh n ten  E rö ffn u n g en  v o n  K onkursen . —  D ie 
W agengeste llung , d ie im  N o v em b er b is  M itte  D ezem ber gestiegen  w ar 
(W eihnach tsgeschäft) u n d  d ie  a lsd an n  abgenom m en  h a tte ,  stieg  im  
F e b ru a r  w ieder a n  (K a liv e rsan d  d e r L an d w irtsc h a ft) . D ie  E in n ah m e 
d e r  E isen b ah n  k o m m t zu rd  28 v H  au s dem  P ersonenverkehr, zu rd  
66 v H  a u s  d em  G ü te rv erk eh r, zu  rd  6 v H  a u s  so n stig en  Q uellen. D rin 
gen d  is t  e ine H erab se tzu n g  d e rG ü te rta rife , insbesondere  fü r  den  E x p o rt.

D ie  A ussich ten  fü r  d a s  B augew erbe w erden  seh r versch ieden  
b e u r te il t .  Auf dem  G ebiete des W o h n u n g sb au es is t  eine B elebung  zu
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verzeichnen, denn hier ist vor allem Bedarf vorhanden, wenn auch die 
Geldbeschaffung Schwierigkeiten macht (Entwurf der neuen Steuer
gesetze bzw. des Finanzausgleichsgesetzes: Höchstgrenze der Mittel 
aus der Hauszinssteuer io  vH  der Friedensmiete). Auf den übrigen 
Gebieten des Bauwesens gewinnt neben der Frage des Kapitals die Be
darfsfrage besondere Bedeutung. N icht alle Entwürfe, die heute auf
gestellt und für die Angebote eingeholt werden, sind zur unmittelbaren 
Ausführung bestimmt, bei weiteren Entwürfen ist weder die Bedarfs
frage noch die Kapitalfrage sorgfältig geprüft und geklärt. Jedenfalls 
kann von einer an den Friedensumfang heranreichenden Beschäfti
gung auch in diesem Jahr keine Rede sein.

Die Preise für Bauausführungen sind demgemäß gedrückt; die 
Sorge um Beschäftigung, um Deckung wenigstens der laufenden Un
kosten veranlaßt zu scharfem W ettbewerb mit starken Unterbietungen.

Dipl.-Ing. H a n s  S c h ä fe r ,  Düsseldorf.

V e r tra g s g e s ta ltu n g  b ei S ta a tsb a u te n .
In letzter Zeit ist in den neu abgeschlossenen Bauverträgen 

zwischen den Staatsbauverwaltungen und den Unternehmern über 
größere Tiefbauarbeiten festzustellen, daß die bisher bei Streitig
keiten aus dem Vertrag schon recht oft gewählten Schiedsgerichte 
wieder durch die ordentlichen Gerichte ersetzt worden sind, obwohl 
meistens bei Streitigkeiten aus Bauverträgen fachlich technische 
Fragen zu erledigen sind und das ordentliche Gericht doch wieder 
auf die Gutachten von Sachverständigen angewiesen ist. D er Vorteil, 
der darin lag, bei Streitigkeiten das schnell arbeitende Schiedsgericht 
anzurufen, wird wieder aufgegeben und der Unternehmer ist entweder 
gezwungen, auf lange Zeit hinaus auf die Entscheidung der Streitig
keiten zu warten oder muß sich einseitig der Entscheidung des B au
herrn unterwerfen, wenn er m it Rücksicht auf den vielleicht geringen 
Um fang der Angelegenheit nicht gewillt ist, ein gerichtliches Verfahren 
anhängig zu machen.

Der. Grund, der im allgemeinen angegeben wird für die Abkehr 
der Behörden von den Schiedsgerichten, erscheint wert, näher betrach
tet zu werden. Es ist beobachtet worden, daß fast bei sämtlichen 
Entscheidungen der Schiedsgerichte die Behörde Unrecht erhielt und 
der Unternehmer den Prozeß gewann. Es besteht also bei der Behörde 
ein starkes Mißtrauen gegen die O bjektivität der Schiedsrichter. Es 
soll hier nicht auf die Selbstverständlichkeit der Forderung der per
sönlichen O bjektivität und Unbeeinflußbarkeit der Schiedsrichter 
eingegangen werden. Die bestehenden Schiedsgerichtsbestimmungen 
der Untemehmerverbände gewährleisten die Ernennung von Schieds
richtern, die wohl niemand unseren ordentlichen Richtern in diesen 
oben erwähnten notwendigen Eigenschaften nachstellen wird. Wenn 
tatsächlich die Mehrzahl der Fälle von Schiedsgerichten zwischen 
Behörde und Tiefbauuntem ehm er zuungunsten der ersteren ent
schieden wurde, so empfiehlt es sich, die Abfassung der Bauverträge 
der Behörde genauer anzusehen.

Es ist hier nur an Verträge über größere, ein Jahr oder länger 
dauernde Bauarbeiten gedacht, die hauptsächlich große Erd-, Fels
und Betonarbeiten umfassen. Die behördlichen Vertragstexte, die 
allgemeinen und die besonderen Bestimmungen und alle sonstigen 
noch hinzugefügten Vorschriften eines W erkvertrages im Tiefbau
gewerbe werden im Gegensatz zu den in der W irtschaft sonst üblichen 
Verträgen einseitig vom  Bauherrn aufgestellt. Die Behörde arbeitet 
den Vertragsentwurf aus und greift auf die Vorbilder früherer Ver
träge zurück. A uf diese Weise erhalten sich auch in den modernsten 
Verträgen Paragraphen und Vorschriften, die aus einer Zeit stammen, 
in der unter ganz anderen technischen und wirtschaftlichen Verhält
nissen gearbeitet wurde als heute. Die meisten, und zwar die den 
Unternehmer am  schärfsten belastenden Vertragsbedingungen stam
men aus einer Zeit, in der der Tiefbauuntemehmer noch nicht gleich
zeitig Ingenieur, sondern mehr Praktiker und Geschäftsmann war. 
Es gab wenig und nur einfache Baumaschinen. Die Baueinrichtungen 
der Baustelle waren verhältnism äßig einfach und ihre wirtschaftliche 
Bedeutung leicht zu übersehen. D er staatliche Aufsichtsbeamte war 
der tatsächliche Führer und Leiter des Baues in technischer Hinsicht. 
Er übersah ziemlich genau den Aufwand, den der Unternehmer zur 
Bewältigung der ihm übertragenen Arbeiten aufwenden mußte, und 
es w ar schließlich nicht bedenklich, wenn zwischen Behörde und 
Unternehmer etwas einseitige Vertragsbestimmungen bestanden, da 
meistens aus Billigkeitsgründen die Behörde durch eigene Beobach
tung imstande war, die Berichtigung allzu harter Bedingungen vor
zunehmen. Es wurde daher früher üblich, in Bauverträgen dem 
Unternehmer Risiken zuzumuten, die unmöglich von einem gewissen
haften Ingenieur übernommen werden konnten. Es sollen hier nicht 
Einzelheiten aus Verträgen angeführt werden. Diese Punkte sind zu 
allgemein bekannt, es soll nur an einem Beispiel erläutert werden, 
was gemeint ist.

D ie den Vertrag abschließende Behörde hat in jahrelanger E nt
wurfsarbeit, durch eingehende lang ausgedehnte Bodenuntersuchungen, 
Bohrungen usw. die Unterlagen für die Konstruktion des Baues und 
für den abzuschließenden Vertrag geschaffen. Sie schreibt in den 
Vertrag hinein, daß der auszuhebende Boden so und so beschaffen sei, 
daß sie jedoch keine Gewähr für diese Beschaffenheit übernehme. 
Beim Antreffen ungünstigerer Verhältnisse stehe dem Unternehmer 
kein R echt auf Nachforderung zu, er könne sich vom  Tage der A us
schreibung bis zur Abgabe des Angebotes selbst von  der Beschaffen
heit überzeugen, selbst Bohrungen usw. vornehmen.

Diese Bestimmung, die in den meisten Tiefbauverträgen vor
kommt, ist augenscheinlich unbillig und undurchführbar —  man 
vergleiche sie einmal m it den Bedingungen in Lieferungsverträgen —- 
und man muß sich nur über die Möglichkeit wundern, daß sie jahr
zehntelang in allen Verträgen wiederkehrt und vom  Unternehmer 
immer wieder unterschrieben wird. Es ist kaum anzunehmen, daß der 
Unternehmer in den wenigen Wochen, die er Frist für eine solche 
Untersuchung hatte, etwas anderes feststellen könnte, als die meist 
sehr sorgfältig durchgeführten Untersuchungen der Behörde. Außer
dem werden dem Unternehmer durch die Untersuchung Kosten zu
gemutet, die er bei der Unsicherheit des Auftrages bei öffentlicher 
Ausschreibung kaum übernehmen kann. Der Unternehmer muß sich 
demnach auf die Untersuchung der Behörde verlassen. Zahlreiche 
Fälle sind bekannt, in denen die W irklichkeit viel schwierigere Ver
hältnisse als angenommen brachte; ein Schiedsgericht w ar die Folge. 
Der Unternehmer gewann, w eil ihm Unbilliges zugemutet worden war.

Dieses Beispiel ließ sich durch eine beliebige Anzahl anderer 
vermehren und nur die Tatsache, daß die Behörde früher sich bewußt 
war, die Härte der Vertragsbedingungen durch engste Fühlung mit 
der Ausführung des Baues jederzeit ändern zu können, läßt es ent
schuldbar erscheinen, daß derartige Bestimmungen in einen Vertrag 
aufgenommen werden konnten.

Die wirtschaftlichen und technischen Verhältnisse im Tiefbau
gewerbe haben sich aber in den letzten Jahren ganz wesentlich ver
schoben. Die großen Baustellen des Tiefbaus werden m it einem 
umfangreichen Maschinenpark versehen, der die Einrichtung der 
Baustelle zu einer besonderen Ingenieurarbeit macht. Der Unter
nehmer muß selbst Ingenieur sein, und der Behörde ist es, da nicht 
nur Löhne, sondern auch schwer zu übersehende Ausgaben für Ma
schinenbetrieb und -Unterhaltung notwendig sind, schwer möglich, 
den finanziellen Aufwand des Unternehmers für eine A rbeit abzu
schätzen. Es ist daher, da die innige Bindung der Behörde m it den 
ausgeführten Arbeiten nicht mehr ohne weiteres möglich ist, schwer, 
sie zu überzeugen, daß die Vorgefundenen Verhältnisse den im Vertrag 
vorgesehenen und für die Kalkulation maßgebend gewesenen nicht 
entsprechen. Die Abfassung der Verträge hat sich den veränderten 
Verhältnissen nicht angepaßt, sondern sie ist im Gegenteil immer 
ungünstiger für den Unternehmer und schärfer in ihren Bestimmungen 
geworden. Jedes Risiko, das die Behörde bei Aufstellung des Ent
wurfes und Abfassung des Vertrages findet, sucht sie im Vertrag 
dem Unternehmer zuzuschieben. Ja, sie geht manchmal so weit, 
daß in Verträgen dem Unternehmer nicht nur das Risiko der B a u 
a u s fü h r u n g  zugeschoben wird, sondern sogar das Risiko des B a u 
w e r k e s . Der Unternehmer kann aber nur das erste tragen, da er hier 
die Gewinnmöglichkeit besitzt, während die Gewinnmöglichkeit, die 
das Bauwerk erschließt, ausschließlich dem Bauherrn zugute kommt.

D ie hinter uns liegende Inflationszeit hat noch ein neues, die 
Stellung des Unternehmers erschwerendes Moment in die Verträge 
gebracht. Um eine Bezahlung in dieser Zeit zu ermöglichen, mußten 
die Preise der Bauverträge bis ins einzelne aufgeteilt werden und der 
Bauherr erhielt einen genauen Einblick in die Kalkulation. Die Be
rechtigung der einzelnen darin aufgeführten Teile der Preise konnte 
er aber nur für diejenigen Posten prüfen, die sich ausschließlich auf 
der Baustelle abwickelten, d. h. die Lohnkosten. Die Baustoffe, 
Betriebsmittel, Ersatzteile und Geschäftsunkosten entzogen sich der 
Prüfung des Bauherrn. Die Aufteilung der Angebotspreise führte 
daher nicht, wie vielfach betont, zu einer glatteren Abwicklung der 
Bauverträge, indem der Bauherr jederzeit die Verluste des Unter
nehmers übersah, sondern erzeugten im  Gegenteil den Nachteil, daß 
der Bauherr jeden Gewinn an Lohnstunden dem Unternehmer hoch 
anrechnete und ihn oft unter Verkennung der anderen das finanzielle 
Schlußergebnis erst bestimmenden Faktoren gegen andere viel größere 
Verluste aufrechnete. D a die T ätigkeit des Bauunternehmers sich 
zum größten Teil unter den Augen des Bauherrn abspielt und die 
Beurteilung in bezug auf die finanzielle Auswirkung oft den das Ge
samtbild nicht übersehenden Personen ausgeliefert ist, so bedeutet 
die Aufteilung der Preise einen schweren Nachteil für den Unter
nehmer; man vergleiche das, was vom  Tiefbauuntemehmer auf diesem 
Gebiet verlangt wird, m it den Lieferungsverträgen der übrigen In 
dustrie.

In der Industrie findet im allgemeinen die Herstellung völlig 
unabhängig vom Besteller in der eigenen Fabrik unter verhältnis
mäßig gleichförmigen Verhältnissen ohne Einfluß äußerer, vorher nicht 
bestimmbarer Umstände statt —  die Beschaffung der Rohstoffe, 
ihr Lagern usw. ist etwa die gleiche wie beim Tiefbauunternehmer — , 
dagegen findet die Ausführung des W erkvertrages des Tiefbauunter
nehmers unter den Augen des Bestellers statt, der sich vertraglich ein 
dauerndes Eingriffsrecht Vorbehalten hat, davon Gebrauch macht, 
ohne daß es immer möglich wäre, die hieraus sich ergebenden Folgen 
finanziell auf ihn abzuwälzen.

Die Vertragsbedingungen in Lieferungsverträgen betonen fast 
stets,'daß jede Unsicherheit, jeder indirekte Schaden in seinen finan
ziellen Auswirkungen nicht zu Lasten des Herstellers gehen darf; 
das Umgekehrte ist fast stets bei den Bauverträgen der Fall.

Macht der Besteller für die Ausführung einer Lieferung bestimmte 
Vorschriften, so ist es selbstverständlich, daß er selbst hierfür die 
Verantwortung übernimmt. B ei Ausführung von Tiefbauverträgen 
ist es keine Seltenheit, daß den Entw urf der Bauherr liefert und 
trotzdem der Unternehmer die Verantwortung für den Entw urf mit

18*
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ü b ern eh m en  m uß, obw ohl v o n  seinem  E in sp ru ch s rec h t bei b edenk lichen  
K o n s tru k tio n en  au s  le ich t v e rstän d lich en  G rü n d en  n u r  schw ach 
G eb rau c h  g em ach t w erden  k an n .

D er P re is be i L ie feru n g sv erträg en  is t  e in  e in h e itlich e r geschlosse
ner, d ie G ew innhöhe u n d  d ie  U n k o stenhöhe  is t  u n b e k an n t. D ie  E in 
he itsp re ise  im  B au b etrieb  sind  o f t noch  au fg e te ilt  u n d  erm öglichen 
dem  B esteller d ie  F e s ts te llu n g  jedes an sch ein en d en  Gew innes, ohne  
d aß  sie  d ie S icherhe it b ie ten , d aß  a u ch  jed e r V erlu st e rk a n n t  w ird .

W enn  m an  b e ac h te t, d aß  h e u te  n o ch  d e ra rtig e  de r A uffassung 
des so n stig en  G eschäftsv e rk eh res w idersprechende  B au v erträg e  m it 
B ehörden  abgeschlossen w erden, obw ohl g leichzeitig  d ie  g leichen 
B ehörden  e in w andfre ie  L ie feru n g sv erträg e  absch ließcn , so f ra g t  m an  
sich , w ie es k o m m t, daß  sich  im m er noch  U n te rn eh m er finden , d ie ih re  
U n te rsch rif t u n te r  d iese V e rträg e  se tzen . M an m uß a u ch  h ie r  w ied er 
a u f  d as g esch ich tlich  G ew ordene, w ie es im  A nfang  dieses A ufsatzes 
gesch ild ert w urde , zu rückgreifen . D ie  H e rs te llu n g  eines B aues is t 
s te ts  e in  g rößeres R isikogeschäft a ls  ein  L ie feru n g sv ertrag . D er 
U n te rn eh m er h o fft a u f  G lück b e i d e r A u sfü h ru n g  o d e r a u f  gü n stig e  
E reignisse, d ie a u ch  d en  to lls te n  V e rtra g  a u ß e r  K ra f t  se tzen , h o fft 
au f Gew inn a u s  N eb en arb e iten , u n d  e r h o ff t  b esonders au f einen 
B au h errn , der, w ie es frü h e r  se h r o f t  ü b lich  w ar, u n e rw a rte te  Schw ie
rig k e iten  b e w erte t u n d  ü b e r  den V e rtra g  h in au s  v e rg ü te t. A ußerdem  
is t es fü r  den  einzelnen U n te rn eh m er schw er, bessere  V erträg e  d u rc h 
zusetzen , d a  —  u n d  dies lieg t le tz te n  E ndes teilw eise in  d e r  N a tu r  
des T iefbaugew erbes —  eine solche G eschlossenheit d e r  U n te rn eh m er
sch aft, w ie sie in  d e r  ü b rig en  In d u s tr ie  zum  g rö ß ten  T eil v o rh an d en  
ist, n ic h t b e steh t.

D e r A bschluß so lch er ob en  gesch ild erten  V erträg e  s te ll t  a b e r  
zw eifelsohne e inen  Schaden  u n se re r V o lk sw irtsch aft d a r . E s  k o m m t 
in  d ie sowieso schon  schw ierige A usführung  v o n  T ie fb au ten  m it ih ren  u n 
üb erseh b aren  R isiken  noch  e in  unsicheres M om ent h inein , in  dem  
d e r  e inen  Seite, näm lich  dem  U n te rn eh m er, a lle  Schw ierigkeiten  au f
g e b ü rd e t w erd en  u n d  es u n sich er b le ib t, w ie w e it d ie  L a s te n  n ach h e r 
a u f  be ide  S ch u lte rn  v e r te il t  w erden . G eht d e r  U n te rn eh m er bei einem  
B au zugrunde, so is t  d e r  Schaden  fü r  d ie V o lk sw irtsch aft g rö ß e r als 
d e r en tsp rech en d e  N u tzen  fü r  d en  B au h errn . V e rlan g t d e r  U n te r
neh m er eine V erg ü tu n g  ü b e r  den  V e rtra g  h in au s , so b e s te h t d ie  Mög
lich k e it, d aß  e r  schw er k o n tro llie rb a re  u n d  gegebenenfalls zu g roße 
B ereicherungen  e rfä h rt. Auch h ier e n ts te h t  e in  vo lksw irtsch aftlich er 
Schaden . D ie  S tre itig k e iten  be i Sch iedsgerich ten  o d e r o rd en tlich en  
G erich ten  b rin g en  V ergeudung  v o n  A rb e itsk rä ften  u n d  A rb e itsze it 
u n d  v e rm eh ren  d en  Schaden  d e r  A llgem einheit.

E s is t d a h e r  eine d e r  w ich tig s ten  A ufgaben  des T ie fb au u n te r
neh m ertu m s, d ie  A b lehnung  u n tra g b a re r  V ertrag sb ed in g u n g en  ge
m einsam  u n d  e in h e itlich  du rch zu fü h ren . D e r V ertrag sab sch lu ß  bei 
g roßen  B a u te n  m uß zw ischen dem  B a u h e rrn  u n d  U n te rn eh m er ge
m einsam  erfolgen. N ic h t ü b e rseh b a re  R isik en  m üssen a u s  d en  V er
trä g e n  h e rau sb le iben . F ü r  d iese  s in d  W ah lan g eb o te  o d er besondere  
E n tsch äd ig u n g en  im  v o ra u s  a u ß e rh a lb  des e igen tlichen  A ngebotes 
zu ve re in b aren . E s w erden  sich  s te ts  W ege fin d en  lassen —  u n d  es 
so ll sp ä te r  noch d a rau f  zurückgekom m en  w erden  — , d ie  verm eiden , 
d aß  e tw a  sp ä te r  d e r B a u h e rr  in  eine Z w angslage g e rä t, d ie ih n  zw ingt, 
jed en  P re is des U n te rn eh m ers a n erk en n en  zu m üssen.

D ie  V erträg e  zw ischen B ehörden  u n d  B au firm en  m üssen auf 
jed en  F a ll  be ide  P a r te ie n  a ls g l e i c h b e r e c h t i g t e  V e r t r a g a b 
s c h l i e ß e n d e  b ew erten  u n d  erkennen  lassen . D er p a tria rch a lisch e  
Zug, d en  v iele  S ta a tsb a u v e rträ g e  —  u m  es m ilde au szu d rü ck en  —  
zu rze it no ch  aufw eisen, m uß verschw inden , d a  e r d en  V erh ältn issen  
d e r h eu tig en  B au au sfü h ru n g en  n ic h t m eh r angem essen ist.

D ie  B ehörden  so llten  in  ih rem  eigenen In te re sse  n u r  V erträg e  
absch ließen , d ie  n ich ts  U nbilliges v o m  U n te rn eh m er verlan g en , die 
beso n d ers  k e in  R isiko  ih m  zu m uten , d a s  d ie  B ehörde  se lbst n ich t 
ü b ern eh m en  k a n n , obw oh l sie  g en au e r u n d  län g e r ü b e r  d ie  G ru n d lag en  
d e r  a u szu fü h ren d en  A rb e it u n te r r ic h te t is t. Sie w ird  d a n n  eine g la tte  
A bw icklung d e r  V erträg e  erreichen. Sch iedsgerich tsen tscheidungen , 
die n a tü r lic h  a u ch  d a n n  n ic h t im m er ausb le iben  w erden , w erden  d a n n  
n ic h t m eh r e inseitig  zu ih ren  U n g u n s ten  ausfallen , u n d  le tz ten  E ndes 
w ird d ie  B ehörde  b illiger b a u en  a ls  es b e i den  b isherigen  V erträg en  
d e r  F a ll w ar.

D ie  F in a n z ie ru n g  d e s  W o h n u n g s b a u e s .
V on D r. H . H . Z i s s  e i e  r.

E s is t  g ru n d sä tz lich  n ic h t A ufgabe  des S ta a te s , se lb er d ie  B e
vö lkerung  m it den G egenständen  des täg lichen  B edarfes zu v e rso rg en ; 
sie  zu beschaffen  und  zu M a rk t zu ste llen , k an n  n u r  Sache d e r W ir t
sc h a ft se in . W ohl a b e r  m uß d e r  S ta a t  Sorge trag en , d a ß  d ie  W irtsch aft 
diese A ufgabe  erfüllen k an n . D abei soll er sich  in  d e r R egel im  R ah m en  
d e r  V erw altu n g sm aß n ah m en  h a lte n ; d a ß  er jedoch  in engeren G renzen 
au f das G ebiet w irtsch aftlich er T ä tig k e it ü b erg re ift, k an n  zw eckm äßig  
o d er no tw en d ig  se in . W er d iesen  G ru ndsatz  an e rk e n n t, w ird  a u c h  a ll
gem ein den W o h n ungsbau  a ls A ufgabe  d e r W irtsc h a ft und  n ic h t als 
so lche irgendw elcher B ehörden  an sp rechen  m üssen, se lb st w enn  er 
d ie  A r t d e r W ohnungen  und  d e r  W ohnw eise fü r  seh r verbesserungs
b ed ü rftig  h ä lt .  D er V erw altung  steh en  au f ih rem  eigenen G ebiet 
zah lreiche H a n d h ab e n  z u r  V erfügim g, u m  d ie  aus s taa tsp o litisch en  
G ründen  no tw end igen  V erbesserungen in  d e r B auw eise durchzuse tzen , 
oh n e  d a ß  sie  se lb er den W o h n ungsbau  in d ie H a n d  zu n ehm en  b ra u c h t. 
D iese V erw altu n g sm itte l sind  au ch  h e u te  noch  n ic h t e rschöpft.

