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FRIEDRICH ENGESSER ZUM 80. GEBURTSTAGE.

In  Stiller W eltabgeschiedenheit, fern von K arlsruhe in 
seiner badischen H eim at, im siidlichen badischen Schwarzwald, 
lebt Friedrich E n g e s s e r .  A m  12. Februar ist sein 80. Geburts- 
tag. Man kann heute noch weniger ais fruher davon sprechen, 
daB er diesen 80. G eburtstag feiert, denn E n g e s s e r  w ar nie ein 
Freund von  Feiern.

A is die M itglieder der A bteilun g fur Bauingenieurwesen 
an der Technischen H ochschule in Karlsruhe am 12. Februar 
1923 in einem einfachen Zusammensein den 75. G eburtstag 
E n g e s s e r s  feierten, ahnten sie nicht, daB es zugleich eine A rt 
Abschiedsfeier sein wurde. In jenen Tagen des sichtbaren Zu- 
sam m enbruches unserer W ahrung und der vorausgegangenen 
Scheinblute unserer W irtschaft w ar ihm die W eit noch fremder 
geworden, ais sie es ihm  schon vorher und besonders bei Kriegs- 
ausbruch'gew orden war. E r zog sich 
E nde des Jalires 1923 in die Einsam- 
keit zuriick, nachdem er sich gerade 
in den N achkriegsjahren in seltener 
geistiger Frische ais em eritierter Pro
fessor an der Hochschule und litera- 
risch betatigt hatte.

D er Lebensgang E n g e s s e r s  ist 
einfach. Geboren inW einheim  i .Baden, 
studierte er in K arlsruhe an der T ech
nischen Hochschule, ais Ingenieur 
w irkte er im badischen Staatsdienst, 
zuerst beim  B au der H óllental- und 
der Schwarzwaldbahn, spater bei der 
Eisenbahn- und W asserbaubehorde in 
Karlsruhe, b is er im Jahre 1885 ais 
N achfołger S t e r n b e r g s  einem Rufę 
an die Technische Hochschule in 
K arlsruhe folgte. AuBer auf Ferien- 
reisen, iiber die er viel Interessantes 
zu erzahlen wuBte, ist er nur seiten 
aus Baden hinausgekom m en, unddoch 
ist er durch seine grundlegendentheore- 
tischen Arbeiten weit iiber die Gren- 
zen D eutschlands bekannt geworden.
Dies ist um so bemerkenswerter, 
ais E n g e s s e r  es nicht liebte, sich 
offentlich zu betatigen, sei es bei Ver- 
sammlungen oder an anderer Stelle.

D ie wissenschaftliche T a tigkeit E n g e s s e r s  w ar sehr frucht- 
bar. Diese und seine L eh rtatigkeit, von der seine Schiiler be- 
geistert waren, haben ihm  allgemeines Ansehen in der F achw elt 
gebracht.

V or und nach dem  K riege verging w ohl kein Jahr, in dem 
er n icht zu irgendeiner fachwissenschaftlichen Frage au f seine 
A r t  Stellung genommen hatte.

Von seinen Veroffentlichurigen sei in erster L inie sein B uch 
iiber die Zusatzkrafte und die N e b e n s p a n n u n g e n  genannt. 
Seine beiden Schiiler, der verstorbene Prof. S c h a c h e n m e ie r  
und Prof. K r ie m l e r  setzen m it R echt diese Yeroffentlichung 
an erste Stelle. D er erstere betrachtete die A rb eit ais den Anfang 
einer charakteristischen E ntw icklun g der Theorie der eisernen 
Briicken. D er letztere hebt die besondere Gabe E n g e s s e r s  
hervor, die auch sonst seinen Arbeiten nachgeriihm t w ird: 
D an k seinem reichen W issen durfte er sich an die. theoretisch 
schwierigsten Aufgaben wagen, w eil ihm die Befahigung eigen 
war, die m athem atisch formellen Schw ierigkeiten dadurch zu 
beseitigen, daB er den K ern ubersichtlich herausschalen und 
darauf wreiterbauen konnte.

Von ebenso groBer B edeutung war seine A rbeit iiber 
R a h m e n , die er in  der ihm eigenen klaren und anschaulichen 
W eise lange vo r dem spater bekannt gewordenen V ie r e n d e e l  
veroffenthchte.

A us der Fiille der anderen Veroffentlichungen, die in der 
Zeitschrift „D e r E isenbau" im  Jahrgang 1918 zusam m engestellt 
sind, nenne ich auBer den Arbeiten iiber die Nebenspannungen 
seine Veróffentlichungen iiber den E r d  d r u c k  und eine Reihe 
von Veroffentlichungen zum K n ic k p r o b le m .

Von besonderem Interesse sind auch seine Veroffentlichun- 
gen iiber den E insturz der Birsbriicke bei Monchenstein und der 
Briicke iiber den St. Lorenz-Strom  bei Quebeck sowie die Folge- 
rungen aus dem E insturz des H am burger Gasbehalters.

DaB E n g e s s e r  auch fiir Neucrungen seinen B lick  nicht 
verlor, geht aus verschiedenen Ver- 
offentlichungen iiber Eisenbeton her- 
vor, wenn er auch hier nicht so tief 
schiirfen konnte, wie auf seinem 
eigentlichen Fachgebiet.

E n g e s s e r  kam  ais Lehrer an die 
H ochschule zu einer Zeit, da die B au - 
ingenieurwissenschaft in ihren An- 
fangen war. E r  ubcrnahm  einen Lehr- 
stuhl fiirEisenbahnbau, Statik, Eisen-, 
H olz-und Steinkonstruktionen. Spater 
gab er den Eisenbahnbau ab.

E s ist zu verstehen, daB er, 
der in der Zeit der konstruktiven 
A nfange lebte, die spater allgemein 
durchgefiihrte Teilung der Lehrge- 
biete nicht billigte und den Stand- 
punkt vertrat, fiir den Ingenieur- 
studierenden sei es am besten, 
wenn alle diese Gebiete von einem 
Lehrer gelehrt werden. Unsere 
Generation, die infolge der in 
der P raxis notwendig gewordenen 
Spezialisierung vor einer Fiille von 
Arbeitsgebieten stand, konnte in der 
groBen M ehrzahl diesem Gedanken- 
gang nicht folgen. W as fruher 
moglich war, ist in den letzten 
Jahrzehnten nicht mehr moglich 

gewesen. E s wird heute keinen Fachm ann geben, selbst wenn 
er von so allgemeiner wissenschaftlicher Bildung erfiillt ware, 
wie E n g e s s e r ,  der alle Teilgebiete beherrschen konnte. Ich 
w ill nur au f das mir Nachstliegende hinweisen und erwahnen, 
wie notwrendig fiir den E isenbetonkonstrukteur die Erganzung 
der vorher rein m athem atisch behandelten Problemie der Statik  
durch wissenschaftliche Untersuchungen in Ingenieurlabora- 
torien geworden ist.

DaB E n g e s s e r  die E ntw icklun g der Ingenieurlaboratorien 
ais Grundlage der wissenschaftlichen Forschung vorausahnte, 
beweisen seine eigenen M odelluntersuchungen, die er auf dem 
G ebiete des Erddruckes und in der K nickfrage ausfiihrte.

E n g e s s e r  gehorte zu jenen ganz bedeutenden Statikern, 
die G r u n d le g e n d e s  schufen. E r ging.dabei seine eigenen W ege 
bei aller Anerkennung der Leistungen seiner Zeitgenossen, dereń 
W ege nicht immer die seinen waren.

W ahrend die Leistungen E n g e s s e r s  ais Fachm ann all- 
geinein bekannt wurden, w ar die W ertschatzun g seiner mensch- 
lichen Eigenschaften auf den engeren K reis seiner badischen 
K ollegen und seiner Schiiler begrenzt, da die Allgem einheit



72 KAMMER, WETTBEWERB ZUM NEUBAU DER KONIGINNENBROCKE IN ROTTERDAM.
DEIt BAUINGENIEUR

1928 HEFT 5.

den M e n s c h e n  Engesser kaum  kannte. E r w ar ein Mann, 
der sich nicht m it seiner F ach tatigkeit (begniigte. E r hatte 
Philosophie, Geschichte und allgem eine L iteratu r studiert oder 
gelesen. E r licbte die Musik und m usizierte eifrig noch in den 
letzten  Jahren, die er in Karlsruhe verlebte.

E in  N iederschlag seiner Erfahrungen ist in seinem Biichlein 
„T echnik , Ingenieur- und H ochschulstudium " zu finden, das 
eine Vortragsreihe fiir die jungen Studierenden um faBte, die 
er auf unseren W unśch im Jahre 1920 an der Technischen Hoch- 
schule abhielt. Diese im V erlag Springer im  Jahre 1921 er- 
schienene Broschiire ist leider viel zu wenig belcanntgeworden. 
Sie enthalt nicht nur die Ansichten eines erfahrenen W issen- 
schaftlers und Hochschullehrers iiber H ochschulerziehung,

sondern auch Lebenserfahrungen und B eobaclitungen eines 
iiber den A llta g  sich heraushebenden allgem ein gebildeten, 
bedeutenden Mannes. W er das G liick  hatte, diesen M anii mit 
dem ausdrucksvollen K o p f und den wundervollen Augen 
sprechen und erzahlen zu horen, wird ihn nicht vergessen konnen.

A n seinem 80. G eburtstage wollen wir seiner gedenken, 
auch wenn er selbst nicht an Feiern denkt. D ie F achw elt mogę 
dankbar an die Gaben denken, die er der Ingenieurwissenschaft 
schenkte, und die Menschen, die ihn persónlich kannten, werden 
in Verehrung des seltenen Mannes gedenken.

In  der Geschichte der Technik h at sich die Personlichlceit 
E n g e s s e r s ,  dereń es in der W elt der Technik noch nicht viele 
gibt, schon lange einen Ehrenplatz *gesichert. E . P r o b s t .

Ctuerschnitł 
in Brucken-Mitte

das Zuriickrollen der B rucke die Offnung schneller freigegeben 
wird. D er tyier zur Anw endung gebrachte, in A b b . 41 darge- 
gestellte Gelenkstangenantrieb (D .R .P . System  Zimmermann) 
weist auBerdem den V orzug auf, daB die B rucke beim  Offnen 
zunachst m it groBerer W inkelgeschw indigkeit bew egt wird, 
ebenso ist beim SchlieBen im zweiten T eil der Bewegungs- 
zeit die G eschw indigkeit groBer. Die B rucke wird also nicht 
nur schnell bew egt, sondern es wird auch erreicht, daB beim 
Offnen die M itte der Schiffahrtsoffnung am schnellsten 
freigegeben und beim  . SchlieBen sehr spat versperrt wird. 
D ie Offnungs- und SchlieBzeit ist normal m it 45 Sekunden 
angegeben, bei 40 kg/m2 W inddruck b etragt sie 92 Sekunden. 
Diese geringe Zeitdauer wird dadurch erm oglicht, daB die 
fur das Verriegeln und Entriegeln der B rucke erforder- 
liche Zeit ausgeschaltet wird, indem die Riegelsicherung der 
B rucke gegen ein unbeabsichtigtes Offnen selbsttatig wahrend

DER INTERNATIONALE WETTBEWERB 

ZUM NEUBAU DER KÓNIGINNENBRUCKE IN ROTTERDAM.

Von Professor D r.-In g . Kam m er, Darmstadt.  

(Fortsetzung und SchluB von Seite 63.)

der iiblichen Verriegelung vorgesehen, wodurch eine um 15 Se
kunden langere Gesam tzeit fiir die B etatigu n g der K lappbriicke 
in K a u f genommen werden muB.

D as nachstellbar eingerichtete Scheitelgelenk liegt in 
Obergurthohe, die Kam pfergelenke auf dem Vorderende der 
R ollbahn. D er R adius des Rollsektors, dessen konstruktive 
A usbildung und AnschluB an den R uckarm  des K lappen- 
tragers aus A b b . 40 hervorgeht, b etragt 3,25 m. In Fahjr- 
bahnhóhe ist ein W indverband angeordnet, der im Vorder- 
arm  der K lappe besondere Gurtungen hat, die zugleich bei auf- 
geklappter B rucke das Fahrbahngew icht auf die H aupttrager 
iibertragen. Sow eit es die D urchfahrtshohe zulaflt, befindet 
sich auch im Obergurt ein W indverband, der an seinem Ende 
durch Portale die K rafte  auf den unteren W indverband iiber- 
tragt. D ie Fahrbahn iiber dem H interarm  ist in doppeltem  
Sinne beweglich. Sie ruht auf besonderen H aupttragern von

4. E n t w u r f  m it  d em  K e n n w o r t  , .D r e i g e le n k b o g e n '1.

Verfasser: Flender A kt.-G es. fiir Eisen-, Briicken- und 
Schiffbau, B en ra th ; H ollandsche M aatschappij vor het rnaken 
van  W erken in gewapend Beton, s’ Gravenhage.

A uch dieser E ntw urf h at bei geschlossener B rucke einen 
Dreigelenkbogen ais H aupttrager vorgesehen. W ie die A bb. 39 
zeigt, handelt es sich ebenfalls um eine zweifliigelige R ollklapp- 
briicke. Die Firm a h at besonderen W ert darauf gelegt, die Ver- 
kehrsuntefbrechungen, die durch Offnen und SchlieBen der 
B rucke entstehen, so gering ais m óglich zu halten. Die Roll- 
klappbriicke ist an sich schon den B riicken m it fester Drehachse 
in bezug auf die K urze der Bew egungszeit iiberlegen, da durch

der Bew egung erfolgt. Daher ergibt sich ais Gesam tzeit fiir 
die B etatigun g der Klappbriicke

1. bei W ind bis zu 15 kg/m2 
B ew egung der Schranken 10 Sekunden

,, ,, Briicke 45 „

55 Sekunden.
2. bei W ind bis zu 40 kg/m2 

B ew egung der Schranken 10 Sekunden
,, ,, B rucke 92

102 Sekunden.
D ie autom atische Regelung der Briickensicherung verur- 

sacht hohere K osten. D aher haben die Yerfasser auch den Fali

A bb. 39.

Ouerschni/f 
durch die Seifenóffnung
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9,60 m Stiitzw eite auf, dereń vordere Enden sich m ittels Ge- 
lenke auf den R ollsektor abstiitzen. Die H interenden dieser 
H aupttrager sind an einem beiderseitig iiber die Fachw erk- 
haupttrager des Riickarm es auskragenden Quertrager ange- 
schlossen, der bei geschlossener B rucke auf Pendeln ruht und 
seine A uflagerkrafte aus standiger und Verkehrslast durch diese 
Pendel an das Pfeilerm auerwerk abgibt. D ie Vorderarm e 
der K lappbriicke erhalten durch die Verringerung des Hinter- 
arm gewichtes ein 'Obergewicht, wodurch ein H orizontalschub 
von 10 t  in den Kam pfergelenken erzeugt wird. E s wird in 
der Berechnung nachgewiesen, daB selbst eine Belastung der

sehene Zahnstange angreift. Durch die B ew egung der Zahn- 
stange und des Kniehebelgestanges wird die B rucke geóffnet 
und geschlossen. D er A ntrieb der Zahnstange erfolgt durch ein 
R itzel, um  dessen Achse eine zur Fiihrung der Stange dienende 
Schwinge pendeln kann, entsprechend den verschiedenen Schrag- 
lagen der Stange. Diese Stangen liegen sym m etrisch zu beiden 
Seiten der K lappen, so daB eine Verw indung der B rucke ausge- 
schlossen ist. Antriebsritzel, Kegel- und Stirnradervorgelege 
werden von einer durchgehenden W elle angetrieben, um eine 
gleiclimaBige Bew egung in der Zahnstange zu erreichen. Der 
wesentliche Y orteil dieser Anordnung besteht darin, daB die

beiden R iickarm e m it 5 Reihen bremsender Lastw agen diese 
Scheitelkraft auf hóchstens 4 t  verringert.

B ei dem groBten Ó ffnungswinkel von 78° stehen die beiden 
K lappen ungefahr senkrecht nach oben. E s wird eine Auf- 
stellungsart in Vorschlag gebracht, bei der es moglich ist, die 
H aupttrager vor dem E inbauen der Fahrbahn zunachst probe- 
weise herunterzuklappen, die Scheitelgelenke einzupassen und 
etwaige Abw eichung bei der V erlegung der R ollbahn und 
Kam pfergelenke auszugleichen.

W ie bereits hervorgehoben, wird eine neuartige Antriebs- 
vorrichtung m ittels Gelenkstangen verw en d et8 (Abb. 41). B ei 
diesem Gelenkstangenantrieb greift ein K niehebelpaar derart an 
derB riickenklappean, daB deruntere G elenkpunktdesK niehebels 
drehbar am  Pfeilerm auerwerk und der obere G elenkpunkt des 
anderen im M ittelpunkt des Rollsektors angreift, wahrend im 
gemeinsamen G elenkpunkt die m it Triebstockverzahnung ver-

* Z im m e r m a n n ,  E in  neuartiger G elenkstangenantrieb fiir die 
B ew egun g von  K lap p briicken , B au tech n ik  1923, S. 435.

M otorleistung herabgesetzt wird, da die B rucke wahrend der 
Periode der geringsten Bewegungswiderstande m it der groBten, 
beim A uftreten  der groBten Bewegungswiderstande m it der 
kleinsten Geschw indigkeit bew egt wird.

In  der Óffnungslage ist das Kniehebelgestange gestreckt, 
wodurch eine autom atische Selbstsperrung der B rucke erfolgt. 
D as Triebw erk erhait dann durch W in dkrafte auf die geoffnete 
B rucke iiberhaupt keine B elastung, die K lappe wird durch die 
gespreizten, ais kraftige Eisenkonstruktion ausgefiihrten Knie- 
hebel direkt gehalten. D as Einfahren der B rucke in die Offnungs- 
lage erfolgt m it ganz geringer Geschwindigkeit, so daB Puffer 
und Vorderendschaltung iiberfliissig sind. D agegen ist fiir das 
Einfahren in die SchlieBlage Yorderendschaltung vorgesehen, um 
ein gesicherteslneinandergreifendes Scheitelgelenkes zu erreichen.

Ais M ateriał der K lappbriicke wird hochwertiger Stahl 
m it 44H-51 kg/mm2 Festigkeit vorgeschlagen. In  den beiden 
seitlichen TJberbauten sind die H aupttrager ais Fachwerk- 
paralleltrager ausgebildet. F iir den siidlichen tJberbau, der ja  ais 
bewegliche B rucke auszubilden ist, ist eine H ubbriicke m it
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gew ichtstrager tragcn einen w agerechten Verband, der m it 
dem Bodenblech zusam m en die bei aufgerichteter K lappe nach 
unten wirkende L a st der Fahrbahn und des Gegengewichtes 
auf die H aupttrager iibertragt.

F iir den A ntrieb ist eine feste Zahnstange gew ahlt. Das 
Triebw erk ist in dem Gegengewichtsarm  der B rucke unterge- 
brach t und greift m it dem in der Rollachse liegenden R itzel 
in die unter den FuBsteigen liegende Zahnstange. E s ist so 
bemessen, daB es bei 40 kg/m2 W ind keine unzulassigen Bean- 
spruchungen erhalt. Jede B riickenseite wird von  einem 100 P S- 
M otor angetrieben und bei W ind bis zu 15 kg/m2 in einer Minutę 
geóffnet. Die Verriegelung der B riickenhalften  untereinander 
erfolgt durch beiderseits an den H aupttragern  angeordnete 
Finger. Entsprechend den Bedingungen des Program m es ist 
die U b erbriickung der sudlichen Seitenóffnung ais H ubbriicke 
vorgesehen, die m it der U nterkan te auf R . P . - f  9 m gehoben 
werden kann. U m  die auf den Pfeilern stehenden, unschónen

Alle tragenden Teile der M ittelpfeiler sind in B eton oder 
Eisenbeton ausgefiihrt; die von  den Pfeilern aufgenom m enen 
Briickenlasten und die Gewichte der P feileraufbauten selbst 
werden durch Tannenholzpfahle auf den B augrun d iibertragen, 

wobei die unter den bestehenden Pfeilern der alten B ru cke vor- 
handenen P fahle zur Griindung der neuen Pfeiler m it heran- 
gezogen werden. Im  Innern des nórdlichen Pfeilers sind die 
sam tlichen fiir die B ew egung der K lappbriicke erforderlichen 
Raum e untergebracht. D er sudliche Pfeiler nim m t auBerdem 
die fiir die U nterbringung der H ubvorrichtungen notw endigen 
Aussparungen auf.

b) E n tw ^ u rf „ B o g c n b r u c k e " .
Die K lappbriicke ist w ieder ais Scherzerbriicke konstruiert 

(Abb. 45). D ie H aupt- und Q uertrager der Bogenbriicke 
werden aus hochw ertigem  B au stah l hergestellt. Zur Aufnahm e 
der Y erkeh rslast bilden die beiden K lappbriickenh alften  in

der R iickverankerung iiber das H aupttragerende wird durch 
einen A n lau f von r  : 20 der A uflagerplatte erleichtert. Die 
bewegliche R iickverankerung bringt also bei ungenauer Ab- 
stellung des H auptantriebes beim Oberschieben die K lappe 
in die richtige senkrechte E ndlage. Die seitliche richtige End- 
lage ist durch zw ei am Gegengew ichtskasten angebrachte seit
liche Fiihrungen gewahrleistet, die zugleich in der am Pfeiler 
angebrachten oberen Pufferung anliegen. Die untere Pufferung 
liegt am FuB der Rollbahnstucke.

