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Berechnung der Hauptträger.

Zur Ermittlung- der Stabkrälte sollen die Einilußlinien
fÜr die einzelnen Stäbe gezeichnet werden.

Da die Ourtspannungen unmittelbar von den 1\'lomenten
für die einzelnen Knotenpunkte abhängig sind nnd diese
paarweise senkrecht untereinander liegen, empfiehU es sich,
die Momente für die Knotenpunkte zu berechnen, also die
einzelnen Momentenlinien zu zeichnen. Aus den ermittelten
Momenten ergeben sich dann durch Teilen mit den zuge
hörigen Höhen die einzelnen Stabkräfte der Omiungen.
Die der unteren Ourtung zugeordneten Höhen entsprechen
den Längen der Lotrechten; die Höhen für den Obergurt
sind in die rechte Trägerhälfle der Abb.9 eingetragen.
Beispielsweise berechnet sich die dem Stabe U 1 zugeordnete
!iöhe aus dem Dreieck mit den Seiten U, = a = 3,08 m,
b 
 4,50 m nnd c = 4,1 0 m nach der forme l

'/, a . h = Jf s (s-a) (s-b) (s-c),
worin s 
 '/, (3,08 + 4,53 + 4,10) = 5,855 m,

s - a = 5,855 - 3,08 = 2,775 m,
s - b = 5,855 - 4,53 = 1,325 m,

nnd s - c = 5,855 - 4,10 = 1,755 m2 __
zu h = 308 Jf 5,855.2,775.1,325.1,755

3:99 m.
Die Momentenlinien selbst sind in den Abb. 30-34

aufgetragen.
Zur M,-Linie gehört die Spitzenordinate

M, = 
 OO. 27,00 = 2,70 m und der Inhalt
30,00

J, 
 '/, . 30,00.2,70 = 40,50 qm.
Zur M,-Linie entsprechend:

M. = 6,00. 24,00 - 480 m- 3000 ' ,
J, = '/, . 30,00.4,80 = 7,20 qm.

Zur M 3 -Linie: M = 9,00 . _21,00 
 630 m3 3000 ' ,
j, = '/, . 30,00.6,30 = 94,50 qm.

Zur M,-Linie: M, = E.Q

()() = 7,20 m.
30,00

1., = '/, . 30,00.7,20 = 108,00 qm.

Zur M,-Linie: M. = 
5,00.1 5,
0= 7,50111 ,o 0 3000
J, = '/, . 30,00.7,50 = it2,50 qm.

Znr Ermittlung der Stab kräfte in den Füllnngsstäben
sind die entsprechenden EinflußIinien zu zeichnen. Da
der Untergurtstab U 0 unter Voranssetzung lotrechter Lasten
- also keiner Bremskräfte - nicht zum tragenden Bau
gehört, hat der Stab VO den gesamten Auflagerdruck anf
zunehmen, d. h. die V 0 -Linie stimmt mit der A-Linie
(Abb. 35) Überein. Für diese istM A =+1 und MB=O,
sowie J = 1/, . 1,00.30,00 = 15,00 qm.

Die Anflagerkeaft A, vermindert um die Knotenlast 0,
ist in die Stäbe 0 1 und D 0 zu zerlegen, deshalb hat die
D O-Linie (Abb. 36) die Höhen

M A = + 1,00. 5,08 = + 1,24
4,10

und Mn = 0,
sowie den Inhalt j = '/, . 1,12.30,00 = + 16,70 qm.

Zur Bestimmnng der Spannkräfte in den füllungs
stäben D 1 und V 1 sind die Schnitte I und II zu legen)
also der Schnittpunkt J, des Unterg-urtstabes U 1 mit dem
Obergurt zu ermitteln. Dies ist in Abb. 29 geschehen;
durch Rechnnng ergibt sich die Entfernung x dieses Schnitt
pnnktes von Knotenpnnkt 2 zu

x = 3,00. 3,40 
 14,58 m
0,70

nnd damit
i A = 14,58 + 6,00 
 20,58 m,
i B = 30,00 - 20,58 = 9,42 m,
i v = 14,58 + 3,00 = 17,58 m

nnd i D = iv . sin ", = 17,58 . 3,40 = 13,20 m.
4,53

Ebenso ergibt sich für den Schnittpnnktj, des Unter
g;Jrtstabes U, mit dem Obergurt

x = 3,00. 2,:0 = 17,40 m,
OpO

i., = ]7,40 + 9,00 
 26,40 m,
i H = 30,00 - 26,40 
 3,60 m,
iv = 17,40 + 3,00 = 20,40 m,
i 0 = 20,40. 2,90 = 1",20 m.