D ie besonderen  V erhältn isse  d e r  W o h n u n g sw irtsch aft haben  
indessen  schon v o r  dem  K riege behörd liche E in g riffe  w irtsch aftlich er 
A rt no tw end ig  gem ach t, deren  m an  a u ch  h eu te  n ic h t w ird  e n tra te n  
können . D as B auw esen bed arf eines M ittle rs zw ischen E rzeu g er u n d  
V erbraucher, dessen a n d ere  W irtschaftszw eige  n ic h t in  d ieser W eise 
b ed ü rfen ; d a rin  lieg t au ch  d ie  tie fs te  U rsache fü r die in te rn a tio n a le  
E rscheinung , d aß  das W ohnungsw esen von E rsc h ü tte ru n g e n  h e im 
g esuch t w ird , von denen  a n d ere  W irtsch aftszw eig e  —- w enigstens in  
so lcher Schärfe  u n d  D au er —  v e rsch o n t geblieben s in d . W äh ren d  d e r 
V erb rau ch er d ie  übrigen  G egenstände  seines B edarfes se lb s t bezahlen 
m uß, und  be i geo rdneten  V erhältn issen  b ezah lt, is t  d ie  L ag e  in  d e r  
W o h n ungsw irtschaft schon se it Ja h rze h n ten  so , d aß  in d e r  R egel d e r  
V erb rau ch er n u r  d ie  Z insen fü r  den  P re is  d e r W ohnung  zah lt, w ährend  
de r E rzeu g er das e igentliche E n tg e lt  fü r  se ine  A rb e it von a n d e re r  
Seite  b ek o m m t —  in e rs te r  L in ie  aus dem  R ea lk red it. W eil d ieser 
n ich t im m er in  genügendem  U m fange vo rh an d en  w ar, h ab en  d ie  S ta a te n  
des A bendlandes schon  v o r dem  K riege in ste igendem  M aße eingreifen 
m üssen.

D iese besonderen  V erhältn isse  d e r B a u w irtsch a ft m uß  m an  
m . E . im  A uge b eh alten , w enn m an  ein U rte il gew innen will, o b  u n d  
w ie  w eit m an  diese h eu te  au f den freien  G e ld m ark t verw eisen k an n , 
oder u n te r  w elchen B edingungen  m an  ö ffen tliche G elder fü r  sie  in A n 
sp ru ch  nehm en soll. D aß  m an  sie  ganz ih rem  Schicksal überlasse, 
ab w arten d , w ie w eit das B augew erbe d an n  B esch äftig u n g  fin d en  und  
d e r W ohnungsbau  in G ang kom m en w ü rd e , sch e in t m ir w egen d e r  
W o hnungsno t und  wegen d e r B eschäftigung  des B augew erbes unm öglich.

D aß  eine e igen tliche W o h n u n g sn o t in D eu tsch lan d  n ic h t  m eh r 
bestän d e , w ird  zw ar h e u te  v ielfach  b e h au p te t, den  Beweis d a fü r  is t 
m an  b ish e r schu ld ig  geblieben. A uch v o r dem  K riege w u rd en  jäh rlich  
m indestens 200 000 W ohnungen  in  D eu tsch lan d  neu g e b au t, ohne 
d a ß  d am als W oh n u n g sn o t b e s tan d . D e r B ed arf w ird h e u te  n ic h t ge
rin g er sein, a u ch  w enn d ie  B evölkerung  n u r  w enig z u n im m t; denn  
m aßgebend  fü r  den  B ed arf d e r G egenw art s in d  d ie  G eburtenziffern  
d e r Ja h rg än g e  u m  d ie  Jah rh u n d ertw en d e , d ie  h e u te  im  he ira tsfäh ig en  
A lter s teh en  und  m it W o hnungen  v e rso rg t sein w ollen. D e r a lte  
W ohn u n g sb estan d  lä ß t  sich  a b e r  n ic h t ra tio n ie ren  wie T ex tilien  oder 
L ebensm itte l, d a  e r  au s u n te ilb a ren  E in h e iten  b esteh t. W elche  ver- 

■ heerenden Folgen  d ie  W o h n u n g sn o t in  m oralischer B eziehung u n d  
v o r a llem  fü r  den  B evölkerungszuw achs h a t,  lieg t au f d e r H an d . 
A n den  W ohnungen  zu sp a ren , is t  eine sch lech te  M enschenökonom ie, 
u n d  d a ru m  h ieße es R au b b au  a n  d e r  Z u k u n ft tre ib en , w ollte  m an  n ic h t 
m öglichst b a ld  w ieder zu  einer ausreichenden  B a u tä tig k e it  z u rü c k 
kehren .

N u n  sch e in t au f d en  e rsten  B lick  d ie  A uffassung  viel fü r  sich  zu 
hab en , d aß  sich das am  le ich testen  vollziehen w ürde, w enn m an  z u 
n äch s t d ie  W ohnu n g sw irtsch aft von a llen  Fesseln  befre ien  w ü rd e . 
A uch  ich  hab e  noch  v o r  n ic h t a llzu langer Z eit d ie  Ü berzeugung  g e h ab t, 
d a ß  d e r w esen tliche S c h ritt  g e tan  w äre, w enn  m an  d ie  M ieten a u s 
re ichend  in  d ie  H ö h e  d rü c k te . D ie  übrigen  Z w angsm aßnahm en , 
B esch lagnahm e u n d  M ieterschu tz  ge lten  im  w esen tlichen  fü r  N e u b au te n  
n ic h t;  au ch  die M iethöhe fü r  N eu b au ten  is t  th eo re tisch  fre i —  p ra k tisc h  
w ird  sie  n a tü rlich  d u rc h  einen n ied rigeren  D u rc h sc h n itt bei den  A lt
w ohnungen  s ta rk  b eh in d ert. D ieser m ac h t d ie  d a u e rn d e  R e n ta b ili tä t  
von N eu b au ten  zw eife lhaft, zw ing t den  R ea lk red it z u r  Z u rü ck h a ltu n g  
u n d  u n te rb in d e t d a m it d ie  B a u tä tig k e it. S icherlich  h ä t te  bei n o rm alen  
Z u stän d en  au f d em  G eld m ark t d ie  A npassung  d e r  M iete a n  d ie  B a u 
kosten  den  H a u p tg ru n d  fü r  d ie  Z u rü ck h a ltu n g  des R ealk red ites 
bese itig t.

N orm ale  Z u stän d e  a u f  dem  G e ld m ark t b estehen  indessen  zu r 
Zeit n ich t. D er b e s teh en d e  sch arfe  K ap ita lm an g e l w ird  so g a r v e r
m u tlich , w enn au ch  in v e rm in d erte r Sch ärfe  noch längere  Z eit h in d u rch  
a n d a u e m . E rfah ru n g sg em äß  is t d asjen ige  G ebiet, au f dem  er sich  am  
s tä rk s te n  a u sw irk t, im m er d e r  R e a lk red itm a rk t. Als e rschw erender 
U m stan d  k o m m t d azu , d a ß  a u ch  B e trie b sk red it h e u te  h äu fig  u n te r  
d e r M aske des R ealk red ites a u f tr i t t .  D ie E n tsch u ld u n g  h a t  unsere  
W irtsc h a ft ja  in den B esitz  p ra k tisc h  u n b eg ren z te r  m ündelsich ere r 
P fa n d o b jek te  g eb rach t. D a m it k an n  a u ch  d ie  m ündelsichere  A nlage 
au f Z insen von e iner H ö h e  rechnen , d ie d e r  W o h n ungsbau  n ic h t e r 
schw ingen k a n n . Im  G runde  eine P a ra lle le  zu  den  B au k risen  d e r  
V ergangenheit, in  denen  d em  B a u m a rk t K a p ita l  feh lte , w eil das v e r
fü g b a re  d ie  h ö h e r verzinsliche A nlage in  d e r In d u s tr ie  vorzog.

E benso  h inderlich  fü r  d ie B a u tä tig k e it  w ie d e r K a p ita lm a n g e l 
is t  d e r  Z inssatz, u n d  zw ar besonders desw egen, w eil e r  a u ß e r  d u rc h  d ie  
re inen  B augeldzinsen  d u rc h  den  M ietzins einen E in flu ß  a u f  den  Pre is 
d e r W ohnung  a u sü b t, d e r  äh n lich  bei keinem  ä n d ern  V e rb rau ch sg u t 
a u f tr i t t ,  u n d  d e r  in d e r s tä rk s te n  W eise a u f den a llgem einen  L o h n stan d , 
au f d ie P ro d u k tio n sk o sten  u n d  d ie  gesam te  W irtsch aftsp o litik  e in 
w irk t. O hne R ü ck sich t au f d ie  gestiegenen  B au k o sten  w ü rd e  d e r  
je tz ig e  Z insfuß eine E rh ö h u n g  des d u rch sch n ittlich en  M ie ts tan d es au f 
m indestens das 2 %  fache d e r  F ried en sm ie te  bed ingen , w enn  genügend  
K a p ita l v o rhanden  w äre, um  d e r  B a u w irtsch a ft a lle  ö ffen tlichen  
G elder en tz iehen  zu  können . E in e  D ifferenzierung  zw ischen den 
M ieten  d e r a lte n  u n d  den jen igen  d e r  neuen  W ohnungen  k a n n  d e r 
R ea lk red it n ic h t m itm ach en , den n  seine T ax en  b au en  sich  a u f  d u rc h 
sch n ittlich en  M ie terträgen  au f. W egen d e r  gestiegenen  B aukosten  
w ürde  s t a t t  des 2 %  fachen  e tw a d as 4 fach e  d e r  F ried en sm ie te  oder 
das 6 -fache d e r  je tz ig en  M iete  e rfo rderlich  sein.

W elche F o lgen  fü r  den  L o h n stan d  u n d  d ie  W äh ru n g  ein treten  
w ürden , b ra u c h t n ic h t a u sg e fü h rt zu  w erden . W ich tig  is t  ein B lick
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auf das Ausland. Schon vor dem Kriege w ar die deutsche Industrie 
dadurch vorbelastet, daß der deutsche Arbeiter einen fast doppelt 
so hohen Anteil seines Einkommens "für .Miete aufwenden mußte, wie 
zum Beispiel der englische. Auch jetzt wieder hat die Begründung zum 
englischen Wohnungsgesetz den tragbaren Anteil der Miete am Ein
kommen auf höchstens */« geschätzt. Setzt unsere W irtschaft also 
höhere Zinssätze unbesehen in höhere Mieten um, so gefährdet sie 
ihre eigene Konkurrenzfähigkeit im Export, und zwar um so mehr, als 
bei sinkendem Zinssatz eher die Baulandpreisc steigen als die Mieten 
sinken werden. Die notwendige Einstellung der Mieten auf Baukosten 
und Zinssatz scheint mir danach erst nach der Wiederkehr von über
sichtlichen Verhältnissen auf dem Geldmarkt möglich.

Erkennt man die Notwendigkeit einer vorübergehenden öffent
lichen H ilfe an, so wird man um so mehr fordern müssen, daß sie den 
Bedürfnissen des Baumarktes angepaßt wird, und daß gleichzeitig 
die Wohnungspolitik den klaren W eg zur Wiederherstellung normaler 
Verhältnisse einschlägt. Die Aufgabe jeder Zwangswirtschaft ist, 
daß sie sich möglichst bald überflüssig macht, indem sie die Ursachen 
beseitigt, die zu ihrer Einführung gezwungen haben. Also muß die 
Wohnungspolitik alles tun, was möglich ist, um den privaten Real
kredit wieder für die Bauw irtschaft zu gewinnen. Und sie muß die 
einstweilen notwendigen öffentlichen Gelder schon möglichst nahe an 
der Quelle in den Strom des Realkredites einfließen lassen. D aß der 
erste Punkt ein planmäßiges Steigern der Mieten verlangt, mag man 
bedauern, aber es ist unvermeidlich, da eine Konstruktion, die die 
B au tätigk eit auf künstliche Finanzierung aufbaut, a u f  d ie  D a u e r  
unmöglich ist. Diese Entwicklung muß jedoch im vernünftigen Zu
sammenhang m it der allgemeinen Lohnpolitik stehen und darf nicht 
zu einer plötzlichen Minderung des Lebensstandards führen.

Die vorübergehende künstliche Finanzierung muß von Grund 
auf um gestaltet werden. Sie ist eine Sache des Geldmarkts, deswegen 
m ü sse n  z u n ä c h s t  a l le  ö r t l ic h e n  S c h r a n k e n  fa l le n .  Die 
Verwaltung und Verwendung des Geldes muß in bankmäßigen Formen 
geschehen, am besten so, daß man durch eine zentrale bankmäßig 
arbeitende Stelle die Anstalten, die im Realkreditgeschäft erfahren 
sind, m it den fehlenden Geldmitteln versorgt. Eine gewisse Kontrolle 
wird nötig sein, sie wird sich auch dahin richten müssen, daß die Gelder 
einer Verbesserung der Wohnweise dienen. Aber sie kann sich m. E . 
durchaus in erträglichen Grenzen hallen. Die einzige Quelle, aus der 
die öffentlichen Gelder fließen können, ist die Hauszinssteuer. Sie ist 
auch ergiebig genug, denn bei aller Rücksicht auf die berechtigten 
Ansprüche des Hausbesitzes und auf die Aufwertungszinsen (nach den 
neuesten Entwürfen) kann sie mehr als i  Milliarden .bringen, wenn 
die Miete auf Friedenssatz steht. Mindestens i  Milliarde davon kann 
dem W ohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag ist 
immer noch knapp, aber steht er zu mäßigen Zinsen zur Verfügung, so 
wird es gelingen, für das fehlende Geld im steigenden Umfange P rivat
kapital heranzuziehen. Fiskalische Gesichtspunkte sollten nicht zu 
einer Verminderung des Betrages führen, denn ohne ihn besteht keine 
Aussicht, das Baugewerbe in absehbarer Zeit wieder zu ausreichender 
T ätigkeit zu bringen und den Kam pf gegen die Wohnungsnot aufzu- 
nehmen. Jenes ist aus Gründen des inneren Marktes eine wirtschafts- 
und staatspolitische Notwendigkeit, dieses aus dem elementaren 
Bedürfnis, die Lebenskraft unseres unglücklichen Volkes zu erhalten.

G roß h a n d e lsin d ex .
25 . Februar 5 . März 13. März 18. März 25. März 1. April 

136,7 136,7 136,3 133,2 132,9 132,3

L e b e n sh a ltu n g sin d ex .
Seit Februar neue Berechnung und Mitteilung nur des Monatsdurchschnitts.

A l t :  Januar Februar Matz N e u :  Februar März
124 125,1 125,7 135,6 136

E r w erb slo s ig k e it .
In vH der Mitglieder der Fachverbände.

Vollarbeltslo.se 31,1 28,2 Mit Kurzarbeit
Gesamt: 9,6 8,5
Baugewerbe : 23,5 21,3

Arbeitsgesuche auf 100 offene Stellen:
Dezember 1924 Januar 1925 februar 1925 

338 314 274
Unterstützte Erwerbslose:

1. Februar 15. Februar 1. März
592 000 576 000 541 000

L öh n e.
Durchschnittlicher deutscher Stundenlohn 

Gelernt: Januar 77
Februar 77,7

Ungelernt: Januar 54,9
Februar 55,5

Spannung zwischen den Löhnen Gelernter und Ungelernter : 
Gesamtdurchschnitt: Januar 22,1 Februar 22,2
Baugewerbe : „ 13,6 „ 13,8

15. März 
515 000

Bauarbeiter
86,2
87,8
72,0
74

31,1 28,2
14,4 13
23,5 21,3

Das Reichskuratorium für W irtschaftlichkeit (Vorsitzender 
Dr.-Ing. e. h. C. F . v. S iem en s,'B erlin ) befaßte sich in seiner Sitzung 
vom  2. April d. Js. mit der Notwendigkeit, die deutsche Produktion 
wirtschaftlicher zu gestalten. Die beiden Vortragenden, Dr.-Ing. 
e. li. K ö t t g e n  und Professor A. S c h i l l in g  wiesen auf das Beispiel 
Amerikas hin, hinsichtlich der staatlichen und privatwirtschaftlichen 
Aufgaben der deutschen Rationalisierung und hinsichtlich der Er
ziehung zur W irtschaftlichkeit an den deutschen technischen Hoch
schulen. Es sei gebietende Notwendigkeit, den Geist der R ationali
sierung und das Erkennen der W ege zur Förderung der W irtschaftlich
keit durch W ort und Schrift in die weitesten Kreise der Bevölkerung 
zu tragen. Die bisherige Gemeinschaftsarbeit der W irtschaft soll 
nach wie vor m it Beiträgen der einzelnen Unternehmungen und P rivat
personen weitergeführt werden. Für die beabsichtigte großzügige 
Erziehungsarbeit der Öffentlichkeit wurde in einer der Reichsregierung 
vorzulegenden Resolution ein Betrag von vorerst i % Millionen Reichs
mark pro Jahr verlangt. Eine zweite Resolution fordert neben der 
wissenschaftlichen Erziehung die Erziehung zur W irtschaftlichkeit 
als Grundlage der Ausbildung an den technischen Hochschulen. P lan
mäßiger Ausbau der wirtschaftlichen Abteilung aller technischen 
Hochschulen unter besonderer Betonung der Bedürfnisse der Praxis 
sei deshalb eine dringende Forderung zum W ohle der deutschen V olks
wirtschaft.

Der Reichswirtschaftsminister N e u h a u s , der der Tagung bei
wohnte, sagte Förderung dieser Bestrebungen zu. B T W V

Arbeitsmarkt im Baugewerbe. Durch die W itterung begünstigt 
nahm die Verm ittlungstätigkeit im  Baugewerbe in der Bcrichtswochc 
(23. bis 28. 3. 25) einen merklichen Aufschwung. Die infolge des Frost
wetters zur Entlassung gekommenen Facharbeiter sind meist sämtlich 
wieder eingestellt worden. In vielen Bezirken konnte der Bedarf an 
Facharbeitern, besonders an Malern und Anstreichern, nicht mehr ge
deckt werden. Nur in Niederschlesien (Verschlechterung der Lage), 
Oberschlesien und Hessen litt die Verm ittlungstätigkeit noch unter der 
ungünstigen W itterung. Erhebliche Besserung melden Pommern, 
Schleswig-Holstein und Hannover. Auch das Tiefbaugewerbe nahm 
vereinzelt kleinere Neueinstellungen vor.

An Maurern war in Lübeck, Bremen und Oldenburg Mangel. 
Im Bezirk Ludwigshafen sind Maurer vereinzelt noch in erheblicher 
Zahl erwerbslos. Aus Hannover (Duderstadt) konnte eine Anzahl 
erwerbsloser Maurer nach Westfalen verm ittelt werden. Maler fehlten 
in Lübeck, Schleswig-Holstein, Bremen, Schlesien (Breslau, Lauban, 
Reichenbach, Neurode), Freistaat Sachsen (Falkenstein, Leipzig), 
Regensburg und Nürnberg, in erheblicher Zahl in Hamburg, Hannover 
und Westfalen, ferner Anstreicher im Freistaat Sachsen (Falkcnstcin, 
Leipzig), Westfalen, Rheinprovinz (außerordentlicher Mangel) und 
in Nürnberg (Tüncher). W agenlackierer blieben in Bremen gesucht. 
In  Stralsund i. Pom. konnte der Bedarf an Maurern, Malern und 
Zimmerern auch durch Ausgleich bisher nicht befriedigt werden.

(R. Arb.-Verw.)

Kredite der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte. Die Reichs
versicherungsanstalt für Angestellte gibt größere langfristige K redite 
nur gegen erststellige hypothekarische Sicherungen. Dam it scheitert 
in der Regel die Hergabe von  Krediten an Gemeinden für W ohnungs
bau. Im  Preußischen Landtag erklärte der Minister des Innern, daß er 
es bedaure, daß die Reichsversicherungsanstalt, ebenso wie andere 
zur Versorgung des Kommunalkredits bestimmte Anstalten, die Her
gabe von Kredit an Gemeinden selbst bei Einschaltung der Landes
banken von der Forderung einer hypothekarischen Sicherheit ab
hängig machen. Die Preußische Staatsregierung habe zur Beseitigung 
dieser trotz ihres offenkundigen Übergangscharakters höchst uner
wünschten Praxis wiederholt Schritte getan. Im  Reichstag ist ein An
trag von sozialdemokratischer Seite gestellt, der die Nachprüfung der 
Kreditgewährungen der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 
bezweckt. B T W V

Vorausleistungen zum Wegebau. Durch § 12 des Finanzausgleieh- 
gesetzes vom 23. Juni 1923 sind die Länder erm ächtigt worden, Bei
träge (Vorausleistungen) zur Deckung der Kosten für eine außerge
wöhnliche Abnutzung der W ege zu erheben. Dieser Abgabe sollen 
auch Kraftfahrzeuge unterliegen, die auf Grund des Kraftfahrzeug
steuergesetzes vom 8. April 1922 nicht zu den normalen Steuern zu 
Zwecken der öffentlich-rechtlichen W egeuntcrhaltung heranzuziehen 
sind.

In Preußen ist auf Grund der vorgenannten reichsgesetzlichen 
Erm ächtigung eine Verordnung über die Erhebung von Vorausleistun
gen für die W egeunterhaltung vom  25. 11. 23 ergangen, durch welche 
den Stadt- bzw. Landkreisen die Festsetzung der Beiträge mehr 
oder weniger freigestellt ist. Einzelne Kreise haben Beitragsordnungen 
erlassen, die den Automobilverkehr einfach erdrosseln müssen. Man 
hat berechnet, daß bei dem bislang durchschnittlich üblichen Satz 
von 10 Pf. für das Tonnenkilometer der Lastwagentransport von 
3000 Mauersteinen auf 10 km 15 vH , auf 20 km  30 vH  des Wertes 
der Fracht betragen würde. 200 Sack Zement würden unter den
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gleichen Bedingungen auf eine Entfernung von io  km m it einer 
Gebühr von 3,4 vH , auf 20 km m it einer solchen von 6,8 vH  ihres 
Wertes belastet werden.

Erhebliche Bedenken muß auch die A rt der Veranlagung zu 
den Vorausleistungen nach zurückgelegten Tonnenkilometern er
wecken. Unternehmungen, die ihren Lastkraftwagenverkehr durch 
mehrere Stadt- und Landkreise führen müssen, werden durch die 
preußische Verordnung gezwungen, für jeden Kreis gesonderte Listen 
zu führen. Ihnen wird dam it eine umständliche, unproduktive und 
zeitraubende Arbeit' aufgebürdet.