D as aus Roheisenstiicken und B eton bestehende Gegen- 
gew icht ruht in einem aus zwei Gegengewichtstragern und 
Bodenblechen bestehenden K asten. Die Obergurte der Gegen-

Fiihrungsm aste der H ubbriicke zu verm eiden, ist auch bei 
diesem E ntw urf, ahnlich wie bei der Lósung „3  Scharnieren 
w ipbrug" die Fiihrung, der G ewichtsausgleich und Antrieb 
der H ubbriicke ganz in den M ittelpfeiler und das Landw iderlager 
unter die Fahrbahn verlegt (Abb. 44).' A n die kastenfórm ig aus- 
gebildeten Q uertrager SchlieBen nach unten die zweiteiligen 
Fiihrungssaulen von 8 m Lange an. B ei einem H ub von 5 m 
verbleiben noch 3 m im Pfeiler, so daB auch bei hóchster Lage 
noch eine sichere Fiihrung vorhanden ist und die W indkrafte 
frei aufgenom m en werden. F iir die H ubbriicke ist ebenfalls 
M aschinenantrieb vorgesehen. E r geschieht durch ein R itzel, 
das in eine im M auerwerk verankerte Zahnstange eingreift.
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geschlossenem Zustand einen Dreigelenkbogen. Jede K lappe 
bew egt sich auf einem Rollkranz, desscn Halbm esser zu 3,4 m 
gew ahlt ist.

D urch den H auptantrieb wird nun der Bogen beim SchlieBen 
zunachst nur soweit gesenkt, daB der Zapfen des K am pfer- 
gelenkes, das 50 cm vor der Drehachse liegt, sein Lager zwar 
beriihrt, das Gesam tgewicht aber noch auf dem R ollkranz ruht. 
Beim  Aufstellen der B riicke wird der Gelenkzapfen durch K eil 
so eingestellt, daB auch bei starkster Erw arm ung das Scheitel- 
gelenk noch ‘n icht schlieBt. D er SchluB des Scheitelgelenkes 
geschieht nun ahnlich wie bei der K nippelsbriicke in Kopen- 
hagen 9 dadurch, daB eine Verschiebung des Schwerpunktes 
vorgenom m en wird. Zu diesem Zweck wird der H ubąuertrager 
durch Pendclstiitzen angehoben, die seitlich angebracht sind 
und untcrgeschoben werden (Abb. 46 unten). D er Gesamt-

Hub c/u ertrac/er

schw erpunkt verschiebt sich dadurch u ni soviel nach vorn, 
daB das Scheitelgelenk sich schlieBt. D śr Rollkranz ist dann 
entlastet, er hebt sich ein wenig von der Rollbahn ab; das ge- 
sam te Eigengew icht wird vom  K am pfergelenk ubernommen.

Die D eckentrager der Kellerkam m er sind einmal an dem 
Fachw erkąuertrager iiber dem K am pfer gelenkig angeschlossen; 
die Auflagerung am anderen E nde ist verschieden bei offener 
und geschlossener B riicke. B ei geschlossener B riicke liegen die 
Deckentrager auf einem hinter dem Gegengew'icht angeordneten 
H ubąuertrager auf. B ei geoffneter B riicke liegen die D ecken
trager m it kleinen Lagern auf dem G egengew ichtsąuertrager; 
wahrend also bei der Bewegung der K lappe das G ew icht der 
Fahrbahn iiber der Kellerkam m er und das G ew icht des noch 
durch angeschraubte Eisenplatten beschwerten H ubąuer- 
tragers zum  Gegengewricht gehórt, nim m t dieses G ew icht der 
Kellerdecke und H ubąuertrager an dem Gewichtsausgleich bei 
geschlossener B riicke nicht teil. D urch diese TJnterstiitzung des

9 Vgl. Hotopp, Bewegl. Briicken, 1. Teil: Die Klappbriicken 
(bzw. andere Literatur), Hannover 1913, A. 67/69.

H ubąuertragers bei geschlossener B riicke kom m t keine Ver- 
kehrsbelastung auf den Bogen, es kann also kein negativer 
H orizontalschub entstehen.

Die H aupttrager der Bogenbriicke sind ais vollw andige 
K asten trager m it einem A bstand der Stehbleche von 600 mm 
ausgefiihrt. Der R ollkranz besteht aus einem einheitlichen 
StahlguBstiick.

Das G ew icht der bei geoffneter B riicke nach unten wirken- 
den Fahrbahn wird durch einen in der Ebene des \Vindverbandes 
liegenden vollw andigen Trager auf die H aupttrager iibertragen.

6. S c h lu B b e m e r k u n g e n .
In  dieser Besprechung, die sich im wesentlichen nur auf 

die konstruktive Durchbildung der beweglichen B riicke be- 
schrankte, konnte nur ein T eil von der um fangreichen techni
schen A rbeit angefiihrt werden, die bei dem R otterdam er W ett
bewerb geleistet worden ist. GroBe Gebiete, besonders dic 
Unterbauten, die schwierigen Fragen iiber den zweckm aBigen 
B auvorgang, die Kostenberechnung und m anches andere, 
konnten hier nur gestreift werden. O b erblickt man nun die viele 
A rbeit im einzclnen, die Fiille von Ideen, die bei dem W ett
bewerb zutage getreten sind, so muB man m it B edauern fest- 
stellen, daB naturgem aB nur so wenig von all dem, was geleistet 
wurde, die offizielle Anerkennung finden konnte. A ll diese ge- 
waltige A rb eit wurde nur zu dem Zwecke geleistet, U nterlagen 
fiir einen endgiiltigen E ntw urf zu erhalten. D a tau ch t die Frage 
auf, ob es fiir diesen Zw eck notwrendig war, daB ein so groBer 
A p parat in Bew'egung gesetzt und ungezahlte K rafte  aufge- 
rufen werden muBten. Denn die M itarbeit vieler K op fe und 
Hande bei einem solchen W ettbew erb ist notig. Die Anforde- 
rungen sind so vielseitig, daB da die Erfahrungen eines einzelnen 
Ingenieurs oder auch die Erfahrungen einer Spezialfirm a nicht 
auszureichen pflegen. E s erweist sich ais praktisch notwendig, 
daB sich zur Zusam m enarbeit vereinigen: eine Bruckenbau- 
anstalt, ein Tiefbauunternehm en, ein A rch itek t am bautech- 
nischen T eil; eine M aschinenbauanstalt und ein elektrotechni- 
sches Unternehm en fiir die wichtigen Betriebs- und Bewegungs- 
einrichtungen. Und so werden wohl allein die Unkosten fiir 
jeden einzelnen E ntw urf im D urchschnitt ebenso viel und viel- 
leiclit noch mehr betragen, ais der eine Preis, der im vorliegenden 
W ettbew erb ausgesetzt worden ist.

D a erscheint der W unsch, wie er ja  nam entlich aus Kreisen 
der P raxis immer w’ieder auftaucht, verstandlich, daB bei W ett- 
bew^erben die Anforderungen nur auf das n o t w e n d ig s t e  
MaB beschrankt werden mochten, dam it nicht eine Verschwen- 
dung an A rb eit getrieben wird. Hier erwachst den groBen tech
nischen Verbanden des Staates, der Kom m unen und der In 
dustrie die Aufgabe, durch Einwirkungen aller A rt, durch R icht- 
linien dafiir zu sorgen, daB alle nicht unbedingt notw endigen 
und erschwerenden Anforderungen, nam entlich in bezug auf 
konstruktive Einzelheiten, auf statische Untersuchungen ver- 
mieden werden.

Andererseits muB aber hervorgehoben werden, daB gerade 
durch das Yerfahren des W ettbew erbes W ertvolles und Einzig- 
artiges geschaffen worden ist und geschaffen wird, wie es auf 
anderem W ege wohl kaum  in dieser Yollkom m enhcit erreicht 
werden kann. Dadurch, daB das gestellte Problem  durch die 
einzelnen B ew erber von allen móglichen Seiten beleuchtet wird, 
weiterhin dadurch, daB die verschiedenen Losungen miteinander 
verglichen und kritisch  abgewogen werden, entsteht die Gewa.hr 
dafiir, daB nach menschlichem Ermessen fiir die gestellte A u f
gabe die beste Lósung gefunden wird. H a t doch die intensive 
Anspahnung, das Ringen um den E rfolg h&ufig genug die E n t
w icklung m it einem kraftigen R u ck  vorw arts gebracht.

A uch auf den D ank der Allgem einheit konnen diejenigen, 
die bei diesem W ettbew erb ihr Bestes eingesetzt haben, rechnen; 
nicht allein der Bauherr zieht aus den vorgeschlagenen Losungen 
Vorteil, sondern auch w eite technische Kreise erhalten aus den 
verschiedenartigen in V orschlag gebrachten Losungen und 
neuen Ideen w ertvolle Anregungen.
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W enn aus den Ergebnissen der Yersuche fur die W ehr- 
anlage R yburg-Schw órstadt und aus ahnlichen ausgefiihrten 
Yersuchen auch gefolgert werden kann, daB selbst eine im 
schieBenden W asser liegende Zahnschwelle auch unter ungiinsti- 
gen V erhaltnissen das S tu rzbett sicher vor schadlichen A u s
kolkungen unm ittelbar vor dem  S turzbett zu schiitzen verm ag, 
so em pfiehlt es sich in den meisten Fallen, nam entlich bei leicht 
angreifbaren FluBsohlen m it starkem  Gefalle, trotzdem , die 
Anlagen so zu gestalten, daB sich eine D eckw alze iiber dem 
Sturzbett bildet, wenn dies nicht m it zu groBen Schwierigkeiten 
und K ostcn  verbunden ist. Denn es ist erwiinscht, dem W asser 
die beim  A bsturz aufgenom m ene kinetische Energie zum  Schutz 
des w eiter abw arts gelegenen FluBbettes m oglichst schnell und 
m oglichst vollstandig schon auf dem befestigten Sturzbett 
wieder zu entziehen.

Die V oraussetzung fiir das Entstehen einer D eckw alze ist 
das A uftreten  eines F l ie B w e c h s e l s  vom  schieBenden zum 
stromenden AbfluB, d. h. die B ildung eines W e c h s e ls p r u n g e ś .  
Denn nur iiber einem W echselsprung kann sich eine D eckw alze 
bilden. Die U nterw assertiefe, die iiber dcm S tu rzbett minde- 
stens vorhanden sein muB, um einen W echselsprung zu er- 
zeugen, laBt sich m it H ilfe des Kochschen Stiitzkraftgesetzes6 
in zuverlassiger W eise berechnen, wenn die AbfluBm engen sowie 
die Geschwindigkeiten bzw . die Tiefen im schieBenden W asser
strom  un terhalb  des Stauwerkes bekannt sind.

Ist q die AbfluBm cnge auf i  m W ehrlange, tj die Tiefe 
im schieBenden W asserstrom  unterhalb der Stauanlage und au 
der G eschwindigkeitshohen-Ausgleichwert, so berechnet sich 
die zur Erzeugung des W echselsprunges erforderliche U nter
wassertiefe t n zu:

( i)
t l !  ~  " 2  { /

_8 q3

g t l 3

Diese Form el entsteht, wenn die S tiitzk raft Sj, im 
Sch n itt II, d. h . die Summę von W asserdruck W  und Be- 
wegungsgroBe (Impuls) B 6, durch den strom enden W asserstrom  
unterhalb des W echselsprunges auf i  m FluBbreite

tn 
2( 2 )

der S tiitzk ra ft Sj im Sch nitt I durch das schieBende W asser 
oberhalb des W echselsprunges:

2(3) ( “l “ + 2ki

gleichgesetzt wird (Abb. i i ).
D adurch en tsteht die Form el:

(4 ) v — V : 4(tj kj tn kjj).

(5)
_  Qu 

1 _  2 g t l 3
und Ou q~

2 g  tn2 ’

B
b t u y ■ 2 b t ---- y =  2 b t k v.

2 g

Es entsteht dadurch Form el:

(6) v  -  V  =  (t„ +  t,) (tn - 1,) -  2- ^  ■

und durch D ivision durch t n —• t j :

(7) l H +  *1 :
2 qu q'2 

' g  ti tu

D urch Um bildung entsteht hieraus die ąuadratische Glei- 
chung fiir t n :

x 9 i x  j. 2 au q2 __
*11 i *11 * l g t[ —  °-(8)

aus der sich t n berechnet z u :

(9 ) . „  =  -  i  ±  ] / ?  +  =  T  { ■ }

D a t n ein positiver W ert sein muB, g ilt das positive Vor- 
zeichen vor dem  W urzelw ert.

Die V erw endbarkeit dieser Form el wird dadurch erleichtert, 
daB der Geschwindigkeitshohen-Ausgleichwert a ui wie durch 
zahlreiche Beobachtungen festgestellt wurde, in dieser Form el 
ohne nennenswerten Fehler gleich 1,0 gesetzt, d. h. vernach- 
lassigt werden kann. DaB dies m oglich ist, erklart sich daraus, 
daB der EinfluB der Geschwindigkeitshóhen-Ausgleichwerte 
bei den entgegengesetzt wirkenden S tiitzkraften  Sj und S n sich 
gegenseitig etw a aufliebt, was darauf zuriickgefiihrt werden 
kann, daB der W ert a Uj fiir den schieBenden W asserlauf

infolge gleichm aBigerer V erteilung der Geschwindigkeiten klei- 
ner ist ais aUji fiir den strom enden AbfluB unterhalb des

W echselsprunges, wahrend die zugehorigen Geschwindigkeits- 
hóhen selbst sich um gekehrt verhalten.

Durch V ernachlassigung von a u en tsteht aus Form el (9) 
die anfangs angegebene Form el (1) und aus dieser durch Ein-

■ 4  
/  &

H

7/e-L - -|--------- ~i—___ r - £ /ie rff/e  -L/m e

In  diese Form el werden die Geschwindigkeitshdhen kj und 
kjj im  schieBenden und im  strom enden W asserlauf oberhalb 
und unterhalb des W assersprunges:

eingesetzt, in denen die gleichen Geschwindigkeitshóhen-Aus- 
gleichw erte a u eingefiihrt werden.

5 V o n  der B ew egu n g des W assers und den dabei auftreten den  
K ra fte n , nach A rb eiten  von A lexan d er K o ch  herausgegebcn von  
M ax C arstanjen, V e rla g  Julius Springer, B erlin  1926.

6 D ie B ew egungsgróBe is t  M asse m ai m ittlere  G eschw indigkeit. 
F tlr  die B re ite  b  ist:

Abb. 11. Darstellung eines Wechselsprunges mit Deckwalze. 
D ie schraffierten Flachen kennzeichnen die Stiitzkrafte.

setzen von g  =  9,81 m/s2 die nur fiir MetermaB gultige Form el: 

(I°)

Die Zuverlassigkeit dieser Form el, die keinerlei unsichere Bei- 
werte enthalt, wurde in den FluBbaulaboratorien in D arm stadt 
und K arlsruhe wiederholt iiberpriift.

In  K arlsruhe wurden im Jahre 1926 vom  D ipl.-Ing. 
E inw achter 11 Beobachtungen an W echselspriingen durch- 
gefiihrt, bei denen nur Abweichungen vom  Rechnungsw ert 
nach Form el (10) zwischen + 0 ,3 %  und — 2,4% , im M ittel 
aber Abweichungen von —  0,8% festgestellt wurden. AnlaBlich
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der Abfassung dieses Aufsatzes wurden im Septem ber 1927 
im Karlsruher Laboratorium  nochmals 13 verschiedene Ab- 
fluBbilder m it W echselspriingen untersucht, um festzustellen, 
ob der Geschwindigkeitshóhen-Ausgleichwert au in Form el (1) 
tatsachlich vernachlassigt werden kann. Die angestellten 
Untersuchungen haben dies erneut erwiesen, denn das Er- 
gebnis der ausgefiihrten einzelnen Messungen zeigte gegen- 
iiber den Berechnungswerten nach Form el (ro) Abweichungen, 
die zwischen +  3,3%  und —  3,9%  lagen. Das M ittel aller 13 Be- 
obachtungsw erte w ar um den geringen B etrag  von 0,56% 
k le in e r  ais das M ittel der entsprechenden Form elw erte. Koch 
hat dem gegenuber im FluBbaulaboratorium  D arm stadt bei acht 
vorgenom m enen Yersuchen7, die fiir wesentlich groBere Ab- 
fluBmengen durchgefiihrt wurden, Abweichungen zwischen 
+  3.1%  nnd —  3,8%  und im  M ittel um 0 ,2 1%  g r o B e r e  Unter- 
wassertiefen beobachtet, ais sie aus der Form el (10) hervor- 
gehen. B ei den zusammen ausgefiihrten 32 Beobachtungen 
lagen die Abweichungen der Beobachtungen vom  Form elwert 
demnacli in jedem  E inzelfall unter 4,0% . Die m ittlere Ab- 
weichung der 32 Beobachtungen unter Beriicksichtigung des 
Vorzeichens aber betrug nur — 0,45%®.

W eitere 17 Beobachtungen von W echselspriingen, die von 
E .L in d ąu ist in derFestschrift zu rio o-Jah r-F eier der Hochschule 
Stockholm  yeróffentlicht sind und dem Verfasser ebenfalls 
erst nach der D rucklegung dieser A bhandlung zur K enntnis 
kamen, weisen Abweichungen von den Rechnungswerten nach 
Formel (10) auf, die zwischen +  6,05% und — 4,43%  liegen. 
D ie m ittlere Abw eichung dieser gemessenen W erte von den 
Form elwerten betragt +  0 ,3 1% . Zusammen m it den oben er- 
wahnten 32 Beobachtungen ergibt sich fiir die insgesam t 
durchgefiihrten 49 M eBpunkte unter Beriicksichtigung des 
Yorzeichens eine m ittlere Abw eichung von nur — 0 ,19 % .

Die geringen GroBen dieser Abweichungen, die innerhalb 
der Grenzen der unverm eidlichen U ngenauigkeiten der Messung 
liegen, bestatigen die Zuverlassigkeit der Stiitzkraft- 
form el und die Zulassigkeit der Vernachlassigung der Ge- 
schwindigkeitshóhen-Ausgleichwerte bei ihrer Verwendung. In 
folge dieser Vereinfachung bildet die S tiitzkraftform cl ein 
auBerst w ertvolles H ilfsm ittel der praktischen H ydraulik, das 
in vielen Fallen  w ertvolle Dienste leisten kann.

Ist die nach Form el (10) berechnete T iefe t n im Unter- 
wasser einer Stauanlage tatsachlich vorhanden, so bildet sich 
von selbst ein W echselsprung ans. In einem solchen W echsel- 
sprung muB eine Energiem enge A E  dem W asserstrom  entzogen, 
d. h . in W arm eenergie um gewandelt werden, dereń GróBe fiir 
1 m Strom breite sich aus der Senkung z der F.nergielinie zw i
schen den Schnitten I und II  (Abb. 11):

(11) z - t j  +  k j — 1„  —  k „  ==■*, —  t tI —

(12) A E  — q y z  =  q y  > t , —  t n - f
2 g

/ Ouj _ qUjl\
\ t l“ t u V

berechnet.

7 S. 162 von  K och-C arstanjen.
8 A u ch  die U ntersuchungen von D r.-In g. K . Safranez in seinem  

A u fsa tz : „W ech selsp run g und E n ergievernich tun g des W assers" in 
H e ft 49 des B auingenieurs 1927 enthalten  Y ergleichsm essungen, 
w elche die Zuverl& ssigkeit des S tiitzk raftsatzes, wenn auch n ich t in 
der gleichen Schiirfe, bestatigen. D ieser A u fsa tz  konnte bei A bfassun g 
dieser A rb eit n ich t me lir v erw ertet werden, da  bei seinem  Erscheinen
der S a tz  bereits vorlag. E s  sei nur darau f hingewiesen, daB im  K a rls
ruher F luB baulaboratoriu m  schon se it Jahren n ich t m ehr m it den
Form eln  des verlustlosen  W echselsprunges gerechnet w jrd , die auch
in der BóGschen A rb eit ausdriicklich  ais nur fiir kleine Sprunghohen 
ven ven d b ar bezeichn et w urden. t)b er den bedeutenden E n ergieverlust
in den sich  iiber einem  W echselsprung bildenden D eckw alzen  wurde
vom  V erfasser verschieden tlich  hingewiesen, z. B . in „D ie  W asser-
w alzen  ais R e g le r des E n ergiehaushaltes der W asserlau fe", Pro-
ceedings o f the in tern ation al Congress for applied m echanics, D e lft
1924.

D urch E insetzung des W ertes von t n aus Form el (1) und 
Yernachlassigung der Geschwińdigkeitshohen-Ausgleichwertc 
wird h ierau s:

1 1  +  _ . . 9 r  +

1,227 tr> ;
j£ L  
r ti?

I -

f i +

Nur bei kleinen Sprunghohen A t  =  t n —  tj geniigt zur Ver- 
nichtung dieser Energiem enge die R eibun g an den W andungen 
des B ettes im  W asserstrom  und in den sich unm ittelbar unter- 
halb des W echselsprunges bildenden W ellen. In  diesem Fali 
feh lt eine D eckw alze. In allen Fallen aber, in denen die W asser- 
tiefen oberhalb und unterhalb des W echselsprunges erheblich 
von der Grenztiefe9:

( ! 4) LGr V\
a u q-

S

welche diese W assertiefen bei strom enden und bei schieBendem 
AbfluB trennt, abweichen, ist die Energiem enge A E , die dem 
W asserstrom  entzogen werden muB, von  betrachtlicher GróBe. 
Zur V ernichtung dieser Energie bilden sich iiber dem W echsel
sprung D eckw alzen, in denen auch groBe Mengen m echanischer 
Energie dem W asser entzogen, d. h. in W arm e um gewandelt 
werden konnen.

Zur Berechnung der U nterwassertiefe t„ ,  welche zur Er- 
zeugung eines W echselsprunges und dam it des strom enden Ab- 
flusses erforderlich ist, brauebt nach dem Gesagten auBer der 
AbfluBm enge q nur die T iefe t j  des schieBenden W asserstrom es 
oberhalb des W echselsprunges bekan nt zu sein.