4,17
Für ], ist desgleichen:

x = 3,00. 2,60 = 26,00 m,
0,30

i A = 26,00 + 12,00 = 38,00 m,
i B = 38,00 - 30,00 
 8,00 m,
iv = 26,00 + 3,00 = 29,00 m,
io = 29,00. 2,60 = 19,00 m.

3,97
Für j, ergibt sich:

x = 3,00. 2,50 = 75pO 111,
0,10

i A = 75,00 + 15 , 00 = 90,00 m,
i B = 90,00 - 30,00 = 60,00 m,
iv = 75,00 -'- 3,00 = 78,00 m,
i o = 78 00 _ 2,50 = 50,00 m.I 3,90

Nnn gilt für den Stab V 1 mit Bezug auf j 1 dieOleichung .
A. i,\ + V 1 . i \' = 0 oder V 1 = 
 A
.
. 1v

Die V -Linie ist also bestimmt durch die I-Iöhe (Ab b. 3 7)
1 M =_ 20,58 =_117A ] 758 '

nnd die Sch1nßlinie ° l' mit 'dem Inhalt
J = - '/,.30,00.1,05 = - 15,8 m.

Für den Stab D 1 gilt mit Bezug auf J,
Dl=+A
= + B
.ID lD
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Somit gelten für die D, linie (Abb. 38)  die Höhen

M A = + 20,58 = + 1 5613,20 '
und MB = + 9,42 = + 0,71

13,20
mit der Sch]ußlinie l' 2' und dem Inhalte

) = '/, . 0,07 . 3,00 + ,/, (0,07 + ] ,25) . 3,00
+ '/, . 1,25 . 24,00 = + 17,09 m.

Für V, gilt mit Bezug auf j,:
V 2 = - A  --' - = - B , und tür die VrLinieIv Iv
M = - 26,40 = _ 1 29A 2040 "

360
MB= - 2040 = - 0,]8,

J = - '/,'.0,02.3,00 - '/, (0,02 + 1,03).3,00 _ ,/,
.1,03.24,00 = - 13,97 m.

Für D, gilt mit Bezug auf ),:
D, = + A   = -I- B i", und für die D2 linieID ID

M = - 26,40 = + 1,86A 1420 '
M =_ 3,60 =+025B 1420' I 1

) = '/,.0;05.6,00 + '/, (0,05 + 1,30).3,00 + '/,.1,30
.21,00 = + 15,83 m.

Für V 3 gilt Mit Bezug auf )3:

V, = - A   = + Bi", und für die V,-linieIv 1 v
M = - 38,00 = _ 1 31A 2900 "
MB = + 8,6  = + 0,28,

29,00
J = + '/, . 0,06 (6,00 + 0,17) - '/, . 0,92 (2,83";- 21,00)
=+0,19-10,95=-10,76 !TI.

Für D3 gilt mit Bezug auf ),:
D, = + A   = - Bi", und für die Ds-linieID ID

M = + 38,00 = + 200A 19}OO I I
M = - 8,00 = _ ° 42B 19}OO I I

) = - '/, . 0,13 (9,00 + 0,29) -I- '/, . 1,20 (2,71 + 18,00),
= - 0,60 + 12,42 = + 11,82 m.

Für V, gilt mit Bezug auf) ,:
V, = - A   = + B i", und für die V,-linie1 v IV
M =_ 90,0° =_115A 7800 "
M = + 60;00 = + 077B 7800 "

J = + '/, '.0,23 (9,00 + 0,75) - '/, . 0,69 (2,25 + 18,00),
= + 1,12 - 6,99 = - 5,87 m.

Für D, gilt mit Bezug auf ),:
D" = + A   = - B , und für die D, linieID ID

M = + 90,00 = + 1 80A 5000 "
M B = - 60;00 = - 1 20

50 , DO ! I_ ._
J = - '/, .0,48 (12,00 + ],04) + '/, .0,90. (1,96 + 15,00)

= - 3,]3 + 7,63 = + 4,50 m.
Der Stab V 5 erhält den Auflagerdruck eines Quer

trägers, demnach hat die V 5 -linie die Ordinaten M, = + 1
und M,=M<'=O mit

) = '/, . 1,00.6,00 = + 3,00 m.