Aus diesen Gründen wird von weiten Kreisen der Industrie 
gegen die preußische Verordnung vom  25. 11. 23 Stellung genommen. 
Zwar wird anerkannt, daß die W iederherstellung der deutschen 
Straßen und der Ausbau neuer Automobilstraßen eine wirtschaftliche 
Notfrage ist, deren Behebung im öffentlichen Interesse liegt, an  der 
auch die Bauindustrie lebhaften Anteil nimmt. Aus diesem Grunde 
wäre die Vorausleistungspflicht für den W egebau zentral zu regeln 
und die aus ihr fließenden M ittel zusammen m it denjenigen aus der 
Kraftfahrzeugsteuer und der geplanten Wegeunterhaltungssteuer 
zentral zu verwalten.

Die preußische Verordnung über die Erhebung von Voraus
leistungen für die Wegeunterhaltung sieht nun vor, daß jeder der 
die befestigten öffentlichen W ege über das gemeinübliche Maß hinaus 
benutzt, der Pflicht zur Vorausleistung unterliegt. Das steht im 
Widerspruch zu der Bestimmung des reichsrechtlichen Finanz
ausgleichsgesetzes, nach welchem die Vorausleistungen nur zur 
Deckung der Kosten für eine außergewöhnliche A b n u t z u n g  erhoben 
werden dürfen.

Aus diesem Grunde ist von verschiedenen Seiten die Rechts
gültigkeit der preußischen Verordnung vom 25. 11. 23 im Verwaltungs
streitverfahren angefochten worden. Der Bezirksausschuß Minden 
hat kürzlich der dahinzielenden K lage einer Firm a stattgegeben und 
die genannte Verordnung als rechtsungültig erklärt. Die letzte E nt
scheidung liegt bei der Berufungsinstanz, dem preußischen Ober
verwaltungsgericht.

W ie wir erfahren, schweben nunmehr auch bei der preußischen 
Regierung Erwägungen über eine grundlegende Abänderung der 
Verordnung vom  25. 11. 23. Es ist zu hoffen, daß die Wünsche der 
Industrie bei einer Neufassung des Gesetzes berücksichtigt werden.

B T W V .

Lohnsteuer. Bei Abführung der Steuerbeträge vdm Lohnabzug 
der Arbeitnehmer wird vielfach unterlassen, die nach § 40 der D urch
führungsbestimmungen über den Steuerabzug vom Arbeitslohn 
vom  20. 12. 23 vorgeschriebene B e s c h e in ig u n g  einzureichen, die der 
Arbeitgeber nach A blauf eines jeden Kalendermonats spätestens bis 
zum 5. des folgenden Monats der Finanzkasse zu übersenden hat 
und in der er nach bestem Wissen und Gewissen versichert, daß die 
Gesamtsumme der an die Kasse für den abgelaufenen Kalendermonat 
abgeführten Steuerabzugsbeträge mit dem Gesamtbeträge der in 
diesem Kalenderm onat einbehaltenen Steuerbeträge übereinstimmt. 
Die Bescheinigung ist von dem Arbeitgeber oder einer Person, die 
zur Vertretung der Firma rechtlich befugt ist, zu unterschreiben. 
Sie kann auf den Postabschnitt gesetzt werden. Die Finanzämter 
sind angewiesen, die Einreichung der Bescheinigungen nötigenfalls 
durch Geldstrafen zu erzwingen. B T W V .

Abschreibungen auf Personen- und Lastkraftwagen. D ie Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin hat ihren Fachausschuß für das K raft
fahrzeuggewerbe beauftragt, festzustellen, welche Abschreibungssätze 
auf Personen- und Lastkraftw agen angemessen erscheinen. Der Aus
schuß hat sich dahin geäußert, daß die für Maschinen vielfach üblichen 
Abschreibungssätze von 10 bis 25 vH  im vorhegenden Falle nicht 
zutreffend sind. Denn erfahrungsgemäß verliert ein Personen- oder 
Lastkraftw agen in dem Augenblick der Benutzung sofort einen er
heblichen T eil seines W ertes gegenüber dem fabrikneuen W agen, des
halb müsse die Abschreibung gerade im ersten Jahre besonders groß 
sein. Als Lebensdauer ist im Norm alfalle eine Lebensdauer von 
4 Jahren angegeben worden, für welche die Abschreibungen wie folgt 
vorgeschlagen wurden: im  1. Jahre für Personenkraftwagen 30— 33l/3 
vH , für Lastkraftw agen 25— 30 vH , im 2. bis 4. Jahre restlicher Buch
wert in drei gleichen Teilen. B T W V . ■ '

Gerichtliche Gutachten der Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin. H o lz :  Mangels besonderer Vereinbarung werden für Ver
m ittlung von  H olzkäufen 2 vH  Provision üblicherweise gezahlt. —  
G ip s :  Stuckgips w ird handelsüblich in Säcken geliefert, und zwar 
entweder in Säcken des Käufers oder, falls dieser solche nicht stellt, 
in Säcken des Fabrikanten. Die Verladung erfolgt je  nach Wunsch 
des Käufers in Papiersäcken oder in Jutesäcken. Als Papiersäcke 
werden meistenteils vierfache Säcke verwandt, in einer Abmessung 
von 5 0 x 9 5  cm, m it einem In halt von 50 kg Brutto; Jutesäcke mit 
einem In halt von 50 oder 75 kg Brutto. —  T e e r :  Im Handel m it Teer 
besteht kein Haüdelsgebrauch, nach welchem unter einer halben 
Ladung nicht 5000 kg Netto, sondern Brutto zu verstehen sind.

B T W V .

G e s e tz e , V e ro rd n u n g e n , E r la s s e , B e sc h e id e , 
G e s e tz e n tw ü r fe .

(Bearbeitet vom  BTW V.)
Gesetz über Aufnahme von Auslandskrediten durch Gemeinden 

und Gemeindeverbände vom 21. März 1925 (RGBl. I S. 27). Gemein
den und Gemeindeverbände bedürfen zur Aufnahme von ausländischen 
Krediten oder zur Begebung von Anleihen im  Auslande usw. der 
Zustimmung des Reichsministers der Finanzen.

Gesetz über die Volks-, Berufs- und Betriebszählung 1925 vom
13. März 1925 (RGBl. I S. 19). Im  Jahre 1925 ist im  ganzen Deutschen 
Reich m it Ausnahme des Saargebiets eine Volks-, Berufs- sowie land
w irtschaftliche und gewerbliche Betriebszählung vorzunehmen. Aus
führungsverordnung vom  14. März 1925 (RM inBl. Nr. 14). Zahlungs
termin ist der 16. Juni 1925. Für die Erhebungspapiere (Haushal
tungslisten und Gewerbebogen) sind Muster festgesetzt.

Verordnung über die Dienstzeit der Reichsbeamten vom 6. März 
1925 (RMinBl. Nr. 12). D ie D ienstzeit der Reichsbeamten kann auf 
Anordnung der Ressortm inister auf 51 Stunden wöchentlich herab
gesetzt werden, soweit dies ohne erhebliche Mehraufwendungen 
möglich ist.

Entschädigungen auf Grund des Okkupationsleistungsgesetzes. 
Reichsfinanzminister vom 9. März 1925 (III. D 2871, RSteuerBl. S. 61). 
D ie Vergütungen für Okkupationsleistungen durften bisher nur bis 
zu 5000 GM v o l l  ausgezahlt werden. Diese Einschränkung ist auf
gehoben, sodaß alle festgesetzten Vergütungen wieder in voller Höhe 
ausgezahlt werden.

Verordnung über die Abänderung der Verordnung über die Ein
stellung und Beschäftigung ausländischer Arbeiter vom 16. März 1925 
(RGBl. I S. 25). D ie Vorschriften, welche durch Verordnung über die 
Einstellung und Beschäftigung ausländischer Arbeiter vom  2. Januar 
1923 (Reichsanzeiger Nr. 3 vom  5. Januar 1923) hinsichtlich der 
Einstellungsgenehmigung, Legitim ierung usw. gegeben sind, haben 
auf ausländische Arbeiter keine Anwendung zu finden, die mindestens 
vom  1. Januar 1919 ab nicht nur vorübergehend im Inlande beschäftigt, 
bzw. die am  1. Juli 1914 seit mindestens einem Jahre im Inland tätig 
waren und nach Kriegsbeendigung unverzüglich an ihre alte A rbeits
stelle zurückgekehrt sind.

Erlaß des Reichsarbeitsministers an die Regierüngen der Länder 
betreffend Facharbeitermangel im Baugewerbe vom 6. März 1925. 
(RAB1. 1925 Nr. 11 S. 109.) (Vgl. Erlaß des Pr. W ohlfahrtsministers 
v. 19. II. 25.) Es wird empfohlen:

a) planm äßige Verteilung der Bauarbeiten über das ganze Jahr 
1925 bis ins Jahr 1926 hinein. N ur allm ähliche Ausschüttung der 
Hauszinssteuer; Baubeginn erst nach Sicherstellung aller erforder
lichen M ittel; Reparaturen außerhalb der H auptbauzeit;

b) möglichst weitgehende Heranziehung von angelernten und 
ungelernten Arbeitern; Verwendung von Baustoffen, die diese H eran
ziehung erleichtern (insbesondere auch B e to n -  u n d  Z e m e n t b a u 
s te in e )  ;

c) W iederzuführung von Arbeitern, die in andere G e w e r b e  
a b g e w a n d e r t  s in d , zu deren früheren Berufen. (W ie das gem acht 
werden soll, wird nicht gesagt);

d) zwischenörtlicher Ausgleich, von Arbeitskräften (durch die 
T ätigkeit der Arbeitsämter).

Die Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte soll solange, wie 
möglich vermieden werden.

Erlaß des Reichsarbeitsministers betreffend Abgrenzung zwischen 
Förderung von Meliorationsarbeiten als öffentliche Notstandsarbeit 
und Förderung aus Mitteln der Deutschen Bodenkultur-Akt.-Ges. 
v. 2. II. 1925. (R A B 1. 1925 Nr. 12 S. 125.) D ie gleichzeitige Förderung 
eines Meliorationsunternehmens a) als öffentliche Notstandsarbeit und
b) aus Mitteln der Deutschen Bodenkulturaktiengesellschaft (die sich 
je zur H älfte aus Reichsm itteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge 
und aus Mitteln der Deutschen Rentenbank zusammensetzen) ist 
g r u n d s ä t z l ic h  n ic h t  z u lä s s ig .  D ie Förderung als öffentliche 
Notstandsarbeit ist m it strengeren sozialpolitischen Bindungen ver
knüpft, deshalb sollen als Notstandsarbeit nur solche Unternehmen 
gefördert werden, denen diese sozialpolitischen Bindungen billiger
weise zugemutet werden können. Im  übrigen soll die Deutsche Boden
kulturaktiengesellschaft herangezogen werden.

Preußische Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Verzinsung gestundeter Abgaben vom 29. A ugust 1924, vom 16. Februar 
1925 {Pr.G.Samml. S. 12). D er Zinsfuß bei Bewilligung d e r Stundung 
einer öffentlichen Abgabe ist je  nach der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage und den besonderen Umständen des einzelnen Falles auf min
destens fünf vom  Hundert und höchstens neun vom  H undert (früher 
zwölf vom  Hundert) zu bemessen.

2. Ergänzungsverordnung zur Verordnung vom 23. November 
1923 über die vorläufige Neuregelung der Gewerbesteuer vom 28. März 
1925 (Pr.G.Samml. S. 41). D ie auf die Gewerbesteuer vom  Ertrage 
zu leistenden Vorauszahlungen sind im entsprechenden Rahm en der 
reichsrechtlichen Verordnung über wirtschaftlich notwendige Steuer
milderungen vom  10. Novem ber 1924 um ein volles Viertel zu mildern. 
Die Erm äßigung tritt erstmals für die im Januar fällig gewesenen 
Vorauszahlungen in K raft.
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V erordnung zu r A usführung  der d ritten  S teuernotverordnung 
des R eiches vom  14. Februar 1924 (3. P r. S teuerno tv ero rd iiu n g ). Vom
28. 3. 1925 (P r. G .Sam m l. S. 42). D ie H ausz inssteuer in  P reu ß en  be
t r ä g t  j e tz t  700 v H  d e r vorläufigen  S teu er vom  G rundverm ögen  (b isher 
600 v H ). V on d em  A ufkom m en sind  7/n  (b isher 6/ I2) zu r F ö rderung  de r 
N e u b a u tä tig k e it  zu verw enden; 2/u  (b isher 2/ I2) b leiben  den  Gem ein
den  (G em ein deverbänden)-und  5/h  (b isher den  L än d ern . D e r zur 
F ö rd e ru n g  d e r  N eu b au tä tig k e it b estim m te  T eil v o n  7/u  de r H au s
z in ssteu e r fä ll t  zu 3/j, dem  S ta a te , zu */u  nach  M aßgabe des ö rtlichen 
A ufkom m ens den  S tad t-  u n d  L andkre isen  zu. D as V erh ältn is  der 
T eilung  is t  a lso 3 : 4 (b isher 1 : 4).

Förderung  des K leinbahnbaues. N ach  einer M itte ilung  des A m tl. 
p re u ß . P ressed ienstes leg te  d as P reu ß . S taa tsm in is te riu m  dem  S ta a ts ra t 
z u r  w e ite ren  F ö rd e ru n g  des K le in b ah n b au es einen G esetzen tw urf vor, 
d e r 2 Mill. M ark  fü r  d iesen Zweck b e re its te llen  soll. D ie  B egründung  
fü h r t  aus, d aß  es ohne  s ta a tl ic h e  B eihilfe unm öglich  is t, d ie dringend  
no tw en d ig en  K le in b ah n en  zu bau en . E s  seien b isher S taatsbc ih ilfen  
in H ö h e  v o n  4 Mill. M ark v e rla n g t bzw . angem elde t.

D er E n tw u rf eines 2. Gesetzes über Ä nderungen in der U nfall
versicherung  is t dem  R e ich stag  zugegangen. Ab 1. A pril 1925 sollen 
d ie R en ten  au f R e ich sm ark  u m geste llt und w ieder n ach  dem  t a t 
säch lichen  Jah resa rb e itsv e rd ien s t bem essen w erden . D ie U nfa llver
h ü tu n g  w ird  au sg e b au t. A uf die Sachleistungen, die g rundsä tz lich  
vo r d e r G e ld ersa tzp flich t s tehen , w ird  besonders G ew icht gelegt.

F ü r  Schw erverle tz te  (über 50 v H  erw erbsunfähig) m uß  eine B e 
rufsfü rso rge  e in g e rich te t w erden, berufliche A usbildung  zu r W ieder
gew innung  d e r E rw erb sfäh ig k e it u n d  V erm ittlu n g  von A rbeitsgelegen
h e it. D ie  R e n te n  u n te r  20 v H  d e r vollen R en ten , d ie  m eh r a ls den 
d r i t te n  T eil d e r  V erle tz ten ren ten  d a rste llen , sollen kü n ftig  wegfallen, 
was eine erheb liche E rsp a rn is  an  E n tsch äd ig u n g slas t u n d  V erw altungs
a rb e it  b e d eu te t. G leichwohl e rg ib t sich  bei den  gew erblichen B eru fs
genossenschaften  aus den neuen  B estim m ungen  eine M ehrbelastung  
von 7,5 M illionen M ark  fü r  R en ten le istu n g en . D ie V ersicherung soll 
sich a u f  den Ja h resa rb e itsv e rd ien s t b is zu einem  H ö ch stb e trag e  er
s treck en , den  de r R e ich sa rb e itsm in iste r m it Z ustim m ung  des R eichs
ra te s  fe s tse tz t;  d ie  S a tzung  k an n  d ie  V ersicherung d a rü b e r  h inaus er
s treck en . B eam te  m it höherem  Ja h resa rb e itsv e rd ien s t w ären  also  bis 
zum  H ö c h stb e tra g e  v e rsichert. D em gegenüber s te h t  d ie  In d u str ie  
a u f dem  S ta n d p u n k t, d a ß  d ie  höher bezah lten  B e trieb sb eam ten  wie 
frü h er, g a n z  f r e i z u s t e l l e n  sind , d a  ih re  E inbeziehung  e ineÜ berspan- 
n u n g  des sozialen Schutzgedankens und  wegen des V erlustes e tw aiger 
h ö h erer p e rsön licher H a ftan sp rü ch e  au ch  eine Schädigung fü r  d ie  B e
tro ffenen  b ed eu te t.

D er E n tw u rf  s ie h t schließlich eine A b k ürzung  d e r W artez e it von 
13 a u f  8 W ochen vor, so d aß  k ü n ftig  d ie  P flich tle istungen  d e r  B eru fs
genossenschaft m it  B eginn d e r  9. W oche n ach  dem  U nfall einsetzen 
sollen. D a d u rch  w ürde d ie  Z ahl d e r Fä lle , w elche in  d e r  U nfa llver
s icherung en tsch äd ig u n g sp flich tig  w erden, b ed eu ten d  verg rößert, was 
eine erheb liche  M eh rbelastung  d e r W irtsc h a ft zu r Fo lge  h ä tte . D er 
E n tw u rf is t  v om  R e ic h sra t b e re its  angenom m en. BTW V .

R e ch tsp re c h u n g .
(B earb e ite t vom  BTW V.)

R G . I ,  ü . - . ,  B d. =  R eichsgerich t I .  Z iv ilsenat, I I .  Z iv ilsenat . . .
A m tl. Sam m lung d e r  R .-G .-E n tscheidungen  in Z ivilsachen. 

JW . =  Ju ris tisch e  W ochenschrift.
D J Z. =  D eu tsche  Juristen -Z eitung .

1. H a n d e l s b r a u c h .  D ie B eklag te  (eine B ank) b e ru ft sich auf 
einen H an d elsb rau ch  jen e r Zeit, e inkassierte  Scheck- oder W echsel
b e träge, d ie  in frem d er W äh ru n g  gezah lt w aren , dem  A u ftraggeber im  
Zweifel in M ark  zu  v e rgü ten . Von einem  solchen H and elsb rau ch  kan n  
a b er n ic h t d ie  R ede  se in . S icherlich ging das B estreben  d e r  B anken  
dah in , derartig es durchzusetzen  u n d  es w ird au ch  n ic h t zu leugnen 
sein, daß  sie  n ach  den U m ständen  m anchem  K u n d en  gegenüber d a m it 
E rfo lg  g e h ab t hab en . A b er um  einen H and elsb rau ch  oder a u ch  n u r  
eine H an d e lss itte  annehm en  zu können , dazu  fehlen zwei V oraus
se tzungen  ; e inm al d ie  durchgehende  Z ustim m ung und  rech tliche  Ü ber
zeugung  von H an d e l und  G ew erbe u n d  zw eitens d e r zu r B ildung  eines 
H an d elsb rau ch s e rfo rderliche Z eitrau m . E s is t  ab e r n ich t dargelegt, 
daß  d ie  K u n d en  sich  in solchem  U m fange gefüg t haben , um  eine 
H an d e lsü b u n g  feststellen  zu  können (R G . I .  vom  10. J a n u a r  1925).

2. V o r b e h a l t  b e h ö r d l i c h e r  G e n e h m ig u n g  b e im  W e r k 
v e r t r a g .  In  einem  V ertrage  ü b er d ie  A usführung  von E rd - und 
P fla s te ra rb e iten  b eh ie lt d ie  vergebende B ehörde ohne  gesetzlichen 
Zw ang d ie  G enehm igung des L an d ra ts  vor. D er L a n d ra t genehm ig te  
u n te r  dem  V o rb eh alt, d aß  d e r U n te rn eh m er ein K ünd igungsrech t m it 
zw chvöchentlicher F r is t  e in räu m t. D er U n te rn eh m er e rlang te  h iervon 
keine K en n tn is . Aus A nlaß  von S tre itig k e iten  verw eigerte  er im  F rü h 
ja h r  1920 d ie  E rfü llu n g  u n d  e rk lä rte  im  w eiteren  V erlauf den R ü c k tr i t t  
vom  V ertrage . E r s t  je tz t  genehm ig te  d e r L a n d ra t ohne V orbehalt. 
D ie  E rfü llu n g sk lag e  d e r  G em einde b lieb ohne E rfo lg . D er U n te r
n eh m er h a t  sich  d e r V erfügung  des L an d ra ts  n ich t unterw orfen , da  er 
sie  n ic h t k a n n te . S p ä terh in  h a t  d e r  U n ternehm er das vom  L an d ra t 
v e rlan g te  K ü n d ig u n g srech t au sd rü ck lich  abg eleh n t. F ü r  eine an d er

w eitige  E n tsch ließung  des L an d ra ts  w ar n u n m eh r kein R au m  m ehr. 
D ie du rch  den Schw ebezustand bew irk te  einstw eilige G ebundenheit 
d e r  P a rte ien  d a rf n u r  au f so lange Z eit e rs treck t w erden, a ls fü r  d ie 
E inholung  d e r E n tsch ließung  des Z u stim m ungsberech tig ten  e rfo rd e r
lich is t (R G . V II  vom  16. M ai 1924. —  D JZ . 1925, S. 510).

3. D ie  R e i c h s b a h n  i s t  n i c h t  v o n  g e r i c h t l i c h e n  K o s te n  
b e f r e i t .  Sie is t keine R eichsfiskalstelle  m ehr, w ird  au ch  n ic h t fü r  
R echnung  des R eiches v e rw alte t, sondern  is t  eine A ktiengesellschaft, 
d ie den B e trieb  d e r ih r  n u r  a n v e rtra u te n  R eichsbahn  k ra f t  eigenen 
R echtes und fü r  eigene R echnung  fü h rt .  D ie  V erm ögensrechte d in g 
licher u n d  sch u ld h afte r  N a tu r, au ch  d ie  m it dem  B e trieb  zu sam m en
hängenden  R ech te  ö ffen tlich-rech tlichen  C harak ters sind  au f sie  ü b e r
gegangen (§ 43, § 16 und  17 R eichsbahngesetz). D as R ech t d e r  G e
bührenfre iheit is t a b e r  n ic h t m it d en E isen b ah n en  als solche v e rb u n d en e , 
h a t  au ch  m it d e r S taa tsg ew a lt n ich ts  zu tu n , sondern  is t ein dem  
R eich  als V erm ögensträger zustehendes F isk a lrech t. Dieses is t  n ich t 
au f d ie R eichsbahn  übergegangen (R G . V I, B eschluß vom  14. N o 
vem ber 1924). Ä hnlich  O berlandesgerich t D a r m s t a d t  vom  14. Ju li 
1924. —■ D J Z . 1925, H eft 1, S. 110.