D ie AbfluBm enge q wird aus dem  m it den M ethoden der 
W asserm essung bestim m ten Gesam tabfluB Q durch Division 
m it der AbfluBbreite b berechnet.

Zur Bestim m ung der Tiefe des W asserstrom es tj wiirde 
am  besten das MaB H t der Hohe der Energielinie iiber der 
Sohle des Ablaufgerinnes (Sturzbettes) im Schnitt I  unm ittel
bar oberhalb des W echselsprunges Verwendung finden. D a 
dieses MaB aber nur schwer festzulegen ist, kann bei der B erech
nung von tj von der Hdhenlage H 0 der Energielinie iiber der 
H ohe des Sturzbettes oberhalb des Stauwerkes (Abb. 12 u. 13) 
ausgegangen werden, die sich m eist leicht zuverlassig be- 
stim m en laBt. D abei muB allerdings beriicksichtigt werden, daB 
der W ert H 0 groBer ais der richtige W ert Hj d icht oberhalb 
des W echselsprunges ist, da die Energielinie sich infolge von 
Reibungsverlusten zwischen den Schnitten o und I beim A b 
fluB des W assers unter den Schutzen hindurch oder iiber die 
W ehre hiniiber senkt. Dem  zu groBen W ert H 0 entspricht eine 
zu groBe m ittlere AbfluBgeschw indigkeit uj und eine zu kleine 
W assertiefe t j . D er gem achte Fehler kann durch Einfiihrung 
eines K orrektionsfaktors <p0 ausgeglichen werden.

Fiir die Berechnung der T iefe tj des schieBenden W asser
stromes kann dann die Form el:

(*5) q tj u, — t, <p0 ] / 2̂  (H0 —  tj) =  t, <f |/2 g (H0 —  tt)

verw endet werden, wobei die beiden B eiw erte vereinigt sind, 
indem gesetzt wurde:

n
(l6)

Aus Gleichung (15) ergibt sich fiir t t die Gleichung dritten 
G rades:

(17) =

8 T h. R ehbock, A bfluB , Stau  und W alzen bild un g in flieBenden 
Gewassern, B erlin  (Julius Springer) und Zurich (R ascher &  Gie.)
1917. S. 5.
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In  der Bestim m ung des Beiw ertes <p liegt die einzige Un- 
sicherheit in der Berechnung der W assertiefe tj oberhalb des 
W ecliselsprunges und daher auch der zur E rzeugung einea 
W echselsprunges erforderlichen U nterwassertiefe t n. Eine 
theoretische Bestim m ung des W ertes rp ist nicht moglich. 
Dieser W ert laBt sich nur durch B eobachtungen festlegen, 
wozu auBer Messungen an ausgefiihrten Anlagen zweckm aBig 
auch Beobachtungen an Modellen Verw endung finden kónnen. 
E s ist dabei eine getrennte Bestim m ung der <p-Wcrte fiir den 
DurchfluB unter Schiitzen (Beiwert q>s) und fiir den AbfluB uber 
W ehre (Beiwert <pw) erforderlićh.

Die Bestim m ung der <p-Wertc wird dadurch erschwert, 
daB ihre GrdBe sehr w esentlich durch die R auhigkeit der 
Sturz- und AbscluiBboden bedingt wird.

Beim  A b f lu B  u n t e r  S c h i i t z e n  durch Offnungen von

M it H ilfe der ip-Werte laBt sich die Tiefe t x des schieBenden 
W asserstrom es aus q und H 0 m it Form el (17) und aus dem ge- 
fundenen W ert von tj der gesuchte W ert t n im strómenden 
Unterwasser m it Form el (1) berechnen.

L iegt das S turzbett um  das MaB t n unter dem  Unter- 
wasserspiegel, so ist das A uftreten  eines W echselsprunges und 
bei geniigender Hohe des W echselsprunges die B ildun g einer 
D ecltw alze zu erwarten. U nterhalb  eines W echselsprunges aber 
erfolgt der AbfluB stets strómend, selbst wenn keine D eckw alze 
entstehen sollte.

F iir ein ebenes, w agerechtes S tu rzbett laBt sich auch die 
L age der Stelle berechnen, an welcher der W echselsprung auf- 
tr itt . Diese Stelle liegt dort, wo sich die Energielinie im  schie
Benden W asserstrom  oberhalb des W echselsprunges der E nergie
linie im stróm enden Unterwasser so w eit genahert hat, daB die
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A bb. 12. Schematische Darstellung des Durchflusses 
unter einem Schiitz mit Wechselsprung.

nicht zu geringer H ohe s (Abb. 12) liegt bei einem glatten  Ab- 
schuBboden der W ert <ps nur wenig unter 1,0.

B ei Versuchen im  K arlsruher FluBbaulaboratorium  wurden 
W erte ę?s bis iiber 0,99 gefunden. Diese W erte nehmen aber bei 
abnehm ender DurchfluBhóhe und bei zunehm ender R auhigkeit 
des AbschuBbodens schnell ab. Sie kónnen bis unter 0,9 hin- 
untergehen.

E in  anderes M ittel zur Bestim m ung der Starkę des schie
Benden W asserstrom es tj dicht unterhalb eines Schutzes an der 
Stelle der tiefsten  L age des W asserspiegels ist die Berechnung 
aus der Hohe der DurchfluBóffnung s unter dem  Schiitz m it 
H ilfe des K ontraktionsbeiw ertes y> m it Form el:

(18) tj — y>s.

D ie H ohe der D urchfluBóffnung s unter einem Schiitz laBt 
sich aus der H ubhóhe des Schutzes iiber seine tiefste L age bei 
vollig geschlossener Schiitzóffnung bestim m en. Der Kontralc- 
tionsbeiw ert fiir ein Schiitz m it vollig  scharfer Staukante, der 
von  H elm holtz theoretisch zu 0,61 berechnet wurde, nim m t, 
wie Versuche gezeigt haben, in guter Obereinstim m ung m it der 
Theorie m it steigender Oberwassertiefe rasch von  1,0 fiir den 
freien AbfluB unter dem  Schiitz auf einen nahezu konstanten 
W ert ab, der zwischen 0,66 und 0,63 liegt.

Im  M ittel kann fiir ein scharfkantiges Schiitz m it guter An- 
naherung:
(19) t ,  =  0 ,645 s

gesetzt werden. F iir unten abgerundete Schiitzen werden die 
K ontraktionsbeiw erte erheblich gróBer. Diese W erte miissen in 
jedem  einzelnen F a li durch Versuche bestim m t werden.

B e im  A b f lu B  i ib e r  O b e r f  a l lw e h r e  m it geneigten A b- 
schuBbóden (Abb. 13) liegt der W ert <pw fast stets unter 0,9, 
welcher W ert nur bei einer ganz glatten  A usbildung des geneigten 
AbschuBbodens und des anschlieBenden wagerechten Sturz- 
bodens sowie bei groBen t)berfallhóhen h 0 erreicht wird. B ei 
rauher Ausbildung der Oberflachen des AbschuB- und Sturz- 
bodens und kleinen 'Oberfallhohen fa llt der W ert ę>w aber er
heblich unter diesen H ochstw ert. B ei M odellversuchen wurden 
W erte abw arts bis zu 0,5 gefunden, die wohl un ter Um- 
standen noch unterschritten werden kónnen.

A bb. 13. Schematische Darstellung des Abflusses uber ein festes 
W ehr mit Wechselsprung unterhalb des WehrfuBes.

Form el (10) erfiillt wird, was dann der F ali ist, wenn der A bstand 
der beiden Energielinien dem MaB z nach Form el (11) entspricht. 
Die Energielinie im schieBenden W asserstrom  ist dabei strom - 
abw arts fortschreitend, diejenige im  stróm enden Unterwasser, 
die nur von der Form  des B ettes unterhalb abhangt, strom - 
aufw arts fortschreitend nach den Form eln fiir den ungleich- 
fórm igen AbfluB festzulegen.

L ie g t an einem betrachteten Sch n itt II  durch das FluB- 
b ett das S tu rzbett um  weniger ais dem  nach Form el (10) berech- 
neten W ert t n unter dem W asserspiegel, so en tsteht oberhalb 
des Schnittes I I  kein W echselsprung. D er W echselsprung 
bildet sich dann entweder iiberhaupt nicht aus, was dann 
der F ali ist, wenn das Gefalle des unterhalb anschlieBenden 
FluBbettes den schieBenden N orm alabfluB hervorruft, oder aber 
erst unterhalb des Schnittes I I  an derjenigen Stelle, an der die 
W assertiefe im schieBenden W asserstrom  sow eit zugenom m en 
und infolgedessen die aus Form el (10) berechnete Tiefe t n so
w eit abgenom m en hat, daB sie der tatsachlich  vorhandenen 
Tiefe im F lu B b ett entspricht.

Is t aber die W assertiefe in einem untersuchten Schnitt 
gróBer ais die fiir ihn nach Form el (10) berechnete T iefe t n, 
so w andert ein sich bildender W echselsprung im F luB bett w eiter 
strom aufw arts, bis zu derjenigen Stelle, an der die B edingung 
der Form el (10) erfiillt w ird. B ei hohen U nterw assertiefen reicht 
dann unter U m standen die D eckw alze bis zum  Schiitz, oder sie 
iiberdeckt bei W ehren den FuB des fallenden Strahles schon auf 
dem  AbschuBboden. In  diesem F ali h a t die Form el (10) keine 
G iiltigkeit mehr, weil die zu ihrer A bleitun g verw endete Stiitz- 
kraft Sj durch die D eckw alze beeinfluBt wird.

L ie g t dieser F a li vor, so ist eine H ebung des Sturzbettes 
zulassig. D och muB dabei darauf geachtet werden, daB nicht 
etw a das W asser beim  AbfluB von  dem  S tu rzb ett a u fd ie  tiefer 
liegende FluBsohle erneut zu schieBen beginnt.

Zusammenfassend kann gesagt werden:
1. Um  dem  schieBenden W asserstrom , der beim DurchfluB 

unter Schiitzen und beim  A bsturz iiber W ehre entsteht, den bei 
der Senkung des W asserspiegels aufgenom m enen OberschuB 
an kinetischer Energie m óglichst schnell und vollstan dig zu ent- 
ziehen, ist es zweckm aBig, das Sturzbett so tief unter dem U nter-
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wasserspiegel anzuordnen, daB auf ihm ein W echselsprung ent- 
steht. Die hierzu erforderłiche H óhenlage eines wagerechten 
Sturzbettes unter dem Unterwasserspiegel lafit sich rechnerisch 
m it H ilfe des Stiitzkraftsatzes bestim m en. E ine Oberpriifung 
durch M odellversuche bleibt erwiinscht.

2. E s ist unbedenlclich, wenn das S turzbett —  zur Erzie- 
lung eines W echselsprunges iiber ihm  —  tiefer gelegt wird ais 
die anschlieBende FluBsohle. Die FluBsohle kann dann vor dem 
befestigten Sturzbett zu der Hohe des Sturzbettes m it strom- 
aufw arts fallender U bergangsflachę gesenkt werden.

3. Zur Verringerung der erforderlichen Sturzbettbreite und 
zum Schutz der an das S tu rzbett anschlieBenden unbefestigten 
Sohle em pfiehlt es sich, auch beim A uftreten  einer D eckw alze 
iiber dem S turzbett am E nde des Sturzbettes eine V orrichtung 
anzubringen, welche die AbfluBgeschwindigkeiten unm ittelbar 
iiber der Sohle verringert. Dies ist deshalb erwiinscht, weil dem 
W asserstrom  die Energie durch die D eckw alze von der Ober- 
flache her entzogen wird, wobei die Sohlengeschwindigkeiten am 
wenigsten verklein ert werden, so daB sie sogar in einem lot- 
rechten Sch nitt durch den W asserstrom  strom abw arts von 
einer D eckw alze die m ittlere G eschwindigkeit iibcrtreffen 
konnen.

4. Ais eine geeignete V orrichtung zur M inderung der 
Sohlengeschwindigkeiten h at sich die Anbringung einer Zahn- 
schwelle am  unteren Ende des Sturzbettes im Modellversuch

und in der W irklichkeit bew ahrt. Ohne die Abw anderung der 
Sinkstoffe iiber das S tu rzbett zu behindern, lenkt eine solche 
Schw'elle die grdBten AbfluBgeschwindigkeiten nach der Wasser- 
oberflache hin ab; sie erzeugt dadurch unterhalb des Sturzbettes 
kleine Sohlengeschwindigkeiten und unm ittelbar unterhalb des 
Sturzbettendes sogar strom aufw arts gerichtete Grundstró- 
mungen. Die Zahnschwelle verhindert infolge dessen Auskol- 
kungen der Sohle unm ittelbar vor dem S turzbett vollstandig, 
sie verringert zugleich die durch das stróm ende W asser hervor- 
gerufene gróBte K olktiefe auf einen B ruchteil der sonstigen 
GróBe und verschiebt den K o lk  strom abw arts an eine das 
Stauw erk nicht gefahrdende Stelle.

5. LaB t sich der stróm ende AbfluB wegen der hohen Kosten 
eines geniigend tief liegenden Sturzbettes iiber diesem nicht er- 
zielen, so treten beim Fehlen einer schiitzenden Schwelle schon 
unm ittelbar am  E nde des Sturzbettes K olkę auf, welche das 
Sturzbett an seinem strom abw arts gerichteten E nde freilegen 
und gefahrden. D urch die Anbringung einer Zahnschwelle 
werden diese Auskolkungen verringert und strom abw arts vom  
Sturzboden fort an unschadliche Stellen verschoben. Auch im 
schieBenden oder m it gewellter Oberflache abflieBenden W asser
strom  laBt sich dadurch ein sicherer Schutz des Sturzbettes bei 
allen W asserfulirungen und G efallen erzielen, ohne daB es notig 
ist, H erdm auern, Spundwande, Steinschiittungen und andere 
Sohlensicherungen anzubringen.

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

V e rfa h re n  u n d  G era te  fiir  W in te rb a u a rb e it.
(Von C. S. H i l l ,  M itlierausgeber des E n gineering N ews-Record.)

W in terb a u a rb eit w ird in  A m erika  von  allen  Seiten gefórdert zur 
V erlan geru n g der B au zeit und zur V erringerun g der V erluste. Sie b rin gt 
zw ar eine V ergroB erung der G efahren m it sich, aber sie lassen sich er- 
fo lgreicli bekam pfen. F este  R egeln  fu r die B a u a rb e it im W in ter sind 
noch n ich t ausgearbeitet, aber verschiedene V erfah ren  schon erprobt. 
D ie G ebiete, die noch w eitere Studien und E rfahrun gen  erfordern, 
sind k la r  gegeben.

1. P l a n u n g  u n d  D u r c h f i i h r u n g  v o n  W i n t e r b a u a r -  
b e i t e n .  (Engineering N ew s-R ecord vom  1. Sept. 1927, S. 333— 336 
m it  3 L ich tb ild ern  und 1 Zeichn.) D as erste E rfordernis jcd er W in ter
b a u a rb eit is t  die A u fstellu n g eines A rbeitsplans, die den jew eiligen 
V erh altnissen  angepaBt ist. Den B au stoffen  sch adet in der R egel die 
K a lte  n ich ts, und es is t m eist w irtschaftlicher, das E is abzuschm elzen 
und sie aufzutauen , ais Schuppen zu b a u e n ; nur Zem ent b rau clit wegen 
der G efah r der D urchn&ssung im m er Lageru n g in trockenen Schuppen. 
Sch m ierm ittel und S prengstoffe konnen frostsicher gew ah lt werden, 
doch is t  eine A ufbew ahrun g in frostsicheren R aum en vorteilh aft. 
D ie  U n terkun ftsrau m e miissen gute H eizung und L u ftu n g  sowie B ade- 
gelegenheiten und W asch - und Trockeneinrichtungen fiir die K leider 
haben; bei abgelegenen B austellen  is t auch fiir U nterhaltu n g (U ch t- 
spiele, R undfunk) zu sorgen. M anche A rb eit laBt sich durch kleine 
Zelte  und W ind schu tzw an de fordern. D ie B aubahnen erfordern im 
W in ter M aBnalim en der gleichen A rt  w ie die Vollbahnen. D ie K raft- 
w agen  (Raupenschlepper) verbessern bei geniigendem  Schneefall 
die F ah rb ah n  durch Festdriicken  des Schnees und konnen auch auf 
d iir ft ig  gebauten  Zu falirten  bis 38 t  (je 900 kg) m it A nhangern  befordern 
gegen r i  t  im  Som m er; m it Schneeraum ern konnen sie die B ah n  durch 
Schneew ehen selb st freim aclien. D ie Feuergefah r a u f den B austellen 
is t im  W in ter geringer, aber die Sicherung dagegen durch Einfrieren 
der Leitun gen  und der W asserbotticlie  scliwieriger, E lektrische 
K raftle itu n gen  werden du rch  W in terw etter n ich t betroffen, D ruck- 
lu ftleitun gen  miissen aber gegen W asserausscheidung gesch iitzt werden.

2. W i n t e r p f l e g e  u n d  - b e d i e n u n g  d e r  G e r a t e .  (Engi
n eering N ew s-R ecord vom  8. Sept. 1927, S. 319— 394 m it 3. Zeichn.) 
D ie G ebaude fiir G erate und die fiau sch en  daran brauchen bei W inter- 
a rb e it n ur d ichter und entsprechend heizbar zu sein. D ie im  W in ter 
haufigeren B rtiche an M aschinen haben ihren G rund n ich t in Ande- 
rungen von  M etalleigenschaften, sondern in E is, gefrorenem  Ol und 
hartgefroren em  Boden. W asserleitungen konnen nur bei langdauern- 
den A rb eiten  in frostfreie  T iefe  gelegt werden, sonst miissen sie in 
Sch u tzk asten  m it Isolierung und D am p fleitu n g gep ack t oder m it 
heiBem W asser betrieben oder bei jedem  S tillstan d  en tleert und aus- 
geblasen  werden. D as Schm ierol muB einerseits diinn genug sein, 
um  sich  beim  Anlassen der M aschine zu verteilen , darf anderseits 
aber fiir  regelrechten  G ang n ich t zu diinn werden, w eil es sonst den 
YerschleiB  n ich t verhin dert, und muB in warm en R aum en aufbew ah rt 
•werden. D ie  K iih lein rich tun gen  von  M otoren w erden entw eder ent
leert, w obei darau f zu achten  ist, daB keine W assersacke bleiben,

oder m it A lkoh ol (verdunstend), G lyzerin  oder Kerosen (feuergefahr- 
lich) g e fu llt ; das H eizol w ird iiber N a c h t en tleert und friih  w arm  w ieder 
ein gefiillt; ein leichteres H eizol ford ert den W in terbetrieb . D am p f- 
m aschinen miissen bei A rbeitsschluB  von allem  D am pfw asser en tleert 
und v o r  A rbeitsbeginn  m it D am p f angew arm t w erden; der D am p f- 
kessel muB in  der Zw ischenzeit geheizt bleiben. E lek trisch e Ma
schinen erfordern n ur rich tige  Schm ierung und S ch u tz v o r  Nasse. 
K altgew orden e Zugm ascliinen miissen neu angew arm t w erden ,. ani 
einfachsten  m it D am pfstrahlen , sonst m it kerosengetrankten  W erg- 
fackeln , w obei a u f gleichm aBiges A nw arm en von  G ehausen zu achten 
is t;  der V ergaser muB w egen E xplosionsgefahr durch T iich er m it 
heiBem  W asser gew arm t w erden; b e i B ron zelagern  is t  zu beachten, 
daB sich B ronze m ehr zusam m enzieht ais S tah l und v o r  dcm  A nw arm en 
kein Schm ierol hinein geht. D ie  Z ylin d er werden m eist einer A n w ar- 
m ung du rch  A bbrennen von  etw as G asolin  bedtirfen, das n ach A b- 
nehm en der Zylin derkop fe  e in gefiillt w ir d ; w enn bei groBer K a lte  
G asolin sich  n ich t entziinden laBt, muB A th er verw en d et werden, 
M aschinen m it R aupen werden bei S tillstan d  auf Schw ellen- oder 
S tangenunterlagen oder S ch otter gestellt, d am it die verschm u tzten  
R aupen  n ich t an den B oden anfrieren; v or dem  A ngehen der M aschine 
w erden die R aup en  m it D am pfstrahlen  a u fg e ta u t und frei gem acht.