Aus. der Form der Einflußlinien erkenntman;- daß
diejenigen Füllungsstäbe, für welche der zugehörige Schnitt
punkt J innerhalb der Stützpunkte des Hauptträgers liegt
(Abb.35-40), nur gleichnamige Beanspruchungen, also
nur Druck  oder nur Zugspannungen erhalten, während
die übrigen, deren J außerha]b des Trägecs liegt, eine
Belastungsscheide besitzen.

Für die Berechnung der Stabkräfte kommt in Betracht
1. Eigengewicht, gleichmäßig über den ganzen Träger

verteiJt;
2. Menschengedränge von 400 kgiqm, über den

ganzen Träger, wenn nur gleichnamige Ordinaten
vorhanden sind, und andernfalls nur auf den ein
zelnen Beitragsstrecken ;

3. 1 Straßenbahnwagen in Fahrbahnmitte und 2 last
fuhrwerke in der ungünstigsten Ste!lG!1g,

Die Nutzlasten sind so anzusetzen, daß die Wagen
von Menschengedränge umgeben sind. Statt dessen ver
ringert man besser die WagenJasten Um das verdrängte
Menschengedränge una rechnet mit durchgehendem Men
schengedränge und dar.\\uf die Einzellasten der drei Wagen.
Es ergibt sich demnach das verminderte Gewicbt des
Straßenbahnwagens zu

10,8. - 8,70.2,50.0,4 = 10,8 - 8,7 = 2,1
mit den Radlasten von

=rd. 0,53 t
4

und das verringerte Gewicht des Lastwagens zu
12,0 - 7,50.2,60. 0,4   12,0 - 7,8 = 4,2 t

mit den Radlasten von

4,2   1 05 t4 ' .
Die ungünstigsten Stellungen der Wagen sind in Abb. 46
eingetragen. Es kommen damach für den untersnchten
linken Hauptträger von Straßenbahnwagen Radlasten von

je 0,53 t in Betracht,
vom lastfuhrwerk in Stellung I

je 2.1,05 8,00 - 0,45 - 0,75 = 1,79 t und
8,00

von Lastfuhrwerk in Stellnng 1I

je 2.1,05 0,70 + 0,7  = 0,38 t.
8,00

Die Lastwagen sind daher, wenn möglich, hintereinander
in Stellung I aufzustellen, sonst in Stellung I und 1I ncben
einander. Im letzteren Falle addieren sich ihre Radlasten.

Bedeckt man die Brücke in ihrer ganzen Breite mit
Menschengedränge von 400 kg/qm, dann kommen für
einen Hauptträger in Betracht

p = 12,00 .0,4 = 2,4 tim.
2

das Eigengewicht eines Hauptträgers zu
so ergibt. sich die ständige Belastung des

zu g = 9,54 + ],42 = 4,6 tim.
3,00

Dieser Wert ist selbstverständlich nach der Wahl der Quer
schnitte zu berichtigen, falls das tatsächliche Eigengewicht
wesentlich von dem angenommenen abweicht.

Mit diesen Werten erfolgt nun die Ausmittlung der
EinfIußlinien. ]n den Abb. 30-45 sind die ungünstigsten
Laststellungen mit ihren Höhen eingetragen.

Die i\lomente infolge Eigengewicht sind:
M, = 4,6. 40,50 = 186,3 m t,
M,   4,6. 72,00 = 331,2 m t,
M, = 4,6. 94,50 = 434,7 m t,
M, = 4,6 . 108,00 = 496,8 m t,
M 5 =4,6.1l2,50=517,5 mt.

Momente infolge Verkehrslast:
M, = 2,4. 40,50 + 0,53 (2,70 + 2,53) + 1,79 (2,70 + 2,35

+ ],95 + 1,60) = 115,4 m t,
M, = 2,4. 72.00 + 0,53 (4,80 + 4,46) + 1,79 (4,80 + 4,10

, + 3,30 + 2,60) = 204,2 m t,

Nimmt man
1,42 tim an,
Hauptträgers
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AI, = 2,4, 9.f,50 -'- 0,53 (ii,30 -+- 5,(9) -'- 1,79 (0,30 + 5,25
-'- -1,05 + 3,00)  ,- 266,5 m t,

M" = 2,.f. 108;00 -:- 0,53 (7,20 +6,32) + 1)79 (2 , 70 + 4,80
-;- I j 20 + 5 j SQ) =: 303,2 111 t J

,\1:, = 2.4.112,50 -:- 0;53 (7,50 + 6,65) -:- 1,79 (3,75 -:- 5,50
+7)50+5175)=317,8 mt.