4. A ufw ertung. ( A b g e s e h e n  von den in de r 3. StN V O . 
geregelten  Fällcil.) Z usam m enste llung  de r R ech tsp rech u n g .

a) Bei g e g e n s e i t i g e n  V e r t r ä g e n ,  insbesondere  K a u f - ,  
W e r k -  und  W e r k l i e f e r u n g s v e r t r ä g e n ,  is t  davon  auszugehen, d aß  
d ie P arte ien  ein r e d l i c h e s  U m s a t z g e s c h ä f t  schließen w ollten , 
und  daß  die G egenleistung einen en tsp rechenden  G egenw ert fü r  die 
L eistung  gew ähren soll. T r i t t  n u n  d u rch  ungew öhnliche E reign isse  
ein U m stu rz  in  den w irtschaftlichen  V erhältn issen  ein, d e r  d ie B eschaf
fung  d e r  L eistung  w eit schw ieriger und  kostsp ie liger m ach t, oder d ie 
G egenleistung infolge einer V ersch lech terung  d e r V a lu ta  in sta rk em  
M aße e n tw erte t, so is t  die G eschäftsgrundlage weggefallen, au f d e r  die 
P arte ien  ih re  V ereinbarungen getroffen  liaben, und  es kan n  dem  
S chu ldner n ich t zug em u te t w erdeu, seine L eistu n g  noch u n te r  völlig 
v e rän d erten  V erhältn issen  zu gew ähren . D er G läubiger, d e r  bei so lcher 
Sachlage noch au f E rfü llu n g  gegen d ie  u rsp rüng lich  v e re in b arte  G egen
leistung  besteh t, w ürde w ider T reu  und  G lauben handeln  (§ 242 B G B .). 
D eshalb  kan n  sich  d e r Schuldner in solchen F ällen  von dem  V ertrage 
lossagen, sofern n ic h t de r G egner sich  au f V erlangen des Schuldners 
zu einer en tsprechenden  A ufw ertung (Um rechnung) se iner G egen
leistung  v e rsteh t. R G .-E n tscheidung  vom  6. J a n u a r  1923, B d. 106,
S. 132. E benso  zahlreiche an d ere  R eichsgerichtsentscheidungen.

b) E in  gleiches R ech t h a t  de r Sachschuldner bei V e r t r a g s a n 
g e b o te n  m i t  l a n g e r  B in d u n g .  D as A ngebot b leib t zw ar w irksam , 
a b e r d e r S chu ldner h a t  das R ü c k tritts rec h t, w enn die A ufw ertung a b 
gelehn t w ird . W ann  d ie  G elden tw ertung  den G rad erre icht, daß  
N ich tzu m u tb a rk e it de r L eistung  e in tr itt , is t F rag e  des einzelnen 
Falles. Zu vergleichen is t d e r G eldstand  am  T age des V ertragsschlusses 
(bzw. des A ngebotes) m it dem  G eldstand  zu r Zeit de r letz ten  P rozeß
verhand lung  (bzw. zu r Zeit de r B ezahlung). (RG . V I vom  29. O k tober 
1923, B d . 107, S. 124.)

c) Bei einem  W e r k l i e f e r u n g s v e r t r a g  auf H erstellung  von 
M öbeln kann  sich  d e r B esteller au ch  n ich t d a rau f berufen, daß  der 
U n te rn eh m er das H olz bereits liegen g e h ab t h abe, so d aß  eine M ehr
ausgabe  n ic h t en ts tan d en  w äre. E s k o n n te  dem  U nte rn eh m er n ic h t 
z u g em u te t w erden, das o ffen b ar fü r  vollw ertiges oder nahezu voll
w ertiges Geld angeschaffte  H olz ohne w eiteres zum  N utzen  des K lägers 
zu verw enden, d a m it d ieser, d e r  ihm  keine A nzahlung gele istet h a t,  es 
sp ä te r  m it en tw erte tem  G elde bezahle. (R G . V I vom  5. 7. 1923, 
B d . 107, S. 126.)

d) B ei einem  S p e k u l a t i o n s g e s c h ä f t  n im m t d e r Sachschuld
n e r das R isiko  d e r E n tw ertu n g  in  d e r  H offnung  auf sich, d aß  zu seinen 
G unsten  au ch  das G egenteil e in tre ten  könne. D ie Ä quivalenz von 
L eistu n g  u n d  G egenleistung b ild e t h ie r n i c h t  die G eschäftsgrundlage, 
beim  Speku lationsgeschäft kan n  sich  also  d e r S chuldner n ic h t au f d ie  
G eld en tw ertu n g  berufen . (R G . V I vom  12. N ovem ber 1923, B d . 107,
S. 156.) E s is t  A uslegungsfrage, ob  d e r Schu ldner dieses R isiko  au f 
sich  genom m en h a t.

e) E s kom m en n u r  s o l c h e  E r s c h ü t t e r u n g e n  d e r  W ä h r u n g  
in F rag e , m it denen bei so rg fä ltig er E rw ägung  a lle r V erhältn isse  und  
L eistungen  n ich t g e rechnet w erden k o n n te , (R G . I vom  17. Sep
tem b e r  1924, B d. 108, S. 379.)

f) L i e f e r u n g s v e r z u g  des Sachschuldners n im m t ihm  n ich t 
das R ech t, d ie  A ufw ertung  zu  verlangen . D er an d ere  T eil so ll du rch  
den V erzug zw ar keinen Schaden erleiden (§ 285 ff. B G B .), a b e r  auch  
n ich t d u rc h  ihn bereichert w erden. Als V e rz u g s s c h a d e n  is t es n ich t 
anzusehen , w enn d ie  an d ere  V ertrag sp arte i a n  E n tg e lt  ziffernm äßig  
m eh r P a p ie rm ark  auslegen m uß, als sie im  F a lle  rech tze itig e r L ieferung 
bei besserem  G eldstande h ä tte  aufw enden m üssen. (Zahlreiche neuere  
E n tsche idungen  des R G ., z. B .: R G .-E n tsch , I I I  vom  21. xo. 1924, 
B d. 109, S. 170.)

g) D ie  fo rtsch re iten d e  E n tw ertu n g  d e r  P ap ierm ark , n ic h t d ie 
W erfste igerung  d e r K aufsache, i s t  d e r  G rund  fü r  d ie  A u fw ertung  
des K aufpreises. W o d e r K aufpreis eines G rundstückes teils in ba r, 
teils in Ü b ern ah m e von H y p o th ek en  zu  zah len  is t, b esch rän k t sich  
d ie  A ufw ertung  n u r  au f den b a r  zu zahlenden Teil des K au fp re ise s . 
(RG . V vom  17. N ovem ber 1923, B d . 107, S. 183.)
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h) Auch bei Ausübung des V o r k a u f s r e c h t s  ist der Kaufpreis 
aufzuwerten, ebenso beim W iederkaufsrecht (R G .V  vom x. Oktober 
1924, R G .V  vom 12. November 1924). Beim Vorkauf ist für Beur- 
urteilung der Geldentwertung grundsätzlich vom Tage des Vertrags
abschlusses mit dem Dritten auszugehen (ebenda).

i) Bei B e r e ic h e r u n g s a n s p r ü c h e n  (§ S i2 ff. B G B .) ist die 
Aufwertung nicht ausgeschlossen. Die Rückforderungsmöglichkeit ist 
in dem Umfange gegeben, in welchem ein Betrag, der so verwendet 
oder angelegt ist, wie dies in kaufmännischen Geschäften zu geschehen 
pflegt, sich rein durch die Geldentwertung dem nominalen Papierm ark
betrag nach vergrößert hat. Es wurde aber nur eine teilweise A u f- . 
wertung als zulässig erachtet, weil das Kapital durch reguläre Ge
schäftsverwendung nicht in demjenigen W ert erhalten werden konnte, 
den es gemessen an einem ständigen W ertmesser im Jahre 1920 hatte. 
(RG .I vom 12. März 1924, Entsch. Bd. 108, S. 120.)

k) Die W e c h s e ls c h u ld  als solche wird ziffernm äßig nicht 
aufgewertet. Es muß auf die z u g r u n d e lie g e n d e  S c h u ld  zurück

gegangen werden. Die Aufwertung richtet sich nach dem Tage der 
Hingabe des Wechsels, wenn der Gläubiger nicht die Diskontierung 
verzögert hat. Bei gesunkenem Geldwert braucht der Gläubiger die 
vorzeitige Einlösung des Wechsels zur Papiermarksumme nicht an
zunehmen. (R G .I1 vom 1. Juli 1924, JW . 25, S! 50 und R G .II 
vom 13. November 1924, JW . 25, S. 466.)

1) Eine in Papiermarkgeld gegebene S ic h e r h e i t  muß von 
dem Em pfänger in Zeiten zunehmender Geldentwertung, gegebenen
falls nach Verständigung mit dem Schuldner, der Entwertung mög
lichst entzogen werden. Eine Sicherheit w ar durch Scheck über 
100000 M. gegeben. Der Kläger hatte die 100000 M. eingezogen 
und in einem Umschlag mit der Aufschrift: „D epot Singer 100000 M .“ 
in besondere Verwahrung genommen. Der Beklagte kann den Kläger 
scliadensersatzpflichtig machen, weil dieser es unterlassen hat, die 
zur Sicherheit gegebenen 100000 M. soweit möglich der Geldentwertung 
zu entziehen. Mindestens hätte IG. sich mit dem Beklagten in Ver
bindung setzen und sich wegen der Anlage der 100000 M. verständigen 
müssen. (R G .II vom 14. Novem ber 1924, JW . 25, 228.)

B e m e r k u n g . Dieser Gesichtspunkt trifft u. E . auch für K au
tionen in behördlichen Bauverträgen zu. Die Behörden waren in der 
Lage, das Geld nutzbringend zu verwerten. Sie hätten entweder 
die Kautionen zurückgeben können (vgl. E rlaß des Reichsverkehrs
ministers vom 23. Dezember 1922) oder mindestens den Unternehmer 
auf die Entwertung aufmerksam machen und m it ihm das Weitere 
vereinbaren können.

m) Einem Vollstreckungsgläubiger w ar es gestattet, die S ic h e r 
h e i t s le is t u n g  zwecks Urteilsvollstreckung {§ 788 ZPO.) in „M ark 
oder in holländischen Gulden" zu hinterlegen. E r hinterlegte in Mark 
und verlangte späterhin Aufwertung. Die Aufwertung wurde als 
unzulässig erklärt, weil er holländische Währung hinterlegen konnte 
und damit jede Entwertung vermieden hätte. (R G .I vom 26. November 
1924, D JZ . 25, 432.)

n) Auch eine V e r t r a g s s t r a f e  ist aufzuwerten. (R G .V I vom
14. November 1924, JW . 25, 226.)

o) G e b ü h r e n -  und A u s la g e n fo r d e r u n g e n  d e r  R e c h t s 
a n w ä lt e ,  die in Papiermark entstanden sind, können von der 
Fälligkeit ab aufgewertet werden, ohne daß Verzug oder auch nur 
eine Rechnungsstellung vorliegt. (R G .III vom 30. Januar 1925, 
JW . 25, 602.)

p) Auch ein dinglich eingetragener A l t e n t e i l  ist aufzuwerten 
(R G .IV  vom 3. März 1924, Bd. 108, S. 292 und R G .V  vom 8. Okt. 
1924). Dagegen keine Aufwertung bei einem Unterhaltsabfindungs
vertrag, bei welchem alle Unterhaltungsverpflichtungen endgültig 
abgelöst und die einzelnen Unterhaltsleistungen durch eine einmalige 
Kapitalzahlung ersetzt werden. Mit dieser Zahlung ist das Schuld
verhältnis erloschen. (R G .IV  vom  16. Juni 1924, JW . 1925, 350.)

q) A u f w e r t u n g  t r o t z  f e s t e n  P r e is e s . Im  Februar 1922 
kaufte K läger von der Beklagten eine Maschine zum festen Preis mit 
Lieferzeit von 5 Monaten und dem ausdrücklichen Bemerken, daß 
Kläger eine weitere Preisberechnung unter keinen Umständen aner
kennen werde. Der B eklagte bestätigte den Preis als fest, empfing auch 
ein D rittel des Preises als Anzahlung. Im  A ugust erbat Beklagter mehr
fach Preiszuschläge. K läger lehnte wiederholt ab. September 1922 
erklärte der Beklagte, daß er die Lieferung zum Vertragspreise nicht 
ausführen könne, und zahlte die Anzahlung zurück. Das Reichs
gericht entschied, Beklagter sei zum Aufwertungsverlangen berechtigt 
gewesen, unabhängig davon ob ein fester Preis vereinbart war. 
Zwischen Vertragsschluß und Rücktrittserklärung sei der Goldmark
kurs auf rund das Sechsfache gestiegen. Die Lieferung -war dem 
Beklagten nicht mehr zuzumuten. E r habe die Gefahr des völlig 
unvorhersehbaren Verfalls der deutschen Währung nicht allein auf 
sich genommen. E r sei deshalb bei der wiederholten Aufwertungs- 
Verweigerung des Klägers zum R ücktritt berechtigt gewesen. (R G .II 
vom  2. Oktober 1924, D J Z . 25, 256, vgl. auch R G .II vom 8. Juli 
1924, JW . 1925, S. 232.)

r) Die Befugnis des Gläubigers zur Aufwertung stützt sich in 
erster Linie darauf, daß das Ansinnen des Schuldners, ihn mit dem 
Nennbetrag der Forderung in entwertetem Gelde zu befriedigen,

wider Treu und Glauben verstößt. Es ist also n ic h t  V o r a u s s e t z u n g  
der Aufwertung, daß die Parteien an die Möglichkeit einer A u f
wertung be, Vertragsschluß gedacht haben, und auch ihre Vorstellungen 
von der Höhe des etwaigen Aufwertungsbetrages sind belanglos. Nur 
wenn der ausdrücklich oder stillschweigend erklärte Vertragswille 
den Ausschluß der Aufwertung ergibt, entfällt die Möglichkeit der 
Aufwertung. (R G .V I vom 14. Novem ber 1924, JW . 1925, S. 227.)

s) Beim gegenseitigen Vertrage gelten v o r  d e r  E r f ü l lu n g  des 
Leistungsschuldners die Entscheidungen unter a). H at beim gegen
seitigen Vertrage der Sachleistungsschuldner erfüllt, so kann er nun
mehr auf Grund des § 242 B G B . verlangen, daß die Geldleistung a u f
gewertet wird. Ist der Schuldner der Geldleistung im Verzüge, so b e
stimmen sich die Rechte ihm gegenüber aus den Gesichtspunkten 
des Verzugsschadens (§ 286 B G B .).

t) Ist der Vertragspreis im  y o r a u s  b e z a h l t ,  so ist der 
Leistungsschuldner nicht berechtigt, wegen der seit dieser Zahlung 
eingetretenen Geldentwertung Ansprüche zu erheben, auch dann 
nicht, wenn es ihm nicht gelungen ist, den vereinbarten Geldbetrag 
vor dem W ährungsverfall zu schützen. Ist dagegen nur eine t e i l 
w e is e  V o r a u s z a h lu n g  erfolgt, so kann Aufwertung des R e st
betrages verlangt werden. Ist schon vor der Vorauszahlung (An
zahlung) eine Entwertung eingetreten, ist also die Zahlung bereits 
in entwertetem Gelde geleistet, so wird sie nur zu ihrem W erte zur 
Zeit der Zahlung in Anrechnung gebracht. (Zahlreiche Entscheidungen, 
z. B . R G .V II, 20. Juni 1924, JW . 25, S. 137, R G ., 5. Juli 1923. 
Bd. 107, S. xoö.)

u) R e c h t s k r a f t  e in e s  in d e r  I n f la t io n  e r g a n g e n e n , 
d ie  A u f w e r t u n g  n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig e n d e n  U r t e i ls ?  Die 
Frage ist streitig. Das Reichsgericht sagt: F ü r die Beurteilung von 
Inhalt und Tragweite eines Urteilsanspruches ist die Zeit der E r
lassung des Urteils maßgebend. Die damals zugesprochenen 60000 M. 
stellten einen W ert von 918 Goldmark, d .h . den siebenten T eil des 
W ertes zur Zeit der Fälligkeit der Forderung dar. Der Beklagte ist 
also nur zur Zahlung dieses Teiles der eingeklagten Forderung ver
urteilt worden. W ie die Parteien und das Gericht damals die R echts
lage beurteilt haben, spielt keine Rolle. Es kommt nur auf die ob
jektive Sachlage an.

Die Forderung des Klägers, ihm zu gewähren, was ihm der Vor
prozeß nicht gewährt hat, ist nichts anderes als das Begehren des 
Restbetrages dieser Forderung. Sie ist eine Nachforderung aus dem 
gleichen Geschäfte und aus dem gleichen Grunde. Handelt es sich 
nur um die Befriedigung einer Restforderung und nicht um Schadens
ersatzklage wegen Verzögerung der Zahlung, so hat das Urteil des 
Vorprozesses nur hinsichtlich des zuerkanntön Teilbetrages Rechts
kraft geschaffen. Im neuen Rechtsstreit sind Grund und Betrag 
von neuem zu prüfen, so wie sie vom Beklagten in Frage gezogen 
werden . . . .  Daraus allein, daß der K läger im Vorprozeß weder 
seinen Anspruch wegen der Geldentwertung erweitert noch seinen 
Aufwertungsanspruch aufrechterhalten hat, ist auf einen Verzicht 
des Klägers auf die Nachforderung nicht zu schließen. Im Einzel
falle ist es aber möglich, daß ein solcher Verzicht anzunehmen ist. 
(R G .II vom 23. Dezember 1924, D JZ. 1925, 342.)

v) Die Q u it t u n g  ist Beweism ittel für den Em pfang der in 
ihr bezeichneten Leistung. D ie Bedeutung eines Verzichtes auf weiter
gehende Ansprüche kom m t ihr im Zweifel nicht zu. D er Em pfänger 
hat es daher auch nicht nötig, zur W ahrung seines Aufwertungs
rechtes einen Vorbehalt in die Quittung aufzunehmen. Es kann 
allerdings im Einzelfalle aus dem Fehlen des Vorbehaltes nach den 
begleitenden Umständen ein Verzicht auf weitergehende Ansprüche 
gefolgert werden. (R G .I vom 3. Dezember 1924, JW . 25, 600.)

(Über die Rechtsprechung z u r  H ö h e  d e r  A u f w e r t u n g  
berichten w ir in der nächsten Nummer.)

Rückstellung in der Steuerbilanz. Eine Firm a hatte  in der 
Steuerbilanz zum 31. Dezember 1922 eine Rückstellung für 
die auf Grund des Gewinnes des Jahres 1922 zu berechnende 
Gewerbesteuer des Jahres 1923 eingestellt. D er R e i c h s 
f i n a n z h o f  erklärt dies als unzulässig. D ie Gewerbesteuer
schuld des Jahres 1923 entstehe nach Lage der Bestimmungen frühe
stens am  31. 3. 23, sie könne daher nicht beim Gewinn des Jahres 
1922 berücksichtigt werden, trotzdem  sie nach diesem Gewinn 1922 
bemessen wird. Zw ar gehört im  allgemeinen die Gewerbesteuer zu 
den W erbungskosten und ist bei Erm ittlung des Geschäftsgewinnes 
als Betriebsausgabe zu behandeln. Rückständige Gewerbesteuern 
sind als Schulden in die B ilanz einzusetzen, wobei es nicht darauf an
kommt, ob die Gewerbesteuer fällig ist, sondern nur darauf, daß die 
Steuerschuld nach den Bestimmungen am Bilanzstichtage bereits 
e n t s t a n d e n  ist. Es genügt also nicht, daß die Entstehung der Ge
werbesteuerschuld am Bilanzstichtage m it Sicherheit zu erwarten ist. 
Eine Berücksichtigung in Zukunft zu e r w a r te n d e r - Verbindlich
keiten ist zw ar nicht unbedingt ausgeschlossen, sie läßt sich aber 
höchstens unter der Annahme rechtfertigen, daß durch die W ahr
scheinlichkeit des späteren Entstehens der Verbindlichkeiten der 
Gesamtwert des Geschäfts am Bilanzstichtage so verm indert wird, 
daß er die in der Bilanz ausgewiesene Summe der W erte der A ktiva 
abzüglich der Passiva nicht mehr erreicht. E in solcher Einfluß kann 
einer von dem Betriebe des Geschäfts in einem späteren Jahre a b 
hängigen S t e u e r  nicht eingeräumt werden.



» M t  B A U IN G E N IE U R
1925 HEFT 7. P A TE N TB E R IC H 1. 275

Arbeitsrecht. D ie Verweigerung von Überstunden trotz Vorliegens 
eines Notstandes berechtigt zur fristlosen Entlassung gemäß § 123 
Ziffer 3 GO. (Urteil d. Gewerbegerichts Barmen vom 29. 1. 25). —  
N achm ittags, zur Zeit des Schichtwechsels, platzte die H auptluftdruck
leitung, und der ganze maschinelle Betrieb der Beklagten kam  zum 
Stehen. D er Kläger, der seine Schicht beendet hatte, befand sich 
im Umkleideraum und verhielt sich wiederholten Aufforderungen 
zum Dableiben und zur Vornahme der Reparatur gegenüber ab
lehnend. D arauf wurde er vom  Meister fristlos entlassen. Das Gericht 
kommt zu der Überzeugung, daß der K läger die ihm durch den Arbeits
vertrag obliegenden Pflichten aufs gröblichste verletzt hat und daß 
er sich im Sinne des § 123 Nr. 3 GO. beharrlich geweigert hat, die 
ihm aus dem A rbeitsvertrag obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen. 
Es wies deshalb den Einspruch des Klägers nach § 84 B R G . gegen 
seine Entlassung ab. B T W V .

V e rb a n d sm itte ilu n g e n .

(Beton- und Tiefbau-Arbeitgeber-Verband f. Deutschland E. V. 
und Beton- und Tiefbau-W irtschaftsverband E. V.)

W ir haben den Tod des stellvertretenden Vorsitzenden unserer 
Gruppe Bremen-Unterweser-Ems, Herrn K ö l in c k e ,  Bremen, zu be
klagen. Herr Köhncke, der ein A lter von 65 Jahren erreichte, erfreute 
sich innerhalb wie außerhalb des Verbandes als m aßvoller, kollegialer 
Charakter und geschäftserfahrener, umsichtiger Unternehmer allge
meiner W ertschätzung. 1914 stellte er sich als Hauptm ann der 
Landwehr. In Frankreich wurde er zum M ajor befördert und mit 
dem E . K . I. und II . K l. ausgezeichnet. Die Firm a Köhncke u .C o. 
gründete er im Jahre 1902.

Die diesjährige 15. ordentliche H a u p t v e r s a m m lu n g  des Beton- 
und Tiefbau-Arbeitgeber-Verbandes für Deutschland E. V. und die
7. ordentliche Hauptversam m lung des B eton -un d Tiefbau-W irtschafts
verbandes E . V. findet voraussichtlich am 15. und 16. Mai in Hannover 
statt. Eine Vorstandssitzung des Beton- und Tiefbau-Arbeitgeber-

Verbandes und eine Hauptausschußsitzung des Beton- und Tiefbau- 
W irtschaftsverbandes werden am 14. Mai dieser Tagung voraufgehen.

Die Vertragsparteien der Reichstarifverträge für Poliere und für 
Schachtm eister haben am 18. März 1925 eine Vereinbarung über die 
Auslegung verschiedener strittiger Tarifbestimmungen getroffen. W ir 
haben diese Vereinbarung drucken lassen und sie den Mitgliedern mit 
Rundschreiben A  Nr. 14 vom  2. April 1925 übersandt.

D er Deutsche Versicherungs-Schutzverband E . V ., Berlin W  30, 
M otzstraße 62, dessen Mitglied w ir sind, b ittet uns, unsere Mitglieder 
auf die Möglichkeit hinzuweisen, in allen Versicherungsangelegen
heiten Beratung und Unterstützung bei ihm zu finden. W ir empfehlen 
die Einzelm itgliedschaft. Unsere Mitglieder erhalten einen Nachlaß 
von 20 vH  auf die satzungsmäßigen Mitgliederbeiträge.

D er Beton- und Tiefbauwirtschaftsverband ist bereit, den Mit
gliedern auf Anfrage den vollständigen W ortlaut der im „Bauingenieur" 
erwähnten Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Entscheidungen usw. 
mitzuteilen.

Durch die Presse geht die Besprechung eines Spruches des Ge
werbegerichts zu Mannheim vom  8. August 1924 unter dem T itel: „E in 
verwunderliches Gewerbegerichtsurteil". W ir können die Schlußfolge
rungen dieses Artikels nicht teilen. D ie Aufwertung von Kautionen 
fä llt nicht unter die Regeln der 3. Steuernotverordnung. W ir ver
weisen in dieser Hinsicht auf das vorstehend unter „Rechtsprechung" 
Ziffer 4 1 wiedergegebene Reichsgerichtsurteil vom  14. Novem ber 1924. 
Ü ber die Höhe der Aufwertung berichten -wir in der folgenden Nummer.