3. W i n t e r - E r d a r b e i t e n .  (Engineering N ew s-R ecord vom  
15. Sept. 1927, S. 421— 424 m it 4 A bb.) B e i T em peraturen  u n ter 20° C 
em p fieh lt es sich, auch  frostsichere Sprengstoffe in gelieizten  R aum en  
aufzubew ahren. D am pfbohrw erkzeuge sind w egen der groBen D am p f- 
verluste  durch K ondensierung und \vegen der G efah r des Einfrierens 
ungeeignet, heiBe B olirstahle  aber fiir  B eschleunigung der A rb eit 
n iitzlich . Gefrorene Kies-, Sand- oder Sch otterladun gen  lassen sich 
durch schw ache Sprengladungen in gu t verte ilten  B ohrlochern  ohne Ge- 
fah rdun g der W agen lSsen. Eisdecken lassen sich  d u rch  aufgelegte 
D yn am itp atron en  zerteilen, E isbarren  w erden von  der U n terseite  her 
durch Sprengen in  fortschreitenden halbkreisform igen Ein schnitten  
durchbrochen. D as A u ftau en  des B odens w ird m eist n ur fiir  kleine 
F lach en  (FuBstutzen, R ohrgraben) n otig  und gesch ieh t entw eder durch 
A uflegen von  D am pfschlangen oder fleiB h alten  von  W asser in  der 
G rube m ittels D am p fstrah len ; die D am pfschlangen werden entw eder 
m it D iinger iiberd eckt oder m ittels H olzschalun g a u f Lehren  und 
m ittels Sandabdeckung iiberb au t; bei H ausgriindungen (90 X 115  m) 
sind die H eizschlangen erfolgreich durch doppelte Zeltdecken auf H olz- 
rosten gesch iitzt worden. F ro st erh oht die S tan d festigk eit der W andę 
von  B au gru b en ; vom  B oden fertiger G ruben und G raben muB er durch 
D iinger- oder Strohabd eckun g ferngeh alten  werden. D am m fiillungen 
aus gefrorenem  B oden sind unbedenklich, w’enn bis zu ihrer B en utzun g 
genug Z eit zum  A uftauen  b le ib t; doch is t  in  M ichigan ein  E rddam m  m it 
230 000 m3 In h alt im  W in ter bei T em peraturen  von  —  15 b is -j- 22° C 
im  Spulverfahren  fertiggeste llt worden, ohne daB die D am m assen 
froren, solange sie von  W asser uberspU lt w aren ; bei den seltenen 
U nterbrechungen m uBten die L eitun gen  und die gefrorenen Boden- 
m assen a u fgetau t w erden. D ie E n tw asseru n g der B au gru ben  kann 
durch frostfreie T iefe  der A bzu ggraben  oder ih re A bd eckun g oder eine 
E issc liich t iiber dem  strom enden W asser au frech t erhalten werden;
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geringe Sickerw asserm engen h a lt der F rost zuruck. D ie E isdecke auf 
Fliissen laB t sich v o rte ilh a ft benutzen  ais F órderbah n  sow ie ais A rbeits- 
boden fiir  M essungen und E in b au ten  (z. B . F angdam m e, K abel- 
bahnen); offen e R innen konnen zu diesem  Zw ecke durch Einhangen 
von B u sch w erk  zu m  Zufrieren gcb rach t werden.

4. B e t o n s t r a G e n b a u  im  W i n t e r .  (Engineering .News- 
K ecord vom  22. Sept, 1927, S. 466— 469 m it 3 Zeichn.) D er B eton- 
straBenbau kom m t ais regelrechte W in terarb eit n ich t in F rage, w eil die 
dunne B eton decke zw ischen k a ltcm  B oden und k a lte r L u ft  sich  nur 
schw er genugend w arm h alten  laBt und w eder a u f gcfrorencn B oden 
noch auf w eichen aufgetau ten  B oden  v erleg t werden darf. D ie ausge- 
fiih rten  W inter-B eton straB enbauten  dienten entw eder zur F ertig- 
ste llu n g des R estes grdBerer Strecken, um  die B au gerate  fiir die nachste 
B a u ze it frei zu bekom m en und das R estgu th aben  n ich t ein halbes 
Ja h r langer stehen zu lassen, oder zur Fórderung des B au es bei vor- 
ze itig  einbrechendem  W in terw etter. D abei is t der U n terbau  n ach der 
A bgleich u n g m it Stroh oder H eu, bisw eilen  auch m it Segeltuchdecken 
darilber, abgedeckt, n otigen falls gefrorener B oden ausgegraben und 
du rch  trockenen K ies ersetzt w orden; fiir den B eton  verm inderten 
die F ro stgefah r Zem ente m it rascher A bb in d u n g oder hoher A n fangs- 
festigk eit, bei gerin ger K a lte  Zu satze von  C hlorkalzium , W arm en der 
G em engteile und des A nm achw assers und der M ischm ascliinen, geringer 
W asserzusatz, rasches A ufbringen  des B eton s m it 2 70— 30° C  und 
entw eder U berdecken m it S troh  oder Heu und Segeltuchdecken oder 
U berbauen m it Zeltleinw and a u f N otgeriisten  oder zerlegbaren und 
w iederver\yendbaren Gesparren m it I-Ieizung durch Lam pen, H eiz
korbe oder D am pfleitu n gen. B ei der U berdeckung is t darau f zu achten, 
daB sie se itlich  w eit genug liinausreicht, um  das E in drin gen  von F rost 
auch von  der Seite  her zu verhin dern . B au ten  dieser A r t  sind in den 
W intern  1924 b is 1926 au sgefu h rt .worden fiir die StaatsstraB en  in  
W isconsin , M innesota, C on n ecticut und P en nsylvan ia, in  letzterem  
F alle  ohne erhebliche M ehrkosten, aber m it E in stellun g der A rb eit 
bei 14 0 C  K a lte .

5. H e i z u n g  v o n  B e t o n g e m e n g t e i l e n  u n d  B e t o n -  
m is c l iu n g e n .  (Engineering N ew s-R ecord vom  29. Sept. 1927,
S. 506— 510 m it 8 A b b . und 1 Z ahlen taf.) D a  B eton  zum  A bbinden 
tro tz  der dabei entstehenden W arm e w enigstens 10 bis 16 0 C. b rau ch t, 
so muB er b e i W in tera rb e it erw&rm t w erden; zur B eschleunigung des 
A bbindens w erden hochw ertige (Alum inium -)Zem ente m it hoher An- 
fan gsfestigk eit oder M ischverfahren, die rasch  hohe F estigkeiten  geben 
(in A m erika  w enig gebrauchlich), oder chem ische Zu satze (m eist 
Chlorkalzium ) verw en d et. B eim  A n w arm en  des B eton s sind zw ei Ver- 
fahren  iib lich : bei dem  einen werden die G em engteile nur a u fgetau t 
und die w eiter erforderliche W arm e du rch  heiBes W asser zugefiihrt, 
w eil Sand und K ie s  sch w er zu erw arm en und sch w er w arm  zu halten  
sind; bei dem  andern  w erden alle  G em engteile a u f 27— 320 C gebracht, 
w eil diese E rw arm u n g durch. das W asser allein, das n ur rund ein 
F u n fte l der M asse ausm acht, n ich t sich er genug erscheint. O ffen 
liegende Sand-, K ies- und S ch ó ttervo rra te  (bei Schub- oder H and- 
karrenfórderung die Regel) werden erw arm t du rch  H olzfeuer unter 
Feldherden, a u f dereń P la tte n  sie gesch au felt werden, oder du rch  Ein- 
fiihru n g von  D am pfstrahlen  oder du rch  geloclite  D am pfrohren, die 
von  vornherein  a is  R oste  u nter den Y o rra th au fen  liegen; die D am pf- 
w irkun g w ird  durch t)berd ecken  der H aufen  m it geteerten  W agen- 
decken u n terstiitzt, Sand, K ie s  urid S ch otter in  B eh altern  w ird du rch  
geloclite  D am pfroh ren  an  den W anden und dem  B oden gew arm t, 
cb en falls m it D eckcn  zu ged cck t oder b e i groBen V orraten  v o llstan d ig  
um gebaut. D ie M ischm ascliinen haben m eist K erosenbrennerheizung, 
nur um  die G em engteile n ich t abkuh len  zu lassen, da  eine w esentliche 
E rw arm u n g bei der kurzeń  M isch zeit n ich t in  F rage kom m t. D as 
W asser f iir  den B eton  w ird gew óhnlich durch D am pfeinlassen, bei 
groBen A n lagen  m it 2 b is 4 m 3 groBen W asserbehaltern  aber du rch  
D am pfsch lan gen  erw arm t, m eist a u f 66° C, obw ohl groBere W arnie 
n ich t schaden kann, da  sie von  den m afiig w arm en Zuschlagstoffen  
aufgenom m en w ird. D er B eton  muB die M ischm ascliine m it 27— 320 C 
verlassen, w enn er in den Sch alu n gen  16— 210 C  w arm  ankom m en 
soli.

6. H a n d h a b e n  u n d  E i n b r i n g e n  d e s  B e t o n s  im  W i n t e r .  
(E ngineering N ew s-R ecord vom  6. O kt. 1927, S. 544— -548 m it 5 Zeichn. 
und 1 Zahlen taf.) D er W arm everlu st beim  F ordern  u nd Ein brin gen  
des B eton s w ird  am  geringsten, w enn der B eton  in  groBen B eh altern  
(bis 3 m 3) und rasch  (K abelbah n , L okom otivbah n) geh an d h ab t w ird, 
und is t bei Schiittrinnenfórderung am  gróBten. In  einzelnen F allen  
sind die (eisernen) F orderw agen m it H olzfeuer, die Y erte ilu n gs- 
tiirm e und S ch iittrinn en  m it D am p f geh eizt worden. B ei w arm  an- 
gem achtem  B eton  (bis 60° C), raschem  F ordern  und E inbringen 
in  groBen M engen, starken  H olzschalun gen  und gu ter A bd ecku n g 
verh in d ert die A bbindew arm e b e i A lum in ium zem en t b is 140, bei 
P ortlan dzem en t bis 130 S tunden das A bsin ken  b is a u f den Gefrier- 
p u n k t, innerlialb  w elcher Z e it A lu m in ium zem en t seine vo lle  und 
P ortlan d zem en t geniigende F e stig k e it auch  b e i A uB entem peraturen 
b is —  12° e rla n g t haben. M it diesen H ilfsm itte ln  sind fiir  ein K ra ft-  
w erk  in Q uebec v o m  N ovem ber bis E n d e A p ril 100000 m3 B eton  
erfolgreich  eingebau t w orden. In  F allen , w o der B eton  im  W in ter 
u n ter W asser e in geb rach t w orden ist, h a t  eine B eton tem p eratu r 
von  15 — 20° C gen ugt. W ich tig  ist, daB der frisch e  B eto n  n ich t auf 
gefrorcnen B oden  oder a u f  E is  kom m t; der B oden is t deslialb  en t
w eder v o r  dem  F rieren  zu sch iłtzen  oder aufzutau en , entw eder m it

D am p fstrah len  oder besser m it Brennern, weil dabei kein  W asser 
en tsteh t. A u ch  a lter B eton  muB v o r dem  A ufbringen  des frischen 
angew arm t und die F ro stsc liich t en tfern t werden, die beim  A uftauen  
m it w arm em  W asser oder N iederdru ckd am p f w eich und krum elig 
und dadu rch  le ich t erkennbar w ird. G efrorene B eton bauw erke, die 
durch den F ro st nur in ihrer E rliartu n g  aufgehalten  worden sind, 
konnen m it w arm em  W asser a u fg e ta u t werden, w as b e i 25— 40 cm 
starken  M auern 1— 2 T age, bei 2,5— 3 m starken  P feilern  2— 4 W ochen 
dauert. D as A uftauen  is t unten zu b egin n en ; die Schalungen m iissen, 
dem  D ru ck  des erw eicliten  B eton s entsprecliend, g ed ic lite t und ver- 
s ta rk t werden und b is zum  vollstąn d igen  E rh arten  eingebau t bleiben; 
w ahrend des A uftau en s sind die B au w erke u m b au t zu halten .

7. S c h u t z  v o n  M a s s e n b e t o n  b e i  W i n t e r a r b e i t .  (E n gi
neering N ew s-R ecord vom  13. O kt. 1927, S. 597— 599 m it 4 A bb .) 
B ei M assenbeton, w ie G riindungen, B ruckenp feilern , Bruckengew olben, 
Talsperren  und Stutzm auern , gen ugt o f t  eine 5 cm  stark ę  H olzsclialung 
ais W arm eschu tz, dereń W irk u n g  du rch  Stroh-, H eu- oder Stroli- 
m istbedeckun g %rerstark t w ird. F iir  einen B rucken p feiler, der bei 
T em peraturen  bis —  230 C erb au t w urde, is t der m it 500 C eingebrachte 
B eton  du rch  D am pfrohren an der A uBenseite der Sch alu ng und durch 
S egeltuchabd eckun g daruber 10 T age  lan g  w arm  gehalten  worden. 
In  anderen F allen  sind durch H eizkorbe oder D am p lróhren  u nter 
der A b d eck u n g 5 ° C  b e i — 10 b is-— 17° C  A uB entem peratur gehalten  
worden. B e i B riicken p feilerbau  ten in K a n a d a  b is — • 35 bis —  40 ° C  wurden 
die P fe iler in  75 cm  A bstan d  v o llstan d ig  m it 2,5 cm  starken  B rettern  
und doppelter D achpappend ecku ng eingebau t und du rch  D a m p f
rohren geheizt. B e i B riick en p latten  in  gerin ger H olie (1,2 m) iiber 
dem  W asser sind die Seiten verkleidun gen  b is in s W asser liinabge- 
f iih rt w orden. B ei Talsperrenm auern  w ird die S egeltuchverkleid un g 
a u f der M auer oder a u f einer H olzriistun g au fgeh an g t und der Innen- 
raum  du rch  H eizkorbe oder D am pfroh ren  geh eizt; bei einer diinnen 
M auer is t  diese H eizun g du rch  aufgehan gte  Olbrenner und H olzfeuer- 
schalen  und durch H o lzfeu er auB erhalb a u f der T alsoh le oberhalb 
und u n terhalb  u n terstiitz t worden.

8. W i n t e r v e r k l e i d u n g  b e i  d e r  E r r i c h t u n g  v o n  H o c h -
b a u t e n .  (Engineering N ew s-R ecord vom  27. O ktober 1927, S. 674 
bis 679 m it 11 A bb ild . und 1 Zahlen tafel.) D ie diinnen B eton bauteile  
von  H och bauten  erfordern gu te  E rw arm u n g b e i W in terarbeit. D ie 
A rb eitsste lle  w ird gew 6hnlich n ach  innen du rch  die Zw ischenw ande, 
nach  oben und auBcn du rch  Z eltlein w and m it 15 bis 45 cm  L u ftra u m  
abgeschlossen und du rch  H eizkorbe a u f 16 b is 2 7 0 C  gehalten . B ei 
stren ger K a lte  oder raschem  B au fo rtsch ritt ist V e rk le id u n g und H eizun g 
a u f das U ntergeschoB auszudehnen. D ie H eizun g muB einige Stunden 
vor dem  B eton ein b au  beginnen und Schnee und E is  von  der Sch alu ng 
und B ew ehrung durch D am p fstrahlen  b eseitigt w erden. W o die 
Zw ischendecken gleich  gan z fertig  gem ach t w erden, kom m t ein  D ach  
m i t - 1,5 m A rbeitsraum hohe daruber. B ei — 7 bis — 12° C A uB en 
tem p eratu r is t fiir 27— 32° C Innenw arm e ein  H eizkorb a u ł je 28 m 2 
D eckenflach e notig, fiir das w eitere E rh arten  bei 5 0 C  einer auf je
56 m 2, w obei a u f d ie W ind seite  m ehr K o rb ę zu bringen sind. D en 
w enigsten  R au ch  und die groBte W arm e erzie lt m an b e i V erw en du n g 
von  K o k s m it N achlegen kleiner M engen, an B ed ien u n g sp a rt m an 
m it Ol- und K erosenbrennern. D as E in h alten  der richtigen  W arm e 
erford ert regelm aBige T herm om eterbeobachtungen an genugend vielen  
P u n k teu . B e i A rbeiten , d ie in  einem  T ag e  fertig  w erden, kan n  die 
V erk le id u n g du rch  eine U m p acku n g m it H eu e rsetzt w erden, die 
18— 2 1° w arm en B eton  eine W oche lan g v o r  dem  A uskuh len  sch iitzt; 
eine solche U m p acku n g erm óglicht auch  die W eiterverw en du n g der 
V erk le id u n g n ach  zw ei T agen . Sehr vorsich tig  muB beim  B eseitigen  
der D eckenb au stiitzen  verfahren  w erden, w eil niedrige T em p eratu r 
das E rh a rten  des B eton s sehr verlan gsam t. B ei B au ten , die im W in ter 
vo llstan d ig  gem ach t w erden m iissen, lohn t die vo llstan d ige  U m bau un g 
m it einem  H olzhaus und E in fu h ru n g w ąrm er L u ft  du rch  G eblaśe 
sow ohl bei B eton - w ie  bei S tah lfach w erkb au ten  m it A usm aueru n g; 
bei einem  G ebaude u n m itte lbar am  N iagarafa ll, w o die U m bau un g 
aucli wegen der V ereisun g du rch  den Spriihregen vo m  W asserfall 
n otig  w ar, h a t d ie  U m bau un g (rd. 1 1  000 m* u m bau ter Raum ) und 
die H eizun g w ahrend eines W in ters n ur 5000 D o lla r gekostet, was 
2 %  der G esam tbaukosten  ausm achte. B ei runden B eh altern , wo 
die Schalungen und R tistungen m it dcm  B au fo rtsch ritt hochgezogen 
werden, w ird die V erk le id u n g m it der verschiebbaren  R iistu n g ver- 
bunden und auch  die H eizeinrich tung in der R iistu n g unterge
brach t. N .

Die bei Maastricht in Ausfiihrung befindlichen Bauwerke 
des Julianakanals.

U n ter den „tech n isch en  M itteilungen fiir  die Y ersam m lun g der 
V erein igu n gD elftsch crIn gen ieu re  z u S u tte ro d e " a m i7 . und iS . J u n iig 2 7  
b erich tet Ing. D . J. K lin k  iiber die V orgesch ich te  und die B au ten  ' 
des Ju lianakan als b e i M aastrich t. N ach den A usfu hrun gen  dieses 
B erich tes is t  die A usfiihru n g des Ju lianakan als, der die n otw en d ige. 
F ortsetzu n g der K an alisierun g der M aas u nterhalb  M aasbrach t bild et, 
durch das G esetz vo m  28. Ju li 1921 beschlossen w orden. E in  P la n  fflr 
die K a n alis ieru n g oberhalb M aasbracht, an der G renze zw ischen 
B elgien  und den N iederlanden, fu r  2000 t-S c h iffe  w a r bereits 1912 
durch eine gem isclite K om m ission  au fge ste llt w orden, die V erhand- 
lungen zw ischen den beiderseitigen  R egierungen  w urden jedoch durch
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den W eltk rie g  unterbrochen. A b e r auch die sp ater 1919 w iederauf- 
genom m enen V erhandlungen fiihrten  zu keinem  U bereinkom m en, und 
die N iederlande sahen sich veranlaC t, eine L ósun g a u f ih rem  eigenen 
L an desgebiet durchzufiiliren, und zw ar durch den B au  eines K anals 
a uf dem  rechten  M aasufer zw ischen M aasbrach t und M aastricht m it 
E isenbahn um schlaghafen  sowie durch K analisierun g der ganz a u f 
niederl&ndischem  G eb iet gelegencn M aasstrccke bei M aastricht und 
A n lage eines Y erb ind un gskan als zwischen letztgen an n ter FluBstrecke 
und dem  bestehenden K a n a ł L u ik — M aastricht bei S t. Peter, alles 
zusam m engefaBt u n ter dem  Sam m elnam en ,, J u lian ak an al" (Abb. 1). 
A m  22. O k tober 1925 w urde der erste  S p aten stich  getan.

D em  E n tw u rf des Ju lianakan als is t  auf dem  T eile  M aasbracht—  
M aastrich t ein S ch iff  von  2000 t  T ragfah igk eit, 100 m groBter Lange,
12 m groB ter B re ite , 2,80 m  gróBtem  T iefgan g und eine groBte H ohe 
iiber dem  W asserspiegel von  7 m zugrunde gelegt worden, wahrend 
die A bm essungen der kanalisierten  M aas bei M aastrich t und die Ver- 
b in d un g m it dem  K a n a ł L u ik — M aastrich t zu nachst so gew ahlt sind, 
daB 1000 t-S c h iffe  von 80 m  Lan ge, 10,50 m B reite , 2,50 m  T iefgang 
bei groB ter H ohe von 5 m iiber dem  W asserspiegel verkehren kónnen, 
daB ab er eine E rw eiteru n g fiir 2000 t-S ch iffe  spater m óglich ist. 
D em entsprecliend haben die 4 Sclileusen a u f der Strecke M aasbracht—  
M aastrich t 14 m  D u rch fah rtw eite , 3,60 m  D rem peltiefe, fe m e r 136 m 
L an ge und 16 m B re ite  der K a m m e m  fiir ein 2000 t-S c h iff  m it Schlepper 
oder einen Sch leppzu g aus 4 a u f dem  L u ik -K an al gebrauchlichen 
600 t-S ch iffen  m it Schlepper, die fiin fte  Schleuse im Verbindungs- 
k anal zw ischen der kanalisierten  M aas und dem  K an ał L u ik — M aastricht
12 m  D u rch fah rtw eite , 3,25 m  D rem peltiefe, 105 m K am m erłange und 
15 m K am m erb reite  erhalten. Jede Schleuse is t  m it einer B rucke 
versehen. AuBerdem  befinden sich  a u f der K an alstrecke  noch
10 w eitere  StraBenbrucken, von  denen einige auch Strafienbahn- 
v erk eh r aufnehm en sollen.

D er K a n a ł zw ischen M aasbracht und der kanalisierten  M aas bei 
M aastrich t b e sitz t drei H altungen. D ie untere von  8 km  L a n ge  ist 
m it der kanalisierten  M aas u nterhalb  M aasbracht durch Schleuse 1 
verbun den  und h a t eine gew ohnliche Stauspiegelhohe von  4- 27,85 m  
N .A .P ., die 7,45 m iiber dem  Stauspiegel der kanalisierten M aas liegt. 
Schleuse I I  bei R oosteren  m it einem  G efalle von  4,So m schlieBt die
6,5 km  lange m ittlere , Schleuse I I I  bei B orn  m it 11,35 m  G efalle die 
e tw a  20 km  lange obere H a ltu n g  ab. L etztere  H altu n g w ird  gewohn- 
lich  in  offen er Y erb in d u n g m it der kanalisierten  M aas bei M aastricht 
stehen, und die Schleuse I V  w ird nur einige T age im  Jahre gebraucht, 
sobald der W asserstand der M aas die H ohe des Spiegels der H altu n g 
von  4- 44 m  N .A .P . iiberschreitet. Schleuse V  befin d et sich in dem 
kurzeń  V erb in d un gsstiick  zw ischen kanalisierter M aas und dem  
K a n a ł L u ik — M aastrich t und h a t u n ter gewohnlichen Y erhaltnissen  
ein G efalle  von  2,70 m. D as Q u erp rofil des K an als ze ig t A bb . 2. 
W egen der D u rch lassigk eit des im  w esentlichen aus K ies und Sand 
bestehenden U n tergrundes w ird  der K a n a ł a u f der ganzen Lange 
eine K la id ich tu n g  erhalten, die durch eine K icssch ich t abgedeckt w ird.