DJr.1us ergeben sich die Gurtkr ifte infolge lotrechter
L1sten \'('ie folgt:

O,=  (186,3+1]5,-1)=- 74t,
-1,]0

00 = -  - (331,2 -:- 20-1,2) = - ]58 t,- 3,-10
0,       (-134,7 + 266,5) 7'   242 t,

0, = - :: o (-196,8 + 303,2) = - 308 t,
0, = -   (517,5 +3]7,8) = - 334 t, 2 1 50
U,=O,
U, = +  - (186,3 + 115,4) = -:- 76 t,

3,99

U,= +   (33],2+204,2)= + ]60 t,- 3,35
U, = +   (434,7 -:- 266,5) = + 243 t,

2,89

U, = +   (496,8 + 303,2)   -:- 308 t
2,60

Die Stabkräfte der Füllllngsstäbe infolge ständiger Last
betragen:

V, = - 4,6, ]5,00 = - 69,0 t,
Do = + 4,6, ]6,80 = + 77,3 t,
V, = -- 4,6,15,75 = - 72,5 t,
D, = + 4,6.17,09 = + 78,6 t,
V, = -4,6, ]3,97= - 64,3 t,
D, = + 4,6. ]5,83 = + 72,8 t,
V,=-4,6.]0,76=-49,5 t,
D, = + 4,6.11,82 = + 54,4 t,
V,=-4,6. 5,87=-27,0 t,
D, = -;- 4,6. 4,50 = + 20,7 t,
V, = - 4,6, 3,00 = - 13,8 t

Infolge Verkehrslast sind sie:

V 0 =   2,4. ]5,00 - 0,53 (],OO + 0,94) - ],79 (],OO + 0,88
+ 0,75 + 0,63) = - 42,8 t,

Do = + 2,4. ]6,80 + 0,53 (1,]2 + 1,05) + ],79 (],]2 + 0,97
+ 0,81 + 0,66) = + 47,9 t,

V, = - 2,4. ]5,75 - 0,53 (1,05 -1- 0,99) - ],79 (],05 +0,92
+ 0,76 + 0,62) = - 44,9 t,

D, = + 2,4.17,09 + 0,53 (1,25 + ],]6) + ],79 (1,25 + ],07
+ 0,86 + 0,68) = + 49,2 t,

V, = - 2,4. ]3,97   0,53 (],03 + 0,96) - 1,79 (1,03 + 0,88
+ 0,71 + 0,56) = - 40,3 t,

D, = + 2,4.15,83 + 0,53 (1,30 + ],20) + 1,79 (1,30 + ],08
+ 0,84 -;- 0,62) = + 46,2 1.

Die folgenden Stäbe können durch Verkehrslast sowohl
Drllck- als auch Zugspannungen erhalten; beide Fälle sindzu untersuchen.

V, = 2,4.10,95 - 0,53 (0,92 + 0,84) - 1,79 (0,92 + 0,76
+ 0,59 + 0,44) = - 32,1 t,

oder + 2,4.0,]9 + 0,53 (0,06 + 0,04) + (1,79 + 0,38) (0,06
+ 0,02) = + 0,8 t

D, = + 2,4, ]2,42 + 0,53 (1,20 + ],09) + ],79 (1,20 + 0,97
+ 0,70 + 0,47) = + 27,0 t,

oder - 2,4.0,60 - 0,53 (0,]3 + 0,]0) - (1,79 + 0,38)
(0,13 + 0,08) = - 2,0 t

V, = - 2,4.6,99 - 0,53 (0,69 + 0,63) - 1,79 (0,69 + 0,56
+ 0,40 + 0,27) = - 20,9 1.

-534
oder -;- 2,4 . ],12 + 0,53 (0,23 + 0,19) -;- (J ,79 + 0,38)

(0,23+0,14)=+3,71.
D, = + 2,-1.7,63 +0,53 (0,90 -1- 0,80) + 1,79 (0,90+ 0,69

+ 0,45 + 0,24) = + 23,3 t,
oder - 2,4.3,]3 - 0,53 (0,48 + 0,41) --1,79 (0,48 + 0,34

+ 0,]8 + 0,0-1) = - 9,9 1.
V 5 = - 2,4 . 3,00 - 0,53 (1,00 + 0,43) - (1,79 + 0,38) . 1,00=-10,2 t.