D er Vorstand der Fachgruppe Bauindustrie des Reichsverbandes 
der deutschen Industrie h at in seiner Sitzung am 19. März 1925 fol
genden Beschluß gefaßt:

„D ie  der Fachgruppe Bauindustrie angeschlossenen Verbände 
halten die vielen gleichartigen Ausstellungen über das Bauwesen, wie 
sie im  Jahre 1925 beabsichtigt sind, für eine Überspannung des Aus
stellungsgedankens. In  den kommenden Jahren soll rechtzeitig darauf 
hingewirkt werden, daß überflüssige Baumessen, soweit möglich, 
verhindert werden."

P A T E N T B E R I C H T .
Wegen der Vorbemerkung (Erläuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft 2 vom 25. Januar 1925, S. 67.

A . B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g e n . 
Bekanntgem acht im P aten tb latt vom  29. Jan. 1925.

K l. 5 c, Gr. 4. N  21 596. Hans Neubauer, Kamenné-Zehrevice b.
Kladno, Tschechoslowakische Republik; Vertr. : Dipl.-Ing. 
W . Stern, Pat.-A nw ., Essen a. d. Ruhr. Schachtausbau.
7. X I. 22. Tschechoslowakische Republik 3. X II . 21. 

Kl. 20 g, Gr. 1. G 62 514. Grolmann & Cie., Horst-Emscher. Vor
richtung zur Herstellung von  W endeplätzen zur Verbindung 
mehrerer Gleisstränge. 23. X . 24.

Kl. 20 i, Gr. 3. L  60 703. Heinrich Lühken, Braunschweig, Hagen- 
str. 12. D rahtzug zum  gleichzeitigen Stellen mehrerer 
Signale. 10. V II . 24.

K l. 37 b, Gr. 5. J 24433. D r.-Ing. Alfred Jackson, Stuttgart, Rosen- 
bergstr. 69. Holzverbindungsdübel. 14. II . 24.

K l. 37 b, Gr. 5. H 95 993. Gebr. Himmelsbach Akt.-G es., Freiburg, 
Baden. Verbindungslasche fü r hölzerne Maste. 6. II . 24. 

K l. 37 e, Gr. 13. W  61 791. Carl W eber, Berlin-Friedenau, Niedstr.
29. Gerät zum Einpressen von  Abdichtungsm assen in I-Iohl- 
räume durch ein Druckm ittel. 4. I I I . 22.

K l. 65 a, Gr. 53. S 66036. Siemens-Schuckertwerke G .m .b .H .  in 
Siemensstadt b. Berlin. Schutzeinrichtung für K anal
sohlen. 17. V . 24.

K l. 81 e, Gr. 32. M 86 654. Maschinenfabrik Buckau Akt.-G es., 
M agdeburg-Buckau. Abraumförderer. 9. X . 24.

K l. 84 c, Gr. 3. G  59 769. Grün & Bilfinger A kt.-G es., Mannheim.
Verfahren und Vorrichtung zum Gründen von Bauwerken 
durch Senkbrunnen. 20. V II I . 23.

K l. 8 5c, Gr. 4. C 32483. Chemotechnische Gesellschaft m .b .H ., 
Berlin-Halensee. Verfahren zur Reinigung von Abwässern. 
14- V III . 22.

Bekanntgem acht im P aten tb latt vom  5. Febr. 1925.
K l. 5 c, Gr. 4. G  60 669. Goswin & Co. Kom m .-Ges., Haspe i.

W estf., u. P eter Thielm ann, Silschede i. W estf. Gruben
stempel (Pat.-Anm . T  25405); Zus. z. Anm . T  25405.
11. II . 24.

K l. 19 a, Gr. 28. F  54081. Ferrodesherbeuse Scheuchzer Société 
Anonym e, Renens, Schweiz; V ertr.: D ipl.-Ing. K . R anfft, 
Pat.-A nw ., Berlin SW  61. Durch D ruckluft bewegte Brems
einrichtung für die W inde von Jätmaschinen für Eisenbahn
bettungskörper. 24. V . 23.

K l. 19 a, Gr. 28. K  89909. D r.-Ing. Kämmerer, Charlottenburg, 
Lyckallee 12, u. W ilhelm  Arbenz, Berlin-Zehlendorf, Sophie- 
Charlotten-Str. 11. Zwängrolle fü r Gleisrückmaschinen.
12. V I. 24.

K l. 19 a, Gr. 28. R  60 173. M ax Rüping, München, Bayerstr. 47.
Zum Einschlagen schwachwandiger Dübel dienender Auf
setzer m it in die Dübelbohrung einsteckbarem Dorn. 
25- I- 24.

K l. 19 a, Gr. 28. R  60 195. Robel & Co., München. Ablesevor
richtung für dreispindelige Schwellenbohrmaschinen. 28.
I. 24.

K l. 19 a, Gr. 28. Sch 70392. Hermann Schultz, Berlin-Lankwitz, 
Humperdinckstr. 13 a. Vorrichtung zum Zusammenpressen 
von Schienen u. dgl. 1. V . 24.

K l. 19 a, Gr. 28. T  29257. Berthold Thiele, Mörs-Meerbeck, u.
W ilhelm  Morhenn, Lintfort, K r. Mörs. Verfahren und Vor
richtung zur W iederherstellung abgenutzter Schienen - 
Unterlegplatten. 8. IX . 24.

K l. 20 i, Gr. 4. B  113 73 6 . Ernst Bockstedte, Heidelberg. Flügel
schiene für H erzstücke von Eisenbahnweichen. 14. IV . 24.

K l. 20 i, Gr. 33. H 96 377. Carl Heinrich, Erdmannrode, Post 
Oberhaun, K r. Hünfeld. Anhaltevorrichtung für Loko
motiven. 3. II I . 24.

K l. 3 7 !, Gr. 5. B  110263. Dipl.-Ing. L. Balaban, Berlin-Friedenau, 
Niedstr. 22. Ringförmige oder mehreckige Umfassungs- 
wände fü r freistehende Bauwerke, wie Kühltürm e oder 
Schornsteine. 2. V II . 23.

K l. 38 h, Gr. 2. H 98 690. F a. J. Himmelsbach, Freiburg i. B . Stock
schutzmasse. 27. IX . 24.

K l. 38 h, Gr. 2. K  83 137. G ustav Kleinebenne, Bochum, Hofsteder 
Str. 19. Verfahren zur Verhinderung der Fäulnis bei den 
Holzzimmerungen in Bergwerken. 22. V III. 22.

K l. 84 a, Gr. 3. H  94 250. Johannes Heyn, Stettin, Grabower Str. 6 b. 
Selbsttätig anspringender Heber. 18. V II . 23.

K l. 84 a, Gr. 4. D  44043. Inosuke Desaki, T okyo, Japan; V e rtr .: 
M. Abrahamsohn, Pat.-A nw ., Berlin SW  47. Einrichtung 
zum  Trockenlegen von Seen oder Sümpfen. 27. V II. 23. 
Japan 28. II . 23.

K l. 85 c, Gr. 6. I  25275. Dr.-Ing. K arl Imhoff u. Paul Hilgenstock, 
Essen, Zweigertstr. 57. Verfahren zum Auswaschen der 
Kohlensäure aus Faulgasen innerhalb des Schlammfaul
raums. 17. X . 24.

Bekanntgem acht im Paten tb latt vom 12. Febr. 1925.
K l. 20 g, Gr. 1. B  117  359. Bamag-Meguin A.-G ., Butzbach, Oberh.

Kegelwalzenlager für den Königstuhl bei Drehscheiben. 
27. X II . 24.

K l. 20 g, Gr. 1. M 83 879. Meguin A.-G ., Butzbach, Oberh. L aufrad
lagerung bei Drehscheiben und Schiebebühnen; Zus. z. Pat. 
404413. 30. V I. 23.
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K l. 20 i, Gr. 33. I< 90 514. Paul K opf, Erfurt, Trommsdorfstr. 2.
Einrichtung zur selbständigen Bremsung eines Zuges beim 
Überfahren eines Haltesignals. 7. V III . 24.

K l. 20 i, Gr. 33. P  48 937. Georg Pfannensöhmidt, Forst, Lausitz.
Gleissperrvorrichtung. 9. X . 24.

K l. 35 a, Gr. 9. Sch 71 270. Friedrich Schüring, Sterkrade-Nord,
Rhld. Gleisabsperrvorrichtung für Grubenbetrieb. 15.
V III. 24.

K l. 37 a, Gr. 4. K  88 177. Arno Keller, Leipzig-Möckern, Sohrstr. 5.
Hohlmauer aus winkelförmigen Steinen. 2 1 .1 . 24.

Kl. 42 a, Gr. 17. L  56278. Francesco Lucchetti, Genua, Italien;
V ertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin-Halensee.
Verfahren zur Herstellung einer perspektivischen Zeichnung 
aus Parallelprojektionen. 22. V III . 22.

Kl. 80b, Gr. 25. C 33967. Cornelis Johannes Cruijff, Ede, H oll.;
Vertr.: Dipl.-Ing. J. Tenenbaum u. Dipl.-Ing. Dr. H. Hei- 
mann, Pat.-Anw älte, Berlin SW 68. Verfahren zur Herstel
lung oder W iederherstellung staubfreier W ege. 12. IX . 23. 
Großbritannien, 10. X . 22.

B. E r t e i l t e  P a t e n t e .

Bekanntgem acht im Paten tb latt vom 29. Jan. 1925.

K l. 19 c, Gr. 2. 409555. Milo Vaso Luchich u. Lawrence Osterman, 
Chicago, V . St. A .; V ertr.: Dipl.-Ing. B . Kugelm ann, Pat.- 
Anw., Berlin-Wilmersdorf. Verankerung von ineinander
greifenden Pflastersteinen. 6. V III. 22. L  56201.

Kl. 20 i, Gr. 10. 409 791. The Wcstinghouse Brake & Saxby Signal 
Co. L td ., London, Vertr.: Dr. A. L ev y  u. D r. F . Heinemann, 
Pat.-Anw älte, Berlin SW  61. Durch D ruckm ittel gesteuerte 
Vorrichtung zur Überwachung des Eisenbahnverkehrs.
19. V II . 24. W  66 650. V . St. Amerika 24. V III . 23.

K l. 20 i, Gr. 19. 409792. Jules W ahl, Basel; Vertr.: G. Hirschfeld, 
Pat.-Anw ., Berlin SW  68. Einrichtung zur selbsttätigen 
Bedienung einer Eisenbahnschranke durch den fahrenden 
Zug. 24. V. 24. W  66 239.

Kl.' 3 5 a , Gr. 4. 409650. W alter Schindler, Bern; V ertr.: Dr. Hauß- 
knecht u. Dipl.-Ing. Morin, Pat.-Anw älte, Berlin W  57. 
Turm kran; Zus. z. Pat. 388823. 21. X I. 23. Sch 69001. 
Belgien 15. X I . 23.

Kl. 37 f, Gr. 3. 409 733. Maschinenfabrik Ausgburg-Nürnberg A. G., 
Nürnberg. Verfahren zum  Aufbauen von wasserlosen Gas
behältern. 18. V II . 23. M 82 064.

K l. 37 f, Gr. 7. 409 769. Wilhelm Spieth, Zweibrücken, Pfalz. 
Hochofengerüst. 21. V III. 21.' S 57 319.

K l. 80 b, Gr. 3. 409 665. Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludw igs
hafen a. Rh. Verfahren zur Herstellung eines Schmelz
zements. 9. IX . 23. B i n  009.

K l. 80 b, Gr. 17. 409666! W ilhelm  Franke, Leipzig-Reudnitz,
Gemeindestr. 32, Peter Arend, W ilhelm  Kram er, Leipzig, u. 
M ax Hugo Jungwirth, Altenburg, Thür. Verfahren zur Her
stellung wasser- und wetterbeständiger Bauteile, W andver
kleidungen usw. 23. II. 24. F  55 555.

K l. 81 e, Gr. 24. 409538. J. Pohlig Akt.-G es., Köln-Zollstock.
Lagergebäude mit Ladeeinrichtung für Häfen. 16. X II . 23. 
P  47 234.

Kl. S ie ,  Gr. 31. 409612. A T G  Allgemeine Transportanlagen-Ges.
m. b. H ., Leipzig-Großzschocher. Verfahren zum Abräumen

von Deckgebirgen im Tagebau von Braunkohlen o. dgl.
20. IV . 24. W  65 999.

K l. 81 e, Gr. 36, 409 891. Julius Brinkm ann, Erkenschwick. In
mehrere Bunker eingeteilter Kohlenturm . 10. II . 23. B  
108 370.

Bekanntgem acht im Paten tb latt vom  5. Febr. 1925.
Kl. 20 i, Gr. 4. 410 058. Franz Steinberg, Gelsenkirchen, Schwanen- 

str. 21. Hochklappbare W eiche für Grubenbetrieb. 23. IV . 
24. St 37 901.

K l. 65 a, Gr. 58. 409 929. Allgem eine Elektricitäts-Gesellschaft,
Berlin. Verfahren zur Kenntlichm achung von Luft- und 
Schiffahrtsstraßen. 3. X I . 22. A  38 750.

K l. 80 a, Gr. 46. 409979. Am bi-Artliur Müller Bauten und Industrie
werke, Berlin. U nterlagsplatte zur Herstellung von Beton
steinen. 5. V . 23. A  39 890.

K l. 80 b, Gr. 1. 409944. Wilhelm Buchholz, Trier, Hammerstr, 32.
Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung einer leichten 
Stampfmasse; Zus. z. Pat. 342 593. 11. III. 24. B  113 209.

K l. 80 b, Gr. 20. 400 233. Rhenania Verein Chemischer Fabriken 
Act.-G es., Aachen. Verfahren zur Herstellung von künst
lichen Baustoffen. 25. I. 24. R  60 157.

K l. 84 a, Gr. 6. 409981. K raftanlagen Akt.-G es., Mannheim. H arke 
zum Ausräumen von Rechen bei Turbinenanlagen, K lär
becken, Fischteichen"u. dgl. 30. II I . 24. K  89 055.

Bekanntgem acht im P aten tb latt vom  12. Febr. 1925.
K l. 5 b, Gr. 12. 410 355. Oskar Ficus u. Gewerkschaft Einigkeit, 

Hannover. Auffahren von Strecken und Herstellen von 
Schächten in Salz. 5. V I. 23. G 59 255.

K l. 5 d, Gr. 9. 410358. G ustav Emde, Herne i. W ., Jobstr. 1, u.
Josef Schigiol, Herne-Horsthausen. Vorrichtung zur zwangs
weisen Ausführung dichten Bergeversatzes im Strebbau.
20. IV . 24. E  30 646.

Kl. 20 i, Gr. 35. 410 551. James Bernard Regan, N ew Y o rk ,V . St. A .;
V ertr.: O. Siedentopf, Dipl.-Ing. W . Fritze u. Dipl.-Ing. 
G. Bertram , Pat.-A nw älte, Berlin SW  68. Sicherung für 
Züge und andere auf Schienen laufende Fahrzeuge. 19. V III. 
24. R  61 834.

K l. 20 k, Gr. 7. 410424. Em bru-W erke A.-G ., Rüti-Zürich, Schweiz;
V ertr.: Dipl.-Ing. F . Keunecke, Pat.-A nw ., Barm en. Ver
fahren zur Herstellung von Schienenstoßverbindern für 
elektrische Bahnen; Zus. z. P a t. 405 913. 7. I I I . 24. E  
30 432.

K l. 37 b, Gr. 2. 410502. Farbw erke vorm. Meister Lucius & Brüning, 
Höchst a. M. Zur Ausmauerung kugelförm iger Gewölbe 
dienende Steinplatte. 29. I I . 24. F  55 595.

K l. 80 b, Gr. 3. 410536. Dr. H ans K ühl, Berlin-Lichterfelde, Zehlen
dorfer Str. 4a. Verfahren zur Herstellung von Schmelz
zementen. 2. II . 24. K  88 313.

K l. 80 b, Gr. 5. 410 324. Oskar Nickel, Mülheim, Ruhr, R athaus
markt 55, u. Reinhold M arkwitz, Duisburg, Lothaer Str. 46. 
Verfahren zur Herstellung von Hochofenschlackenzement.
26. X I. 21. M 75 871.

K l. 84 a, Gr. 3. 410537. Berliner A ct.-G es. für Eisengießerei u.
Maschinenfabrikation, Charlottenburg. Bewegliches Gleit
lager für Spurzapfen oder Gelenkbolzen von Schleusentoren.
4. X I. 22. B  106 984.

B U C H B E S P R E C H U N G .

J a h r b u c h  d e r  H a f e n b a u t e c h n is c h e n  G e s e l ls c h a f t .  Fünfter 
und sechster Band 1922/23, Hamburg 1924, Boysen und Maasch; 
in einem Bande gebunden, 353 Seiten, 118 Abb. und 6 Tafeln.

Die Zeit der bei Herausgabe des ersten Jahrbuches immer be
denklicher auftretenden Geldentwertung hat dem Schriftleitungsaus
schuß besonders Veranlassung gegeben, die letzten beiden Jahrbücher 
1922 und 1923 in einem Bande zu vereinigen, um dam it die lückenlose 
Reihenfolge der Jahrbücher sicherzustellen; und es muß ihm und dem 
Verlage in Ansehung des neuen Bandes in jeder Beziehung hohe Aner
kennung zuteil werden. In  der.bisher gewohnten und stets gewürdigten 
Form, dem Inhalte und der Ausstattung, nach, liegt trotz aller Nöte 
und Schwierigkeiten der neue Band vor uns.

E r um faßt die geschäftlichen Mitteilungen, in deren Zusammen
hang in ehrender W eise der in den vergangenen Jahren verstorbenen 
Mitglieder gedacht wird, ferner die auf den Hauptversam mlungen in 
Stettin  1922 und Regensburg 1923 gehaltenen Vorträge, die Beschrei
bung der bei Gelegenheit der Tagung i n . Stettin  ausgeführten B e
sichtigungen, die in zahlreichen Abbildungen gute Unterstützung 
finden; den würdigen Schluß bilden vier bemerkenswerte Beiträge, 
die teils in näherer, teils in entfernterer Beziehung zu dem Gesamt
gebiet des Hafenbaues stehen.

D er erste von Herrn Landrat a. D. D irektor Dr. T e w a a g , Stettin, 
gehaltene V ortrag behandelt d a s  W i r t s c h a f t s g e b ie t  d e r  O sts e e . 
In  großen Umrissen wird die wirtschaftspolitische Entwicklung der

Ostseeländer geschildert und die immer mehr an Bedeutung zuneh
mende Rolle hervorgehoben, die die Landschaften an der Ostsee seit 
dem Zeitalter der deutschen Städtegründungen spielten. D er Verfasser 
führt uns an den großen w irtschaftlichen und politischen Ereignissen 
der Jahrhunderte vorüber, zeigt ihren deutlichen Einfluß auf die 
Geschichte des deutschen Ostseegebietes, bis er in eingehender Schilde
rung des großartigen Aufschwunges deutschen Außenhandels mit den 
Ostseeländern in den letzten drei Jahrzehnten vor dem Weltkriege, 
Deutschlands w irtschaftlicher Vorherrschaft in der Ostsee zum Ab
schluß seiner geschichtlichen Ausführungen gelangt. Im  Zusammen
hänge mit den Erörterungen über die anschließende Zeit wirtschaft
lichen Rückganges infolge des Machtspruches von Versailles, über die 
kraftvollen Willensäußerungen eines 6o-Millionen-Volkes zum erfolg
reichen W iederaufstieg legen zahlenmäßige Unterlagen und bildliche 
Darstellungen beredtes Zeugnis ab für den intensiven Wiederaufbau 
der Handelsflotte nach dem W eltkriege. Durch verkehrsgeographische 
Vorzüge, wirtschaftspolitische Umstellungen mancher Art, nicht 
zuletzt durch den leichter zu ersetzenden geringeren Raum inhalt der 
Schiffe waren diese Bestrebungen für die Handelsflotte der Ostsee von 
gutem  Erfolge begleitet. Hervorragenden Anteil an diesen W iederauf
bauarbeiten hat Stettin, dessen Bedeutung als Seehafen, besonders aber 
dessen Beziehungen zu den einzelnen Ostseeländem eine eingehende 
W ürdigung erfahren. Ihr folgt am Ende ein mahnender Aufruf, diese 
Bestrebungen Stettins im Hinblick auf ein freies Deutschland, nicht
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m in d er z u r  E rs ta rk u n g  d e r W e ltw irtsch a ft n ach  K rä f te n  zu u n te r 
s tü tze n , in  de ren  M itte lp u n k t D eu tsch lan d  tro tz  des v e rlo ren en  K rieges 
eine gew ich tige  R o lle  sp ie lt.

E rg än zen d  zu den  A usfü h ru n g en  b e h an d e lt H e rr  P ro fesso r 
Jaco b y , R iga, d ie  e h e m a l s  r u s s i s c h e n  S e e h ä f e n  im  B a l t i k u m .  
In  d e r Fo lge  w erden  d ie gesch ich tlich e  E n tw ick lu n g  d e r H äfen  L ibau , 
W in d au , R ev al u n d  R iga, deren  v o rk riegsze itliche  B ed eu tu n g  als 
H andels- u n d  K riegshäfen , ih re  S ch icksale  w äh ren d  des W eltk rieges 
u n d  n ach  d e r  ru ssischen  R ev o lu tio n , sow ie ih r  je tz ig e r Z u stan d  und  
W ert a ls  H an d elsh äfen  b eh an d e lt. D ie  je tz ig e  S e lb stän d ig k e it de r 
ehem als ru ssischen  P ro v in zen  h a t  v ie r  de r g e n an n ten  H äfen  ein 
v e rän d e rte s  G epräge h an d elsp o litisch er A r t gegeben, d a s  n am en tlich  
in d e r v e rä n d e rte n  V erb in d u n g  d e r  einzelnen P lä tz e  m it ih rem  neuen 
H in te r lan d e  seinen A usd ru ck  g e fu n d en  h a t.

Im  d r i t te n  von  H e rrn  S ta d tb a u ra t  F ab ric iu s , S te tt in , g eh a lten en  
V o rtrag e  w erden  a llgem eine R i c h t l i n i e n  f ü r  B e b a u u n g s p l ä n e  
f ü r  S e e -  w ie  B i n n e n s c h i f f s h ä f e n  en tw o rfen . S ta a tlic h e  S tro m 
b au v erw a ltu n g , s tä d tisc h e  P lan u n g s- u n d  S ied lungsäm ter, E isen b ah n 
v e rw altu n g  u n d  In d u s tr ie  s teh en  h in s ich tlich  d e r E n tw ick lu n g sfäh ig 
k e it  des H afen s im  A b h än g ig k e itsv e rh ä ltn is  u n d  h a b en  in  gem einsam er 
A rbeit d ie  fü r  a lle  B e te ilig ten  w ir tsc h a f tlic h s te  u n d  tech n isch  g ü n stig s te  
Lösung m it k lu g er V o rau ss ich t au f k ü n ftig e  V erk eh rsen tw ick lu n g  zu 
e rm itte ln . H in sich tlich  d e r W irtsc h a f tlic h k e it w ird au f den U n te rsch ied  
d e r e inzelnen A u sb au k o s ten  fü r die versch ied en en  B a u a b sc h n itte  
verw iesen, d e r d o r t  in s G ew icht fä llt , wo es sich  um  P ro jek tv e rg le ich e , 
A ufsch ließung  neu er B ecken  usw . h a n d e lt;  en tsp rech en d e  G esich ts
p u n k te  g e lten  fü r  H afen an sch lü sse  n eu er A nlagen  a n  a lte  H afen te ile . 
R ü ck sich t au f d ie  jew eiligen  B edürfn isse  fü r  H an d e l u n d  G ew erbe, auf 
a u sreich en d es G elände fü r  w achsende  In d u s tr iea n la g e n , e inw andfre ie  
Z u fah rtsw ege  u. a . m. is t  e rfo rderlich . L ängere  A u sfü h ru n g en  m it 
e r lä u te rn d e n  Skizzen g e lte n  dem  Schem a fü r  H a fen b a h n a n la g en  u n d  
de ren  A nsch luß  a n  d ie R e ich sb ah n . D u rc h  Z erg liederung  u n d  ü b e r
sich tlich e  Z en tra lisa tio n  in  B ezirks-, O rdnungs- u n d  H a u p th afe n - 
B ah n h ö fen  w ird  das V ersch iebegeschäft w ir tsc h a f tlic h  u n d  v e rk eh rs
tech n isch  g ü n stig  g e s ta lte t .

