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DER KORROSIONSSCHUTZ ALS BAUPROBLEM.

Von Dipl.-Ing. Hans Ilebberling, Miinchen.

V o r b e m e r k u n g :  Dieses Them a ist iu  der gegenwartigen Z eit
schrift bereits w iederliolt behandelt worden, zu letzt in Nr. 7. d. lfd. 
jah rgan gs von Dr. B . S c h e i f e l e ,  der iiber die diesjahrige H auptver- 
samm lung des Reichsausschusses fiir M etallschutz zusammenfassend 
berichtete. D ie Ausfiihrungen dieses A utors sollen im folgenden nach 
der a n s t r i c h t e c h n i s c h e n  Seite hin unter Zugrundelcgung der 
neuesten Forschungsergebnisse erganzt werden.

O b e r s i c h t .  D ie Lebensdauer ais W ertm esser der R ostschutz- 
farben. W irtsch aftlichkeit der B leifarben. D ie Bleim ennige und 
ihre U nterarten. K ann m an B leifarben verm ischen und verschneiden ? 
Bitum inose A nstreichstoffe. Funktionelles Zusam m enwirken der 
Bleifarben.

U n te r  a llen  M eth o d e n  d e r  K o rro sio n sb e k a m p fu n g  lia t  der 
F arb e n an strich  d ie  gróB te  p ra k tis c h e  B e d e u tu n g  e rla n g t, w eil 
er n ic h t zu v ie l k o s te t  u n d  sein em  T ra g e r  in  d en  m eisten  F a lle n  
das A u sseh en  g ib t, d as m an  ih m  geb en  w ill. B e z iig lic h  d er A u s - 
w ahl d e r b e stg e e ig n eten  A n str ic h sto ffe  u nd deren  z w e ck m a B ig ste r 
H a n d h a b u n g  geh en  je d o ch  d ie  A n sic h te n  d er m a flg eb lich en  F a c h - 
leute n och  seh r a u se in a n d er u n d  dem gem &B fe h lt  es a u c li n ic h t an 
bed au erlich en  M iB griffen , zu m a l die ge sp a n n te  W irts c h a fts la g e  
im m er w ie d e r zu fa lsch  a n g e b ra ch te n  S p arsam k eitsm aB n a h m en  
AnlaB  g ib t. A u s  d en  b e k a n n te n , o f t  e ró rte rte n  G riin d en  v e rd ie n t 
der S c h u tz  der- fre iste h en d e n  b e w e g lich e n  o d e r  sta rre n  E isen - 
k o n stru k tio n e n  b eso n d ere  A u fm e rk s a m k e it . D ie  R e ich sb a h n , 
die fiih re n d e n  B riick e n b a u firm e n , d ie  groB en  R eed ere ien , 
W erfte n  u n d  S ch iffa h rts lin ie n  ste h e n  g e g e n w a rtig  a u f dem  S ta n d - 
p u n kt, daB B l e i m e n n i g e  u n d  B l e i w e i B  b e i r ic h tig e r  A n w e n 
dung d as e in z ig  zu v e rla ss ig e  S ch u tz k le id  f iir  a ll d ie  u n g eza h lten , 
z. T . u n e rsetz lich e n  E is e n o b je k te  sind . D e m gem aB  w erd en  die 
offen tlich en  A u se in a n d e rsetzu n g e n  iib e r B le ifa rb e n  z. Z . m it 
w en iger p o lem isch e r S ch arfe , d a fiir  a b e r  m eh r G riin d lic h k e it 
ge fiih rt a is  ehedem . D a  a b e r  d ie  a n g eb lich en  E rsa tz fa rb e n , E isen - 
o x y d , E ise n g lim m e r, A lu m in iu m p ra p a ra te  u sw ., in  im m er za h l- 
reicheren  V a r ia n te n  a u f  d em  M ariet ersch ein en , so sc h ein t es 
a n g eb rach t, d a ra u f liin zu w eisen , daB  k e in es d ieser P r o d u k te  den 
klassisclien  S ch u tzw re rt  d e r  B le ifa rb e n  e rre ich t, m ogen  sie  au ch  
billiger, w e n ig e r ó d e r g a r  n ic h t g if t ig  sein  o d e r so n stige  T e il-  
vo rziige  au fw eisen .

W ah rsc h e in lic h  w u rd en  w e it  m eh r In teresse n te n  a is  b ish e r 
zu den B le ifa rb e n  greifen , h a tte n  sie e in e  Jdare Y o rste llu n g  d a v o n , 
in w elch em  Y e rh a ltn is , r ic h tig e r  g e sa g t M iB v e rh a ltn is  b e i einem  
A n stricli M a te r ia lk o ste n  u n d  A rb e its ló h n e  zu ein a n d er steh en . 
N ach d em  die le tz te re n  fa s t  d as D re ifa c h e  d e r  g e s a m t e n  M a- 
teria lsp esen  b e tra g en , k a n n  v o n  e in er n en n en sw erten  E rsp a rn is  
am M a ter ia ł k a u m  m eh r d ie  R e d e  sein . D e m n a c h  k a n n  m an  sagen , 
daB n ich t ih r  K ilo p re is , so n d ern  ih re  L e b e n s d a u e r  d e r w irk - 
liche W ertm e sse r  f iir  eine R o s ts c h u tz fa r b e  is t. Zu  d er u nb e- 
stritten en  T a ts a c h e , daB  sich  d ie  B le ifa rb e n  gen erell a is  d ie  lan g- 
lebigsten  R o stsc h u tz fa rb e n  erw eisen , g e se llt  sich  je d o c h  e in  and e- 
res, w ir tsc h a ftlic h  n ich t m in d e r w ic h tig e s  M om en t, d a s  le id er 
noch n ich t d ie  g e b iih re n d e  a llse itig e  B e a c h tu n g  g e fu n d e n  h a t:  
Es is t  n a m lich  n ic h t r ic h tig , daB m a n  ein  E is e n o b je k t  b is  ,,a u f 
die H a u t"  en tb ló B en , d. h . d ie  B le im en n ig e g ru n d ie ru n g  sp u rlos 
h eru n terk ra tzen  m u li, so b a ld  d er D e ck a n s tr ich  s c h a d h a ft  g e 
worden is t. U n te r  e in er zw ei- b is  d re im alig en  B leiw eiB d e ck - 
schicht e rw e ist sich  d ie  B le im en n ig e g ru n d ie ru n g  a is  so  za h leb ig , 
daB m an  sie u. U . ein  J a h rze h n t u n d  la n g e r n ic h t zu  e m e u e rn  
brau ch t, w e n n  n u r  d e r D e c k a n s tr ic h  in zw isch en  re c h tz e it ig  
und tech n isch  e in w an d fre i e rn eu e rt w u rd e . E in  b eson d ers in stru k - 
tives B eisp ie l b e r ic h te t  d e r b e k a n n te  B le ifa rb e n fa ch m a n n  D r. 
Z im m e r  in sein em  b e a ch te n s w e rte n  W e rk e  „B le iw e iB  u n d  a n d ere  
B le ifarb e n " (D resden  1926, S . 55): D ie  im  J a h re  1858 e rb a u te

a lte  E is e n b a h n -R h e in b r iick e  b e i K o ln  d ie n te  d em  V e rk e h r  b is 
zu m  J a h re  1910 , a lso  52 Ja h re . W a h re n d  d ieser Z e it  w a r sie n u r 
e in m al m it  B le im en n ig e  g ru n d ie rt u n d  fiin fm a l m it B leiw eiB  ge- 
strich e n  w o rd en . A u c h  n a ch  dem  A b b ru c h  d e r  B r iic k e  'w a re n  
a b g e tra g e n e  T e ile  d a v o n  n o ch  so g u t  erh a lten , daB  sie  v o n  e in er 
n o rd d e u tsch e n  W e r ft  a is  K r a n tr a g e r  w ie d e r v e r w c n d e t w e rd en  
k o n n ten . O b  m a n  dieses B eisp ie l v era llg em ein e rn  d a rf, m a g  d a- 
h in g e s te llt  b le ib en . D o c h  w ird  m an  sch w erlich  sa gen  k on n en , 
daB „u n g e w o h n lic h  g iin stig e  U m s ta n d e "  diesen  lo k a le n  E r fo lg  
h e rb e ig e fiih rt h ab en , n ach d em  d e ra rtig e  E is e n b a h n b riic k e n  der 
sta n d ig en  E in w irk u n g  des W a sse rd a m p fe s u n d  d er K o h le n g a se  
a u s g e se tz t sin d  u n d  iib erd ies e in e  s ta r k ę  m ech an isch e  B e a n - 
sp ru ch u n g  a u sz u h a lte n  h a b en .