D ie  K o n stru k tio n  der Sclileusen w eiclit erheblich von  derjenigen 
der bisher in  H olland erbau ten  groBeren Sclileusen ab. S ta t t  der in 
gan zer L an ge der K am m erm auer durchgehenden, in diesen aus- 
gesparten  K an alen  m it seitlich en  A usfiuBóffnungen n ach der K am m er 
hin, sind zum  F iillen  und Leeren  der Schleusenkam m ern nur kurze 
U m laufkan ale  in  den H a u p tem  m it Schiitzen  besonderer K o n stru k 
tio n  angew endet w orden. Ihre W ah l is t  a u f die in der „S ta atiich en  
V ersu ch san sta lt ftir W asserbau und Schiffbau  in B erlin "  vorgenom m e- 
nen M odellversuche zuriickzufiihren, die gezeigt haben, daB bei den 
vorliegenden groBen G efallen  ruhige Lage der Schiffe  in Verbindung 
m it gerin gsten  F ullun gszeiten  —  7 M inuten ftir Schleuse I und
9 M inuten fiir Schleuse I I I  —  erreicht w erden kann. D as Yersuchsergeb- 
n is erm oglichte den F o rtfa ll der durchgehenden Lan gskan ale  in den 
Seitenm auern  und d am it den E rsa tz  der m assiven M auerkonstruktion  
durch E isenb eton kon stru ktion, w as eine groBe K ostenersparnis be- 
deutet. D er hollandische B erich t g ib t diese E rsp arn is fiir  die drei 
Schleusen m it e tw a  400 000 b is 500 000 fl. an, gegeniiber einem  
A u fw an d fiir  die Laboratoriu m sversu ch e von  etw a  25 000 fl., und 
h eb t die groBe B ed eu tu n g d erartiger V ersuche v or A usfu hrun g wich- 
tig e r  W asserbauw erke hervor, w o ra u f im m er w ieder hinzuw eisen 
auch  fiir  den deutschen W asserbau n ich t nutzlos ist, wenn auch die 
E rk en n tn is des W ertes solcher vorbereitenden Yersuche erfreulicher- 
weise im  W achsen ist. H in sich tlich  der Yersuchsergebnisse und der 
daraus abgeleiteten  G esichtspunkte fiir die K on struktion  der Zylinder- 
schiitzen  m ag a u f die besonderen V eróffentlichun gen  an anderer Stelle 
verw iesen werden.

D ie B riick en  a u f der K an alstrecke  zw ischen M aastrich t und 
k analisierter M aas sind feste, eiserne F achw erkbriicken, zu dereń H er
ste llu n g der Kostenersparnis w egen „B a u sta h l 48“  oder Silizium - 
s ta h l V erw en du n g finden soli. Sie liegen m it ih rer U n terkante 7 m 
uber K an alsp iegel und iiberspannen das gesam te K an alp ro fil u nd die 
T reidelw ege m it einer O ffnung von 57,50 m lich ter W eite  zw ischen den 
Lan dw id erlagern.

U m  die FluB strecke der M aas zw ischen der M iindung des neuen 
K a n a ls und der A bzw eigun g der V erb in d un g m it dem  L u ik -K an al 
fiir 1000 t-S ch iffe  befah rbar zu m achen, is t  ein  W eh r m it Schleuse 
fiir  die M aassch iffa lirt unterhalb  der crstgenannten K analm iindung 
angeordnet. D as U m flu tgebiet der M aas zwischen H eugem  und einem  
P u n k te  nordlich von Itteren , welches bei dem  hochstbekannten  H W . 
von  3000 m3/sec., am  1. Jan uar 1926, 300 m3/sec. abftlhrte, w ird  etw as

siidlich von W ijk  abgeschlossen und nur im  siidlichen T eii ais H och- 
w asserentlastung beibehalten. D afiir muB aber eine E rw eiteru ng des 
F luB bettes in M aastrich t vorgenom m en w erden, w as du rch  R egu- 
lierung dieser FluB strecke zu r g la tten  W asserabflihrun g erreicht 
w erden soli. U ber das S ch icksal der m onum entalen, aber leider ftir 
S ch iffah rt und W asserabfuh rung hinderlichen und auch  dem  starken

A b b . 1.
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L an d verk eh r n ich t m ehr geniigenden, B riicke  zw ischen M aastricht 
und W ijk  is t noch keine E n tscheidu ng getroffen . D ie Eisenbahn- 
briicke der L in ie  H asselt— M aastricht soli durch E rhóhen des wrest- 
lichen L an dw iderlagers und der P fe iler so w e it gelioben werden, 
daB an  der W estseite  eine fiir io o o  t-S ch iffe  geniigende, 5 m  Iiber 
hochstem  sch iffbarem  W asserstand freie D u rch fah rt vorhanden ist.

D er Stauspiegel der M aas oberhalb der bei B orgharen zu erbau- 
enden W ehranlage is t gegeniiber dem  frtiheren K analisierungsent-

W ehr muB sehr schnell geo ffn et w erden konnen, da  der M aasw asser- 
stan d  zuw eilen sehr schnell (0,40 m/h) s te ig t; das geschlossene 
W ehr muB m it R iick sich t a u f die auB erordentlich geringe W asser- 
fiih ru n g bei N N W . von  nur 15 m 3/sec., und die notw endige Speisung 
der Z u id-W illem svaart und des K a n a ls  n ach  M aasbrach t m oglichst 
vollkom m en d ich t schlieBen. M it R iick sich t a u f das groBe G efalle 
soli zur V erm eid un g des A n griffes a u f das F lu B b ett u n terhalb  die 
W asserabfuh ru ng bei niedrigen W asserstanden durch U berfall, n ich t 
du rch  U n terstro m  erfolgen. D ie B ed ien u ng muB e in fach  und die 
notige B etriebssicherh eit gew ahrleistet sein. D em entsprechend ist 
fiir  die S ch iffah rto ffn u n g ein einzelnes R ollschiitz und fiir  jede  der 
anderen Ó ffnungen ein einzelnes R o llsch iitz  m it verstellb aren  K lappen  
vorgesehen.

Form  und Abm essungen des W ehrriickens {Abb. 3 und 4) sind 
w iederum  a u f G rund von M odellversuchen, und zw ar im  W asserbau-
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w urf der N iederlandisch-B elgischen K om m ission um  0,75 m  gehoben 
worden, w eil dadurch die Schleuse I V  langer offenstehen kann und die 
Strom geschw in digkeit in  der kanalisierten  F luB strecke geringer wird, 
ferner w eil sich  w eniger E rdarb eiten  in der K a n a lh altu n g  zw ischen 
Schleuse I I I  und der M aas sowie in  der V erbind un gsstrecke n ach 
dem  L u ik — M aastrich t-K an ał und geringere U n terhaltungsbaggerungen 
ergeben. D as W eh r h a t drei Ó ffnungen v o n  je  23 m l .  W . und eine 
S ch iffah rtsoffn u n g von  30 m  B reite. U m  A blagerungen zu verhiiten, 
is t  die D urchfluB w eite 5— 10 %  bei den verschiedenen W asser
standen kle in er ais das m ittlere  F luB profil gew ahlt w orden. D ie neben 
dem  W eh r angeordnete Schleuse V I  soli n ur 7,50 m W eite, 2,80 m 
D rem p eltiefe  und 55 m K am m erlan ge erhalten. D ie Wrah l der W ehr- 
kon stru ktion, fiir  w elche die A usfiihrungen in D eutsch land  einen 
A n h a lt gegeben haben, erfo lgte  nach folgenden G esichtspunkten: 
D ic bew eglichen T eile  sollen n ich t dauernd u n ter W asser sein; das

D am m balken  lieruntergelassen  werden. D ie A usfiihru n g der Stau- 
anlage is t m it R iick sich t auf die R egelun g der W asserabfuh rung auf 
drei Jahresabsch nitte  v erte ilt. Sie e rfo lg t im  T rocknen zwischen 
eisernen Spundw anden, D ie dadurch verursach te P rofilveren gu ng 
is t du rch  eine vorh erige E rw eiteru n g des F luB bettes, die sp ater die 
Schleusenzufahrten  bild et, ausgeglichen w orden. Proberam m ungen 
ergaben, daB in  dem  festen M ergel, besser K alk stein , eiserne Spund- 
bohlen, Larssen  P ro fil I I I ,  n ich t w id erstan dsfahig  genug waren. 
E s wurde deshalb P ro fil IV  m it 64 kg/m m 8 Z u gfestigk e it und 2 0 %  
D ehn un g gew'ahlt. B e i den w eiteren  R am m ungen w urde dies durcli 
ein neues Spundw^andprofil ersetzt, wrelches von  der O ugree M ari- 
liaye  S. A . zu O ugree bei L u ik  gew alzt w ird, dessen getren n t gew alzte  
T eile  in  einzelnen P u n k ten  e lektrisch  an gelascht w erden. W elclic 
Erfahrun gen  m it diesem  neuen Sp un dw an dp rofil gem ach t -wurden, 
is t in  dem  hollandischen B erich t n ich t m itgeteilt.

laboratorium  von Prof. R eh b ock  in K arlsru he, festgeste llt w orden. 
D ie lin kę ó ffn u n g  w ar b ereits v or AbschluB der V ersuche m it einem  
nach em pirischen F orm eln  bem essenen 20,20 m  langen  A bfallbod en  
fertigg este llt w orden. D ie V ersuche ergaben  ais zw eckm aB igste 
Lan ge 11,70  m, so daB auch  liier die V ersuche zu erheblichen E r- 
sparnissen fiihrten . Zur E rsp aru n g eines besonderen Stu rzbettes 
m it Spundw and u nterhalb  des A bfallbod en s is t  die R eh b ock sch e 
„Z ah n sch w elle" vorgcsehen. D er A bfallbod en  re ich t in  den w'enig 
tiefliegenden M ergel hinein, so daB in V erb in d un g m it einer stahlernen 
Spundw and geniigende S ich erheit gegen U nterspiilen gegeben ist. 
G egen den A n g riff  des strom enden W assers soli fiir  den A bfallbod en  
und den unteren  T e il der Pfeilerw an dun gen  K lein logelsch er Stah l- 
beton  V erw endung finden. Jedes R o llsch iitz  w ird  du rch  je  eine B e- 
w egu ngsvorrichtu n g an jedem  E nde, zur E rzie lu n g vollkom m en 
gleichm aB iger B ew egung, verm itte ls  e in e s  a u f der L au fb riick e  
stehenden E lektrom otors betrieben. D ie Laufschienen sind in  der 
Sch iffah rtoffn un g 1 : 20, in den iibrigen 1 : 12 gen eigt angeordnet, 
d a m it eine n ach oben gerichtete W asserdruckkom ponente, und zw ar 
in  H ohe der rollenden und Zapfenreibung, a u f das S ch iitz w irk t 
und so das B ew egen erle ich tert w-ird. F iir  R ep aratu rfa lle  is t ein 
N otabschluB  vorgesehen, w ie in A b b . 4 in der w estlich en  Ó ffn un g 
dargestellt, aus einzelnen lieraushebbaren Stielen, die sich  gegen 
N ocken im  A bfallbod en  stiitzen  und zw ischen denen etw a  6 m lange
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V on den v ier groBen Schleuscn des H a u p tk an als is t noch keine 
im  B au , dagegen sind die A rb eiten  fiir  die Schleuse V  im  V erbindungs- 
kanal zw ischen der kanalisierten  M aas und dem  K a n a ł L u ik — M aas
tr ic h t schon w eiter fortgescliritten  (Abb. 5— 8). D as G efalle  an dieser 
Schleuse b e tra g t norm alerw eise, entsprcchend der anschlieBenden 
K analspiegelhóhe des L u ik -K an als  und dem  kiin ftigen  Stauspiegel 
der kanalisierten  M aas, 2,70 m. Is t  ausnahm sw eise d asW eh r bei Borg- 
haren auBer B etrieb, so kann das G efalle, entsprechend dem  niedrigsten 
bekan n tcn  M aasw asserstand, sich bis 5,80 m  vergroBern. D erW asser- 
d ru ck  kann auf beide Schleusentore v e r te ilt  werden, da  die Maas- 
sc h iffa h rt dann eingestellt ist. A is groBtes G efalle, bei dem noch zu

schleusen ist, is t  ein solches von  3,80 m angenom m en, entsprechend 
dem  n iedrigsten  sch iffbaren  W asserstand der M aas. B ei H ochw asser- 
stan d en  der M aas und bei Senkungen des K an alsp iegels fiir  U n ter- 
h a ltu n gszw eck e  ste h t der W asserspiegel der M aas hbher. D ie Schleuse 
muB also n ach  beiden Seiten  kehren, wozu jedoch die E in rich tun g 
eines H aup tes geniigt, da  bei so hohen M aasw asserstanden n ich t ge- 
sch leu st zu w erden b rau ch t. D ie F un d ierun g kon h te  a u f M ergel, 
der bis etw a  6 m unter M aifeldhohe ansteht, erfolgen. D ad urch  w urde 
es auch m oglich, s t a t t  der E isenbeton w ande v eran k erte  Eisenbeton- 
v erk leid u n g anzuw enden. D ie n ach A usheben der B au gru be fest- 
g e ste llte  m indere G iite  des M ergels m achte es jedoch notw endig, 

zw ischen die V erkleidungsw ande ein horizontales S tiitzrahm en- 
w erk  aus E isenbeton  zur A ufnahm e der horizontalen  B e 
lastu n g a u f der K am m ersohle anzuordnen. In  A bstan d en  von 
25 m sind A usdehnungsfugen vorgesehen, die m it A sphalt- 
in astix  ged ieh tet w erden. D er K am m erboden, der keinem  
nennenswerten A u ftr ieb  ausgesetzt ist, besteh t aus einer 
zw ischen die E isenbeton balken  des S tiitzrah m enw erkes ein- 
gebrachten  a u f dem  M ergel liegenden 0,40 m starken  S tam pf- 
betonschicht. U m  dem  K a n a ł L u ik — M aastrich t n ich t zu 
v ie l W asser zu entziehen und bei B en utzun g der bisher 
vorhandenen Schleuse bei P e tit-L a n a y e  und der neuen 
Schleuse V  gle ich zeitig  n ich t zu stark ę  W ellenbew egungen 
entstehen zu lassen, sind bei einer groBten Strom geschw indig- 
k e it von  0,50 m/sec., 12 .m3/sec., und n ach  E rw eiteru n g des 
K a n a ls  fiir 1000 t-S c liiffe  30 m3/śec., ais groBte Schleusungs- 
m enge festgeste llt w orden. D ie F iillu n gszeit so li spater
5 M inuten, vo rla u fig  8 M inuten bei dem  groBten fiir  das 
Schleusen in B e tra c h t kom m enden G efalle  von  3,80 m betragen. 
D ie T ore  sind R olltore . D as obere T o r  soli n ach beiden Seiten  
kehren. D eshalb lie g t die H ohe des O berhauptes 0,30 m  iiber

dem  H H W . der M aas. D as T o r łia t keine bew eglichen T eile , die 
dauernd u n ter W asser sind, auBer einigen R o llen  an  der unteren 
S eite, d ie jedoch nur im  N o tfa lłe  bei H a va rie  des T ores in T a tig 
k e it treten . U m  das zu erreichen, w ird  das T o r an  der fiir  den 
Y erk eh r notw endigen B riicke  gefiih rt und d u rc h  den A u ftrieb  
eines in ih m  angeordneten L u ftk asten s anged riickt. F iir 
a lle  Schleusen des Ju lian akan als is t  ein N otabschluB  der 
H au p ter durch N adeln  aus n ahtlosen  R ohren  vorgesehen, die 
sich  unten gegen einen A n sch la g  in der Sohle und oben 
gegen einen in  F alzen  herunterzulassenden eisernen F achw erk- 
trager stiitzen , bei gleichzeitiger E isenbew ehrung der Sohle des 
Schleusenhauptes. D ie U m iaufe sind n ich t um  die Schiebe- 
torkam m er herum geftihrt, sondern das W asser stro m t beim  
Fiillen  und Leeren  quer du rch  die T orkam m er, w as n ach den 
fiir die Schleuse von  Ijm uiden in B erlin  ausgeffihrten  M odell- 
versuchen keine B edenken h a t. D as untere T or, ebenfalls ein 
R o llto r, h a t aus E rsparn isriicksich ten  dieselben A bm essungen 
w ie  das O b ertor erhalten, w odurch ein gem einsam es R e- 
serveto r geniigt. In  der M itte  beider Schleusenkam m erw ande 
sind elektrisch e Spills auf Stam p fb eton p feilern  fiir  das V er- 
holen von  Sch iffen  vorgesehen. D ie B ed ien u ng soli fiir  jedes 
H a u p t getren n t erfolgen, w ozu a u f jedem  H a u p t ein hoch- 
w asserfreier B ed ienungsraum  vorhan den  ist. O berhalb  und 
u nterh alb  finden 90 m lange L e itw erk e  aus je  sechs 15 m von 
einander entfern ten  B eton p feilern  m it Laufbrticken  da- 
zwischen, auBerdem  in  dereń V erlan geru ng noch sieben w eitere 
P feiler in  A bstand en  von  30 m ais R am m w erke und zum  
F estm achen P la tz . V o n  Pfahlkonstrulctionen w urde w egen des 
schw ierigen  R am m ens und w egen der im  oberen Z u fahrt- 
kanale  einzubringenden K a id ich tu n g  abgesehen.
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U m  dem  zu erw artenden groBen W asserandrang aus dem  benacli- 
barten  M aasb ett durch die fiber dem  M ergel lagernde grobe K ies- 
sch iclit liin durch zu begegnen, w urde die B au gru be durch eine eiserne 
Spundw and Larssen  I (54— '64 kg/m m 2) eingefafit, die bis in  den 
K la i hineinreiclite. D ie infolgedessen sehr geringe W asserm enge 
wurde ausgepum pt. D ie Spundw and w urde w ieder herausgezogen und 
fur die Trennungsm auer zw ischen unterem  Z u fahrtskan al und M aas 
\viedervenvendet. B e i der A usfu hrun g zeigte  sich d ich t beim  O berhaupt 
in  der T orkam m er eine Quelle, die 35 l/sec. brach te  und n ich t zu 
d iehten  w ar. D a durch chem ische U ntersuchung festgeste llt w urde, 
daB die Quelle n ich t von  der M aas herriihrte, sondern von  einer 
S p alte  im  M ergel, w ie sie noch m ehrfach anzunehm en w aren, so 
w ird an  dieser Stelle  die Sohle aus einer stark en  E isen b eton p latte  
gebild et, n achdem  daru n ter im  M ergel Entw asserun gsleitun gcn, die 
m it K ies g e fiillt  sind, h ergeste llt sind, die die Quelle und das sich 
son st ansam m elnde W asser h in ter der K am m erw an d nach dem  U nter- 
w asserzufahrtskanal m itte ls einer B eton rohrleitu n g ablciten. Eine 
w eitere besondere M aBnahm e w urde nótig, da  sich  im  nordostlichen 
T e il der T orkam m erbaugrube in der O berkan te der M ergelschicht 
eine unvorhergesehene p lo tzlich e  E insenkung fand. S ta t t  der norm alen 
Sohlen- und W an dkon struktion  w urde deshalb ein U nterfangungs- 
balken  aus E isenbeton  nótig.

A n  m ehreren Stellen des Ju lianakan alcs sollen U m schlaghafen  
in k u rze r E n tfern u n g vom  S ch w erp un kt des N iederlandisch-Lim - 
burgischen K ohlen becken s h ergeste llt werden. D er O rt b ild et noch den 
G egenstand von  U ntersuchungen einer dazu eingesetzten  Kom m ission. 
D a m it jed och  sobald a is m óglich  n ach  F ertig ste llu n g  der M aaskanali- 
sierung u nterhalb  von  M aasb rach t und der d a m it in V erbind un g 
stehenden K an ale  lim burgisch e K o h len  a u f diesen W asserstraBen 
ve rfra c h te t w erden konnen, is t  die M iindung des Ju lianakan als bei 
M aasb rach t verb re ite rt und ais vorlau figer U m schlaghafen  eingerichtet 
w orden. E in  m oderner K o h len k ip p er von  fun fzeh n  20-t-W agen- 
leistun g d o rt au fgebau t, der sp ater n ach dem  endgiiltigen  U m sch lag
hafen  v er leg t w erden  soli.

A u ch  d ie  G ew in n un g von  W asserk ra ft an  den Schleusen is t 
u n tersu ch t w orden. Ingen ieur K lin k  h a t dariiber a u f der W eltk ra ft-

D ie F irm a B i i s s c h e r  &  H o f f m a n n ,  die zu nachst Teerpappen- 
in einer dam als noch unbekan nten  G iite  herstellte, fiilirte sp ater ais 
erste A sp h a lt-F ilz-P la tte n  ein, die den N am en des W erkes in  w eitesten  
K reisen  bekan n t m achten  und zu v ie len  Tausenden von  Q uadratm etern  
bei allen  den m annigfaltigen  B au ten  des B auingenieur- und H och bau- 
wesens in den kom inenden Jahrzehn ten  V erw en dun g fanden.