Demnach betragen die größten Stabkräfte der
Füllllngsstäbe:

V o = -69,0 -42,8 = -111,8 t,
V, = -72,5 - 44,9 = - 117,4 t,
V, = - 64,3 - 40,3 =   104,6 t,
V, = - 49,5 - 32,1 = - 81,6 t,
V, = - 27,0 - 20,9 = -- 47,9 t,
V, = - ]3,8 - 10,2 = - 24,0 t,
Do = + 77,3 + 47,9 = + 125,2 t,
D = + 78 6 + 492 = + P78 t
D; = + 72;8 + 46:2 = + 119;0 t;
D, = + 54,4 + 27,0 = + 81,4 t,
0, = + 20,7 + 23,3 = + 44,0 t

Zur Beslimmung der größten Ollrtkräfte ist noch
die Windbelastung zu berücksichtigen, da als Ourtungen
für den in Abb. 10 dargestelIten Windverband die Ober
gurte der Hauptträger herangezogen werden. Die Knoten
lasten des Windträgers wachsen mit der Zunahme der
Angriffsfläche nach den Auflagern, dabeI' wird ein mittlerer
Wert - entsprechend dem Feld 2-3 - eingeführt. Die
Windangriffsfläche für einen Knotenpunkt beträgt, wenn
der zweite Hauptträger mit der Hälfte der Angriffsfläche
in Rechnung gestellt wird,
durch die 40 cm breiten Untergurte

1,5.3,04.0,40 = ],82 qln,
durch die 40 cm breiten Obergurte

],5.3,00.0,40 = 1,80 qm,
durch die 30 cm breiten Vertikalen

1,5.3,40.0,30 = 1,53 qm,
durch die 30 cm breiten Diagonalen

],5,4,17.0,30 = 1,88 qm,
dureh die Fahrbahn 3,00.1,00 = 3,00 qm,
durch das Verkehrsband 3,00.2 ,00 = 6,00 qm,

Oesamtfläche 16,03 qm
und die Knotenpunktslast ]6,03.0,15 = 2,4 1.

Die Stab kräfte des Windirägers werden am besten
durch einen Kräfteplan ermittelt, wie Ab b. 47 darstellt.
Daraus ergeben sich folgende Zusatzspannungen für den
Obergurt:

0,=0,
0,=- 4,1 t,
Og = - 7 J 2 t,0,=- 9,4 t,
0, = - 10,8 t

und somit die für die Bestimmung der Querschnitte maß
gebenden Obergurtkräfte

0, = -- 74 t,
O 2 = - 158 - 41 == rd - 162 t
0, = - 242 - 7,2 = rd: - 249 t,
0, = - 308 - 9,4 = rd. - 317 t,
0, = - 334- 10,8 =rd. - 3451.

Bahnhaltestelle für einen Badeort.
Architekt AI f red Je TI tYs t h in Sternberg i. M.

(Abbildungen auf Seite 532 und 533,)
Die dargestellte Bahnhofsaniage ist für die Bremer

Gegend geplant. Es ist hier mit dem Schema des Backstein
baues, weichem wir im Norden bei den meisten Bahnhofs
anlagen derartig'cr Größe begegnen, gebrochen. Da der Bahn
hof für einen Badeort bestimmt ist, war es besonders wichtig,
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Klub- und Gesellscha!'tshaus.
(Entwurf.)

Architekt H. A. lochern in Mainz.
(Hierzu noch eine BildbeiJage.)

Die Sockelmauern so11en in
Stampfbeton mit einem groben \1or
satzbeton ausgeführt werden die
Oeschoßwände in ZiegeImaue werk
mit he11grauem Kalkputz. Das Dach
werk ist mit dunkelblauem Schiefer
nach deutscher Art einzudecken. Die
Fenster und Läden sind weiß mit
dunkelgrau zu streichen. Für die Ge
sims- und Abdeckplatten istMuschel
kalk zu verwenden.

Das Gebäude so11 mit gärt
nenschen Anlagen umgeben sein
mit Zufahrt zum großen Saal, Tages
gaststube und Gästegarten von rechts,
zu den abgeschlosseneren Gese11
schafts- und Klubräumen von links.