D ie  B e d e n k e n  gegen  d ie  A n w e n d u n g  d e r  B le im en n ig e  
sch ein on  d em g em afl zu m in d e st n ach  d er w ir tsc h a ftlic h e n  S e ite  
hin  s ta r k  u b e rtrieb en . D a z u  k o m m t, daB m an  an  E ise n k o n stru k - 
tio n en , d ie  sp a te rh in  e in b e to n ie rt w e rd en  so llen  o d e r d ie  n u r  v o r- 
iib erg eh en d  im  F re ie n  steh en , m ir d ie jen ig en  T e ile  a n zu stre ich e n  
b ra u ch t, d ie  e in er b eson d ers s ta rk e n  B e a n sp ru ch u n g  d u rch  D ru ck , 
Z u g  u sw . u n terw o rfe n  sind . H ie r  sei a n  eine in te re ssa n te  V e r- 
ó ffe n tlic h u n g  a u s d em  F o rsc h u n g sla b o ra to r iu m  der I . G . F a rb e n - 
in d u str ie  erin n ert, d e rzu fo lg e  sich  der R o s t  a m  le ich te ste n  an  
E is e n k a n te n  o d e r so lch en  S te lle n  fe s ts e tz t, d ie  du rch  R itzrtn g  
o d e r F e ilu n g  v e r le tz t  w u rd en , so daB  sich  „ R o s tk e im e "  w ie  S alze, 
A sch e , R u B  u sw . d a rin  e in n isten  k ó n n e n 1. D iese  E r fa h ru n g e n  
v e r w c r te t  z. Z . d ie  R eich sb a h n , in d em  sie d ie  V e rn ie tu n g e n , V e r-  
sch ra u b u n g e n  u sw . v o n  F e rn le itu n g sm a ste n , d eren  D e ck a n s tr ich  
so n st g u t  e rh a lte n  ist, n a c h tra g lich  m it  M en n ige  iib e rstreich e n  
la B t. A lle rd in g s  m uB h ier e rw a h n t w e rd en , daB  d e ra rtig e  p ro vi- 
so risch e  M en n ige an strich e  in  d er R e g e l n ic h t seh r la n g le b ig  sin d . 
W a h re n d  sich  d a s B le iw eiB  im  D e c k a n s tr ic h  a is  lic h t-  u n d  w e tte r-  
b e sta n d ig  erw eiśt, v e r lie r t  d ie  M en n ig e  sch on  se h r b a ld  ih r  ro tes 
K le id , sie  w ird  m iB farb en  u n d  fah l. D ie se  V e riin d e ru n g  des F a r b -  
to n s  is t  der s in n fa llig e  A u s d r u c k  d a fiir , daB d ie  M en n ige  ih rer 
S u b s ta n z  n a ch  ze rs e tz t  w o rd en  is t2. B le iw eiB  u n d  B le im en n ig e  
ste h e n  also  in  e in em  fu n k tio n e lle n  A b h a n g ig k e its v e r h a ltn is  z u 
ein a n d er. M an  so llte  d a h e r  d iese  b eid en  w ic h tig e n  P ig m e n te  a is  
eine zu sa m m en geh ó rige  K la s s e  v o n  R o stsc h u tz fa rb e n  b e tra c h te n  
u n d  d a s eine n ic h t  oh n e  d a s a n d ere  v erw en d en .

D ie  B le im e n n ig e  k o m m t g e g e n w a r tig  in  v ie r  v ersch ied en en  
S o rten , a is  d isperse, h o c lip ro z e n tig e  (d. h . n ich t e in d ick en d e), 
O ran ge- u n d  H a n d elsm e n n ig e  a u f den  M a rk t. D iese  U n te ra rte n  
d e r  M en n ige  u n tersch e id e n  s ich  d u rc h  A u sseh en , K o rn b e sc h a ffe n - 
h e it , H e rste llu n g s v e rfa h re n  u n d  P re is  vo n ein a n d er. D ie  A u f
fassu n g , daB  d e r  d isp ersen  M en n ige  ein h ó h erer S c h u tz w e r t  zu- 
k o m m e  ais den u b rig en  M ark en , b e ru h t a u f e in e m T ru g sch lu B . M an  
m uB  zu n a c h s t w issen, daB j e d e  M en n ige  n eb en  d e r e igen tlich en  
F a r b s u b s ta n z  (B le io rth o p lu m b a t) eine ge rin ge  M en ge f r e i e n  
B l e i o x y d e s  e n th a lt  u n d  e n th a lte n  m u B . B e id e  B e s ta n d te ile  
d er M en n ige  rea g ieren  m it  den  S a u re g ly z e r id e n  des L e in ó ls  u n te r  
B ild u n g  n eu er M o le k u la rk o m p le x e , d ie  m a n  ge w ó h n lich  „ B le i-  
s e ife n "  n e n n t 3. V e rsc liied en e  G riin d e  sp rech en  fu r  d ie  A n n a h m e, 
daB fre ies B le io x y d  ra sch e r u n d  e n erg isch er a u f  d ie  Ó lb e s ta n d te ile

1 V gl. Korrosion und M etallschutz, Januarheft 1930.
2 V gl. R a g g ,  „V o m  R o st und E isenschutz", S. C9/70.
3 Zwei zeitgenóssische Forscher, E i b n e r  und L a u f e n b e r g ,  

sprechen vorsichtshalber von der B ildung unlóslicher B lei-O laggregate; 
diese Autoren gehen offenbar von der allerdings berechtigten Annahm e 
aus, daB bei der U m setzung zwischen B leisalz und Ol auch andere 
Verbindungen von bisher unbekannter Zusam m ensetzung entstehen 
konnen. V gl. K orrosion und M etallschutz 1928, N r. 5, S. 107.
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e in w irk t a is  d ie  e ig e n tlich e  M en n ig e su b sta n z u n d  daB h ier w ie  
d o rt  s tru k tu re ll u n d  k o llo id ch em isch  versch ie d e n e  U m setzu n g s- 
p ro d u k te  en tsteh en . N u n  e n th a lte n  a b e r  d ie  d isp ersen  b z w . n ich t 
e in d ick e n d e n  M ark en  b e d e u te n d  w e n ig e r B le io x y d  a is  d ie H a n -

d elsm enn ige, sie 
b ild en  d em en t- 
sp rech en d  d ie  au s 
den  B leiseifen  en t- 
s te h e n d e  h o ch - 
e lastisch e , w asser- 
fes te  F iln ih a u t 

w a h rsch e in lich  
e tw a s  la n g sa m e r, 
w a h ren d  and erer- 
se its  n a tiir lic h  der 
h o h e Z e rte ilu n g s- 
g ra d  u n d  d ieg le ich - 
m aB ige  K o n w ę r -  
te ilu n g  a u f  ge- 
w isse  T e ilv o rg a n -  
ge  d e r M en n ige- 
tro c k n u n g  v o n  
g iin śtig e m  E in flu B  
sin d . M an sieh t 
h ierau s, daB sich  
d ie  V o rz iig e  w ie  
d ie  (scheinbaren)

N a c h  te ile  der sp ezie llen  M e n n ig e fa b rik a te  g e g e n se itig  a u sgle ich en  
u n d  daB d ie  A u s w a h l der einen  od er an d eren  S o rte  le d ig lich  eine 
P reis- u n d  Z w e c k tn a B ig k e its fra g e  is t. F i ir  groB ere  O b je k te  be- 
v o r z u g t  m an  d ie  n ic h t e in d ick en d en  u nd d isp ersen  M a rk en , d ie  
m a n  a is  g e b ra u ch sfe rtig e  O lp a ste  la n g ere  Z e it  v o r r a t ig  h a lte n  
k a n n ; fiir  G e g e n sta n d c  v o n  k le in e re n  A b m essu n g e n  g e n iig t  die

B leig latte  (Bleioxyd) in LeinOls&urc, 
750 X vergroBert.

a n g re ifb a re  K ó rp e rfa rb e , d ie  es je  gegeb en  h a t. D em gem aB  
k a n n  m a n  sich  le ic h t zu re ch tle ge n , w ie  es u m  die  Zu- 
v e r la s s ig k e it  d e r  M en n ige-T ita n w eiB -M isch u n gen  b e s te llt  ist, 
n ach d em  es g e ra d e  im  G ru n d a n stric h  d a ra u f a n k o m m t, 
so  ra sch  w ie  m o glich  e in en  g le ich m a B ig  d u rc lih a rteten , 
w a sserfe ste n  F ilm  zu  e rh alte n , d er s ich  a u s den oben 
a n g e fu h rte n  G riłn d en  n u r m it  H ilfe  d er B le iseifen  b z w . der 
b le ise ifcn a h n lich e n  orga n isclien  B le iv e rb in d u n g e n  h erste llen  la B t!