E in  w eiteres V erd ien st der F irm a w a r v iele  Jahre sp ater die E in - 
fiihrung einer teerfreien ,,B aru sin "-P ap p e.

Mogę die F irm a sich  in gleicher A r t  w ie bisher auch  in  den nach- 
sten 25 Jahren bis zu ihrem  100 jah rigen  B estehen  entw ickeln  und 
w eiter, w ie  bisher, an der Verbesserung der D ich tu n gsstoffe  in  wissen- 
sclia ftlich er und p raktisch er A rb eit m ithelfen. M. F o e r s t e r .

Jahrlich erneuertes Faschinenwehr im ColoradofluB.
D er C oloradofluB u nterh alb  Y u m a  (Arizona) muB fiir  B e w a ss e  

rungszw ecke bei N iedrigw asser au fgestau t, b e i H och w asser aber 
wegen der G efah rdun g der A n lieger v o lls ta n d ig  fre igem ach t w erden. 
E in  bew egliches W elir m it fester G rundschw elle is t  w egen der tiefen  
A uskolkun gen  unm óglicli, es is t  deshalb zu erst ein holzernes G eriist- 
w ehr m it S te in fiillu n g errich tet und v o r  dem  H ochw asser durch 
Sprengen b eseitig t w orden, sp a ter aber zu r A bm ind erun g der K osten  
ein F asch in en w ehr e in geb au t und auch durch Sprengen zerstort w orden. 
D ie  Fasch in cn bauw eisc is t  so v ervo llk om m n et w orden, daB der E in bau  
nur 20000 bis 25000 D ollar k o ste t (gegen 100000 bis 125000 D ollar 
fiir das holzerne W ehr) und von  zelin M ann in w enigen T agen  bew erk-
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konferenz in B asel 1926 u n ter dem  T ite l „L e s  voies n avigables en 
con structio n  dans le L im bo u rg  N erlan dais e t  les forces h yd rau liąu es 
qui y  devien dron t disp on ibles." (No. 71 Sect. A .) berich tet. D anach 
konnten  an  die Schleusen I, I I  u. I I I  bei zuzulassender W asserab- 
fuh run g von  50 m 3/sec. und W assergesch w in digkeit im  K a n a ł von
0,40 m/sec. i. M. w ahrend 10 M onaten im  Jah r H óch stleistungen  von 
2380 b zw . 1500 bzw . 3460 k W  erzeu gt werden.

D er S tan d  der A rb eiten  w ar im  A n fa n g  des Som m ers etw a 
fo lgen d er:

D er M itte  1925 begonnene zeitw eilige U m schlaghafen  bei M aas
b rach t is t nahezu fertig . D ie Schleuse I  und die siid lich  anschlieBende 
K an alstrecke  bis E c h t m it m ehreren G runddiikern  und B riicken  sind 
begonnen worden. D er kurze V erbind un gskan al bei M aastrich t m it 
Schleuse V  darin  ist im  B au , ebenso das W eh r bei B orgharen, von  dem 
die w estlich e O ffn u n g schon 1926 ausgefiih rt w orden ist. 1927 soli 
am  siidlichen E n de des Ju lianakan als begonnen und nach Norden 
zu w eiterg ea rb eitet w erden. D ie Schleuse I V  und der T e il siid lich  bis 
zur M aas sollen erst in A n g riff  genom m en w erden, wenn die H eugem sche 
U m flu t abgeschlossen ist, w as von  der E rw eiteru ng desD urchfluB profils 
der M aasbriicke abhan gig  ist. M it der F ertig ste llu n g  der gesam ten 
A rb eiten  w ird  im  Jahre 1933 bzw . 1934 gerechnet. D ie K osten  sind 
a u f 25 M illioncn G ulden, einschlieBlich der U m schlag- und Eisenbahn- 
anlagen, veran sch lagt w orden. B .

75 jahriges Bestehen der Firm a Biisscher &  Hoffmann A .-G .
Im  O k tober v . Js. begin g d ie  in w eitesten  Kreisen, auch auBer- 

halb  des R eiches bekan n te  F irm a  B i i s s c h e r  & H o f f m a n n  A .-G ., 
D achpappen- und A sp h altw erke, B erlin , ih r 75 jahriges Bestehen.

B ei der B ed eu tu n g der F irm a und den besonderen V erdiensten, 
die sie sich  um  d ie  A u sgestaltu n g der D iclitun gsm ateria lien  erw orben 
hat, d a rf ku rz darau f hingewiesen w erden, daB die je tzige  A ktien - 
gesellsch aft aus einem  gan z kleinen m arkischen B etriebe herrorge- 
gangen ist, der im Jahre 1852 von dem  B au m eister F ried rich  Wrilhelm  
B i i s s c h e r  (1852— 1889) gegriindet w urde und dem  dann ais T eil- 
haber der in w eitesten  K reisen  bekann te K óniglich e B a u ra t F riedrich  
E d u ard  H o f f m a n n  (1852— 1899) b eitrat, der bekann te E rfin d er und 
K o n stru k teu r des n ach  ihm  benannten Ringofens.

ste llig t w ird. D as P fe ilh o lz  (W eidenart) w a ch st in  unbegrenztenM engen 
an den D am m en und w ird  in  der arbeitsarm en  Z e it zu F aschinen 
von 7 m  L an ge, 4,2 m  B re ite  und 4,2 m  S tark ę  am  dickeren  Ende 
(Abb. 1) zusam m engebunden. D ie F aschinen w erden an einem  dauernd 
iiber den 290 m  breiten  FluB  gespannten  D rah tseil m it H ilfe  eines 
B auprah m s v e rte ilt, an  P fah lb iin d el in  je  30 m  A b sta n d  angeh an gt 
und nebeneinander a u f die FluB sohle n iedergelassen (Abb. 2); die 
L ticken  w erden m it H ilfsb iin d eln  au sgefiillt und das G anze m it dem  
S ch lick  aus den B ew asserungsgraben v erfiillt , w o rau f der F luB sch lick  
bald  die v ó llige  D ich tu n g  b ew irk t. E in  H ochw asserm eldedienst er- 
m oglicht die rech tzeitige  Sprengun g des W ehres. (N ach E n gin eerin g 
N ew s-R ecord vo m  5. M ai 1927, S . 734— 735 m it 4 A bb .) N.

Stand des BetonstraBenbaues.
In den Jahren 1925 bis 31. O ktober 1927 w urden in  D eutschland 

rund 721 000 m - StraBen n ach  der B etonbauw eise hergestellt. F iir 1927 
is t die A usfu hrun g w eiterer 100 000 m f bereits gesichert, ais schwebende 
P rojekte fiir 1927 sind noch 200 000 m- anzuselien. W eitere 70 000 m2 
sind fin an ziell fiir 1927 festgelegt, ihre A usfiihru n g is t jedoch  aus 
besonderen G riinden a u f das F ru h ja h r 1928 verschoben. S etzt m an die
1925 ausgefiihrte m --Zahl =  i ,  so is t der F o rtsch ritt von  1925 zu 1926 
zu 1927 m it 1 : 5,25: 9,9 zu w erten, d. h. 1927 w urde bereits die zehn- 
fache A n zah l der 1925 gebauten  m2 B etonstraB en verlegt.

Vergebung von óffentlichen A rbeiten.
D ie  N eckarbau direktion  in  S tu ttg a rt h a t die beiden S t a u s t u f  en 

C a n n s t a t t  u n d  M iin s t e r  in  H ohe v o n  iiber 054 M illionen M ark 
an eine A rb eitsgem ein schaft, bestehend aus den F irm en  Suddeutschc 
H e ld t & F ran ck c, B au -A ktien -G es. in  M iinchen und E d w ard s &  H um m el
—  A lfred  I< unzinM iinchenvergeben. E sh a n d e lt sich  bei diesen A rbeiten  
um  die H ochw asserfreilegung w ich tiger S tad tte ile  v o n  S tu ttg a rt, die 
h au fig  besonderen G efah ren  ausgesetzt waren.

Personalien.
H err D r. D r.-In g. V i k t o r  L e w e  is t zum  auBerordentlichen 

Professor an  der F a k u lta t fiir  B auw esen der T echn isch en  H ochschule 
B erlin  ern an n t worden.
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W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N .
Die Zem entindustrie im Jahre 1927. D er D eutsche Zem entbund 

sclireibt uns: W ahrend die ersten zehn M onate des verflossenen Jahres 
durchgangig eine m ehr oder w eniger groBe Steigerung des Zem ent- 
versandes gegeniiber dem  Jahre 1926 brachten , tr a t  bereits im  N ovem - 
ber eine sehr fiih lbare A bschw achung e in : von  6S6 000 t  noch im 
O ktober fiel der V ersand auf 502 0001 im  N ovem ber und kam  d am it fast 
genau a u f den S ta n d  v o m  N o vem b er-1926. Im  D e z e m b e r  1927 gab 
es dann einen w eiteren  u n e r w a r t e t  s c .h a r fe n  R i i c k s c h l a g  a u f 
275 000 t, w as eine M inderung um  23,8%  gegeniiber dem  gleichen 
M on at des V orjahres bedeutet, der einen V ersan d von 360 000 t  auf- 
w ies. D as G e s a m t e r g e b n i s  des Zem entabsatzes b elau ft sich fiir 
1927 a u f 7,313 M illionen t  gegeniiber 5,650 M illionen t  im  Jalirc 1926, 
w as einer S teigerung des A bsatzes um  2 5 %  entspricht. Gleichw ohl ist 
d am it die durch die R ationalisieru n g erhohte K a p a z ita t der deutschen 
Zem entw erke erst zu rund 60 %  ausgenutzt. In  den vorgenannten 
A bsatzziffern  is t eine A usfu hr von 1,150 M illionen t  im  Jahre 1927 
gegeniiber 0,984 M illionen t  in  1926 einbegriffen; dem nach h at die 
A usfuhrerhóhung m it der Zunahm e der G esam tm enge n ich t vo ll Sch ritt 
gehalten.

D ie W irtsch aftsen tw icklu n g der deutschen Zem entindustrie 
w urde im  B erich tsjahre  naturgem aB von  der allgem einen B aukon - 
ju n k tu r  und daneben v o r  allem  von folgenden F aktoren  bestim m t: 
E r h o h t e  U n k o s t e n ,  insbesondere gestiegene Lohnlasten, b e i  u n - 
v e r a n d e r t e n  b z w , g e s e n k t e n  V e r k a u f s p r e i s e n  schm alerten  die 
Ergebnisse. A u ch  beeiritrachtigten  die iiberfliissigen N eugriindungen 
von Zem entw erken ein  rationelles A rbeiten  der G esam theit dieser 
Industrie. D ie A usfuhrerlose w aren infolge der scharfen K onkurrenz 
a u f den A uslandsm arkten  u n b efriedigen d; A breden uber territoriale 
D esinteressem ents konnten  nur m it einigen K onku rren zland em  erreicht 
werden. D ie V erhandlungen m it B 61gien iiber den hollandischen 
A b satzm a rk t sind se it W ochen auf einem  toten  P u n k t angelan gt. —  
D urch  die w e s e n t l i c h  e r h o h t e  N o r m e n f e s t i g k e i t  fiir  Zem ent h at 
sich  die W irtsch aftlich k eit seiner Verw endung ais B au sto ff w eiter 
gesteigert.

D as n e u e  J a h r  h a t sich bisher besonders ungunstig angelassen, 
d a  eine v ó l l i g e  A b s a t z s t a g n a t i o n  herrscht. A uch  fiir d ie nachsten 
M onate sind die A ussichten  hochst unerfreulich. D ie T atsach e, daB 
die F in an zieru n g des W ohnungsbaues im  Jahre 1927 bisher zu einem  
betrachtlich en  T eile  noch im m er n ich t erled igt ist, w irk t sich fiir neue 
B au vo rh aben  sehr hem m end aus, und fiir 1928 is t die W ohnungsbau- 
finan zierun g iiberhaupt noch v o llig  in  der Schwebe. D ie zu erw ar- 
tenden B etrage  diirften  jedoch a ller V oraussicht n ach sehr v ie l geringer 
sein  ais im  V orjahre. D azu  kom m t, daB auch die óffentlichen B au ten  
der P o st, der Eisenbahn usw. sow ie die sonstigen V erkehrsbauten  
(StraBenbau, K analbau ) durch einschneidende Etatsh erabdriickungen  
in  w eitem  U m fange unausgefuhrt bleiben  werden. E in e Zunahm e des 
Industriebaues steh t n ich t zu erw arten, d a  m it fortgesetzter Pro- 
duktionserw eiterung kaum  gerechnet werden kann. B ei der bedrangten  
Lage der L a n d w irtsch aft kom m t von  dieser Seite her eine B elebun g 
des B auw esens schon gar n ich t in  B etrach t. -—  H in sichtlich  der P r e i s  - 
g e s t a l t u n g  fiir  Zem ent is t zu bem erken, daB fiir S iiddeuschland die 
Preise gegeniiber 1927 unveran dert neu festgesetzt worden sind.

Die H olzeinfuhr. N ach einer D en ksch rift des A usw artigen  A m tes 
zu einem  G esetzw urf tiber die vorlaufige R egelun g des H olzverkehrs 
aus Polen  n ach  D eutschland gestaltete  sich die vorw iegend fiir die 
B au w irtsch a ft in B etra ch t kom m ende H olzein fuhr folgenderm aBen :

1. G e s a m t e i n f u h r .  
R undholz 

(einschl. Grubenholz)
S chnittholz

1924 . . . .
1925 . . . .
1926 . . . . 

Jan./O kt. 1927

M engen
dz

19 823 457 
26 008 763 
21 824 333 
33 337 423

W erte 
1000 RM  

38 776 
142 028
93 563 

149 110

Mengen 
dz 

7 !73  289
15 354 7°7 

9 863 584
16 839 491

W erte 
1000 RM  

78 907
176 597
108 163 
181 143

2. E i n f u h r  a u s  P o le n  (einschl. D a n z ig ) .
1 9 2 4 ...................  2 °93 3S7 H 4 8 3  2 5 8 3 4 1 7  2764 3

Jan ./Jun i 1925 . 2 6 7 2 3 4 2  19 9 3 1  2 8 4 4 9 2 3  35 553
Juli/D ez. 1925 *) 4 101 235 14 732 1 156 801 6 865

1 9 2 6 .............................10 792 396 39 563 1 923 086 18 182
Jan./O kt. 1927 . 1 7 7 3 0 2 6 6  6956 9  2 5 3 4 0 2 9  2410 0

In P rozen t der G esam teinfuhr ergeben sich f i ir  d ie  a u s  P o le n  
e i n g e f i i h r t e n  M e n g e n  folgende Zahlen:

R undholz Sch nittholz 
0/ 0//o /o

der G esam tm enge
1 9 2 4 ............................... 10,1 36,1
Jan./Juni 1925 . . . 20,0 40,3
Juli/D ez. 1925. . . . 32,4 14,0
1 9 2 6 ............................... 49.5 19,5
Jan./O kt. 1927 . . . 53,4 15,0

*) B eginn  des W irtsch aftskrieges m it Polen.

D as E in fu h rverb o t fUr polnisches S c h n i t t h o l z ,  das ais E r 
w iderung a u f d ie polnischen ausschlieBlich gegen D eutschland ge- 
richteten  E in fu h rverbo te  durch Verordnungen vom  1. und 2. Juli 1925 
erlassen w orden ist, m ach t sich am  deutlichsten  in dem  starlcen A b fa ll 
der Prozen t-Z ah len  gegeniiber der G esam tzahl bem erkbar.

D as R u n d h o l z  w ar deutscherseits keiner Beschr& nkung unter- 
w orfen w orden und w urde in steigendem  MaBe eingefiihrt. Infolge- 
dessen wurde der R o h stoff fiir die polnische Sageindustrie stark  ver- 
kn ap p t und verteu ert. D iese hat daher se it langerer Z eit Gegenm aB- 
nahm cn gefordert.

D ie polnische R egieru ng bescliloB daraufhin , eine wesentliche 
E rhohung der A usfuhrzólle fiir R u nd holz vorzunehm cn, wenn D eu tsch 
land n ich t bereit ware, ein  E in fuh rko n tin gen t fiir Sch nittholz zu ge- 
waliren.

D em  R eich stag  is t  nunm ehr ein  A bkom m en zwischen D eutsch
land und Polen zur R atifik atio n  vorgelegt worden, in dem  das E in fu h r
k on tingen t fiir polnisches S c h n i t t h o l z  in der Z e it vom  1. D ezem ber
1927 bis 30. N ovem ber 1928 auf 1 250000 m s gleich  rund 8 M illionen 
D oppelzen tn er festgesetzt w ird.

N ach  der Zustim m ung des R eich stages w ird also eine erhebliche 
V erscliiebun g der E in fu h rziffern  polnischen R u nd - und Schnittholzes 
erfolgen.

H ypotheken durch Lebensversicherungen. E lf  Lebensversiche- 
rungsgesellschaften haben sich zu einer A rb eitsgem ein schaft zusam m en- 
geschlossen, um  dem  B au m ark t nach einheitlichen R ich tlin ien  w eitere 
betrachtlich e  G eld m ittel zuzuleiten.

B ereits v o r  dem  K riege  kann te m an die H ypothekenlebens- 
versicherung, die insbesondere in B elg ien  m it E rfo lg  angew endet 
w urde, und auch  in A m erika is t diese Form  der B augeldhergabe 
heute iiblich.

F u r die, zu n achst den B augenossenschaften zu gewahrenden 
H yp otheken  stellen die Ecbcnsversicherungsgesellschaftcn  die Pram ien- 
riicklage zur V erfugun g, in die e tw a  2 5 %  der Pram ien  flieBen. D urch 
den A bschluB  der Lebensversicherung und ihre Y erp fan du n g b ie tet 
der B au lu stige  die verlan gte  starkę Sicherung fiir die Gelder.

D er Zins fur diese H yp otheken  d iirfte  e tw a  5 %  betragen.
D ie genauen Finanzierungsplane sind bereits genehm igt worden.
D er p r i v a t e  B a u l u s t i g e ,  der keiner G enossenschaft angehort, 

kann sich allerdings, abgesehen von  der H auszin ssteuerh ypoth ek, vor- 
laufig  den V o rte il w eiteren  billigen  B augeldes durch A bschluB  einer 
Lebensversicherung noch n ich t verschaffen .

D ie Fachgruppe Bauindustrie des R eich sverban des der D eutschen 
Ind ustrie  h a t an die M itglieder des W ohnungsausschusses des D eu t
schen R eich stages folgende A n t r Ł g e  f i i r  d e n  W o h n u n g s b a u
19 2 8  gerich tet:

1. Zum  Zw ecke der alsbald igen  B eseitigu n g der Zw angsw irt- 
sch aft eine w eitere A n passung der M ieten der A lth au ser an die M ieten 
in neu erbau ten  H ausern.

2. F esth alten  der M ieten in  den neuen H ausern, also V erhinde- 
rung jeder w eiteren  E rhohu ng der B au kosten.

3. Zulassung von  A uslandskrediten  fiir  den W ohnungsbau.
4. G ew ahrung von  H auszin ssteuerhypotheken  an jederm ann, 

der die erststellige H y p o th ek  fa r  sein B au vo rh aben  nachw eist,
5. Bessere V erteilu n g des H auszinssteueraufkom m ens fiir 

W ohnungsbau zw ecke n ach  M aBgabe des tatsachlichen Bediirfnisses.
6. G ew ahrung eines erheblichen R eich skredits fiir Ingang- 

bringung des W ohnungsbaues im  Jahre 1928.

Die Jahresdurchschnitte der B austoffpreise und der B aukosten 
(1913  =  100) (Aus „W irtsc h a ft und S ta tistik ".)

Steine und B au- B au - B au sto ffe  B au-
Erden holzer eisen zusam m en kosten

1924 . . . .  14 1 ,1  151,4  131,9  143,7 137.4
1925 . . . .  167,8 149, t 133,5 153.0 168,5
T926 . . . .  160,3 I 35.6 133,5 I44.6
1927 • • • • 165.2 165,3 138,0 158,0 172,5

A m  letzten  S t i c h t a g  ergaben sich folgende Ind izes:
11. Jan. 1928 166,2 164,5 *38,o ł 57>5 J72,7

Rechtsprechung.
D ie W erksbeurlaubung unterbricht n icht das A rbeitsverhaltnis. 

(U rteil des R eich sarbeitsgerich ts v o m  30. N o v. 1927, A k tz . R A G . 
11/27).