Der große Saal kann bei größeren
Festlichkeiten durch Hinzuziehung
des kleinen Saales erweitert werden.
Die vorgelagerte \1 orhalle dient als
Kleiderablage und kann bei schlech
tem Wetter zur Tagesgaststube zu
gezogen werden.

Im hinteren Gebäudeflügel be
finden sich Spiel- und Lesezimmer
und kann im Untergeschoß eine
Kegelbahn leicht eingebaut werden.
Das Treppenhaus neben der An
richte führt zur Wirtswohnung und
den Räumen der Bediensteten.

Im Obergeschoß befinden sich
linksseitig und vorn Galerieplätze
für den Hauptsaal, über dem kleinen
Saal zwei Gesellschaftsräume über
der Tagesgaststube eine Pldttform
daran anschließend die Wirtswoh
nung und darüber Kammern für die
Bediensteten. Der hintere Gebäude
fJügeJ enthält Sitzungszimmer sowie
z\xrei Klubräume} darÜber Diener
wohnung.

Das Kellergeschoß enthält einen
großen Weinkeller, Eisraum, Hei
zungs- und KohlenkelJer, nebst den
für den Wirtschaftsbetrieb nötigen
Küchenräumlichkeiten.

-535

1Ö.2iMI.!t<t

s.vi£..L'1i"'JI...y...

.; GRVNPR\)) VOM ERL76E.)CIiO)S:

1111Iilll,J

NR5\ A-g -1:-150.;
I

-fO .........

r"
!
!
j

L

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

hier ein freundliches Äußere zu schaffen und es lag deshalb
sehr nahet dem Putzbau den Vorzug zu geben.

Zur lferstellung des Putzmörtels so11 gebaggerter See
sand verwendet werden. Die Dachdeckung erfolgt mit Biber
schwänzen als Dopeldach. Pür die Fußböden, welche von den
Reisenden benutzt werden, mit Ausnahme der Warteräume,
ist "Terrazzo" in Anschlag gebracht, während die \\Tarte
räume Steinholz-Fußböden erhalten. Der Platz z\vischen Ge
bäude und Bahnkörper (Bahnsteig) erhält eine Schlacken
unterlage lInd darüber eine Seesandschüttung, beide gewalzt.

Das Gebäude ist ausschließlich für den Personenverkehr
bestimmt, während Güterschuppen, sowie Lokomotivschup
p n daneben getrennt geplant sind.

Die Baukosten (ohne innere Einrichtung) belaufen sich
auf rd. 9000 dlt.

Verschiedenes.
Rechtswesen.

w. Begriif und Umfang der Iiaftpflichtversicherung.
SchJießt die Haftpflichtversicherung eines Bauunternehmers
auch die SchadloshaItung gegen dicjcnig  Haftpflicht in sich,
die den Versicherten dafür trifft, daß er bei einem von ihm
Übernommenen Bau infolge eines KonstrnktlOnsiehlers die Er
neuerung einzelner TeUe vornehmen muß? Diese außerordent
lich int;:;rcssar;:te frage ist in folgendem falIe bejaht worden.

Der Klager, der im Jahre 1904 fÜr eine Brauerei die Er
richtung eines Saales Übernommen und auch ausgeüihrt hatte.
sah sich im Jahre 1907 genötigt, die Saaldecke zu ernenern,
da sieb Anfaug 1907 herausstellte, daß iniolge eines Konstruk
tionsfehlers die Decke undicht war und "'lasser durchließ.
Auf Grund des mit der Preußischen Nationalversic:herungsw
gesellschaft laut Poilee vom 7. Mai 1906 auf 10 Jahre ab
geschlossenen Versicherungs vertrages forderte er Ersatz der
aut 3209 dlt. berechneten Kosten der Deckenerneuerung. Die
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\\-('!!Jek ein, sie habe nur tÜr die gesetzliche

1t!S einem Unfall.: :\uTzukonnnen. hafte aber nicht
die lkr Ktiiger lediglich in Erfüllung seiner

IH;,)cllcn mÜsscIL

Di  Ydsichertlng gödl;,,:ch<lit wurde \-OHl Landgericht
$JarhrÜckcn und Obe!'!alldes eridH CÖln zur Zahlung ver