D e r  le tz te  au f d e r 4. H a u p tv e rsa m m lu n g  v o n  H e rrn  M ag istra ts- 
B a u ra t  W aeser g eh a lten e  V o rtrag  ü b e r  d i e  t e c h n i s c h e n  E i n r i c h 
t u n g e n  u n d  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  S t e l l u n g  d e r  H a f e n b a h n e n  
b e fa ß t sich in  se inem  e rs ten  T eile im  a llgem einen  m it äh n lich en  R ieh t, 
linien, z ieh t a b e r  h in s ich tlich  d e r B erü ck sich tig u n g  de r jew eiligen 
ö rtlic h en  g eo g rap h isch en  u n d  V erk eh rsv erh ä ltn isse  'engere  G renzen- 
D ie w irtsc h a ftlic h en  G e s ich tsp u n k te  w erd en  d u rc h  w ach sen d e  V erkehrs
s tä rk e n  des H afens, d u rc h  d ie S tab ilis ie ru n g  d e r  B e la s tu n g sk u rv e  de r 
B ah n , d u rc h  g ü n stig e  U n te rh a ltu n g  d e r G leisan lagen  u n d  B e trie b s
m it te l  in  e igener R egie  b e s tim m t. D ie  A ngliederung  eines In d u s tr ie 
b ezirkes b e d e u te t eine E n tla s tu n g  d e r H a fen b a h n  v o n  den  B au k o sten , 
oh n e  eine e rh eb lich e  V e rteu e ru n g  des G eländepreises herb e izu fü h ren . 
D ie  F ra g e  d e r  F ra c h ts ä tz e  u n d  A b fe rtig u n g sg eb ü h ren  w ird  zu g u n sten  
d e r  H a fen b a h n  e rö r te r t  u n d  am  S chluß  zu w e itgehenden  V e rg ü n stig u n 
gen g e ra ten , d ie d ie  R e ic h sb a h n  a u s  v o lk sw irtsch aftlich en  G ründen  
d e r  H a fen b a h n  zu te il w erden  lassen  soll.

M it den  B esch reib u n g en  de r v o n  S te tt in  au s  ge legen tlich  de r
4. H a u p tv e rsa m m lu n g  a u sg e fü h rte n  B esich tigungen  des S t e t t i n e r  
H a f e n s ,  d e r W a s s e r s t r a ß e  v o n  S t e t t i n  n a c h  S w in e m ü n d e ,  
d e r V u l k a n - W e r k e ,  sow ie de r P ap ie r-  u n d  Z ellstoffw erke A .-G , 
W e r f t  O d e r m ü n d e  sch lie ß t d e r e rs te  B and .

Ih m  sch ließen  sich  in  e n tsp rech en d e r R eihenfo lge de r B e rich t über 
d ie  5. H a u p tv e rsa m m lu n g  in  R eg ensburg  1923 u n d  d ie  au f ih r  g e h a lte 
nen  V o rträg e  an , d e ren  R e ih e  d ie  H e rren  S ta a ts ra t  D r. v . G raß m an n , 
M ünchen , u n d  M in is te ria lra tK reu zer, M ünchen , m it dem  T h em a d ie  
s ü d d e u t s c h e n  W a s s e r s t r a ß e n  u n d  i h r e  H a f e n a n l a g e n  ge
m einsam  eröffnen. E rs te re r  en tw ick e lt a llgem eine v e rk eh rsw irtsc h a ft
liche F rag en , d ie  sich  a u f  d en  S c h iffah rtsv e rk eh r au f d e r D o n au , dem  
M ain, sow ie b eso n d ers  au f d ie D o n a u -K a n a lv e rb in d u n g e n  beziehen, 
d a b e i w ird  au f den  in n eren  Z u sam m en h an g  d e r  süd- u n d  n o rd d eu tsch en  
W asse rs traß en  u n te r  B e ac h tu n g  g ro ßzüg iger v o lk sw irtsch aftlich e r 
G esich tsp u n k te  h ingew iesen. H e rr  M in is te ria lra t K reu ze r b e r ic h te t

an sch ließend  ü b e r b a u te ch n isc h e  E in ze lh e iten  d e r v ie r  W asse rs tra ß e n 
züge: M ain -D o n au -K an a l, N e ck a r-K an a l, B odensee-K anal u n d  O bere 
D onau . In  de r Fo lge w erden  die b e i F estleg u n g  d e r e inzelnen L in ien 
fü h ru n g en  m aß gebenden  G esich tsp u n k te  w iedergegeben, u n d  d ie 
I-Iafenanlagen A schaffenburg , G em ünden , W ü rzb u rg , Schw ein fu rt, 
B am berg , N ü rn b erg , Saal, R egensburg , D eggendorf u n d  P assau  a llge
m ein  b eh an d e lt.

Im  fo lgenden, v o n  H e rrn  H an d elsk am m ersy n d ik u s D r. D ücker, 
H am b u rg , g eh alten en  V o rtrag  ü b e r d ie  B e z i e h u n g e n  S ü d d e u t s c h 
l a n d s  z u  d e n  d e u t s c h e n  S e e h ä f e n  w ird  d ie  S chaffung  eines 
e in h e itlich en  d e u tsch en  B in n en w asse rn e tzes en tw ick e lt. E s w ird  der 
den  A usbau  dieses N e tzes b e g ü n stig en d en  w irtsc h a ftlic h en  V orbed in 
gun g en  E rw äh n u n g  g e tan , d ie d e r re s tlich en  V erb indung  S ü d d eu tsch 
lan d s  au f dem  W asserw ege m it den  d e u tsch en  Seehäfen d ie  W ege 
ebnen  h e lfen ; diese V erb in d u n g  f ü h r t  n ic h t n u r  zu r s te tig e n  E n tw ic k 
lung  d e r sü d d eu tsch en  In d u s tr ie , sie fö rd e r t  in  h ohem  M aße a u ch  die 
d eu tsch e  S ch iffah rt im  w eite ren  Sinne u n d  h e b t d a m it den W o h ls tan d  
unseres L an d es zu a lte r  G röße. Im  b esonderen  w ird  au f d ie Ü berlegen
h e it  d e r  W asse rs tra ß e n  ü b er d ie  E isen b ah n en  bei dem  T ra n sp o rt v o n  
M assengü tern  e ingegangen, d ie  a n  dem  B eispiel des in ten siv en  G e tre id e 
v erk eh rs  zw ischen S ü d d eu tsch lan d  u n d  d en  H äfen  A n tw erp en  u n d  
R o tte rd a m  v o r  dem  K riege nachgew iesen  w ird . Ü b e r d ie e ingehende 
B eh an d lu n g  u n d  A ufste llung  m aß g eb en d er G esich tsp u n k te  fü r  d ie 
T a rifp o litik  g e la n g t V erfasser zum  A bsch luß  se iner A u sführungen , die 
m it e inem  R ü ck b lick  au f d ie  G esch ich te  u n d  d ab ei in  dem  H inw eis 
ausk lingen , ,,d aß  g e rad e  in Z eiten  g rö ß ten  w ir tsch aftlich en  T ief
s ta n d es  d ie  B esserung  a u s  d ieser L age d u rc h  H eb u n g  u n d  F ö rd e ru n g  
des V erkehrsw esens g esu ch t w ird " .

A n die V o rträg e  sch ließen  sich  d ie  dem  B an d e  b e ig e fü g ten  B ei
trä g e  an . H e rr  R e g ie ru n g sb a u ra t D r.-In g . G ü n th er, A schaffenburg , 
b e r ic h te t  ü b e r d i e  m a s c h i n e l l e  A u s r ü s t u n g  d e s  N e u e n  H a f e n s  
A s c h a f f e n b u r g ,  in  d e ren  Z u sam m enhang  er eine tab e lla r isch e  Z u
sam m en ste llu n g  d e r m asch inellen  A u srü stu n g en  e in flich t. Im  besonde
ren  w erden  d ie  E isen b a h n au s rü s tu n g , d ie  V erlad eb rü ck en , K ran e, 
Spills, F ö rd e rm itte l  b e h an d e lt u n d  zum  S chluß  eine V erk eh rsü b ers ich t 
w iedergegeben.

E s  fo lg t eine A b h an d lu n g  ü b e r  S e l b s t t ä t i g e  L e u c h t f e u e r  
v o n  H e rrn  K leb ert. B erlin , d ie  d ie  g e sch ich tlich e  E n tw ic k lu n g  u n d  die 
B eschreibung  d e r n eu esten  K o n s tru k tio n e n  a u to m a tisc h e r  L eu c h t
feu er u n te r  b eso n d ere r B erü ck sich tig u n g  d e r v ersch iedenen  dabei 
v e rw an d ten  L ich tq u e llen  e n th ä lt.  D er n ä ch s te  B e itra g  des H e rrn  
M a g is tra tsb a u ra t D r .- In g .H e n r ic i ,  C h a rlo tten b u rg , ü b e r den  E i n f l u ß  
d e r  B a u -  u n d  B e t r i e b s -  u n d  P e r s o n a l k o s t e n  s p a r s a m  h e r -  
g e s t e l l t e r  k l e i n e r e r  B i n n e n h ä f e n  a u f  d e r e n  J a h r e s k o s t e n  
u n d  T a r i f e ,  s te ll t  eine w ertv o lle  w issenschaftliche  A rb e it d a r , d ie die 
D u réh fü h ru n g  eines R e n ta b ilitä tsn ach w eise s  fü r  k le inere  B in n en h äfen  
e n th ä lt.  U n te r  Z ugrundelegung  d e r B au k o sten , sow ie d e r Ja h re sk o s ten  
d e r e inzelnen B a u o b je k te  bei m ög lichst sp a rsa m er A u sfü h ru n g  fü r  je 
1 k m  K ailän g e  w erden  d ie B au - u n d  Ja h re sk o s ten  d e r G esam tan lagen  
fü r je  1 k m  e rm itte lt ,  d ie  z u r D eckung  d e r v e rrech n e ten  Jah resau sg ab en  
no tw en d ig en  E in n ah m en , bzw . T a rife  a u fg este llt u n d  d ab ei fe stg es te llt, 
d a ß  ein  A usgleich  v o n  E in n ah m en  u n d  A usgaben  se lb s t be i k lu g er K om 
m u n a lp o litik  fü r  H afen an läg en  in  dem  b e h an d e lte n  S inne n ic h t als 
V o rau ssetzu n g  fü r  d ie  A u sfü h ru n g  einer g ep la n ten  H afen an lag e  
ang en o m m en  w erden  d a rf ;  zum  S chluß  w ird  b e to n t , d aß  jen e  V o rau s
se tzu n g  n ic h t in e rs te r  L in ie  aussch lag g eb en d  sei fü r  d ie E in ric h tu n g  
e iner H afen an lag e , so ndern , d aß  —  abgesehen  v o n  de r K o n k u rren z 
fäh ig k e it d e r  E isen b ah n  geg en ü b er —  d as  G esam tw irtsch afts leb en  
e iner S ta d t d u rc h  d ie E in r ic h tu n g  eines H afen s g e fö rd e rt w ürde, 
a n d re rse its  diese d a n n  t ro tz  n ied rig er H a fen ta rife  ih re  A uslagen in 
F o rm  v o n  S teu ern  w ieder zu rü ck e rh a lte .

D er D o p p e lb an d  sch ließ t a b  m it e inem  B e itra g  ü b e r d i e  P h o t o 
g r a m m e t r i e  u n d  i h r e  o p t i s c h - m e c h a n i s c h e n  H i l f s m i t t e l  
in  b e s o n d e r e r  A n w e n d u n g  a u f  d e n  W a s s e r b a u  von  H e rrn  
D r.-In g . S ch lö tzer, M ünchen; es w erd en  d ie  M ethode u n d  die A nw en
du n g  de r te rre s tr isch e n  u n d  d e r  L u ftp h o to g ram m etrie  b eh an d e lt.

G. E b n e r t .

P e rs o n a lie n .
E in  P io n ie r au f dem  G ebiete  des b e rg m än n isch en  Schießw esens, 

H e rr  B ergassessor L isse, B erlin  (geb. 7. 3. 79), is t v o n  d e r T echn ischen  
H ochschule, B erlin , d u rc h  d ie  V erleihung  d e r  W ü rd e  e ines D r.-In g . e. h. 
g e eh rt w orden . V ielen B e rg w erk sb etrieb en  is t  d ie  Ü berw indung  der 
S p ren g sto ffn o t des W eltk rieg es n u r  d u rc h  d ie  A nw endung  des Sprehg- 
lu ftv e rfah ren s  m öglich  gew orden . B is zum  Ja h re  1915 h a tte  dieses 
V erfah ren  (L in d e -P a te n t v o n  1897) jedoch  n u r  w issenschaftlichen  
W ert, w äh ren d  es e rs t d a n n  d u rc h  Lisse so en tw ick elt w urde, daß  
sich  d ie  d eu tsch e  B erg w erk sin d u strie  se in er ohne  tech n isch e  Schw ierig
k e ite n  bed ien en  k o n n te . L isse h a t  d ie  E n tw ic k lu n g  des S prengluft- 
v e rfah ren s in  se inem  W erk e  „D as S p reng lu ftverfah ren* ' d e r  All
gem ein h eit zu g än g lich  g em ach t.

P re is a u s s c h r e ib e n  d e s  V .  D . I.
Die M essung m ech an ischer Schw ingungen von M asch inen teilen  

u n d  B au w erken  is t fü r  d ie  K en n tn is  d e r au ftre te n d e n  B ean sp ru ch u n g  
des W erksto ffes ä u ß e rs t  w ich tig . W egen d e r  K leinheit, d e r  Schw in
gungsaussch läge u n d  d e r G röße d e r Schw ingungszahlen  —  e tw a  100

Schw ingungen in d e r  S ek u n d e  bei B auw erken  und  etw a 700 bis 1000 
Schw ingungen in  d e r  S ekunde  bei M aschinenteilen  —  is t d ie  genaue 
M essung se h r schw ierig . E s  sin d  bere its  eine große A nzahl M eßgeräte 
u n d  M eßverfahren  vorgesch lagen  und  versch ieden tlich  b e n u tz t.

F ü r  d ie  B eh an d lu n g  d e r  F ra g e  d e r S chw ingungsfestigkeit und 
d ie  F ö rd e ru n g  w issenschaftlicher F o rsch u n g  au f diesem  G ebiete h a t  
d e r  V erein d e u tsch e r In g en ieu re  einen A rbeitsau ssch u ß  ins Leben ge
ru fen . V or In a n g riffn a h m e  w eite rer V e rsu ch stä tig k e it au f dem  G eb iete ' 
d e r  Schw ingungsm essung  e rsch e in t es dem  A usschuß  d ringend  n o t
w endig, d ie  vo rh an d en en  M eßverfahren  e iner e ingehenden k ritischen  
S ich tu n g  zu u n terz iehen .

D er V erein d e u tsch e r Ingen ieu re  e r lä ß t d a h e r ein P re isau s
sch reiben  fü r  e ine  „k ritisch e  U n te rsu ch u n g  d e r  bekann tgew ordenen  
V erfah ren  z u r  M essung m echan ischer Schw ingungen".

D ie au sg ese tz ten  P re ise  s in d :
ein P re is  z u ............................................................3000 M.,
zw ei w eite re  P reise  zu  j e ................................1000 M.

E in re ich u n g ste rm in  is t  d e r  1. Mai 1926. Als B ew erber sind  n u r  
R e ich sd eu tsch e  u n d  D eu tsch ö ste rre ich er zugelassen . N äh ere  A u sk u n ft 
e rte ilt  d ie  G eschäftsste lle  des V. d . I., B erlin  N W  7, S ö m m erstraße  4 a
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M I T T E I L U N G E N  D E R  D E U T S C H E N  G E S E L L S C H A F T  F Ü R  B A U I N G E N I E U R W E S E N .

G e s ch ä ftss te lle : B E R L I N  N W  7, Som m erstr. 4 a.

D ie S tud iengesellscliaft fü r  den  A u to m o b ils traß en b au  in  B erlin  
h a t  u n s  eine A nzah l von  D ru ck lie ften  zu r V erfügung geste llt, d ie einen 
au sfü h rlich en  B e rich t ü b e r die R eise  d eu tsch e r S traß en b au fach leu te  
nach  L o ndon  zum  S tu d iu m  d e r  A u to m o b ils traß en  in  L o ndon  u n d  U m 
gebung  en th a lte n . D as D ru c k h e ft, v e r fa ß t v o n  O b e rb au ra t H e n t r i c l i ,  
B eigeordnetem  d e r S ta d t Crefeld, e n th ä lt  7 T ex tab b ild u n g en  u n d  
2 T afe ln . E s  b ie te t  au ß ero rd en tlich  w ertvo lles M a te ria l ü b e r d ie  engli
schen E rfah ru n g en  im  S tra ß en b a u . D ie  D ru ck h efte  k ö n n en  v o n  unseren  
M itg liedern  zum  P reise  von  je  1 M. d u rc h  d ie  G eschäftsste lle  de r 
D eu tsch en  G esellschaft fü r  B au ingenieurw esen , B erlin  N W  7, Som m er
s tra ß e  4 a , bezogen w erden .

O rtsg ru p p e  B ra n d e n b u rg .

Im  R ah m en  d e r V o rtrags- u n d  A ussp racheabende  ü b e r das ge
sam te  d eu tsch e  V erkehrsw esen sp rach  a m  30. M ärz 1925 a b en d s  
7 y , U h r  im  g ro ß en  Saal des V D I.-H au ses (gegenüber dem  R eich s
tagsgebäude) H e rr  P ro fesso r M a t t e r n  ü b e r: „D ie  W asse rs traß en , ih re  
Verkehrs- u n d  k u ltu rw irtsc h a ftlic h e n  A ufgaben  u n d  ih re  S te llung  im  
d eu tsch en  V erkehrsw esen". D ie  eingehenden  A u sfü h ru n g en  des V or
trag en d en , d ie m it B eifa ll au fgenom m en  w u rd en , sollen  h ie r  n u r  in 
K ü rze  u n d  auszugsw eise w iedergegeben w erden.

D as W asse rs traß en n e tz  als T räg e r des B in n en w asse rs traß en 
verk eh rs  w ird  geb ild e t d u rch  d ie n a tü rlich e n  u n d  k a n a lis ie rten  F lüsse, 
zw ischen denen  die K an ä le  Q uer- oder W asserscheidenverb indungen  
herstellen . D ie  v e rkehrsgeograph ischen  G esich tsp u n k te  ih re r  B e 
d e u tu n g  fü r d ie G ü te rv erte ilu n g  sin d : d ie  E in fu h r v o n  See (See
häfen  a n  ih ren  M ündungen), v o n  d o r t  a b  d e r H in te r la n d v e rk e h r  au f 
m eist n a tü rlich e n  B inn en w asse rs traß en , se lte n e r E isen b ah n en , fü r  
R ohstoffe , K o lo n ia lp ro d u k te  u . a. m. B ei de r A u sfu h r spielen die 
E isen b ah n en  als Z u b rin g er d e r Seehäfen  eine g rößere  R olle  fü r  d ie 
F e r tig fa b r ik a te , frü h er b e g ü n s tig t d u rc h  d ie  Seehäfen -A usnahm etarife , 
die aufgegeben  w erden m u ß te n  info lge A r t.  323, Abs. 2 u n d  345 des 
V ersa iller D ik ta te s , je tz t  d u rc h  d ie E isen b ah n sta ffe lta rife . D ie  G renze 
d e r T ran sp o rtfä h ig k e it eines G u tes Hegt g ru n d sä tz lich  d o rt, wo die 
T ran sp o rtk o s te n  g leich dem  V erkaufspreise  sind . Sie k a n n  zum  B eispiel 
fü r  K ohle  bei W asse r tra n sp o rt b is  v ie rm al so w e it liegen, a ls  b e i E isen
b a h n tra n s p o r t ;  h ie rau s  e rk lä r t  sich  au ch , d aß  d ie  englische K ohle, 
d ie  au f dem  Seeweg g e fö rd e rt w ird , fü r I ta lie n  b is zu r G o tth a rd tb a h n  
de r deu tsch en , m eist au f dem  L andw ege g e fö rd erten  K ohle  d ie W age zu 
h a lte n  verm ag. W ir e rkennen  d a m it  d ie A b h äng igkeit d e r P ro d u k tio n  
u n d  d e r A nsiedlung d e r lan d w irtsch aftlich en  In d u s tr ie  vom  T ransport^

A us d e r B illigkeit des W asse rtra n sp o rtes  ergeben  sich  d ie E in f lu ß 
geb iete  von  W asse rs traß en  th eo re tisch  a ls D reiecke, in  W irk lich k e it 
infolge v ie le r E in w irk u n g en  n ich t so einfach u n d  g erad lin ig . In n e rh a lb  
ihres E in flu ß g eb ie tes h a b en  d ie W asse rs traß en  ein  ta tsäch lich es 
M onopol, da  h ie r  d ie  K o s ten  fü r  d en  W asserw eg zuzüglich  d e rjen igen  
fü r d ie E isen b ah n an sch lu ß streck e  noch u n te r  dem  A ufw and  fü r  einen 
v o lls tän d ig en  E ise n b a h n tra n sp o rt b leiben . D ie  n a tü r lich e n  v e rk eh rs
geographischen  V erh ältn isse  können  d u rch  k ü n stlich e  M aßnahm en  
bee in flu ß t w erden, w ie d u rch  T arife  u n d  In te rn a tio n a lis ie ru n g  von  
F lüssen .

A uf e ingehenden B e tra ch tu n g e n  ü b e r d ie verk eh rsp o litisch e  B e
deu tu n g  d e r d eu tsch en  n a tü rlich en  S tröm e, fü r  die h ie r  d e r  R au m  
m an g e lt, b a u te  d e r  V o rtrag en d e  die E rk en n tn is  d e r  en tsp rech en d en  
H au p tg es ic h tsp u n k te  d e r G ru n d sä tze  fü r  G röße u n d  R ich tu n g  k ü n s t
licher, neu zu e rb au en d er W asse rs traß en  au f. D ie  W asserw ege —  als 
Q uerv erb in d u n g en  d e r g roßen  F lüsse, a ls  S ch e ite lverb indungen  ü b er 
tren n en d e  G ebirgshöhen, a ls S eeh äfen -H in te rlan d k an äle  u n d  a ls  e ig en t
liche P ro d u k tiv k an ä le  —  dienen  dem  in d u strie llen  u n d  la n d w ir tsc h a ft
lichen A usgleich zw ischen un se ren  H a u p tp ro d u k tiv s tä tte n  u n d  B ed arfs
s tä tte n .  D ie  a llgem einen  R ich tu n g slin ien  des g roßen  V erkehrs fü r  d ie 
P la n u n g  d e ra r tig e r  k ü n stlic h e r W asserw ege g ib t d e r  E isen b ah n v erk eh r 
an , d enn  er w ar f rü h e r  d a  u n d  schuf zum  T eil solche M assenbew egungen. 
W enn  m an  sich  das im m er vergeg en w ärtig t, w ü rd en  m anche  v e rfeh lten  
K a n a lp län e  n ic h t au fg este llt w erden. D an eb en  is t fü r  die P la n u n g  u n d  
sp ä te re  V erw a ltu n g  vo rn eh m lich  a u ch  d ie  S ta tis t ik  des V erkehrs u n d  
d e r  F ra c h te rsp a m is  als H ilfsw issenschaft unu m g än g lich  nötig .