F flr  das V ertragsverh altn is des K la gers w a r das K o llek tiv - 
abkom m en fiir die M etallindustrie in M unchen usw. m aBgebend.
D as K o llek tivabk o m m en  bestim m te, daB jeder A rbeiter, w elcher 
m indestens ein  Jahr bei der gleichen F irm a ununterbrochen besch aftigt 
w ar, n ach  dem  vollendeten  ersten D ien stjah r einen U rlau b  von  drei 
W erktagen  bei Zahlung des Lohnes erh alt. D ie B estim m un g der 
„u n unterbrochenen B esch aftigu n g" bedeute n ich t, daB der A rb eiter 
ununterbrochen g e a r b e i t e t  haben miisse, sondern nur, daB das
D ienst- b zw . B esch aftigu n gsverh altn is ein Jah r ohne U nterbrechung 
gedauert haben miisse. D ie  W erksbeu rlaubun g ste llt aber keine 
A uflósung des A rb eitsvertrages und d a m it keine U nterbrechung 
des D ienstverhaltn isses dar. D er A rbeitneh m er leiste w ahrend ihrer 
D au er keine A rb eit und erhalte keinen Lohn . D ie R ech te  und Pflichten
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der Y ertragsp arteien  bestunden vielm eh r fort, n ur wurden die gegen- 
seitigen  P flich ten  voriibergehend n ich t erfu llt, H angę von  der D auer 
des A rbeitsverhaltn iśses der E rw erb  eines A nspruches a u f eine Y er- 
giin stigu ng ab, so stehe dem  E n verb  dieses A nsprcuhs die W erksbe- 
urlaubung n ich t entgegen. A u ch  w ahrend ihrer D au er w iirde der 
A n spruch erw orben. D er T a rifv ertra g  stelle auch ausdrucklich  die 
ununterbrochene B esch aftigu n g dem  D ienstjahre gleich  und niache 
die G ew ahrung des U rlaubs n ur von  dem  A b la u f einer gewissen Ver- 
tragsdauer abhangig. U n ter d er „ununterbrochenen B esch aftigu n g" 
sei n ur das A r b e i t s v e r h a lt n is ,  n ich t aber die ununterbrochene A rbeits- 
l e i s t u n g  zu verstehen. W ollte  m an sich  n ich t a u f diesen Stan d p u n k t 
stellen, so m iifite m an zu dem  E rgebn is kom m ęn, daB der gróBte 
T e il der A rb eitersch aft den A n sp ru ch  auf U rlau b  n ićh t erwerben 
konne, d a  aus den verschiedensten Grunden die A rb eiter ihre A rb eits- 
leistun g im  L a u fe  der Z e it unterbrechen miiBten.

D er A rb eiter h atte  auch  einen A n sp ru ch  auf V erg iitu n g der 
U rlaub stage, d a  der T a rifv ertra g  dem  A rb eiter einen A n spruch auf 
U rlau b  u n d  a u f Zahlung des Lohnes fiir d ie  U rlaubstage gewahre. 
D a  der A rb eiter w ahrend der W erksb eu rlaub un g eine V erg iitu n g 
n ich t h a t erhalten  konnen, so muB ihm  jedoch  fiir d ie Z e it des U rlaubs 
u n b ed ingt eine V erg iitu n g zustehen.

R iickw irken de K ra ft der Ersatzzustim m ung des A rbeitsgerichts 
zur K u nd igu ng eines M itgliedes der Betriebsvertretung. (U rteil des 
Lan desarbeitsgerichts H an n over vo m  4. O k t. 1927.) E in em  A nge- 
stellten , der M itglied des A n geste llten rats w ar, w u rde E n d e D ezem ber 
zum  31. M arz gek iin d igt. D ie vom  A rb eitgeb er n ach  ausgesprochener 
K u n d igu n g bei der B etrieb svertretu n g  nachgesuchte Zustim m ung 
zur K u n d igu n g w urde verw eigert. D er A rb eitgeber h a t das A rbeits- 
gerich t angerufen, das d ie  Zustim m ung am  12. Jan uar erteilte . D er 
A n gestellte  w ar der M einung, daB dieser E rsatzzu stim m u n g keine 
riickw irkende K r a ft  zukom m e und k la gte  bei dem  A rb eitsgerich t 
auf Z ahlun g von  G eh alt fiir ein  V iertelh ah r. D as A rb eitsgerich t h a t 
die K la ge  abgewiesen. D er bei dem  L A G . eingelegten B erufun g des 
K lagers w urde der E rfo lg  versagt,

A us den G runden: D as W o rt „Z u stim m u n g" im  Sinne des 
biirgerl. R ech ts um fasse sowohl die vorh er erte ilte  E in w illigu n g, 
w ie die n achher erte ilte  G enehm igung. D ie  n ach traglich  erte ilte  Z u 
stim m u n g w irke n ach  § 184 B G B . a u f den Z eitp u n k t der Vornahm e 
des R ech tsgeschaftes zuruck. A u c h  b e i sozialpolitischen G esetzen sei 
das W o rt Z ustim m ung im  Sinne des biirgerlichen R ech ts gebraucht.

Vorsicht bei Z ah lu n g der e r s t e n  Feuerversicherungspram ie! 
Zahlung du rch  Sch eck h a t V erlu st der Versicherungssum m c zur Folgo, 
wenn der Sch eck  n ich t v o r  E in tr itt  des V ersicherungsfalles eingelóst 
ist (§§ 35, 38 V ers.V ertr.G es.). (Entscheidung des R eichsgerichts,
II .  Z iv ilsen at, vom  20. Sept. 1927 —  I I  58/27.)

D er H o telbesitzer M . h atte  bei dem  V erm ittelu ngsagenten  G. 
der F euerversicheru n gsgesellschaft R . am  23. Septem ber 1925 A n tra g  
a u f eine Feuerversicherung des ihm gehórigen H otels sowie seines 
hauslichen M obiliars gestellt. D ie A ushandigung der Versicherungs- 
scheine du rch  den A gen ten  J. an M. erfolgte  am  29. O ktober 1925. 
M. g a b  dem  A gen t J. gegen Q u ittu n g a u f dem  V ersicherungsschein 
einen undatierten  Sch eck a u f eine K red itb a n k  in H ohe der ersten 
Pram ie. In  der N a ch t vom  14. a u f den 15. D ezem ber 1925 brannte 
das H o tel ab. D er Sch eck  w a r zur Z e it des B randes noch n ich t ein- 
gelóst. D ie  bezogene B an k  lehnte bei nachheriger Prasen tation  die 
E in lo su n g m angels D ecku ng ab.

D ie Versicherungsgesellschaft b e ru ft sich  gegeniiber der K lage  
des M. a u f Zahlung der Versicherungssum m e a u f §§ 35, 38 des V ers.- 
V ertr.G es., w onach die erste Pram ie n ach A bschluB  des V ertrages 
sofort zu zahlen ist, und die V ersicherungsgesellschaft von  der Zahlung 
der Ycrsicherungssum m e frei w ird, w enn der V ersicherun gsfall v or 
der Zahlung e in tritt.

D as R eichsgericht ist d ieser A uffassu ng beigetreten, es h a lt die 
K lage  des M. a u f Zahlung der Versicherungssum m e fur unbegrundet. 
D ie A nnahm e eines Schecks zur E rfu llu n g einer G eldschuld ist nur 
ein  Zahlungsversuch. D ie Schuld ist erst erfu llt, w enn der Bezogene 
a u f Vorlage des Schecks zahlt. D ie H in gabe und A nnahm e eines 
vollgedeckten  Schecks kann  allerdings E rfu llu n g sein, w enn der 
G laubiger zu r sofortigen E rhebu n g der Schecksum m e in  die Lage 
v erse tzt ist. H ier sollte  jedoch  der dem  A gen ten  J. gegebene undatierte 
Sch eck  von  diesem  erst n ach  e iniger Z e it v erw ertet w erden. In  der 
Annahm e des undatierten, also n ich t so fort verw ertbaren  Schecks 
lieg t eine Stun d un g b is zu dem  Z eitp u n kt, in dem  sich die E inlosung 
des Schecks ilbersehen laBt. Zu  einer solclien Stun d un g w a r aber 
der lediglich  m it E in kassierun g der P ram ie beau ftragte  V erm ittelungs- 
agen t J. n ich t befugt. D ie A nnahm e des undatierten  Schecks und 
die darin  liegende Stun d un g konnte daher die V ersicherung im  Sinne 
von §§ 35, 38 V ers.V ertr.G es. n ich t in  K r a ft  setzen.

Schadensersatzpflicht w egen Verbreitung von kreditschadigenden 
T atsachen, (Entscheidung des R eichsgerichts, I I . Z iv ilsen at, vom  
27. Sept. 1927 —  I I  87/27.)

D ie Speditionsfirm a F . in  B r. h a tte  am  20. M ai 1925 an Ge- 
schaftsfreunde ein  ais streng v ertrau lich  bezeichnetes R undsclireiben 
gerichtet, in dem  m itgete ilt w ird, daB die G etreidefirm en L . und M . 
in B r. in le tztq r Z e it schw er an G etreide verloren hatten , es sei zw ar 
n ich t alles verloren, im m erhin sei eine gewisse Y o rsich t am  P latze .

D ie Firm en L . und M., von  denen die eine ihre Spedition selbst erledigt, 
behaupten, durch das Rundschreiben der F irm a F . stark  gesch adigt 
w orden zu sein. D er m onatliche U m satz sei im Juli 1925 auf M. 700000. 
gegen fruher M. 1 1/4 M illionen, heruntergegangen. Sie haben, vor- 
behaltlich  w eiterer A nspriiche, die F irm a F . a u f M. 15 000 Schadens- 
ersatz gerichtlich  belangt.

D as R eichsgericht is t den Entscheidungen der V orinstanzen 
beigetreten, w elche die F irm a F . zum  Schadensersatz v eru rteilt 
haben, w eil diese zu Zw ecken des W ettbew erb s uber die Firm en L . 
und M. n ich t erw eislich w ahre T atsach en  v erb re ite t haben, die geeignet 
waren, den K red  i t  der Firm en L . und M . zu schadigen (§ r4 U n l.- 
W ettbew .G es.). Insbesondere erach tet das R eich sgerich t es ais fest- 
gestellt, daB die F irm a F . ihre M itteilungen zu Zw ecken des W e tt
bewerbs gem ach t hat. Sie h at se lb st vorgetragen, daB die eine der 
beiden Firm en L . und M. ihre Spedition se lb st erledige, und daB sie, 
die F irm a F „  kein  Interessc daran  habe, daB der G etreidehandel 
allgem ein dazu iibergehe, seine Spedition  se lb st zu besorgen. D ie 
F irm a F . bezw eckte daher m it ihrem  R undschreiben, den G eschafts- 
betrieb  der F irm en L . und M . zum  N u tzen  ihres eigenen B etriebs 
dergcsta lt zu beeintrachtigen, daB dem V erle tzten  gesch aftliche 
V o rteile  entzogen und dem  M itteilenden selb st zugew endet werden 
sollten , D ie F irm a F. h a t daher beabsich tigt, ihren eigenen G eschafts- 
betrieb, der im  W ettbew erb sverhaltn is zu den Firm en L . und M. 
stan d, zu dereń N ach teil zu fordern. Sie h a t daher zu Zw ecken des 
W ettbew erb s gehan delt.

R egelw idriger G asdruck ist ein M angel des Gases im  Sinne von 
§ §  459 ff- B G B . Die Anspriiche des Gasbeziehers w egen dieses M angels 
verjahren  in sechs M onaten. (§  477 B G B .) (Entscheidung des R eich s
gerichts, V I . Z iv ilsen at, vom  24. Juni 1927 —  V I . 135/27.)

D ie F irm a L . v erlan g t Schadensersatz von dem  sie beliefernden 
G asw erk, w eil dieses ihr das Gas v ie lfac li n ich t m it dem  fiir die A rbeiten  
notigen D ru ck  zu gefu hrt habe.

D as R eich sgerich t w e ist den A n spruch zuruck, w eil er durch 
A b la u f der in  § 477 B G B . vorgesehenen F ris t  von  sechs M onaten ver- 
ja h rt ist. § 477 B G B . u m faB t alle A nspriiche des K au fers a u fW a n d e - 
lung oder M inderung w egen F ehler der v erk au ften  W are die den 
W ert oder die T au glich k e it zu dem  gew óhnlichen oder dem  nach 
dem  V ertrage  vorausgesetzten  G eb rau ch  aufheben oder m indern, 
sowie alle A nspriiche a u f Schadensersatz w egen M angels einer zu- 
gesicherten E igen sch aft. D er E in w an d der F irm a L ., es handele sich 
um  den wechselnden, bald  zu geringen, bald zu starken D ru ck  des 
Gases, also n ich t um  einen M angel in  der B esch affen heit des Gases 
selbst, sondern um  einen F eh ler in der A rt  der L ieferun g, is t un- 
begriindet.

Selb st wenn eine von  der L ieferun g einer m an gelhaften  Sache 
verschiedene p ositive  V ertragsverletzu n g in F rage  kam e, so w urden 
die A nspriiche hieraus n ach  stan diger R echtsprechun g des R eich s
gerichts gem aB § 477 B G B . verjahren . E s han d elt sich jed och  hier 
um  einen M angel des Gases. E in  M angel der Sache ist jede regel- 
w idrige B esch affen heit, die ihre B rau ch b a rk eit oder ihren W ert beein- 
trach tigt, D ie U nregelm aBigkeit des D rucks, u nter dem  das Gas 
geliefert w ird, beru ht n ich t auf der A rt  der Zusam m ensetzung des 
Gases selbst, b e tr ifft n ich t die chem ische B esch affen h eit des G ases, 
sondern seine physikalische, sie beru h t a u f dem  MaBe seiner D ich te  
und A usdeh nu ngskraft. W echselnder, zu  geringer oder zu hoher 
D ru ck  bild et also einen M angel des Gases, d a  dieses der R egel n ach 
n ur bei L ieferun g unter einem  bestim m te G renzen einlialtenden und 
innerhalb derselben gleichm aBigen D ru cke brau clib ar ist. D a  der 
D ru ck, m it dem  das G as dem  A bnehm er zu geleitet w ird  und bei ihm  
aus der L e itu n g tr itt, ein dauerndes V erh altn is b ild et, das n ach  seiner 
A rt  fiir  die B rau ch b a rk eit und W ertsch atzun g des Gases von  B e- 
deu tun g ist, so muB dieser D ru ck  im  R ech tssin n  zur B esch affen heit 
des Gases gehóren. Sofern ein gleichm aB iger D ru ck  von  bestim m ter 
H ohe fiir den im  V ertrage  vorausgesetzten  G ebrauch erforderlich 
ist, so muB ein  unregelm aBiger D ru ck  ais M angel des Gases im  R ech ts- 
sinne angesehen w erden, se lb st w enn der G asdru ck  im  naturw issen- 
sch aftlichen  Sinne n ich t zur B esch affen heit des Gases zu rechnen w are.

U m fang des richterlichen N achpriifungsrechts bei satzungs- 
gemaBen Strafen gegen Vereinsm itglieder. (Entscheidung des R eich s
gerichts, 4. C ivilsen at, vom  22. Sept. 1927 -—- I V  165/27.)

H a u fig  ist in  den Satzungen rechtsfahiger Vereine bestim m t, 
daB die Vereinsorgane gegen M itglieder G eldstrafen  w egen Y erletzu n g 
d er V erein spflich ten  verhangen konnen. D ie V erh an gu n g der Strafe  
bildet, ebenso w ie  der strafw eise A usschluB eines M itgliedes, einen 
A k t  der S elb stverw altu n g des V ereins, dem  sich  die M itglieder durch 
ihren B e itr itt  unterw orfen haben.

D as von  dem  bestraften  M itglied angerufene ordentliche G ericht 
kann die sachliche B erechtigun g der Strafe, w eder n ach  ihrer A n - 
gem essenheit und H ohe noch im  R ahm en  der S atzu n g n ach  dem  
V orliegen  ihrer sonstigen saclilichen Voraussetzungen, n ich t nach- 
priifen. Insbesondere kann das G erich t n icht, w ie bei einer V ertrags- 
strafe  (§ 343), d ie S tra fe  herabsetzen. E in e  richterliche Priifu n g 
ist n ur in der R ich tu n g  zulassig, ob der StrafbeschluB  uberhau pt in 
der S atzu n g seine S tiitze  findet, ob  bei der V erh an gu n g der Strafe  
die das V erfahren  betreffenden S atzun gsvorscliriften  beo bach tet 
sind, ob die S tra fvorsch rift se lb st n ich t etw a  gegen die gu ten  Sitten  
verstóB t oder die B estra fu n g ga n z offen bar unbUlig ist.
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PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

KI, 19 a,

KI. 19 a,

KI. 19 a,

KI. 19 c,

A . B e k a n n t g e m a c h t c  A n m e ld u n g e n .

B ek an n tgem ach t im  P a te n tb la tt N r. 50 vo m  15. D ezem ber 1927.

Gr. 1. R  6 16 9 4 . P aul R em y, B riissel; V e r t r .: D ipl.-Ing. 
D r. H. Fried, P a t.-A n w ., B erlin  S W  61. E in rich tun g gegen 
das W andern  des Gleises unter B ild u n g eines m it den 
Schienen fest verbundenen Schw ellenrostes. 1. V I II .  24. 
B elgien 29. I X . 23 u. 27. V I II .  23.
Gr. 28. L  63 325. M itteldeutsche S tahlw erke A k t.-G es., 
B erlin  W  8, W jlhelm str. 71. Auslegergleisriickm aschine. 
5- V I. 25.
Gr. 28. P  5 4 19 4 . C arl D an. Peddinghaus K om m .-G es., 
A lten yoerd e i. W . A is G leishebebock dienende Schrauben- 
w inde, bei w elchcr ein senkrecliter F iihrun gszylin der auBen 
und innen von je  einem  du rch  die Lastschraube getragenen 
und zu gem einsam em  H ub vereinigten Zylin der um schlossen 
ist. 11. X I I . 26.
Gr. 1. K  101 987. D r.-Ing. O tto  K am m erer, B erlin-Char- 
lo tten bu rg, L yck a llee  12, u. W ilhelm  U lrich A rbcn z, B erlin- 
Zehlendorf-M itte, Sophie-Charlotten-Str. 11. V orrichtung 
zum  B eseitigen von  w agerechten  Schichten in ebenem 
G elande. 11 . X I I .  26.
G r. 8. R  6 6 5 12 . F ran z R aw ie, O snabruck-Schinkel. Prell- 
bockan lage m it seitliclien StoBdreiecken. 23. I. 26.
Gr. 4. W  70 403. T he W estinghouse B rake and S a x b y  
S ign al C om pan y Lim ited , London; V e r tr .: R . G aił, P at.- 
A n w ., H annover. Schienenbrem seinrichtung ftir Eisen- 
bahnen u. dergl. 7. I X . 25. V . S t. A m erika  31. X I I . 24. 
G r. 5. H  109 146. H u sqvarn a V ap enfab riks A ktiebolag, 
H uskvarna, Schw ed.; V e r tr .: M. M intz, P at.-A n w .,
B erlin  S W  11. B rem sschuli fur E isenbahnw agen. 6. X I I . 26. 
Gr. 3. G  70 788. G eneral R a ilw a y  Signal Com pany, 
R ochester, V . S t. A .; V ertr.: D ipl.-Ing. H . H illecke, P a t.-  
A n w alt, B erlin  S W  61. L ich tsign al fiir  Eisenbahnen. 
19. V I I .  27. V . S t. A m erika  25. V I I I .  26.
Gr. 8. G  6 7 8 9 1. G utehoffnungshtitte Oberhausen A . G-, 
Oberhausen, R h ld . D rehstuhl fiir Zungen von  StraBenbalin- 
w eichen. -2. V I I I .  26.
Gr. 8. V  22 202. V ereinigte Stahlw erke A k t.-G es., Ruhrort- 
M eiderich, D uisburg-M eiderich. E in b au  von  W eichenstell- 
vorrich tungen  ftir StraBenbahngleise. 24. II . 27.
Gr. 17. N  27 472. E d gar N aber, Thal-H eiligenstein  i. Thtir. 
V om  W ageninnern aus zu bedienende W eichenstellvor- 
richtung. 28. V I . 27.
Gr. 38. G  67 939. G eneral R a ilw a y  Signal Co., N ew  Y o rk , 
V . St. A . ; V e r t r .: P a t.-A n w a lte  E . H erse, Kassel-W ilhelm s- 
hóhe, u. D ipl.-Ing. H . H illecke, B erlin  SW  61. Eisenbahn- 
signaleinrichtung m it elektrischen Signallam pen. 9. V I II .  26. 
Gr. 45. N  26 507. K u rt N agel, E ldena i.P o m m . Scherenfern- 
rohr m it Scheinw erfer z.B ahn kórper-U berw achu n g. 26. X . 26. 
Gr. 4. B  124 649. E rhard B rand, S tettin , B ugenhagenstr. 6. 
G crustbock fur schwebende Geriiste. 23. III . 26.
Gr. 6. G  68 217. G yrorector G. m. b. H ., B erlin  S W  68, 
A lexan drin enstr. 11. V orrich tun g zum  A nzeigen  der w ahren 
L otrich tu ng. 15. I X . 26.
Gr. 8. Z 16 347. F a . Carl ZeiB, Jena. V orrichtun g zum 
A ufzeichnen von  Querprofilen. 30. I X . 26.
Gr. 9. H  108 3 11 . D r. Reinhard H ugershoff, Dresden, W ein- 
bergstr. 34. D oppelokular fur R aum bildm eBgerate. 5. X . 26. 
Gr. 2. K  100 765. H erm ann K ram er, Neuenkirchen, Kreis 
Melle, H annover. V orrich tun g zum  E m ten  von  W asser- 
pflanzen m ittels einer am  B u g eines W asserfahrzeuges an- 
gebrachten  M ahvorrichtung. 13. I X . 26.
Gr. 3. H  103 845. Seeschiffahrtsgesellschaft „N ep tu n "  
m. b. H ., H am burg 5, Gr. AUee 1. Zylindrischer, biegsam er, 
hohler D ruckkorper fiir T iefsee-T auchgerate. 10. X . 25. 
Gr. 8. G  68 728. D r.-In g. e. h. V ik to r G raf, M unchen, Stad t- 
lo lm erStr.8 . Z eiclienlinealm .durchsichtigerA uflage. 22.X I . 26. 
Gr. 7. Sch 81 213. Leonhard Schm id sen., Leonhard 
Schm id jun. u. F ran z Schm id, A ugsburg, S tad tjagerstr. 23/O. 
V orrich tun g zum  M ischen von  B aum aterialien , insbesondere 
B eton . 27. X I I .  26.

KI.

KI.

KI.

KI.

KI.

KI

KI

KI.

KI.

KI.

KI.

KI.

KI.

KI.

20 g, 

20 h,

20 h, 

20 i,

20 i,

. 20 i,

. 20 i, 

20 i,

20 i, 

37 e, 

42 c,

42 c, 

42 c, 

65 a1,

KI. 65 b=

KI.