:\uch die Revision war L'rfohrlo$. Der 7. Zivilsenat des
sprach skh. wie folgt. ans:

Die \'om Bemiungsrichtcr vertretenc Auslegung des Vcr
sicherun svcrtrags beruht nicht auf einer Verkcnnung des Be
griffs und des Umfal1 s der Haftpflichh'crsicheruug. Unter
dieser ist clne. .Versicherung zu verstehen fiir die Haftung, die
einer Person aus irgend einem Grunde gegenüber einem
Dritten entsteht. Daß dieser Ornnd auch die felllcrhaftc Er
füllung einer Vcrtragspi!icht sein kann, wird allgemein an
erkannt \vic d('1J!l auch tatsächlich eiuc gaBze R.eihe von
Haitpflj;htvcrskhcnmgt,;J] einc solche Haftung zum'
G!2gcIlstandc habclJ. Es uur anf die liaftpfUchtvcrsichernng;
der Rcchtsanwülte und der .Ärzte hin ewiescn. Auch die
eigenen aligcIl1eincn Bedingungcn der Beldagten schen in
Abs. 5 lind 6 des S 1 unzweideutig die Versicherung gegen
aus Verträgen entspringende HaftverbindlichkeiteIl vor. Ist
aber g-rundsiHzlich eine Versicherung gegen Haftung aus
mangelhafter VertI'3gscrfiHlung nicht ausgeschlossen, so kann
es auch nicht Dis dem \\fesen der ftaftpflichtversicherung
widersprechend angesehen werdelJ, wenn sich derjenige. der
inio1ge ycrtretbarcn Vcrscl1ll1del1s maI1 clJlaft crWIlt hat, gegen
den "VcflJlög-cnSlI<1cbteil sichern will, der ihm dadurch entsteht,
daß cr seinerseits seineill Vertragsgegner einen Umbau oder
eine Erneuerung einzelner GcbÜudeteiJe herstellen muß. Vor
liegend war die geschuldete Leistung, wenn auch mit einem
Fehler behaftet, erfolgt; das Werk war hergestellt und ab
genommen. Nachtr iglich stellte sich erst heraus, daß
infolge eines Konstruktionsfehlers Wasser durch dic Decke in
den Saal drang. Darin lag eine Beschädigung des fremden
Eigentums, die eine dcm KHiger zur Last iallende Erneuerung
der Decke notwcndig machte. Für die Kosten dieser Erneue
rung hatte der Klägcr aufzukommen. und diese ftaftung hat die
Beklagte durch den Versichetungsvenrag übernommen. Bei
dieser Sachlage kann davon keine R.ede sein, daß es sich in
\Virkliehkcft nicht um eine von der Beklagten zu Überneh
mende Haftpflicht, sondern um eine Venraf{serffiUung handle,
die niemaJs Gegenstand einer ftaftpflichtversicherung sein
könne. Die r e"jslon wurde demzufo]ge zurückgewiesen.
(Urteil des Reichsgerichts vom 31. Januar 1911. Aktenzeichen:
VII 180/10.) (Nachdruck verboten.)

Bücherschau.
EinHuB niederer Temperaturen (Frost) aui die Festigkeit von

Murtei, Mauerwerk ITnd Beton von Prof. fIermann Germer,
2 Bde. (Text lind Tafeln) gebd. d/I. 6.-.

EinHuß höherer Temperaturen aui die Festiglwit VOll Mörtel,
M.aucrwerl( und Beton von Prof. Hermann Germer, 2 Bde.
(Text lind Tafeln) gebd. d/t. 6,-. Verlag der "Ton industrie
Zeitllng", G. m. b. H., Berlin NW 21, Dreysestr. 4.

Was Germer in seinen "Mörtel- und Mauerwerksunter
slIchulIg'CU" niederlegte, hat starken AnkJang und so große
Wertschätzung gefuuden, daß er sich cntschloß, auch dIe
Ergebnisse seiner umfassenden Versuche über den Einfluß
niederer und höherer Wärmegrade aui MÖrtel, Mauerwerk
und Beton der OffentHchkeit zu übergebcn. Langer Jahre
lJ!wrmüdliclIcr Ausdauer bedurfte es, die nach Tausenden
zÜhJenden Versuche auszuführen und sie iür die Bauwelt ver
\Vendbar zu machen. Germer zeigt in seiner durchaus neucn
Veröffentlichung, von welch' grundlegender Bedeutung der
Einfluß l1iederer lind höherer Wärmegrade auf die festigkeit
der MÖrtel, des Mauerwerks und des Betons sind, und
welche Erscheinungen sie zur Folge haben. Wie oft tritt bei
Bau<lusführungcn in dur kälteren Jahreszeit plötzHch über
Nacht starker frost ein lind verhindert das Weiterarbeiten
wie oft sieht man sich der Frage gegenÜbergestellt, ob de;
zur Verwendung gelangende Märtel, frisch aufgeführtes
Mauerwerk oder der Beton nicht schon Schaden gelitten hat
und inwieweit der frost aui die Druek- und liaftiestigkeit