E s  fr a g t  sich  n un , o b  m an  zu r  N o t  n ic h t a u ch  m it  H ilfe  der 
E isen m en n ige  zu m  Z ie l k o m m t, fa lls  e in m al w irk lic h  zw in ge n d e  
G riin d e  gegen  d ie  A n w e n d u n g  d e r B le im en n ig e  sp reclien . Zu 
d ieser w ic h tig e n  F ra g e  sin d  u n la n g st e in ige  b e a ch te n sw e rte  N eu- 
v e ró ffe n tlich u n g e n  a u s d e r F e d e r  v o n  H . S a l v a t e r r a 4 und
II . W a g n e r  6 ersch ien en , d ie  zw a r  k e in e  en d gtiltige  L o su n g  des 
M en n ig e -E rsa tzp ro b le m s d a rste llen , so n st a b e r  d u rc lia u s  be- 
a ch te n sw e rtc s  M a te r ia ł zu ta g e  g e fó rd e rt h a b en . B e id e  F o rsch er 
h a b en  u n a b h a n g ig  v o n ein a n d er u n d  a u f  g a n z  y e rsch ied en en  W egen  
g e ze ig t, daB  u n ter  n o rm alen  B e d in g u n g e n  in  ein em  A n str ich  
k e i n e  U m s e tz u n g  v o n  E ise n sa lzen  m it  orga n isch en  O lb esta n d - 
te ile n  s ta t t f in d e n  k a n n , zu m  m in d esten  n ic h t in so  b e d eu ten d em  
M aBe, daB m an  irg en d w elch e  F o lg eru n g e n  m a lte c lin isch e r  N a tu r  
d a ra n  k n iip fe n  k o n n te . In zw isch e n  h a t  S a l v a t e r r a  0 d ie  E isen - 
se ifen  la b o ra to r iu m sm a B ig  d a rg e ste llt , iib e r  deren  E ig e n sch a fte n  
w ird  er uns v e r m u tlic h  b a ld  b e ric h te n  k ó n n en . M an  k a n n  m it 
R e c h t  Y crm u ten , daB  d ieser B e r ic h t  fiir  d ie  A n stre ich te ch n ik  
n ich ts  U m w iilzen d e s b rin g en  w ird , so  in te re ssa n t d ie  T a ts a c lie  
a is  so lch e  ist, daB a u c h  d ie  E ise n sa lz e  u n te r  gew issen  B ed in g u n gen  
m it  O lsa u re g ly ze rid en  reagieren . E tw a s  g iin stig e r  a is  b e i den 
E is e n o x y d e n  liegen  d ie  V e rh a ltn isse  b e im  E i s e n g l i m m e r ,  der 
sich  n a c h  ein er v o r la u fig e n  M itte ilu n g  d es R c ich sb a h n ze n tra l-  
a m te s f iir  D e ck a n s tr ich e  in  gew issen  F a lle n  b e w a h r t h a b e n  soli. 
D e r  E ise n g lim m e r b ild e t  h o c lig la n ze n d e , sch u p p en fórm ige  
K r is ta llp la ttc h e n  v o n  ho h em  R e fle x io n sv e rm ó g e n , d ie  im  A itB en-

a n strich  a h n lich  wie 
D a c h p la tte n  w irken .

.- E s  sei h ie r  d a ra n  er-
\ in n c rt.d a B d a sR e ic h s-

■ ’  *  b a lin z e n tra la m t dic
» * ’! • E is e n o x y d e  grun d-

. v + ' , 0 sa tz lic h  n u r  fiir  D eck-
• . . a n strich e  z u la B t, na-

'  ‘ ' ^  m e n tlich  fiir  solche,
*  " »» d ie  d em  T o n e  n ach

n ich t a n d ers herge-
- s te llt  w erd en  k ó n 

nen. A u c h  m o ch te  
ich n ic h t u n erw a h n t 

« lassen , daB d ie E ise n -
o x y d e  te ils  n a tiir
lich er, te ils  kiin st- 
lich e r H e rlcu n ft und 
in  ih rer G csa m th e il 
so  zah lreich  und

Bleim ennige in Leinotsaure 750 X vergroCert. E isenoxydrot in Leinóisaure 750 X vergroQert.

a lte  H an d elsm en n ig e, d ie  m a n  n a ch  B e d a r f  a m  Y e rb ra u c h s o rte  
s tre ich fe rtig  m a ch t, w eil s ie  ih res ra sch cn  E rh a rte n s  w egen  n ich t 
a is  O lfa rb e  g e la g e rt  w erd en  k an n ,

S a m tlich e  M en n ig e fa b rik a n te n  b rin g en  ih re  P r o d u k te  
a u s w o h lerw o gen en  G riłn d en  n u r r e i n  u n d  u n v e r s c h n i t t e n  
in  den  H a n d el. D ie  M en n ige  zu r E rh ó h u n g  ih rer D e ck - 
fiih ig k e it m it  Z in k o x y d  o d e r g a r  T ita n w e iB  zu  v erm isch e n , 
ł ia lte  ich  fiir  ga n z v e r fe lilt . Z w a r  k o m m t dem  Z in k o x y d  
e b e n fa lls  d ie  F a h ig k e it  zu , in  fe tte n  O len  S eifen  zu  b ild en , 
d o ch  sin d  d ie  Z in k se ifen  d en  B le ise ife n  a n  H a r tę  u nd W id e r
sta n d s fa h ig k e it b e i w e ite m  n ic h t gew a ch sen , u n d  d as T ita n 
weiB is t  w o h l d ie  ,,in d iffe re n te ste “ , d. h . ch em isch  sc h w erst

u n tere in a n d er so  art- 
v ersch ie d e n  sind , daB 
es au B erórd en tlich  
sc h w e r fa llt ,  d ie  je 
w e ils  b estgeeign eten  
S o rte n  au szu w ah len .

N e b e n  den B lc ifa r b e n  h a b e n  in  d e r P r a x is  d es B au in g en ieu rs 
n a m en tlich  d ie  sogen . „ b i t u m i n ó s e n "  A n str e ic h sto ffe  B e 
d e u tu n g , v o n  d en en  in  an d erem  Z u sa m m e n h a n g  b e re its  d ie  R ede 
w a r  \  U n te r  „b itu m in ó s e n  A n str e ic h sto ffe n "  v e r s te h t  m an  A uf- 
ló su n gen  v o n  S te in k o h le n te e rp e c h , E r d ó lp e c h , S tearin p ech

4 H . S a l v a t e r r a ,  „T rockn u ngsverlau f von Eisenrotanstrichen". 
Korrosion und Mc-tallschutz 1929, H eft 12.

s H. W a g n e r ,  ,,E isenoxydfarben und R o stsch u tz", Farben- 
Ztg., 35. Jahrg., Nr. 23/24.