KI.

70 e,

80 a,

KI. 80 b, Gr. 3. M 89485. E rn est M erten, A ix , Bouches-du-R hone, 
F ran k reich ; V e r tr .: M ax Mossig, P a t.-A n w ., B erlin  SW  29. 
V erfahren  zur H erstellung von hochtonerdehaltigem  Zem ent. 
30. IV . 25.

KI. 81 e, Gr. 126. L  67 134. L u beck er M aschinenbau-G esellschaft, 
L u beck. Verfahren zum  A ufsch utten  vb n  H alden. 1. X I . 26. 

KI. 85 e, Gr. 8. I< 97 493. H erm ann K och , H edw ig K och , geb. K och, 
H erbert K och , O snabriick, A m  L eden hof 3. StutzenanschluB  
von  G eruchverschliissen in R ohrm uffen  m ittels Teerstriclc 
und BleiverschluB. 21. I . 26.

B . E r t e i l t e  P a t e n t e .

B ek an n tgem ach t im P a te n tb la tt N r. 50 vom  15. D ezem ber 1927.

K I. 5 a,

KI. 5 b,

K I. 20 g, 

K I. 20 i,

KI. 20 i, 

KI. 20 i, 

KI. 20 i,

KI. 20 i, 

KI. 20 i,

K I. 35 a,

KI. 37 a,

KI.' 37 b, 

K I. 37 c,

KI. 37 c,

KI. 81 e, 

KI. 81 e,

Gr. 14. 454 304. Edm ond Lacham p, W ien, u. E d ou ard  Perret, 
G enf; V e r tr .: D ip l.-Ing. J. T enenbaum  u. D ipl.-Ing.
Dr. H einrich  H eim ann, P a t.-A n w a lte , B erlin  S W  68. T ief- 
bohrvorrichtung m it hydraulischem  A n triebsm otor, z. B . 
T urbinę, im  B ohrloch. 4. I I .  26. L  65 018.
Gr. 41. 454 316. A T G  A llgem eine T ransp ortan lagen-
G esellschaft m. b. II., L eip zig  W  32. V erlahren  und E in 
richtung zur G ew innung von  nutzbaren  M ineralien und 
G esteinen im  T ageb au , beispielsweise B raun koh le o. dgl. 
bei geneigten L agerstatten , 23. V I. 26. A  48 108.
Gr. 1. 454 354. M artin  Eichelgrtin  & Co., F ra n k fu rt a. M., 
A uflaufzun ge fiir K letterdrehscheiben. 19. II . 26. E  33 741. 
Gr. 3. 454 371. S tates Lee L e b b y , Corning, Steuben,
V . St. A .;  V e r tr .: H . N ahler, D ip l.-In g . F . Seem ann, D ipl.- 
Ing. E . V orw erk, P a t.-A n w a lte , B erlin  S W  11. V orrich tu n g 
zum  E in stellen  der L ich tąu elle  bei L am pen m it Sch ein 
w erfer. 14. V I I I .  24. I , 60956.
Gr. 5. 454 261. W alter W etzel, B erlin-C harlotten burg,
Spreestr. 56. A ufschneidbare U m stellvorrich tun g ftir 
StraBenbahnw eichen. 8. V I . 26. W  72 786.
Gr. 6. 454 173. F . P aul W einitschke G. m. b. H ., Berlin- 
Lich tenberg. FahrstraBenfestlegesperre m it Schltissel- 
auflosung. 24. V I . 27. W  76 353.
Gr. 11. 454 372. H ein, Lehm ann & Co., A ct.-G es., Eisen- 
konstruktionen, B riicken - &  Signalbau, B erlin-R einicken- 
dorf, F lotten str. 23. S ch altun g elektrischer, m it D rehstrom  
betriebener W eichenantriebe. 17. V I II .  26. H  10 770 2. 
Gr. 33. 454 373. E isenbah n sign al-B au an stalten  M ax  Jtidel, 
Stahm er, B ruchsal A k t.-G es., B raunschw eig. V orrichtun g 
zur A uslósung von  W arnvorrichtungen auf dem  falirenden 
Zug von  der Strecke aus, m it A b h an gig k eit von  der Zug- 
geschw indigkeit. 7. II. 26. D  49 792.
Gr. 33. 454 324. Knorr-B rem se A k t.-G es., B erlin-Lichten - 
berg. Selb sttatigw irken deZ u gsich erun gsein rich tun g. 6. I I . 26. 
K  97 734-
Gr. 4. 454 391. Sim on B au m  u. F erdinand Tischer, K ra y . 
B au au fzu g. 1. X . 25. B  121 966.
Gr. 5. 454 2 11. A n ton  V o gt, M unchen, B luten bu rgstr. 100. 
V erfahren  zur H erstellung von  eisenbew ehrten Stam pf- 
m auern in  einzelnen S ch ich ten; Zus. z. P a t. 453 139. 
9. IV . 26. V  21 181.
Gr. 3. 454 286. F ritz  N itzsche, K arlsruhe, E isenlohrstr. 16. 
E isenbeton -B od en platte  fiir Eisenbeton-M astfiiBe. 4. V I .  24. 
N  23 275.
Gr. 1. 454388. T heodor R an ff, W ehrhahn 19, u. Jean 
H ackenbroich, O ststr. 6e, D usseldorf. Ebene D achdeckung 
aus einzelnen, sich zwischen H olzsparren frei spannenden, 
a llseitig ineinandergreifenden P latten . 4. II . 25. R  63 349. 
G r. 5. 4 5438 7. Charles V ald em ar H ansen, K open h agen ; 
V e r tr .: G. Loubier, E . H arm sen, E . M eiBner, P a t.-A n w a lte , 
B erlin  S W  61. M etal Id ach p latte  m it kn ieartig  abgebogener 
U n terkan te. 2. II. 24. H  95 942. D an em ark 3. II . 23. 
Gr. 126. 454202. W illy  G enz, M agdeburg, P etersberg 2. 
V orrich tu n g zum  F ord em  und A bsetzen  groBer Erdm assen.
14. X I I .  24. G  62 994.
Gr. 128. 454 201. M itteldeutsche S tah lw erke A k t.-G es.,
B erlin  W  8, W ilhelm str. 71. K ip p rau m er m it Pflugscharen.
15. V I I . 23. L  58 311.

BUCHERBESPRECHUNGEN.

D e r  B a u r a t g e b e r ,  H andbuch fur das gesam te B augew erbe und 
seine G renzgebiete. A ch te  v o llstan d ig  neu bearbeitete  und wesent- 
lich  erw eiterte N eu au flage von Junk, „W ien er B au ra tge b e r". H er- 
ausgegeben u n ter M itw irkun g hervorragender F ach leu te  aus der 
P rax is von  Ing. Leopold H e r z k a ,  W ien. M it zahlreichen T abellen  
und 752 A b b . im  T e x t. V erlag  von  Julius Springer. W ien 1927. 
Preis geb. R M  38,50.

S eit seinem  ersten Erscheinen im  Jahre 1879 is t der „W ien er 
B au ra tg e b e r"  in der ehem aligen M onarchie zu einem  unentbehrlichen 
H an d bu ch  und N achsch lagsw erk  fiir das B augew erbe geworden. Um

dem  W erke, dessen le tzte  (7.) A u flage  zu B eginn  des W eltkrieges er- 
schienen ist, seine bisherige V erb reitu n g zu w ahren, is t seine voll- 
standige N eu bearbeitu ng zw ingendes E rfordernis gew orden. E s w ar 
einerseits notw endig, von  festen Preisangaben tu n lich st abzugehen 
und an dereń S te lle  Preiszergliederungen nach Lohn  und M aterial- 
aufw and treten  zu lassen, um  K alkulationsgrun dlagen  von allgem einer 
A n w endun gsm oglichkeit zu schaffen, andererseits erforderten um- 
w alzende F ortsch ritte  im  le tzten  D ezennium  auf v ielen  G ebieten des 
B auw esens, insbesondere neuzeitliche B auw eisen, neuartige B au stoffe  
und neue B aum aschinen, entsprechende B eriicksich tigu n g du rch  Um -
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arbeitung der einzelnen K a p ite l dieses H andbuches und H in zufiigun g 
neuer A bsch n itte.

H o fra t Ing. I i e r z k a ,  b ekan n t du rch  zahlreiche A rbeiten  auf 
theoretischen und praktischen G ebieten  des B auw esens, besonders 
durch sein, fiir  d ie E rkenntnis der Schw indspannungen grundlegendes 
W erk, h a t diese schw ierige A ufgabe m it seinen M itarbeitern  in  der 
nunm ehr vorliegenden achten  N euauflage m it tie fer G riin dlichkeit in 
um fassender W eise gelóst.

D urch  H e rzk a ’s w issenschaftliche B eh an dlu n g der ganzen M aterie 
und durch die N euaufnahm e w ich tige r G ebiete des Bauingenieunvesens, 
w ird das W erk  w e it aus seinem  bislierigen R ahm en hervorgehoben 
und b ie te t auch dem  Ingenieur in  thcoretischer und p raktisch er B e- 
ziehung ein H ilfsbuch  von  hohem  Wrerte.

Im  allgem einen ist die E in teilu n g  des Stoffes dem  alten B au rat- 
geber angepaCt. Um  die U bersichtlichlceit zu fórdern und den V er- 
gleich  von  K alk u latio n sd aten  zu erleichtern, w urde w eitestgehen d die 
tabellarische D arstellu n g eingefiihrt. N eu aufgenom m en sind zu B eginn 
des B u ch es eine so rg fa ltig  ausgew ahlte Zusam m enfassung der w ichtig- 
sten  fiir  die P rojektieru n g von B auw erken notw endigen m athem atischen 
und statischen G rundlagen und die einschlagigen B erechnungs- und 
Baunorm en des ósterr. N orm enausschusses fiir Industrie und G ewerbe.

Besondere B ea ch tu n g  verd ien t das K a p ite l B eton - und Eisen- 
betonarbeiten, das in den friiheren A uflagen  noch n ich t entsprechend 
beh an delt w urde. A uB er k on stru ktiven  D etails  und Preiszergliede- 
rungen e n th a lt dieser A b sch n itt w ertvo lle  D aten  iiber zweckm aBige 
B eton zusam m ensctzu ng a u f Grund der neuesten Forschungsergebnisse 
iiber B eton sp ritzverfah ren , PreB beton  und R iitte lb eto n  und w eiters 
iiber B eto n sch u tzm itte l und B eton m órtelzu satze. E in e  tibersichtliche 
Zusam m enfassung neu zeitlicher B etonpfahlgriindungen b ie tet eine 
begrtifienswerte E rgan zu n g dieses A bsch n ittes.

H ervorzuheben ist die A u sgesta ltu n g des K a p ite ls  StraBenbau 
du rch  A ngaben tiber ncuzeitlićhe StraBenherstellungen.

D er A b sch n itt E lek tro tech n ik  w urde du rch  D arstellu n g der w ich- 
tigsten  theoretischen G rundlagen und durch D aten  fiir  die P lan un g 
von  K ra ft-  und L iclitan lagen  zcitgem aB erw eitert.

E in e w ertvo lle  B ereicherung b ie tet der neu aufgenom m ene A b 
sch n itt W asserkraftanlagen, in dem  in klarer, ku rz gefaB ter D ar

stellun g das W ich tigste  iiber die Projektieru ng, R en tabilita tsberech - 
nung und B au kosten  solcher A n lagen  und dereń m aschinellen Aus- 
riistu ng gesagt ist. A u c h  der A b sch n itt G aragen und T an kan lagen  
b ie tet in vorziig lich er B earb eitu n g w ertvo lle  G rundlagen fiir P ro je k 
tieru n g und K alk u latio n .

V on  groBer W ich tig k e it fiir das B augew erbe is t der A b sch n itt 
G rundziige zeitgem aBer L iegenschaftsbew ertungen, der von  einem  
hervorragenden F achm an n  bearbeitet, den in der N ach k riegszeit voll- 
stan dig geanderten V oraussetzun gen  fiir d ie S ch atzu n g solcher W erte 
vollkom m en R echn un g trag t.

E rg a n zt w ird das W erk  durch kurze A bsch n itte. die dem  
Siedlungswesen und sozialen G esetzen gew idm et sind, und einer tabella- 
rischen Zusam m enstellung der einschlagigen ósterreichischen G esetze.

Ohne die B ed eu tu ng des W erkes schm alern zu w ollen, m óchten 
w ir fiir die nachste A u flage , die bei dem  lebh aften  Interesse, das der 
vorliegenden U m arbeitung entgegengebrach t w ird, bald  zu erw arten 
ist, folgende A nregung g e b e n :

F iir den B auingen ieur w are es w ertvo ll, wenn der A b sch n itt 
Erdarbeiten  in einem  getrennten K a p ite l ausfiihrlicher beh an delt 
w iirde, u nter E in beziehun g von  Sprengarbeiten, insbesondere im 
Stollenbetriebe, sowie den zugehórigen B au installation en.

D esgleichen w are eine E rw eiteru ng des A bsch n ittes Baum aschinen 
zu begriiBen, wogegen, um an R aum  zu sparen, die A n gaben  tiber W erk- 
zeuge eine E inschrankung erfahren kónnen. E in zeln e Preisanalysen 
kónnten m it B en utzun g vorliegender E rfahrun gsdaten  noch ver- 
fein ert werden.

Besondere A nerkennung gebiih rt der vorziiglichen A u sstattu n g 
des W erkes, insbesondere der deutlichen W iedergabe der T ex ta b b il- 
dungen.

H erzka h a t du rch  die oben dargelegte B eh an dlu n g des S toffes 
ein  W erk  geschaffen, dessen B ed eu tu ng sich n ich t nur auf ósterreichische 
V erhaltnisse beschrankt, sondern G rundlagen allgem einer A nw en- 
du n gsm óglich keit bietet.

E s ist daher zu hoffen, daB dieses B u ch  n ich t n ur in  O sterreich, 
sondern auch in den N achfolgestaaten  und iiber diese hinaus auch  in 
D eutschland und in  der Schw eiz die ihm  gebiihrende V erb reitu n g 
find et. D r.-In g. V . M a u t n e r ,  W ien.

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR BAUINGENIEURWESEN.
Geschaftstelle: B E R L I N  N W 7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

Fernsprecher: Zentrum  15207. —  P ostsch eck k o n to: B erlin  Nr. 100329.

D e n k e n  Sie b i t t e  d a r a n ,  j e t z t  d en  M i t g l i e d b e i t r a g  f i i r  1 9 2 8  e i n z u z a h l e n !

Bitte beachten!
D ie M itglieder werden gebeten, bei der B eitragzah lu n g beachten 

zu w ollen, daB der M itglied beitrag fiir 1928 durch B eschluB  der ordent- 
lichen M itglicderversam m lung der D eutschen G esellschaft fiir  B au- 
ingenieurwesen am  28. M ai 1927 in M annheim  a u f M, 10,—  festgesetzt 
w orden ist. F iir M itglieder, die gle ichzeitig  dem  V erein  deutscher 
Ingenieure angehóren, b etrag t der B eitrag  M. 7,50 und fiir Junioren 
M . 4,— . W ir b itten, fiir Zahlungen das Postscheckkonto Berlin 
N r. 100 329 der D eutschen G esellschaft fiir  B auingenieurw esen, B erlin  
N W  7, Ingenieurhaus, zu' benutzen  uńd auf dem  Z ahlkarten abschn itt 
auch die M itgliednum m er angeben zu w ollen, d am it Irrtiim er ausge- 
schlossen werden.

Der Literaturnachweis der D. G. f. B.
D urch  die verschiedenen H inweise an  dieser Stelle sind schon 

viele  M itglieder der D . G . f . B . d arau f aufm erksam  geworden, daB 
ihnen du rch  die G eschaftstelle  Veróffentlichungen iiber bestim m te 
Fragen des Bauingenieurwesen^ kostenlos nachgew iesen w erden. 
In  den drei Jahren, in  denen der L iteraturnach w eis besteht, is t  er 
stan d ig  m ehr in A n spruch genom m en worden. Im  Jahre 1925 w urde 
auf 18, im  Jahre 1926 auf 55 und im  Jahre 1927 a u f 91 A nfragen 
schriftliche A u sk u n ft erte ilt.

In den m eisten F allen  ge lin gt es, den F ra gestellem  eine be- 
friedigende A u sk u n ft zu geben. B e i den allgem ein  gelialtenen Fragen 
is t die Z ah l der nachw eisbaren Y eróffen tlich un gen  m eistens sogar so 
groB, daB sie dem  anfragenden M itgliede n ich t alle m itgete ilt werden 
kónnen. D erartige Zusam m enstellungen sind fiir d ie G eschaftstelle 
zu zeitrau bend ; daher werden d ie  M itglieder gebeten, ihren A n fragen  
einen engeren R ahm en zu geben. In  der Z eitsch rift „D er. B au in gen i
eur'' 1927, H e ft 22, S. 412, 2. S p alte  is t schon iiber die G esichtspunkte 
b erich tet w orden, n ach  denen die Q uellenhinw eise der einzelnen 
Veróffentlichungen, die zugleich  in  der F orm  ku rzer R eferate  den 
In h a lt der A u fsatze  andeuten, in die K a rte i eingeordnet werden. In 
F allen , w o es n ich t m oglich ist, an  H and der K a rte i d ie gesuchten 
Veróffentlichungen nachzuw eisen, h a t sich die G eschaftstelle  in der 
R egel bem iiht, anderw eitig A u sk u n ft zu erhalten. H a u fig  werden wahr- 
scheinlich Y eróffen tlich un gen  n ich t vorlianden sein oder w enigstens 
im  L au fe  der le tzten  drei Jahre, in  denen die K a rte i ge fu h rt w ird, 
n ich t erschienen sein. E s  soli k iin ftig  der V ersuch gem ach t werden, 
fur A n fragen, fiir d ie an H and der K a rte i kein  geeigneter A u fsa tz  
nachgew iesen werden konnte, du rch  B ekann tm achu n g an dieser

S telle  aus dem  M itgliederkreise der D . G. f. B . die geeigneten Y e r
óffentlichungen in  B iichern  oder Zeitsch riften  zu erfahren. F eh lt 
ta tsach lich  bisher die literarische B eh an dlu n g einer w ichtigen  F rage, 
so w ird w ahrschein lich  hierdurch die F ach w elt angeregt w erden, die 
vorhandene L iicke auszufiillen.

Im  L au fe  des Jahres 1927 lagen verschieden tlich  A n fragen  vor, 
bei dereń B ean tw ortu n g die G eschaftstelle  n ich t d ie G ew iBheit hatte, 
daB d ie ' von  ihr gegebenen A u skiin fte  die von  den F ragestellem  ge- 
w iinschten w aren. N achstehend w erden solche A n fragen  w iedergegeb en :

E i n f a c h e  N a h e r u n g s - B e r e c h n u n g s f o r m e l n  fiir im  E rd- 
boden liegende H ohlku gelbehalter und ahnliche w irtsch aftlich e  Form en 
in  S tam pf- und E isenbeton  fu r  W asserversorgungen.

U f e r m a u e r n  in  S t i i t z l i n i e n f o r m ;  derartige M auern sollen 
ais Wandę fiir Schiffsschleusen bei der R egu lierun g der O der ober
halb B reslau vo r dem  K riege  angew an dt w orden sein.

B e r e c h n u n g  v o n  F e n s t e r -  u n d  T i i r s t i i r z e n .  E in e  V er- 
óffen tlichun g dariiber soli in  den letzten  Jahren in einer der w ichtigen  
Zeitsch riften  des B auingenieurw esens erschienen sein.

V e r e i n f a c h t e  B erechnungsm ethoden fiir V ierendeeltrager.
S t r a B e n b r u c k e n  m it v ierse itig  aufgelagerter, kreuzw eise be- 

w ehrter F ah rb ah n p latte  und versteifen den  R an d tragern . W irku n g 
d er E in zellasten  (D am pfw alze), L a n g s -  u n d  V e r d r e h u n g s s p a n -  
n u n g e n  d e r  R a n d t r a g e r  bei V ollbelastu n g der B rucke.

P i l z d e c k e n  u n t e r  E i s e n b a h n g l e i s e n .
U nsere M itglieder w erden gebeten, der G esch aftstelle  ihnen 

bekann te Y eróffen tlich un gen  m itzuteilen . E s  is t  d arau f zu achten, 
daB bei den A n fragen  auf einem  bestim m ten T e il d ie B eton un g liegt. 
D er G eschaftstelle sind z. B . iiber V ieren deeltrager eine gan ze Reihe 
von  Y eróffen tlich un gen  bek an n t; sie verm ag aber n ich t dariiber zu 
entscheiden, ob die darin  behandelten  B erechnungsm ethoden ta t
sachlich  die gesuchten einfachen V erfahren  darstellen.

D ie M itglieder w erden nochm als d arau f hingewiesen, daB die 
L ite ratu rau sk u n ft kostenlos gegeben w ird ; entsprechende A nfragen  
sind u n t e r  B e i f t i g u n g  d e s  R i i c k p o r t o s  an  die G eschaftstelle 
der D . G. f. B ., B erlin  N \Y  7, Ingenieurhaus, zu richten.

Jahrbuch 1927 der D. G. f. B.
In  der le tzten  Z e it gelangten  wegen des Jahrbuches 1927 der

D . G. f. B . sehr v iele  A n fragen  aus dem  M itgliederkreise an die G e
sch aftstelle. D ies is t e in  Zeichen dafiir, w elches InteTesse dem  Jah r
bu ch  v o n  den M itgliedern  entgegengebrach t w ird. D as B u ch  is t schon 
ziem lich  dru ck fertig  und w ird  in drei W ochen zum  Y ersan d kom m en.
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