B ezüglich  de r B ed eu tu n g  de r W asse rs traß en  fü r  d ie  L a n d e sk u ltu r  
k o m m t v o r a llem  die L an d w irtsc h aft in  B e tra c h t , d e r  d ie F lüsse  als 
V o rflu te r  o d er fü r  d ie  B ew ässerung  f ru ch tb rin g en d  w irken . D en  S tä d te n  
d ienen  sie a ls  S pender d e r  W asserv erso rg u n g  u n d  a u ch  a ls V o rflu ter 
d e r  A bw asserbese itigung . N ach te ile  ergeben sich  a u s  d en  H ochw asser
gefah ren . D ie  v o lk sw irtsch aftlich e  B ed eu tu n g  d e r  W asse rs traß en  zeigt 
sich  b esonders be i d e r  E rste llu n g  v o n  gem einsam en W asserverkehrs- u n d  
W a sse rk ra f ts tra ß e n  ; fe m e rb e i  d e r  D ezen tra lisieru n g  d e r In d u s trie , w ofü r 
e in  au sg ep räg tes  B ild  sow ohl d ie  M ark w ie a u ch  d e r N iederrhe in  b ie ten . 
Im  g esam ten  d e u tsch e n  V erkehrsw esen -wurde 1913 e tw a Vs aller 
T ra n sp o rte  au f dem  W asserw ege a u sg e fü h rt; n ach  dem  K rieg  is t d ieser 
A nteil b is a u f  V9 zu rückgegangen . Im  Ja h re  1910 b e tru g  d e r W are n 

v e rk eh r au f den  W asse rs traß en  ru n d  68,5 M illionen t  angekom m ene 
u n d  61 M illionen t  abgegangene G ü te r; d ie d u rc h sch n ittlich e  T ra n sp o rt
länge w a r  293 km .

D ie  u n m itte lb a re n  E in n ah m en  au s  den W asse rs traß en  sin d  n ich t 
g ü n stig  fü r  den  S ta a t,  v o r te ilh a f te r  schon  fü r  d ie S ch iffah rt a ls  solche. 
Sie b ie ten  im  g an zen  k e in e  D eckung  des H ersteU ungskap ita ls , k au m  
b rin g en  sie die U n te rh a ltu n g s- u n d  B e trieb sk o sten  e in ; m an  m uß  v o r
nehm lich  ih re  E r trä g e  a ls in  d e r H eb u n g  des W o h ls tan d es  d e r  B e
vö lk eru n g  u n d  d e r S te u e rk ra ft des L an d es b e ru h en d  b e tra c h te n . 
Im  Ja h re  1913 feh lten  z u r  D eckung  d e r S e lb stk o sten  einschl. K a p ita l
z insen  fü r  d ie  24 p reu ß isch en  S tröm e 20,8 M illionen M ; a n  den  k ü n s t
lichen  W asse rs tra ß e n  P reu ß en s w a r  fü r  d iese Z eit bezüg lich  d e r eigen t- 
Hchen B a u k o sten  eine V erzinsung v o n  0,02 v H  v o rh an d en . D ie  B e 
schw erden  d e r  S ch iffah rt ü b e r  d ie  H ö h e  d e r  A b g ab en  in  d e r G egenw art 
en tb e h ren  d e r B eg rü n d u n g . D ie  S ä tze  d a fü r  b e tru g e n  v o r  dem  K rieg  
fü r  M assengut 35 b is 40 v H  d e r  G esam tfrach t, n ach  dem  K rieg  n u r  
noch 10 v H . H in d erlich  fü r  d ie  R e n ta b ili tä t  d e r  W asse rs tra ß e n  im  
G egensatz  zu r E isen b ah n  is t v o r  a llem  d ie  d a u e rn d e  Z u n ah m e der 
G röße de r Schiffsgefäße u n d  ü b e rh a u p t d e r  G rund lagen  des Schiffs
verkehrs. I n  w enigen Ja h rz e h n te n  stiegen  d ie  N o rm a lm aß e  fü r  K a n a l
fah rzeuge  v o n  200 b is  300 t  au f 1000 b is 1200 t  T rag fäh ig k e it a n ; 
äh n lich  lieg t es im  V erk eh r au f den n a tü r lic h e n  F lüssen . D ies f ü h r t  zu 
im m er g rö ß eren  u n d  kostsp ie ligeren  K a n a lq u e rsc h n itte n  u n d  F a h r 
rin n en  in  d en  S trö m e n ; noch n ic h t g e tilg te  A n lagen  w erd en  aufgegeben  
u n d  im m er neue  b e trä ch tlic h e  K a p ita lie n  festgeleg t. I n  en g ste r  B e
ziehung  zu r F ra g e  d e r E in trä g lich k e it d e r W asse rs traß en  s te h t  d ie 
B e trieb stech n ik . B ei einer b e s tim m te n  L ad u n g  d e r  Schleppzüge 
n ehm en  d ie  K oh len k o sten  fü r  1 tk m  ih ren  g e rin g sten  W e rt a n ;  diese 
k a n n  a ls  d ie  „w irtsch a ftlich  g ü n stig s te  L a d u n g "  beze ich n e t w erden  
z. B . 4 k m  S tu n d en g esch w in d ig k eit =  2 K ä h n e  volle  L ad u n g  =  1200 t- 
N u tz la s t .  E benso  s in d  Schiffsform  u n d  M ate ria l d e r  K ä h n e  zu b e rü ck 
sich tigen , d en n  diese U m stän d e  w irken  a u ch  a u f  d en  Sch iffsw iderstand , 
also  d ie  S ch leppkosten  ein.

E in  M itte l, d ie S ch iffah rt e in träg lich e r zu g e s ta lten , is t eine 
o rgan isie rte , gesicherte  F o rtb ew eg u n g  d e r Schiffe. W ir h a b en  im  ganzen  
fre ie  S ch iffah rt au f d e n  S trö m en  u n d  d en  ö stlich en  K an ä len , wo a lle r
d ings Schleppzw ang h e rrsch t. A uf den  w estlichen  K an ä len  h e rrsch t 
se it 1905 d as  s ta a tlic h e  M onopol, d as sich  im  g roßen  u n d  g an zen  in  
einer R e ih e  v o n  Ja h re n  b e w äh rt h a t .  E in  e lek trisch er Schleppzug  vom  
L an d  a u s  re n tie r t  sich w egen des in  den  G leisen u n d  K ra ftw erk e n  an g e 
leg ten  b e trä ch tlic h e n  K a p ita ls  n u r  fü r  e inen  seh r s ta rk e n  V erkehr. 
N euerd ings w erden  a b e r  V ersuche m it R au p en sch lep p e rn  g em ach t, d ie 
von  L einpfaden  au s  ohne  Gleise d ie Schiffe ziehen, d ie  V e rte ilu n g  des 
B odendruckes w ird  d ab e i seh r g ü n stig  m it n u r  0,5 k g /cm 2 angegeben  
gegenüber dem  D reifachen  des P ferdehufes.

F ü r  den  B au  v o n  K a n ä le n  is t  au s  b e tr ieb s tech n isch en  G esich ts
p u n k te n  d ie A nlage v o n  lan g en  H a ltu n g e n  m it h ohem  S tau  a n zu 
streben , um  d e r  S ch iffah rt m öglichst freie  F a h r t  zu gew äh ren ; diese 
F o rd e ru n g  g ilt sinngem äß a u ch  fü r  d ie k a n a lis ie rten  S trö m e; eine 
G renze h ie rfü r  lieg t in  d en  b au tech n isch en  Schw ierigkeiten . D e r u n e r
läß liche  K a n a lq u e rsc h n itt fü r  d en  g roßen  V erk eh r is t  de r zw eischiffige. 
F ü r  das E n tw erfen  v o n  Schleusen, einschiffigen o d er d oppelten , 
e in fachen  o d er Schleppzugschleusen, sind  R ich tu n g  des V erkehrs, 
B e trie b sa rt, G ew ohnheiten  d e r S ch iffah rt, G röße d e r Schiffe usw . zu 
stu d ie ren ; h ie r  g ilt  au s  lan g jäh rig e r E rfah ru n g  fü r  d ie B etrieb ssich er
h e it  de r G ru n d sa tz , d aß  m an  a n  d en  H a u p tg e fa h rsp u n k te n  d o p p e lte  
A nlagen  schaffen  soll. D ie  Schleusen sind  a u ch  fü r  d ie  V erk ehrs le istung  
m aßgebend , d en n  d ie  fre ie  S tre ck e  is t sozusagen  v o n  u n b eg ren z te r 
L eistu  n g sfäh ig k eit.

M an k a n n  b e i E rö r te ru n g  d ieser F ra g e n  n ic h t a n  dem  T hem a 
v o rü b ergehen : W asse rs traß en  u n d  E isen b ah n . E in  n a tü r lic h e r  V orzug 
is t d ie BilU gkeit des W asse rtran sp o rtes , d ie  sich  h a u p tsäc h lic h  a u s  der 
geringeren  Z u g k raft e rg ib t infolge d e r geringeren  R eib u n g  d e r  Schiffs
gefäße im  W asser g eg enüber d e r ro llen d en  R eib u n g  d e r B ahnw agen  
au f d en  Gleisen w ie a u ch  a u s  den  k le in e ren  B au - u n d  B e trieb s- wie 
U n te rh a ltu n g sk o sten  fü r  die E in h e it des F ra c h tra u m e s ,—A ndererseits  
is t n ic h t zu verkennen , d aß  d ie  h o h en  H erste llu n g sk o sten  d e r W asser
s tra ß e n  den  W ettb ew erb  m it den  E isen b ah n en  erschw eren, d a , w ie  gesagt, 
d e ren  D eckung  k au m  zu erre ichen  ist. M an  so llte  d ie  V erkehrste ilung  
beach ten , d ie sich  v o r  dem  K rieg  a u f  g ro ß e  E n tfe rn u n g en  h e rau sg eb ild e t 
h a t te :  D ie  W asse rs traß en  d ienen  dem  V erk eh r bilH ger M assen, die 
E isen b ah n  dem  S tü c k g u t u n d  dem  V erk eh r w e rtv o lle r M assen u n d  fü r 
k ü rzere  E n tfe rn u n g en . D ie  E in n a h m en  d e r  E isen b ah n  (F rach tk o sten ) 
1913 w aren  3,4 b is 3,6 P f / tk m ; d ie  K o sten  des S ch iffah rtsb e trieb es 
n u r  1,5 P f /tk m  (1 P f  fü r  B etrieb , 0,5 P f  fü r  A bgaben), so d aß  der 
n a tü rlich e  P re isu n tersch ied  fü r  d en  V erfrach te r  im  M itte l 2 P f  b e tru g . 
A uch n ach  dem  K rieg  d ü rf te  sich  d e r vergleichsw eise U n te rsch ied  
en tsp rech en d  einsteUen, u n d  d ie  E ig n u n g  d e r  v e rsch iedenen  V erk eh rs
m itte l  u n d  ih re  B ed eu tu n g  fü r  d ie V o lk sw irtsch aft so llte  d an ach  b e 
u r te i l t  w erden . D erjen ige  W eg m u ß  im  gegebenen  F a ll  a ls  d e r  b este  
erscheinen, d e r m it d en  ge rin g sten  S e lb stk o sten  a rb e ite t .  D iese Sach-



DERI9»Uh e f t N7IEDR M ITTE ILU N G E N  D ER  D EU TSC H EN  G ESELLSC H AFT F Ü R  B AU IN G E N IE U R W E SE N .

läge k a n n  d u rch  ¡ ta rifm a ß n a h m e n  v o lls tän d ig  ü b e r  den H au fen  gew orfen 
w erden , w ie sich  d as  info lge d e r S ta ffe lta rife  d e r E isen b a h n  gezeig t h a t.  
Seit die deu tsch e  R eich sb ah n  n ach  re in  k au fm än n isch en  G esich ts
p u n k ten  oh n e  B ezug au f die a llgem einen S taa tsb e lan g e  v e rw a lte t w ird , 
d ro h t ein  k ra sse r W e ttb ew erb ; ih re  B estrebungen  scheinen  v o r  allem  
d a rau f h inzugehen , den  M assenverkehr a n  sich zu re ißen . Im  übrigen 
ist d e r  K am p f d e r E isen b ah n  gegen die W assers traß en  n ich t rech t 
v e rstän d lich . D enn  d ie  S ta tis t ik  h a t  noch im m e r erw iesen, d aß  beim  
A usbau eines neu en  W asserw eges sch lim m sten  F a lle s n u r  eine v o rü b e r
g ehende E n tz ieh u n g  v o n  T ran sp o rtm asse n  fü r  d ie E isen b ah n  e in g e tre ten  
ist, d ie  sich  b e i ste ig en d en  W irtsch aftsv e rh ä ltn issen  s te ts  in  w enigen 
Ja h re n  ausgeglichen  h a t.  A ndererseits  is t  a b e r  v ie lfach  eine der 
E isen b ah n  d u rc h au s  e rw ü n sch te  E n tla s tu n g  e in g e tre ten .

E s is t  d ie F ra g e  au fzu w erfen : W ie  w ollen  sich  d ie  W asse rs tra ß e n  
c in rich ten , um  in  d en  b e v o rs teh en d en  K äm p fen  n ic h t zu un terliegen , 
ih re  a lte  S te llung  u n d  ih re  ih n en  d u rc h  d ie  n a tü r lic h e n  V o rbed ingungen  
gegebene S tä rk e  im  V erk eh r zu b e h a u p te n ?  D iese B estreb u n g en  
m üssen  tech n isch er u n d  b a u w irtsch a ftlich e r, b e trieb s tech n isch e r u n d  
w irtsch aftlich e r A rt sein  u n d  sow ohl a u f  b illigere  B ew irtsch aftu n g  
a ls auch  au f S te igerung  des V erkehrs ausgehen . E in e  e in fachere  
U n te rh a ltu n g  k a n n  erheb liche  K o s te n  sparen . Je d e r  E inzelne  m uß 
a n  seinem  P la tz  d a ra u f  h inw irken , u n d  eine sp a rsam e  Z en tra lv e r
w a ltu n g  b ra u c h t  d ie  S ich erh e it des B e triebes u n d  den  V erk eh r n ich t zu 
g efäh rden . D as M en sch en m ate ria l m uß besser a u sg e n u tz t u n d  eine 
Z en tra lisieru n g  d u rc h g e fü h rt w erden, d ie a b e r  n u r  in d e r F estleg u n g  
allgem einer R ich tlin ien  b es teh en  d a rf, o hne  d ie fre ie  V erfügung  ö r tlic h e r  
S te llen  zu h in d ern . N ic h t n u r  d ie O rg an isa tio n  m ac h t es, so n d ern  
m eh r w irtsch aftlich -k au fm än n isch e  Schulung  d e r B e am ten  is t  nö tig , 
d e n n  d ie  W asse rs tra ß e n v erw a ltu n g  is t  h e u te  ke ine  re ine  B au b eh ö rd e  
m ehr, so n d ern  eine B e trieb s- u n d  V erkehrsv erw altu n g . A uch so llte  
m an  d a s  p ersön liche  M om ent n ic h t a u ß e r  A ch t lassen  u n d  d u rc h  Z u
lag en  im  V erh ä ltn is  zu d en  R e in ü berschüssen  d ie B e am ten  m eh r a n  
d e r W irtsc h a ftlic h k e it des G anzen  in te ressieren ; a u ch  d ie  D eu tsch e  
R e ich sbahngesellschaft i s t  n ach  neu eren  M itte ilu n g en  zu e inem  P rä m ie n 
sy s tem  übergegangen . E in e  ü b e ra u s  w ich tig e  F rag e  ist, in  w elche 
H ä n d e  die L eitu n g  d e r  W asse rs traß en  u n d  des S ch iffah rtsb e trieb es 
geleg t w erden  soll. M an  h a t  w ohl d ie  E ig n u n g  d e r  W asse rs tra ß e n 
v e rw altu n g  d a fü r  bezw eifelt. E s  m uß  a b e r  b e to n t  w erden , d aß  B au , 
U n te rh a ltu n g  u n d  B e trieb  a u f  k e in en  F a ll  g e tre n n t w erd en  d ü rfe n ; 
d ie  g e äu ß e rte n 1 Zweifel f in d en  in  d e r  g ro ß en  g esch ich tlich en  V ergangen
h e it  d e r  b e s teh en d en  B ehörde ke ine  U n te rs tü tz u n g .

D ie  zw eite  A ufgabe is t, d ie  E in n ah m en  zu heb en . S chon  h e u te  w ird  
k a u m  eine S ta u s tu fe  in  u n se ren  F lü ssen  g e b au t, a n  d e r n ic h t zugleich 
d ie K ra f t  g e n u tz t w ird . M ieten  u n d  P a c h te n  a u s  lan d w irtsch aftlich en  
F läch en  a n  den W assers traß en , fü r  N u tz u n g  v o n  W asserflächen , fü r 
F ischerei u . a . m . m ü ssen  m it  d em  vollen  M a rk tw ert b e leg t w erden . 
D ie  S ä tze  d e r  A b g ab en  zu e rh ö h en  is t eine zw ar n aheliegende  a b e r  
zw eischneid ige M aßnahm e, d en n  es is t  keinesw egs im m er g ew äh rle is te t, 
daß  d as  P ro d u k t a u s  d en  h ö h e ren  A b g ab en  u n d  d em  d a d u rc h  v e r
m in d e rten  V e rk eh r g rö ß e r  w ird , a ls  es b ish e r w a r . D e r  V erk eh r a b e r  
k a n n  gehoben  w erden , in d em  m an  d ie  F a h rs tra ß e n  v e rb essert, sicheren  
u n d  schnellen  B e trieb  e rm ö g lich t, neu e  A nsch lußgelegenheiten  sch afft 
u n d  k e ine  u n n ö tig  b e la s ten d e n  P o lize iv ero rd n u n g en  e r lä ß t. Im  ü b rig en  
w ird  a u ch  d ie  S c h iffah rt zw eckm äßig  d u rc h  Z usam m ensch lüsse  ge
fö rd e r t  zu r b esseren  R egelung  d e r F ra c h ts ä tz e , A u sn u tzu n g  des K a h n 
rau m es, d e r S c h lep p k ra ft u n d  des P erso n a ls . E in e  e inheitliche  B ew irt
sc h a ftu n g  eines m ensch lichen  A rbeitsfe ldes is t  f ü r  d en  E rfo lg  au ssch lag 
gebend  ; d a s  d e u te t  d a ra u f  h in , d a ß  eine V erein igung  v o n  B e trieb s- u n d  
F ra c h tg e sc h ä ft  in  e iner H a n d  a m  b e s ten  d ie  W irtsc h a ftlic h k e it h eb en  
d ü rf te . W enn  h ie rfü r  h e u te  a u ch  d e r S ta a t  n ic h t in  B e tra c h t  k o m m t, 
so v ie lle ich t eine G esellschaft in  e in e r p r iv a t-  o d er gem isch tw irtsch aft
lichen F o rm . U m  die  S te llung  d e r W asse rs tra ß e n  im  d eu tsch en  
V erkehrsw esen  zu  b e h au p ten , is t  e in  einhelliges, sachkund iges Zu
sa m m e n a rb e ite n  v o n  W asse rs traß en v erw a ltu n g , Schiffbau, S ch iffah rt 
u n d  F ra c h tg e sc h ä ft  d u rc h au s  n ö tig .

D e r  n ä c h s t e  V o r t r a g s -  u n d  A u s s p r a c h e a b e n d  f i n d e t  
a m  D i e n s t a g ,  d e m  14. A p r i l  1925, u m  7 %  U h r  a b e n d s  im  
„ G r o ß e n  S a a l "  d e s  V d l . - H a u s e s  ( g e g e n ü b e r  d e m  R e i c h s 
t a g s g e b ä u d e )  s t a t t .  H e r r  O b e r b a u r a t  R e i n e r ,  B e r l i n ,  w i r d  
s p r e c h e n  ü b e r :  „ D i e  Ü b c r l a n d s t r a ß e n  im  R a h m e n  d e s  G e 
s a m t  V e r k e h r s " .

O rtsg ru p p e  M a n n h e im -L u d w ig sh a fe n .

2. J a h r e s b e r i c h t .

D a s  zw eite  J a h r  des B esteh en s vom  Ju li  1923 a b  b ra c h te  an fan g s 
info lge d e r  a llgem einen  L ag e  d e r  O rtsg ru p p e  w enig  G elegenheit zu r 
B e tä tig u n g . D ieses J a h r  w e is t d a h e r  a n  sich  k e in  so reges V ereins
leben  w ie  d as  e rs te  J a h r  au f.

D ie  M itg liederzah l h a t  sich  im  g an zen  a n n ä h e rn d  au f g leicher 
H ö h e  e rh a lte n . A llerd ings t r a t  d u rc h  A usscheiden  u n d  N eu au fn ah m en  
e in  e rh eb lich er W echse l d e r e inzelnen  M itg lieder ein . E in en  seh r 
schm erz lichen  V e rlu s t e r l i t t  d ie  O rtsg ru p p e  d u rc h  d as  A bleben ih res 
zw eiten  V o rs itzen d en , des H e r rn  D r.-In g . B e rn h a rd  B i l f i n g e r ,  
D ire k to r  d e r G rü n  & B ilfin g er A .-G ., d e r  sich  t ro tz  se iner s ta rk e n  
b e ru flich en  In a n sp ru c h n a h m e  se it G rü n d u n g  d e r  O rtsg ru p p e  als 
ä u ß e rs t  reges u n d  e ifriges M itg lied  b e tä t ig t  h a tte .
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A n V o rträg e n  fan d en  s t a t t  :
Im  F rü h ja h r  1924 ein  V o rtrag  des H e rrn  O beringen ieu r G o c b c l  

ü b e r  den  W ied erau fb au  des A m m oniakw erkes O p p a u  u n d  ein 
V o rtrag  des H e rrn  D ire k to r  D r.-In g . V ö l k e r  d e r  F irm a  G rü n  & B ilfinger 
A .-G . ü b e r den  B au  de r L ind ingöbrücke  be iS tock lio lm . A ußerdem  fand  
im  F rü h ja h r  1924 eine V orfü h ru n g  des S ticksto ff-F ilm es d e r  B . A. S.' F . 
s t a t t ,  d en  d iese F irm a  liebensw ürdigerw eise zu r V erfügung  g este llt 
h a tte .  Ü b e r diese V e ran s ta ltu n g e n  is t k u rz  im  „B au in g en ieu r"  be 
r ic h te t  w orden.