6 H . S a l v a t e r r a ,  „U b er Eisenseifen", Zeitschr. f. angew. 
Chemie.

7 V g l. Yorbem erkung.



DEK BAUINGENIEUR
1930 HEFT 39. FISCHMANN, EISERNE SENKKASTENKONSTRUKTION. 671

(F e ttp ech ) od er N a tu ra s p h a lt  in  le ic h t v e rd u n ste n d e n  L o su n gs- 
m itte ln . A is  w illlu ir lich e  Z u s a tz e  k o m m e n  H a rze , fe t te  O le  oder 
a u ch  m in era lisch e  S to ffe  zu r  V er\ven du n g. D ie  B itu m in a  be- 
s itze n  d u rch w eg  ein  n ied riges sp e zifisch e s G e w ic h t u n d  eine 
hohe O b erfla ch en ze rte ilu n g , d e rz u fo lg e  sie  gew isse  sch ad lich e  
S to ffe  (z. B .  W a s se rs to ff  im  F n tste h u n g s zu sta n d e )  v o n  der E is e n 
ob e rfla ch e  a b zu sa u g e n  v erm ó g en . Ih re  H a u p tv o r z iig e  sin d : U n - 
g ift ig k e it , g e rin g e r  P re is  u n d  U n d u rch la ss ig k e it fiir  fliiss iges u n d  
d a m p ffo rm ig es W asser. D a g e g e n  h a f te t  ih n en  d e r gem ein sam e 
F eh ler an, daB  sie  d u rch  d ie  ch em isch  w irk sa m e n  (u ltra v io le tten ) 
S tra h le n  d es a k tiv e n  S o n n e n lich te s  ze rs e tz t  w erd en . Ih re  A n - 
w en d u n g  b e s ch ra n k t sich  d a h e r a u s s c h l i e B l i C h  a u f so lch e  O b-

BleiweiB in Leinólsilurc 750 vergróBert.

je k te , d ie  dem  T a g e s lic h te  n ic h t o d e r n u r in b esch ra n k tem  
M aBe zu g a n g lich  sind . A u s  d en  o b en  a n g efiih rte n  G riin d en  
so llte  m an  eisern e W a sse rb eh a lter , u n ter ird isch e  R o h rle itu n g e n  
usw . m it  B le im en n ig e  v o rg ru n d ieren , eh e  m an  sie m it  b itu m i- 
nosen A n stre ich sto ffe n  b e h a n d e lt. Z w a r  fśillt d ie  a n a ly -
tisch e  K o n tro lle  d er le tz te re n  b e i dereń  w ech se ln d er Z11- 
sa m m en setzu n g  ziem lich  sch w er. N ich tsd e sto w e n ig e r  so llte  
m an d a fiir  S o rg e  trag en , daB  m an  ein  g u t  v o rg ere in ig tes , 
v o r  a llem  s a u r e f r e i e s  M a ter ia ł in d ie  H a n d  b e k o m m t, w eil

je d e  S p u r v o n  S a u re  d ie  R o stb ild u n g  in  k a ta s tr o p h a le r  W eise  
b e fo rd e rt 8.

Z u sa m m e n fa sse n d  k a n n  m a n  sagen , daB B leiw eiB  u n d  B le i
m en n ige  b e i r ic h tig e r  V e rw e n d u n g sa rt e in  in  sich  gesch lossenes, 
e in h e itlich e s F ilm s y ste m  zu b ild e n  v erm o g en , d a s d er E n t-  
s te h u n g  v o n  K o rro sio n ssch a d en  in so fern  v o rb e u g t, a is  es W a sse r  
u n d  a tm o sp h a risch e  G ase  en erg isch  v o n  d e r  E ise n o b e rfla c h e  ab- 
hait. D u rc h  a n a ly tis c h e  u n d  m ik ro sk o p isch e  U n te rsu ch u n g en  
w u rd e  bew iesen , daB so w o h l B le im en n ig e  w ie  a u c h  B leiw eiB , 
w en n  a u ch  in  versch ie d e n em  G ra d e  b e fa h ig t  sind , in  fe tte n  O len  
h o ch elastisch e, u n lo slich e, ą u e llu n g su n fa h ig e  h a lb o rg a n isc h e  B lei- 
v erb in d u n g en  a u szu b ild e n  9. In  U b e re in stim m u n g  m it  R a g g  10 
u n d  im  H in b lic k  a u f d ie  v ie lja h r ig e n  E r fa h ru n g e n  d e r P r a x is  
b in  ich  d e r A n s ic h t , daB d a s S y s te m  B leim en n ige -B leiw eiB  in 
fo lg e  se in er e in lie itlich en  T e x tu r  a u c h  T e m p e ra tu rsch w a n k u n g e n  
a u sh a lte n  k a n n , w a h re n d  b e i an d eren  A n str ic h sy s te m e n  aus 
n ah elie ge n d e n  G riin d en  le ich t S p a n n u n g sd iffe re n z en  zw isch en  
den  F a rb s ch ich te n  en tsteh en  k on n en , d ie  ih re rse its  z u r  S p ru n g- 
u nd R iB b ild u n g  u n d  so m it in d ire k t z u r  U n te rro stu n g  A n laB  
g eb en . Ich  sch lieB e m ich  a u ch , g e s t iitz t  a u f  e igen e  B e o b a ch tu n g e n  
d er A u ffa s su n g  des le tz tg e n a n n te n  A u to r s  an, daB die a u s E ise n - 
m en n ige  u n d  a h n lich e n  E r s a tz s to ffe n  erh alten en  F a r b film e  in  dem  
F iin fte l, m itu n te r  sch o n  d em  Z e h n te l d er Z e it  z u g ru n d e  gehen  
w ie  die a u s B le ifa rb e n , in sb eson d ere  a u s  B le im en n ig e  e rh a lte n e n 11. 
A b g ese lien  v o n  gew issen  e lek tro ch em isch e n  M o m en ten  12 d u rfte  
d em n a ch  d e r A n g e lp u n k t  d es R o stsc h u tz fa rb e n p ro b le m s d a rin  
zu  su ch en  sein , daB  n u r  den  B le ifa rb e n  d ie  F a ll ig k e it  zu k o m m t, 
in fe tte n  O len  k o llo id ch em isch  s ta b ile  u nd ch em isch  in d iffe re n te  
, ,S e ife n '' im  A n s tr ic h  a u szu b ild e n , a u f d ereń  Y o rh a n d e n se in  
d e r in d iv id u c lle  S c h u tz w e r t  u n d  d ie  L a n g le b ig k e it  d er b e tre ffe n 
d en  F a r b e n  b e ru lit.

8 D ie bitum inósen A nstrichstoffe sind keine R ostscliutzfarben 
iin cigentlichen Sinne des W ortes, sondern dunkelbraune bis schwarze 
Anstreichm assen von zaher K onsistenz, die man allerdings durch Fiill- 
pigm ente u. dgl. in maBigen Grenzen abtonen kann. E s fa llt auBer- 
ordentlich schwer, eine m it bitum inósen Stoffen yorbehandelte F lachę 
nachtraglich m it Olfarbe zu behandeln, weil die bitum inósen Stoffe 
immer wieder durchschlagen.

9 N ach R a g g ,  I i ib n e r  und anderen A utoren kann BleiweiB 
nur ungefahr, y4 des Oles verseifen, also halb so v iel wie die Mennige. 
D er W ert der Bleiseifen liegt weniger in ihrer Menge ais vielm ehr in 
ihrer chem ischen Beschaffenheit. Beispielsweise sind sie unempfindlich 
gegen schwefelige Saure, wahrend die Zinkseifen in lósliches schweflig- 
saures Z in k um gew andelt werden, das anstreichtechnisch wertlos ist.

10 V gl. M. K a g g ,  „V o m  K ost und E isenschutz", S. 109.
11 V gl. M. R a g g ,  „V o m  R ost und E isenschutz", S. 71.
12 Yerschiedene Anzeichen sprechen fiir die (hypothetische) An- 

nahme, daB die Bleim ennige in ihren sam tlichen U nterarten befahigt ist, 
einenTeil ihres O xydsauerstof fes an das Eisen abzugeben: H ierdurch soli 
eine ,,p assive" E isenoxyd haut entstehen, welche die Entstehung rost- 
fonlernder elektrischer Lokalstróm e auf der Eisenoberflache verhindert.

DIE EISERNE SENKKASTENKONSTRUKTION FOR DIE PFEILER DER KANALBRUCKE 

DES HEBEWERKS BEI NIEDERFINOW.

Von Dr.-Ing. Fischmann, Grilnberg, Schl.

t l b e r s i c h t .  D ie konstruktive Anordnung des eisernen Trag- 
werks der Senkkasten wird erlautert und die fiir die B erechnung 
maBgebenden B elastungsfalle und angenom menen Beanspruchungen 
werden dargelegt.

d e rh o lt , daB  d a s  S c h iffsh e b e w e r k  se lb st u n te r h a lb  e in es H a n g e s  
a n g e o rd n e t is t  u n d  d a h e r  d e r h o c lilie g e n d e  K a n a ł n i i i te ls t  e in e r 
beso n d eren  B r u c k e  a n  d a s H e b e w e rk  h e r a n g e fu h r t  w e rd en  m uB.