,"on Einfluß gC\VeSCll ist. Germers Versuche geben da in
jeder Iiin$"icht und Richtung zuverlässige Auskunft; aueh
wird der Einfluß von warmem Anmachewasser, der Zusatz,
von Frostschutzmitteln usw. klar gelegt uud welche Bedeu
tung derartigen Mitteln beizumessen ist. ßei Schornstein
bauten sind es besonders die hohen \Värmcgrade, die auf die
Festigkeit und damit fijr die Sicherheit des Bauwerks von
großer Bedeutung sind. Die Ennittelung der Spannungen ist
bei den zurzeit geltenden Bercclll1ungswcisen nicllt schwierig,
doch zeigen Germcrs Versllche, daß selbst die besten und zu
verlässigsten ßercchmmgen nicht genÜgcnde Sicherheit ge
währleisten, wenn nicht gleichzeitig die zulässig"en Bean
spruchungen auf sicherer Grundlage ruhen. Iiier setzt
Germer ein, und sein Buch über den Einfluß höherer Wärme
grade auf die Festigkeit von Mörtel, Mauerwerk und Beton
zeigt, von welcher Bedeutung diese EinflÜsse sind. \Nie die
frÜheren V,lerke des Verfassers. so sinrl auch diese wieder in
zwei Bände geteilt, von denen der erste den Text und der
zweite wie bei den Mörtel- und Mauerwerkuntersuchungen
die Ergebuisse in Form von gezeichneten Tafeln enthält.

Für die Praxis.
Einfache Enteisenungsanlage. Die ,bisher gebräuch

lichen Vorrichtungen dazu bestanden meistens aus zwei Pumpen ,
von denen die eine das Roh\);'asser aus dem Brunnen herauf
beförderte und in feinzerteiitem Zustande mit der Luft in Be
rÜhrunfT brachte. Das Wasser durchlief dann eine filterschicht
und w rde nach Durchfließen mehrerer Kammern durch eine
zweite Pumpe als Reinwasser zutage gefördert. Oie Vorrich
tungen zur BelÜftung des in Regenform herabfaJienden Wassers
waren meistens in einem durch ein Schutzhäuschen umgebenen

Aufbau untergebracht und waren
daher im \'\Iinter dem Einfrieren
ausgesetzt, wodurch der Enteisc
l1uugsvorgang zeitweise unter
brochen wurde. Djesen Übel
standen wird durch eine neue
Vorrichtung abgehoJfen, weIche
die \Vestpreußische BohrgeselI
schaft in Danzigunterdem Namen
II I:delbrunn u eingeführt hat.

Die Hauptvorzüge dieser Baumi gegenÜber der älteren bestehen
darin, daß nur ein Pumpenständer und nur ein Schacht erfor
derlich ist , daß die eigentliche Enteisenungsanlage in den unter
irdischen Schacht verlegt und ein einfrieren daher ausgeschlossen
ist, und daß diese Anjage gesundheiilich vollkommen eill\vand
frei ist, da infolge der dichten Abdeckung des Schachtbrunnens
ein Zudringen schädlicher Stoffe unmöglich ist. Die Luftzu
führung und ständige Erneu::rung der Luft während des I-'umpens
findet innerhalb des Gehäuses statt. Das filtern des Rohwassers
geschieht in der üblichen Weise durch eine filterschicht , die nur
in mebrjährigen Zeiträumcn gereinigt zu werden braucht. Die
HerstelJungskosten sind gegenÜber den alteren Anlagen wesent
lich niedriger, die Aufslellung einfacher. Derartige Anlagen sind
im Bezirk dcr Kgl. Eisenbahnc1irektion Posen mehrfach zur Aus
führung gekommen und haben sich bisher vollkommen bewährt.