N eben  d e r  E in z e ltä tig k e it de r O rtsg ru p p e  ergab  sich noch  ein 
w eiteres B e tä tig u n g sfe ld  in  d e r  Ö ffen tlich k e it im  R a h m e n  d e r V or
trag sg em ein sch aft d e rh iesig en  tech n isch -w issenschaftlichen  V ereine. W ie 
b e re its  im  le tz te n  Ja h re sb e ric h t a n g ed e u te t, w a r h a u p tsäc h lic h  im  Z u
sam m en g eh en  m it dem  hiesigen  „ R e ich sb u n d  d e u tsch e r T ech n ik "  u n te r  
A nschluß e iner g ro ß en  R eihe  a n d e re r  V erein igungen  eine G em ein
sc h a ft zw ecks A b h a ltu n g  w issenschaftlicher V o rträg e  g eg rü n d et 
w orden .

In zw ischen  a b e r  w a ren  b e re its  zw ischen u n se re r O rtsg ru p p e  u n d  
d em  h iesigen  B ezirksverein  D e u tsc h e r  In g en ieu re  sow ie d e r G esell
sc h a ft fü r  tech n isch e  P h y s ik  V erh an d lu n g en  gepflogen, d ie  zu einem  
Z usam m enschluß  d ieser 3 V erein igungen  fü h rte n , d enen  sich  sp ä te r  
noch d e r  h iesige  B ezirksverein  D e u tsc h e r  C hem iker an sch loß .

D iese  n eu e  V o rtrag sg em ein sch aft is t  au f d u rc h a u s  p a r itä tisc h e r  
B asis  a u fg eb a u t, so d aß  jed em  V erein  d ie  W ah l d e r V o rträg e  usw . 
d u rc h au s  fre i s te h t  u n d  n u r  d ie  a llgem ein  in te ressie ren d en  T h em a ta  
v o r  g rö ß erem  K re ise  b e h an d e lt w erden .

F ü r  d iese V o rtrag sv ere in ig u n g  h a t t e  unse re  O rtsg ru p p e  im 
O k to b e r 1924 einen V o rtrag  des H e rrn  D ire k to r  G u t m a c h e r  de r 
F irm a  N eufeld  &  K u h n k e , K iel, ü b e r „T ie fsee tau ch en ” u n d  im  D e
z em b er e inen  V o rtra g  des H e rrn  O b e rb au ra t P ro fesso r D ä n i s c h e r ,  
M ünchen, ü b e r  „ S c h if fa h r t  u n d  W asse rk ra f tau sn u tz u n g “ geste llt.

V on  se iten  d e r G esellschaft fü r  te c h n isch e  P h y s ik  fa n d  im  N o 
v em b er 1924 ein V o rtrag szy k lu s  ü b e r  „ E n tw ick lu n g  d e r  Ä th e rv o r
s te llu n g "  v o n  H e rrn  P ro fe sso r T o m a s c h e k ,  H e id e lb erg , s t a t t .

W ir  e rw arte n  g e rad e  d u rc h  d iese V o rtrag sg em e in sch a ft fü r  dieses 
J a h r  e ine  re ich e  B elebung  unse res  V ereinslebens, wozu d ie  b e s ten  
A nfänge b e re its  g em ach t sind .

Am  27. 3 . 1925 h ie lt H e rr  D r.-In g . K a rl D ö r i n g ,  L udw igshafen
a . R h ., im  S iem enshaus M annheim  einen V o rtrag  ü b er den

„ E i n f l u ß  v o n  W in d  u n d  W ä r m e  a u f  h o h o  S c h o r n s t e i n e  
a u s  E i s e n b e t o n “ *),

zu  dem  a u ch  d e r  V. D . I .  u n d  d e r  V erein fü r  techn ische  P h y s ik  eingc- 
laden  w aren .

R ed n er s tre if te  in d e r  E in le itu n g  d ie  E n tw ic k lu n g  des Schom - 
ste in b a u es  u n d  b e to n te , d a ß  fü r  d ie  a u s  techn ischen  u n d  g esu n d h e it
lichen R ü ck sich ten  in  ih ren  A usm aßen  ins G ig an tische  gesteigerten  
S ch o rn ste in e  d e r  G egenw art d ie  F o rd eru n g en , d ie  u rsp rü n g lich  in bezug 
a u f d ie  S ta n d fes tig k e it d e r  K am in e  g e s te llt w urden , n äm lich  W ind  
u n d  E igengew ich t, n ic h t m e h r  genügen k ö n n en . E s is t  dies d u rc h  d ie  
a n  a llen  in B e trie b  befind lichen  K am inen  sich  zeigende R isseb ildung  
in m d i t  zu  v e rk en n en d er D eu tlich k e it erw iesen. W enn a u ch  län g s t 
a ls G rund  fü r  das A u ftre te n  d ieser R isse  d ie  T em p era tu rsp an n u n g en  
e rk a n n t w urden , so h ab en  d iese do ch  in  den  B au p o lizeivo rsch riften , 
den  offiziellen B estim m u n g en  fü r  B erechnung  u n d  K o n s tru k tio n /n o c h  
n ic h t E in g an g  gefunden , d a  b ish e r d ie  ta tsäch lich en  V erhältn isse , d ie 
a u f  G rund  von  M essungen u n d  B eo b ach tungen  festzu legen  sin d , 
feh lten . W ohl sind  in jü n g s te r  Z eit in  einzelnen Z eitsch riften  A ngaben  
d iesbezüglicher N a tu r  g em ach t w orden . Sie sind  a b e r  a lle  m eh r th e o 
re tisch er N a tu r , d a  sie  sich  g ü n stig sten fa lls  au f L ab o ra to riu m sv e r
suche  s tü tz e n , d ie  n a tü r lic h  E inflüsse, denen  ein so großes O b jek t wie 
ein K am in  au sg ese tz t i s t  (W ind, Regen und  Sonnenschein , F o r t 
p flan zu n g  d e r W ärm e im  M auerw erk  se lbst), n ic h t berücksich tigen  
können . D iese E in flüsse  sind  es a b e r gerade, welche neben de r 
T e m p e ra tu r  d e r  R au ch g ase  u n d  d e r A u ß en lu ft a u f  d ie  T e m p e ra tu r
d ifferenzen im  M auerw erk  von g ro ß er B ed eu tu n g  sin d . T ro tzd em  m uß  
zu g estan d en  w erden, d a ß  einzelne A ngaben in  d ieser B eziehung  den 
ta tsäch lich en  V erhältn issen  ziem lich n a h e  kom m en.

Z ur E rfo rsch u n g  des E influsses des W indes u n d  d e r  W ärm e
v erte ilu n g  im  M auerw erk  w urden  von d e r  B ad ischen  A nilin- u n d  Soda- 
F a b r ik  a n  einem  im  J a h re  1922 e rb au ten , ru n d  100 m  hohen  E isen - 
b e to n sch o m ste in  u m fangre iche  M eßanlagen e in g eb au t, d ie  es g e s ta t te 
ten , den E in flu ß  von  W in d  u n d  W ärm e be i a llen  W itte ru n g sv e rh ä lt
n issen  zu  s tu d ie ren . D ie  M essungen, d ie  im  M ai 1922 b egannen  u n d  b is 
zum  A u g u st vorigen  Ja h re s  s tä n d ig  fo rtg ese tz t w urden , liefern  seh r 
in te re s sa n te  E rgebn isse , d ie  a ls  G ru n d lag e  fü r  d ie  in  den B aupolizei
v o rsch riften  au szu fü llende  L ü ck e  g e lten  können . V on den in te ressan ten  
M essungsergebnissen, d ie  w ährend  d re ie r J a h re  g esam m elt w urden  und  
d ie  V erhältn isse  a n  e inem  K am in  g rö ß ten  A usm aßes v o lls tän d ig  k lar-

9  In Kürze erscheint im Verlag von Julius Springer in Berlin ein 
Buch des Dr.-Ing. Döring „W ind und Wärme bei der Berechnung hoher 
Schornsteine auf Eisenbeton“.
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legten , is t  besonders hervorzuheben, d aß  d ie b isherige  A nnahm e 
fü r  die B elastu n g  du rch  W ind  m it 150 kg /m 2 sen k rech t ge troffener 
F läch e  einen zu geringen W ert d a rs te llt, d aß  v ielm ehr als W in d 
d ru ck  ein so lcher von W  =  0,15 v* kg /n F  sen k rec h t g e tro ffen er F läche  
in d ie  R echnung  einzusetzen  sei (v =  G eschw indigkeit in m /sek.). 
F e rn e r is t überraschend , d aß  d e r K am in m an te l bei g leicher S tä rk e  und 
so n s t gleichen V erhältn issen  n ich t in allen Teilen d ie gleiche T em 
peratu rd iffe ren z  au fw eist. In  den oberen  Teilen zeig t sich  näm lich  
eine geringere  T cn ip era tu rd iffe rcn z  als in den tie fer gelegenen Teilen , 
ein U m stan d , d e r d a rau f zu rü ck zu fü h ren  ist, d aß  d ie  oberen Teile 
g leichm äßiger d u rch w ärm t w erden, a ls d ie un teren  (F o rtp flan zu n g  
d e r  W ärm e im  M auerw erk  bei g leichzeitiger se itlich e r W ärm eau s
s trah lu n g  du rch  d ie R auchgase). D ie  fü r  den  M antel in B e tra ch t 
kom m enden T em p era tu rd iffe ren zen  w urden  bereits im  „ B au in g en ieu r" , 
Ja h rg an g  1924, H e f t 17, m itg e te ilt . B esondere  B each tu n g  in d e r  B e 
rechnung  und A usb ildung  v e rla n g t d ie K am in k ro n e , d ie  n ach  den A us
füh ru n g en  des V o rtragenden  u m  e tw a  40 vH  größere  S p an n u n g en  a u f
w eist, a ls  u n te r  gleichen V erhältn issen  s te h en d e  tie fe r  gelegene M an te l
sch ich ten . In  diesem  U m stan d e  is t  a u ch  d e r  G rund  fü r  d ie  besonders 
a n  d e r M ündung  festzu ste llen d en  großen Z erstö rungen  zu  erblicken. 
E rw äh n u n g  v erd ien t fe rn e r auch  die E rk en n tn is , d aß  bei K am inen

m it großem  D u rchm esser und  geringen W an d s tä rk en  a u ch  d ie  D e fo r
m atio n  d e r kre isringförm igen  Q u e rsch n itte  u n te r  dem  E in flu ß  des 
W in d d ru ck es bei d e r B erechnung  zu b each ten  (A nordnung  e in e r 
in n eren  A rm ierung .) V on In te re sse  w a r a u ch  d ie  E rk lä ru n g  des D r. 
D öring  fü r  d en  E in s tu rz  des E isen b e to n k am in s  im  W erk  O ppau  g e 
legen tlich  d e r  E x p lo s io n  a m  2 1 .9 . 192L, n ach  w elcher derZ usam m en- 
b ru c h  des S ch o rn ste in s au f Ü b e rb ean sp ru ch u n g  des M ateria ls  infolge 
s ta rk e r , g e s te ig e rte r  d y n am isch er W irk u n g  (L u ftd ru c k  m it u n m itte lb a r  
fo lgender h e f tig e r  Saugw irkung), d e r d u rc h  d ie  E x p lo s io n  bew egten  
L u ftm assen  zu rü ck zu fü h ren  ist.

N eben den au s  den V ersuchsergebnissen  geschlossenen F o lg e 
rungen  b em erk te  d e r R ed n er am  Schlüsse  se iner 1 % s tü n d ig en , d u rch  
zah lreiche L ic h tb ild e r  e r lä u te r ten  A u sfü h ru n g en , d a ß  d ie  K am in e , w ie 
eine g enaue  D u rch rech n u n g  u n te r  B erü ck sich tig u n g  d e r  M essungser
gebn isse  zeig t, m it  zu den s tä rk s t  b ean sp ru ch ten  K u n s tb a u te n  zäh len . 
Sie verlangen  in ih re r  B erechnung  u n d  K o n s tru k tio n  eine g rü n d 
liche S ach k en n tn is  und  bedürfen  bei d e r  A usführung  d e r  so rgfä ltigen  
A usw ahl u n d  V era rb e itu n g  d e r  B au sto ffe .

D er B eifa ll des g u t  bese tz ten  Saales zeig te, d a ß  d ie  A usführungen  
dem  leb h aften  In te resse  d e r  anw esenden  Fachgenossen  vo llauf gerech t 
w urden .

A L L G E M E I N E  M I T T E I L U N G E N .

V e r s a m m lu n g  gegen  den  sc h le c h te n  Z u sta n d  d es  ö ffe n t
lich en  W e g e n e tz e s  in  den  N ie d e rla n d e n .

(De In g en ieu r, Ja h rg . 1925, N r. 5, S. 100.)

I n  s 'G rev en h ag e  h a t  kürz lich  eine vom  T o u ris ten b u n d  fü r  die 
N iederlande  e inberufene seh r s ta rk  b e su ch te  V ersam m lung  s t a t t 
gefunden  u m  gegen den sch lech ten  Z u stan d  des ö ffen tlichen  W ege
n e tzes S te llung  zu nehm en. E s w u rd en  fo lgende be id en  E n tsch ließ u n 
gen zu r K en n tn is  de r R egierung  g e b ra c h t:  D ie V e rtre te r  v o n  offiziellen 
K ö rp ersch aften , H an d el, In d u s tr ie , F rem d en v erk eh r, T uristenw esen  
u n d  die E ig en tü m er u n d  V erw altu n g en  v o n  V erk eh rsm itte ln  weisen 
d a rau f h in , d aß  d as ö ffen tliche  V erkehrsnetz  zum  w eitau s g rö ß ten  T eil 
se it g e rau m er Z eit se lb st m äß igen  A nsprüchen  des gegenw ärtigen  V er
keh rs  n ic h t m ehr genüg t, u n d  daß  b e i dem  s te ts  s tä rk e r  w erdenden  
G ebrauch  de r W ege eine a llgem eine V erk eh rsze rrü ttu n g  d ro h t, w o durch  
alle, d ie  a n  e in e r sicheren  u n d  u n g e stö rte n  B en u tzu n g  In te re sse  hab en , 
em pfind lich  ge tro ffen  w erden. Sie fo rd ern , d aß  schnell u n d  m it N ach 
d ru ck  e ingegriffen w ird , d a m it d a s  N iederländ ische  W egenetz  fü r  den  
gegenw ärtigen  u n d  noch s te ts  w achsenden  V erkehr b ra u c h b a r  g em ach t 
w ird . D ie W egebenu tzer u n d  V erk ehrs in teressen ten  bringen  zum  A us
d ru ck , d a ß  m it R ü ck sich t d a ra u f , daß  schon  je tz t  d irek t o der in d irek t 
au f d e r W egebenutzung  eine ho h e  B e lastu n g  ru h t , daß  w e ite rh in  eine 
neue B e lastu n g  au f F ah rzeu g e  erw ogen w ird , d a ß  d as n iederländ ische  
W egenetz se lb st m äß igen  A n sprüchen  a n  S ich erh e it u n d  Z uverlässigkeit 
des V erkehrs n ich t g enüg t u n d  au ch  n ic h t d ie so rg fä ltig e  F ürso rge  
gen ieß t, w elche be i d e r g roßen  B ed eu tu n g  des V erkehrs fü r  d a s  ö ffen t
liche L eben n ö tig  w äre, die E in k ü n fte  d e r B e lastungen , d ie vom  
G ebrauch  d e r  ö ffen tlichen  W ege e rhoben  w erden, aussch ließ lich  dem  
N iederländ ischen  W egenetz zu G u te  kom m en m üssen. B.

G e w e r b lic h e r  R e c h ts c h u tz .
M itgete ilt v o m  P a te n ta n w a ltsb ü ro  D r. O. A r e n d t ,  B erlin  W  50.

C h i n a :  D ie  A nm eldefris t fü r  die b e re its  f rü h e r ve rw en d e ten  u n d  
be im  Seczollam t h in te rleg ten  H an d elsm ark en  zu r A nm eldung  e n t
sp rech en d  d em  neuen  G esetz vom  3. 5. 1923 is t  b is  zum  30. Ju n i  1925 
v e rlä n g ert w orden .

I t a l i e n :  E rfin d u n g en , d ie  v o n  In te re sse  fü r  d ie L an d esv e rte id i
g u n g  sind , kön n en  den  zu stän d ig en  M in istern  so fo rt n ach  d e r A n
m eldung  m itg e te ilt  u n d  v om  S ta a te  ganz  o d e r teilw eise  gegen  E n t 
sch äd igung  en te ig n e t w erden . D ie  V erö ffen tlichung  d e r A nm eldungen  
u n d  d ie  P a te n te rte ilu n g  k a n n  au fgeschoben  w erden , w enn  dieses 
in n erh a lb  v o n  S M o n a ten  n ach  d e r  A nm eldung v o n  d en  M in istem  beim  
P a te n ta m t b e a n tra g t  w ird . B ei S tre itig k e iten  ü b e r  d ie  E n tsch äd ig u n g  
en tsch e id e t eine K om m ission  v o n  S ach v erstän d ig en : gegen E n te ig 
n u n g en  u n d  E n tsch e id u n g en  d ieser K om m ission  sind  keine  R e ch ts
m itte l  zu lässig ,

R u ß l a n d :  D ie  F r is t  zu r H in terleg u n g  v o n  N euanm eldungen  
fü r  d ie n ach  dem  1. J a n u a r  1910 e ingereich ten  u n d  b is  zum  7. N o
v em b er 1917 n ic h t a ls ge lö sch t zu  b e tra ch te n d en  V o rso w je t-P a ten t
an m eld u n g en  läu f t a m  15. S ep tem b er 1925 a b .

F ü r  d ie  v o r  dem  15. S ep tem b er 1924 g e tä tig te n  u n d  v o n  e in e r 
S o w je t-P a ten tb eh ö rd e  a n e rk a n n te n  A nm eldungen m u ß . b is  zum  
20. M ai 1925 ein  n eu er V e rtre te r  e rn a n n t  o d er d e r je tz ig e  W o h n o rt 
d e s  frü h eren  V e rtre te rs  angegeben  w erden . A uch m üssen  diese A n
m eld u n g en  in  einen, d em  neu en  P a ten tg ese tz  v o m  12. S ep tem ber 1924 
en tsp rech en d en  Z u stan d  g e b ra c h t w erden.

Kür

T ü r k e i :  D ie  vom  30. O k to b er 1918 b is zum  16. M ärz 1920 
e in g e trag en en  P a te n te  u n d  W arenzeichen  sind  g ü ltig . D agegen w erden  
sp ä te re  E in tra g u n g en  d u rc h  d ie  R egierung  in K o n s ta n tin o p e l n ic h t 
v o n  d e r  N a tio n a len  R eg ierung  in A ngora a n e rk a n n t.

U n g a r n :  D ie v o n  d e r frü h eren  Ö sterre ich isch -U ngarischen . 
M onarchie  v o r  dem  x. A u g u st 1914 geschlossenen K o llek tiv v e rträg c  
m it D e u tsc h la n d  b e h a lten  im  K önigreich  U n g arn  w e ite r  G e ltung . D a 
ru n te r  fä ll t  d ie  P a r ise r  Ü b e re in k u n ft vom  20. M ärz 1883 zum  S chu tze  
des gew erb lichen  E ig en tu m s, re v id ie r t  in  W ash in g to n  a m  2. J u n i  1911 
(U n ionsvertrag ).

M it W irk sam k e it v o m  1. J a n u a r  1925 sind d ie  P a te n ta m tsg e 
b ü h re n  au f de r G rund lage  v o n  G o ldw ährung  festgesetz t. D ie  J a h re s 
g eb ü h ren  b e tra g e n  8 G oldkronen  im  e rsten  J a h r  u n d  ste ig en  b is zu 
125 G o ldkronen  im  fü n fzeh n ten  J a h r  an . Z ah lungen  vom  30. b is zum  
60. T ag  n ach  F ä llig k e it k ö n n en  noch  m it 25 v H  Z usch lag  g e le is te t 
w erden.

G a ra g e n a u sste llu n g  im  R a h m e n  d e r  D e u ts c h e n  V e r k e h r s 
a u s s te llu n g  in  M ü n c h e n  1925.

D er D eu tsche  A u to m o b il-H än d ler-V erb an d  e. V ., B erlin , w ird  im 
R a h m e n  d e r D e u tsch en  V erk eh rsau sste llu n g  1925 in einem  b esonders 
zu e rric h te n d e n  G ebäude  eine G arag en au sste llu n g  v e ra n s ta lte n .

D ie  A u sste llu n g  is t  in  e rs te r  L inie a ls  e ine  Id een sch au  g e d ac h t, 
d ie  d ie  versch ied en en  L ösu n g sm ö g lich k e iten  des G arag en p ro b lem s fü r 
d e u tsch e  V erh ältn isse , angefan g en  v o n  d e r P riv a te in ze lg a rag e  b is  zur 
gew erb lichen  G roßgarage , d a rs te llen  soll.

A ls A u sste llu n g so b jek te  sin d  in  A u ssich t g en om m en:
1. G aragenm odelle  a u s  B lech, G ips, H olz  o d e r  P a p p e , m öglichst 

bew eglich  u n d  b e trieb sfäh ig , d ab ei d a u e rh a ft. M a ß sta b  1 : 50 fü r  
d ie  k le inen , 1 : 100 fü r  d ie  g ro ß en  A u sfü h ru n g en .

2. Schem azeichnungen , d ie le ich t u n d  schnell zu v e rs teh e n  sind 
D IN -F o rm a t A. 2.

3. A rc h ite k tu rsch a u b ild e r  D IN -F o rm a t A 2.

4. L ic h tb ild e r nach  den N orm en  d e r tech n isclnw isscnschaftlichen  
L eh rm itte lz en tra le .

5. G rap h isch e  D ars te llu n g en , D IN -F o rm a t A 3.

6. G anz k u rz e  E r lä u te ru n g e n  m it den  h a u p tsäc h lic h sten  W irtsc h a ft
lich k e itszah len , D IN -F o rm a t A 4.

7. D ru ck sach en  im  D IN -F o rriia t A 4.

F ü r  d ie  A n fe rtig u n g  d e r  G aragcnm odelle  w ü rd en  fo lgende Ge
s ic h tsp u n k te  zu b e rü ck sich tig en  se in : B ezeichnung  d e r  V erk eh rs
fü h ru n g , d e r  B etriebsw eise, A ngabe  des Fassungsverm ögens, d e rA u f- 
fü llü n g sze it u n d  E n tlee ru n g sze it, A ufschluß ü b e r  L ic h tv e rh ä ltn isse  
(wo k ü n stlic h e  B e leu ch tu n g  nö tig ), L ü ftu n g , H eizung , E n tw ässe ru n g , 
A n d eu tu n g  d e r  E rw eite ru n g sm ö g lich k e it, A ngabe d e r b e b au ten  F läche, 
d es u m b a u te n  R aum es.

Z w eckm äßig  w ird  es sein, v o n  v o rn h e re in  d ie  V erb indung  von  
G ro ß g a rag en  m it a n d e re n  V e rk eh rsb au ten  (B ah n h ö fen  u n d  U n te r
g ru n d b a h n en ) w en n  n ic h t an d ers , in  Z eichnungen , zu  zeigen. N eben  
G esam tm odellen  v o n  G arag en  so llen  geze ig t w erd en : E in r ic h tu n g e n  
u n d  E in ze lh e iten  des G aragenbetriebes.

Air d ie  S c h rü tie ü u n g  v e ran tw o rtlic h : G eh e im « ! D r.-Ing. e h. M . F o ers ie r , D resd en : fü r  „D ie  B auoo rnm ng": R eg ie ran esb au m e is ie r  KL S a n d e r  Berlin. 
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