In  N ie d e r fin o w  w ird  
z. Z . d a s  groB e S c h iffs -  Westen
h e b e w e rk  a u s g e fu h rt , d a s  
den A b s t ie g  d es H o h e n - 
zo lle rn k a n a ls  z u r  O d e r  
v e r m itte ln  u n d  m it  d e m  
ein G e fa lle u n te rsc h ie d  v o n  
36 m  u b e rw u n d en  w e rd e n  
soli. G e s a m ta n o rd n u n g  
und E in z e lh e ite n  sin d  a u s  v e rsc h ie d e n e n  
V e rd ffe n tlic h u n g e n  in  d er te c h n isc h e n  
und T a g e sp re sse  b e k a n n t. H ie r  sei n u r 
zu m  Y e r s ta n d n is  des N a c h fo lg e n d e n  w ie- Abb. 1. G esam tubersicht des Bauwerlcs.
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S t ir n w a n d lr ig e c  S c h n it t  e - f W ic  fu r  d a s e ig e n tlic h e  H e b e w e rk  
is t a u c h  f iir  d ie  B r iic k e  e in e  E is e n 
k o n s tr u k tio n  g e w a h lt , d ie  e in en  aus 
B le c h e n  g e b ild e te n  T r o g  t r a g t .  A b b . i  
z e ig t  d ie  G e s a m ta n o rd n u n g  a is  G erb er- 
b a lk e n  a u f  4 S t iitz e n  m it  G e le n k e n  in 
d en  S e ite n fe ld e r n . D ie  H a u p tla s te n  
sin d  v o n  z w e i  P fe ile r n  a u fzu n e h m e n , 
d e re ń  e in er, d e r  O stp fe ile r , a m  F u B  
d e s H a n g e s , d e r  a n d ere , d e r  W e stp fe ile r , 
im  o b eren  T e il  d e s  H a n g e s  ste h t.

D ie  v o r lie g e n d e n  g e o lo g isch e n  V e r-  
h a ltn is se  b o te n  gro B e  S c h w ie r ig k e ite n , 
d ie  m an  n u r d u rch  H m a b fiih r u n g  der

Lengswandtrager. Schnitt e-b-

0u erbinder. Sch mli g-hL a n g s b in d e r . S c h n iH  c - d .

D r a u fs ich t.

Abb. 2a —  e.

K o n struktive  G esam tanordnung des eisernen 
T ragw erkes des Senkkastens.

Abb. 3. Einzelheiten der Senkkastenkonstruktion.

P fe ile r  in  groB e T ie fe n  iib e rw in d e n  k o n n te . F iir  d ie  P fe ile r  w u rd e  
d a h e r  e in e  S e n k k a s te n g r iiu d u n g  g e w a h lt , u n d  z w a r  fu r  den  O s t
p fe ile r  u n te r  A n w e n d u n g  d es D r u c k lu ftv e r fa h r e n s ;  f iir  d en  W e s t
p fe ile r  w u rd e  d ie  M ó g lich k e it v o rg eseh e n , b e i B e d a r f  D r u c k lu ft  anzu- 
w en d en . D ie  A rb e ite n  w u rd e n  d e r  F ir m a  B c u c h e lt  &  C o., G riin b e rg , 
iib e r tra g e n . D ie  A u s fiih ru rig  d e s  O s tp fe ile rs  is t  b e e n d e t, d ie  des W e st-  
p fe ile rs  i s t  z . Z . im  G a n g . D ie  A b s e n k u n g  e r fo lg te  a u f  Y o rs c h la g  der 
a u sfiih re n d e n  F ir m a  n a c h  d e m  ih r  p a te n t ie r te n  V e r fa h re n  d e r  S ch ra g- 
a b se n k u n g , d a s a u c h  h ie r  se in e  in  d ie  A u g e n  fa lle n d e n  V o r te i le  b o t.

E s  sin d  g a n z  e rh e b lich e  L a s te n  a u f d e n  U n te rg r u n d  z u  iiber- 
tr a g e n , d ie  b e im  O s tp fe ile r  e in e  G ru n d fla c h e  d e s S e n k k a s te n s  von  
1 7 x 3 2  m , a lso  544 m 2 b e d in g en .

A b b . 2 z e ig t  d ie  k o n s tr u k t iv e  G e s a m ta n o rd n u n g , d ie  f i ir  die 
a n g e n o m m e n e  L a s t iib e r tr a g u n g  b e s tim m e n d  w a r. D a s  P r in z ip
w a r, d a s  E ig e n g e w ic h t  d e s  S e n k k a s te n s , b e v o r  d e r  B e t o n  ab ge-
b u n d e n  h a t , d u rc h  d ie  E is e n k o n s tr u k t io n  a u fz u n e h m e n , d ie  dan n  
s p a te r  a is  E is e n e in la g e  d e r  V e r b u n d k o n s tr u k t io n  zu r  W irk u n g  
k o m m t u n d  in  V e rb in d u n g  m it  z u s a tz lic h e n  R u n d e ise n e in la g e n  die 
Z u g s p a n n u n g e n  b e i d e n  v e rsc h ie d e n e n  d e r  B e r e c h n u n g  z u g ru n d e  
g e le g te n  B e la s tu n g s fa lle n  a u fz u n e h m e n  h a t .  D ie  B e la s tu n g s -  u nd 
d a m it  B e a n s p ru c h u n g s v e rh a ltn is s e  b e i so lch en  S e n k k a s te n k o n stru k -  
t io n e n  sin d  se h r m a n n ig fa lt ig  u n d  z . T .  v e rw ic lc e lt. M a n  is t  a u f 
A n n a h m e n  a n g e w ie se n , d ie  u m  so  u n g iin s tig e r  g e w a h lt  w erd en  
m iissen , j e  b e d e u tu n g s v o lle r  d a s  B a u w e r k  is t, d essen  S ic h e r h e it  ver- 
b u r g t  w e rd e n  m uB . I m  y o r lie g e n d e n  F a l i  w u rd e n  fo lg e n d e  B e- 
la s tu n g s z u s ta n d e  u n te rsu c h t.

1. D e r  S e n k k a s te n  is t  fe r t ig  a u fg e b a u t 
u n d  ru n d  6 111 iib e r  d e r  S c lin e id e  b e to n ie r t. D as 
G e w ic h t  d e r S c h a lu n g , d ie  a n  d em  E ise n g erip p e
a u fg e h a n g t ist, u n d  d es B e to n s  is t  v o n  der

Abb. 4.
E inzelheiten 
der Senkkastetr 
konstruktion.
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E is e n k o n s tr u k t io n  a u fz u n e h m e n . D ie  L a s t iib e r tr a g u n g  g e h t  
d u rch  d ie  D e c k e n tr a g e r  z u n a c h s t  a u f  d ie  Q u crb in d e r, d ie  ih re  
L a s te n  a u f  L iin g s- u n d  S tirn b in d e r  a b g e b e n . A u f  d ie  Q u er- 
b in d er w ir k e n d e  H o r iz o n ta lk r iifte  (E rd d r iic k e  g e g e n  d ie  sc h ra g e  
In n e n w a n d  in fo lg e  E in s in k e n s  d e s K a s te n s  in  d en  B o d e n  u n te r  
dem  E ig e n g e w ic h t)  n eh m e n  d ie  Q u e rb in d e r  a is  S te ifra lim e n  au f.

2 . D e r  S e n k k a s te n  is t 4- m  in  den  
B o d e n  e in g ed ru n g en , w a h re n d  w e ite re  3 ,5  m 
a u fste ig e n d e s  M a u e rw e rk  a u fb e to n ie r t  sin d .
D e m  G e w ic h t w ir k e n  e n tg e g e n  d e r  A u ftr ie b  
u n d  B o d e n re ib u n g , d ie  d e r E r d d r u c k  a u f 
d ie  W a n d e  e rz e u g t. W e ite r  w ird  a n g e 
n om m en , daB  d ie  D r u c k lu ft  sc h n e ll a b g e - 
b la sen  w ird , w o d u rc h  d e r  A u ftr ie b  e n t fa l lt  
und d e r  W a s s e rd ru c k  v o n  a u B en  so  la n g e  
oh n e G egen d ru clc  v o n  in n en  b le ib t, b is  d er 
A rb e its r a u m  sich  m it W a s se r  g e f ii l lt  h a t .
A u c h  d e r  F a l i  w u rd e  b e tr a c h te t ,  daB  d e r 
G ru n d w a s se rs ta n d  b is  a u f  U n te r k a n te  d e r 
S ch n e id e  a b s in k t .

Im  B e la s tu n g s z u s ta n d  2 h a t  d e r  B e to n  
b e re its  a b g e b u n d c n , e r  k a n n  a lso  zu m  
T ra g e n  m it  h e ra n g e zo g e n  w e rd en . A lan  h a t 
es d a h e r  b e z u g lic h  d e r  Q u e rb in d e r  m it 
einer E is e n b e to n k o n s tru k tio n  v o n  3,8 m 
H ó h e u n d  1 m  B r e ite  n a c h  A r t  d e r  M elan - 
T ra g e r  z u  tu n .

3. D e r  S e n k k a s te n  is t  b is  z u r  t ie fs te n  
O rd in ate  a b g e s e n k t. A u f  d ie  W | n d ę  der 
A rb e itsk a m m e r w ir k e n  v o n  au B en  E r d 
d ru c k  u n d  W a s se rd ru c k , v o n  in n e n  L u f t-  
d ru ck . A is  a u B e rg e w o h n lich  u n g iin stig  w ird  
a n g en o m m en , daB  d e r  L u f td r u c k  sieli p ló tz -  
lich u m  10 m  W a s se rs a u le  v e rr in g e rt.

B e i d e r U n te rsu c h u n g  im  ein zeln en  
w u rd e  n o ch  u n tersch ie d e n , o b  d er S e n k k a s te n  a u f  se in em  g a n ze n  
U m fa n g e  m it  d e r  S ch n e id e  a u flie g t  o d e r n u r so w e it, daB  d ie  
L a n g s w a n d e  a u f  10 111 fre i liegen .

D ie  zu la ss ig e n  B e a n s p ru c h u n g e n  w u rd e n  fiir S ta h l S t. 37 
im F a li  1 zu  1600 k g / cm 2, in  d e n  F a lle n  2 u n d  3 n o rm al 
g le ic lifa lls  —  1600 k g / c m 2 u n d  a u B e rg e w o h n lich  =  1900 k g / c m 2, 
fiir B e to n  n o rm al —  40 k g / cm 2 u n d  a u B e rg e w o h n lich  =  
50 k g/ cin 2 a n g en o m m e n .

D ie  E r m itt lu n g  d e r  a u ftre te n d e n  K r a f te  is t  in  iib lich e r  
W e ise  re c h n erisc h  u n d  g ra p h isc h , z . T .  u n te r  Z u liilfe n a h m e  v o n  
E in flu B lin ie n  d u rc h g e fu h rt . D ie  Q u e r sc h n ittsa u s b ild u n g  e rg a b  
te ilw e ise  z ie m lic h  e rh e b lich e  A b m e ssu n g e n , d ie  d e n en  ein er 
groB eren  E is e n b a h n b r iic k e  n ic h t n a c h ste h e n . A b b . 3 u n d  4 la B t 
d ies e rk en n en . A n sc h liisse , S toB e, B in d u n g e n  u n d  Y e r b a n d c  sind

n a c h  d en  im  E is e n b riic k e n b a u  g e lte n d e n  G ru n d sa tze n  a u s g e b ild e t.
D a s  G e s a m tg e w ic h t  d e r  g e n ie te te n  E is e n k o n s tr u k t io n  

b e tr a g t  260 t .  D ie  M o n ta g e  e rfo lg te  m it  H ilfe  e in es tib er d en  
K a s t e n  h in w e g re ic h e n d e n  K r a n e s  v o n  24 111 S tu tz w e ite , m it 
d e m  s p a te r  a u c h  d ie  B o d e n fo rd e r u n g  u n d  B e to n ie r u n g  v o r-  
ge n o m m en  w u rd e . A b b . 5 z e ig t  d en  S e n k k a s te n  im  A u fb a u .

M it  544 m 2 G ru n d fla c h e  s t e l l t  d e r S e n k k a s te n  e in e  d e r 
gro B te n  b ish e r  in  D e u ts c h la n d  b e w ir k te n  A u s ftih ru n g e n  d a r.

Abb. 5. Senkkasten im A ufbau.

EINE ENTWURFSFORMEL FUR STUTZMAUERN.

Yon Prwatdozent Dr.-Ing. P. Christiani, Aachen.

U b e r s i c h t .  Beim  E n tw u rf von Stiitzm auern w ird insofem  
umstandlich vorgegangen, ais man zunachst GróCe, R ichtun g und 
Angriffsstelle des Erddruckes bestim m t und dann erst durch melir- 
faches Versnchen m it verschiedcnen M auerform en und M auergcwichten 
GroBe, R ichtun g und A ngriffsstelle der M itte lk raft auf der Sohle 
findet, wonach dann sclilicBlich die zweckm aBige Sohlenbreite und 
Mauerform angenom m en werden. Dieses Vorgehen soli durch ein- 
maliges E insetzen in eine Entw urfsform el ersetzt werden, durch die 
sofort die richtige Sohlenbreite und ein gu ter A n halt fiir die zw eck
maBige M auerform  gegeben werden.

D ie  fo lg e n d e  E n tw u rfs fo rm e l l ie fe r t  zu n a c h s t d ic  S o h len 
breite  b  d er M au er. D ie  w e ite re  F o rm  der M a u e r e rg ib t s ich  dann 
zw a n g la u fig  d u rch  A b tra g e n  v o n  */5 h v o m  P u n k te  I u n d  2 n ach  
rechts zu  den  P u n k te n  3 u n d  4. D ie  E n tfe rn u n g  3 2 =  a  s te llt  
dann a u c h  d ie  v o r la u fig e  K r o n e n b re ite  5 6 dar, d ie  se n k re ch t 
dartiber lie g t. H ie rn a c h  h a t d ie  L u fts e ite  d er M a u e r 1 5 eine 
N eigu n g v o n  5 : 1. D ie  R u c k w a n d  w ir d  b e s tim m t d u rch  F e st-  
legung d es m ittle re n  D r it te ls  in  se n k re ch te r  R ic h tu n g , n ach  
oben au sgeh en d  v o m  P u n k te  7, d em  u n teren  D r it te lp u n k t  d er 
Linie 6 4.

K le in e  A b w eic h u n g e n , z. B . Y e r le g u n g  d es P u n k te s  6 n a c h  5 
hin zu r Y e rk le in e r u n g  d e r K ro n e n b re ite  u n d  e in e  zw e ck m aB ige

A u s b ild u n g  a m  P u n k te  1 in  der 
g e str ic h e lt a n g e d e u te te n  W eise  
sin d  au s p ra k tis c h e n  G riin d en  
v ie lfa c h  a n g eb ra ch t, a n d ern  a b e r 
n ic h ts  a m  G e b ra u c h sw e rt d er 
F o rm e l. D a  m an  w eiB , daB  d ie  
F o rm e l g e ra d e  d ie jen ig e  G róB e 
d e r B o d e n fu g e  e rg ib t, b e i der 
d ic  S tiitz lin ie  d u rch  . den  n ach  
d er L u fts e ite  h in  liegen d en  K e m - 
p u n k t  g e h t, iś t  es ftir d en  E n t-  
w erfen d en  le ic h t m ó glich , n ach  
d e r sich ercn  od er u nsich eren  S eite  
h in  n ach  G efu h l e tw a s  v o n  diesem  

M aB e a b zu w e ich en . A u B erd em  e rla u b en  d ie  u n ten  m itg e te ilte n  
F o rm e ln  fiir  d ie  gro B te  B o d e n p rcssu n g  u n d  ftir  d ie  N e ig u n g  v o n  
R  gegen  d ie  S o h le  e in e  ra sc h e  N a c h p ru fu n g , daB d ie  M au er in 
je d e r  H in s ic h t d ie  B e d in g u n g e n  d e r  S ta n d sic h e rh e it e rfiillt.

D ie  B re ite  b  m uB sein , w e n n  m it  <5 d e r  R e ib u n g sw in k e l 
zw isch e n  E r d e  u n d  W a n d  u n d  m it  n d er n a ttir lic h e  B ó sch u n gs- 
w in k e l b e ze ich n e t w ird :
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b =  h |  j  0,09 +  c2 +  c jo, 2 - f  c o t  (>) —  (c +  0,3)

/>■

c  =  / i ( 2 n - f  1) sin  (5 

Ł 1g 2 (4 5 0 - . | )

h ' 

n  ~  h.

W a h lt  m a il a u s  S ich erh e itsg ru iu le n  ó — o, so  g ilt :  

(b)

o d e r  m it  d e r  A b k iir z u n g  /< 
fiir  d ie  p h y s ik a lis c h e  K o n 
sta n tę  der B o d e n a rt

(1)  /i —  t g 2 (4 5° l  )

(2) E  =  /i (h2 +  2 h h ')  y

D a s  G e w ic h t d er M au er ^  
b e tr a g t, w e n n  d a s R a u m - 
g e w ic h t m it  2,0 t/m 3 ein- ^  b/3 6/3 
g e fiih r t  w ird ,

(3) G

J, t Abb. 2.

b  =  h  [j/o,09 +  fi (3 n - f  1) —  0,3]

W ir d  au B erd em  h ' —  o, so g ilt  

(c)

D ie  G róB e v o n  b  so li d u rch  d ie  F ó rd e ru n g  b e s tim m t w erd en , 
daB d ie  S tu tz lin ie  in  d e r  B o d e n fu g e  ge ra d e  d u rch  d en  K e rn p u n k t 
g e h t. W e g e n  d e r  A h n lic h k e it  is t  d a h e r:

h [j/0,09 +  fi ~  0.3] (4)

h ierin  is t:

e

S

E

G

D ie  gro B te  B o d e n p re ssu n g  e rg ib t  s ich  d a n n  zu 

(d) 7l =  - y ~ -  (2 b  +  c  h)
b

(5)

: =  - 1 ( 2 b — i l ) =  1 ( !l - f  • ~ h) 
co s  <5 \ 3 2 / cos <5 \ 6 15 I

; —  f  —  tg  <$( ‘l  +  ■ _*h +  e cos <3) =  £ —  t g ó ( 5 a + 2  h) 2 .
\ 2 15 ' 15

E r sc h e in t d ie  sich  h iern a ch  erge b e n d e  B e a n s p ru ch u n g  zu  groB , i  is t  d e r A b s ta n d  des S ch w e rp u n k te s  des E r d d ru c k tr a p e z e s  von  
so  k a n n  sie  d u rc h  Y c rb r e ite ru n g  11111 ein M aB  d  v e r r in g e rt  w e rd en  d er B o d e n fu g e .

(c)
b  — d 

-(b +  d )s 2 h (2 b  +  c h)

In  b eid en  F a lle n  is t  d ie  N e ig u n g  d e r  M itte lk r a ft  R  gegen  d ie  
S oh le, d ie  im  a llgem ein en  d en  W e r t

fo lg lic li : 

(6)

h h - f  3 h '

3 h  +  2 h '

li h  -f- 3 h '  2

3 h  +  2 h '  15
(5 a  +  2 h) t g  <5 .

H

N
< 0 ,3  b is  0,4

E in s e tz u n g  v o n  (1), (3), (5) u n d  (6) in  (4) lie fe rt:

SI+^»)
I

c o s (5 1

H c h c o t  d
N 2 b  +  c li

e in h a lte n  soli, lia ch zu p riife n  m it  d e r  F o rm el 

(0

(d')

(e')

_ -fi (h 2 2 li  h ')

h  h  4 - 3 h '  2 ,  , . —  2 „

h + l v ~ - 7 7 ( 5a+2h ) ,g<5 2 a h  +  7 h

w o ra u s sich  fo lgen d e  B estim m u n g sg le ich u n g  e rg ib t, w en n  n  =  
e in g e fiih r t w ird :

(ń

M it ó — o  v e re in fa c h e n  sich  d ie  F o rm e ln  (d) b is  (f) zu

a, =  4 h

_  4 li b (b —  d)

<Tl ”  (b +  d j*

H  ; i h ( 2 n - f  1)

N" ~  "  2 b

— 2 - h j  ^2 a  h  +  2 h 2J -)— //s in <5 (5 a + 2  h) (h 2-)-2 h h ')

h  h  +  3 h '

3 h  -j- 2 h
- (h 2 -j- 2 h h ')  ft cos <5

;i2 +  a  h [1 +  2 fl (2 n +  1) sin  (5]

—  h 2 /i ( 3  n  +  1 )  c o s  d —  0 , 8  (2 n +  1) sin  <5 —
0 ,16

a  = ---- ~ - [ i  -f- 2 fi (2 n +  1) sin  <>] + 1 +  2 /1 (2 n +  1) s in  ó * H - * V (3 n -f- 1) c o s ó —  0,8 (2 n +  1) sin  (5 —

m it a  =  b  —  0,2 h  u n d  der A b k iir z u n g  c  =  fi (2 n  +  1) sili <5

3 n  +  1

H c r l e i t u n g  d e r  F o r m e l n .

D ie  fo lgen d en  U n te rsu c h u n g e n  e rs tre ck e n  sich  a u f  eine 
M au e rtie fe  v o n  i  m . E in e  M a u e r v o n  d er Q u ersc h n itts fo rm  (a) b =  h
r 2 7 8 6 5 s t im m t b zg l. des G ew ich tes  u nd d e r L a g e  des S ch w er- 
p u n k te s  m it  g u te r  G e n a u ig k e it m it  d e r  M a u e r 1 4 6 5  iiberein . W ir d  d ie  h ie r m it e rre c h n e te  B re ite  a u sg e fiih rt, so  e rg ib t sich
D ie  G róB e d e s G e sa m te rd d ru ck e s  k a n n  g le ic h  d em  E r d d ru c k  d ie  groB te  B o d e n p re ssu n g , d ie  a m  P u n k te  1 a u ftr it t ,  zu

j 0,09 +  c2 +  c |o ,2  +  ^ n -|! 1 c o t  ° '^

a u f  e in e  se n k re ch te  F la c h ę  v o n  d e r  H ó h e  h g e s e tz t  w e rd en ; 
e r  b e tr a g t  a lso , w en n  d e r  E in flu B  d es R e ib u n g sw in k e ls  <5 zw isch en  (7) 
E r d e  u n d  W a n d  a u f  d ie  G r ó B e  des E rd d ru c k e s  v e m a c h la s s ig t  
w ir d :

E  =  h2 t g 2 (45°  - ; ) +  h h' t g 2 (4 5 ° -  - f - j

2 N  

~  b  ’

B e i V e rb rc ite ru n g  u m  d as M aB d  b e tr a g t  d ie  S p a n n u n g

6 N  f/l
(8) (b  +  d )2
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liierin  is t
N  =  G - ( - E  sin  d

: 2 a  h  -+  — - li2 =  2 f b ---- — U -j- h 3 —  2 b-h
5 '  5 I 5

c  I r

D ie  N e ig u n g  d e r  M itte lk r a ft  R  (A b b . i)  gegen  d ie  S o lile  
e r g ib t  s ich  d u rch  E in s e tz e n  d e r  ftir  H  u n d  N  sch o n  ob en  gc-
fu n d e n e n  B e zie h u n g e n  :

E  =  n  (h2 +  2 li h ')  =  /t h2 ( i  +  -  n) .
s in  i)

(9) N  r  2 b h - | - c h 2 =  h  (2 b  4 " c  h) .

N ach  A b b . 3 is t

(10) t h — 1 (b —  d)

D ic  E in fiih r u n g  v o n  (9) u n d  (10) in  d ic  G le ic h u n g e n  (7) 
u n d  (8) lie fe r t  d ic  fr iih e r  m itg e te ilte n  F o rm e ln  (d) u nd (e).

H  _  E cos <5 
~N~ — G -Fe sin (5 

c h2
• V ‘ C0S 6 1 4 Vsm 0 __,chcotg()

li (2 b + cli) 2 b -f-c li

K-Ó/3—>fi— b/3—Ąt-b/3—>\
x -d —>r<----
! 1:-,,, j
1 /1

b+d
3

b id
3

Abb. 3.

b*d
J

D e r  G eb ra u c li d e r  h e rg e le ite tcn  F o rm e ln  k a n n  d u rch  B e 
n u tz u n g  d e r b e ig c g e b c n cn  T a fe l  c r le ic lite r t  w erd en .

E r d a r t

I tr o ę k c n  . . 
b is  

n a B . . . .

[ tro c k e n  . .
S an d  b is

l n a B . . . .

L e h m  I tro c k e n  . .
u. < b is

T o n  ( n a B . . . .

K i e s ........................................

G e r o l l ...................................

,Z<L.
2 Q

ó

1 . 3

- T ? -  ■'

sin  <5 

( fiir  3 =

1 ■ 3 \

c t g  <5 

(fiir  <5 ==

1 ■ 3 \—  Q—  —  0
2 4 1

/< sin  <5 

( fiir  (5 =

1 ■ 3 \ p e - r - e j

-- ---
o ,7 35 0,27 0 ,19 1 8 -r  20 0 ,31-7- 0,44 3,08 2,05 0,059 -r 0,084

o .9 27 o ,37 o ,33 14 -i- 20 0,24 4- 0,34 4,01 4  2,75 0.079  "T 0 ,112

0,8 33 0,30 0,24 1 7 -i- 25 0,29 -r, 0,42 3,27  -i- 2 ,14 0,070 0 ,10 1

1,0 25 0,40 0,40 13 - r  19 0,22 0,33 4-33 2,90 0,088 0 ,132

0.75 40 0,22 0 ,17 20 4- 30 0,34 -r 0.5 2.75 -r 1.73 0,058 -f- 0,085

1 20 0,49 0,49 1 0 -T 15 0 ,17  -r 0,20 5.67 ^  3.73 0,083 -r 0 ,12 7

40 0,22 0,20 2 0 v  30 o ,34 0,5 2,75 -j- 1,73 0,068 -7- 0,100

0.9
20 °>45 0,40 io -r -  15 0 ,17  4- 0,20 5.67 -j- 3.73 0,068 -r 0,104

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Lehren aus dem Stegbruckenungliick bei Koblenz.

V on  D ipl.-Ing. K . L a u t m a n n ,

Beratendem  Ingenieur fiir Bauwesen, Koblenz.

W er am  22. Ju li d. J. den groBen B efreiungstag der Rheinlande 
in K oblen z nicht m iterlebt hat, kann sich kaum  ein B ild  von  den 
Menschenmassen m achen, die an  diesem T age in unserer S tad t zu- 
samm enstróm ten. E in  endloses und lebensgefahrliches Geschiebe von 
Menschen drangte gegen M itternacht vom  gegeniiberlicgenden Mosel- 
ufer nach der S ta d t bzw. nach dem V orort Liitzel.

D ie Abbildungen lassen erkennen, w ie sich der Zu- und A bgang 
auf der B riicke abspielte. N ach  zahlreichen B esichtigngen und 
genauen Erkundigungen handelt es sich um  m ehrere Ursachen, die 
den Einsturz oder besser gesagt das A bgleitcn  der A uflagerrollen von 
den U ferpfeilern bewerkstelligten. D er statische N achweis iiber das 
Verhalten des E igengew ichtes und der M ensclienlast gegeniiber den 
Auflagerreaktionen h at folgendes ergeben:

1. D as M e 11 s c h e n g e d r il n g  e erzeugte bei 0,4 t/m2 eine L a st von 
18,40 t  zuziiglich 50 %  StoBzuschlag fiir bewegliche K onstruktion.

2. D ie B e r e c h n u n g  d e s  E i g e n g e w i c h t e s  ergab fiir das 
M ittelfćld 2,66 t, fiir die zwei Landfelder je  1,33 t . D azu kom m en noch 
fiir die gesam te A ufbaukonstruktion  (Pfosten, Schragenverband, 
W indenstander, W inden, Seilziige und zw ei Gegengewichte) 3,46 t, 
fiir die eigentliche T ragkon struktion  2,4 t. E s  ergibt sich som it ein 
Gesam tgewicht von 11,18  t.

3. Men.schengedra.nge (ohne StoBzuschlag) +  Eigengew icht 
ergeben also 29,58 t ;  davon nehmen die A uflager rd. 6,93 t  auf, so daB 
ais reine B riicken last 22,65 t  verbleiben.

4. D em gegeniiber ergibt sich die T ra gk ra ft der Schwim m er 
infolge A uftriebes zu 27,2 t.

D ie E ndzahlen unter 3. und 4. weisen eine D ifferenz von  4,55 t 
auf, die ais Sicherheitsgrad fiir die S tan d festigkeit des Steges anzu- 
sprechen ist. In  dieser Z ahl sind etw aige W ind- und W elleneinfliisse 
nicht beriicksichtigt, die den Sicherheitsgrad nur herunterdriicken 
wurden. Besonders w ichtig ist jedoch, daB die Annahm e fiir Menschen- 
gedrange m it 0,4 t  pro m 2 fiir ein G e s c h ie b e  und fiir etw aige S to B e  
nicht ausreichend genug ist. Sowohl anorm ales G cdrange ais auch ein

StoB aus der Zugangsrichtung sind tatsachlich vorhanden gewesen. 
B e i Lastenausgleich berechnet sich die m axim ale M enschenlast zu
0,54 t/ms, w as einem Sicherheitszuschlag von  35%  entspricht.

A m  Zugang rechts, siehe A bbildung, sind zw ei weitere Ursachen 
festzustellen. D ie Trasse des Landw eges v erlau ft sehr spitzw inklig 
zur U ferlinie. E s muB hieraus gefolgert werden, daB durch den vor- 
erwahnten StoB am  R ollenlager eine Kraftkom ponente in R ichtun g 
der H afeneinfahrt auftrat, die ein Yerdrehen bzw . Kippen des Steges 
nach N orden hervorricf. Augenzeugen berichten, daB der S teg sich 
nach „h in te n " iiberschlagen habe.

Ferner ist, wenn auch sekundarer A rt, ein N ach teil darin zu 
suchen, daB die Landfelder eine groBere B reite ais das M ittelfeld auf- 
weisen. D ie von liier vorstrćimende Menschenmasse m u B  sich ja  nach 
der M itte zu verdichten und muB eine U berbelastung herbeifiiliren. 
W are der S teg an den Landauflagern n icht abgerutscht, dann ware 
doch ein N achgeben der M ittelfeldgelander stark zu befiirchten gewesen.

A u f der linken U ferseite zeigt sich ebenfalls ein ungewohnlicher 
Um stand, der sich fiir die A bw icklu ng des M enschenvorkehrs iiber den 
S teg  ais hemm end erwies. D ie zehnstufige Pfeilcrtreppo h a t eine 
B reite  von  0,90 m  m it Stufen von  0,25 m  H ohe und 0,23 m  A u ftritt. 
N icht genug m it diesen knappen MaBen, liegt die Treppenachse 1,50 tn 
aus der Stegachse heraus, wonach eine Menschenmasse offenbar ins 
Stocken geraten muB. D er nach N orden abzweigende W eg h at einen 
T eil M enschen aufgenom m en, aber fiir die Stórung und das Anwachsen 
des Gedranges w ar eine w eitere U rsache gegeben.

A is w ichtigste U rsache muB die knapp bemessene, unverankerte 
Rollenauflagerung angesprochen -werden. A u f jeder Seite sind zwei 
A uflagerplatten, v g l. A bbildung, vorhanden. Beschadigungen an  den 
P latten  selbst oder an  den B olzen sind nicht zu erkennen, ein Zeichen 
dafiir, daB die I*agerrollen widerstandslos abgeglitten  sind. E in  Auf- 
halten der Lagerrollen bei der vorhandenen P latten ausbiklu ng und 
U berbelastung h atte  ein ZerreiBen der Stegbriickenkonstruktion zur 
Folgę gehabt: entweder waren die Gelenke iiber den Schwim m ern oder 
die A uflagerteile landseitig abgerissen. Man wird sich fragen, g ib t es 
denn hier keine bessere Lósu n g? Abgesehen davon, daB jede im Ver- 
kehr stehende Stegbriicke hinreichende B eleuclitung haben sollte, 
muB in Zukunft fiir schwim m ende A uflager m it genugender Sichcrheit 
gerechnet werden. D ie N u tzla st fiir B rucken m u B  in solchen Falleń
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Schnitt A— B

Der Bau zweier kleiner Klappbriicken in OstpreuBen.

Y on D ipl.-Ing. Ii. H o f f m a n n ,  Porta  i. W .

In OstpreuBen wurden im  G ebiete der M em el-Gilge-Nicderung 
in den letzten Jahren groBe N otstandsarbeitcn auf dem G ebiete des 
M eliorationswesens vorgenom m en und im Zusam m enhange der 
Erstellung schiffbarer groBer A bzugskanale wurden die beiden n ach
stehend beschriebenen K lappbriicken ausgefuhrt.

D ie A bb. i  zeigt die K lappbriicke iiber die Parw e bei K up- 
stienen, ausgefiihrt im Jahre 1927 fiir den D eichverband W ilhelm s- 
bm ch  (Bauleitung Kegierungsbaum eister Rieder) im Regierungs- 
bezirk  Gumbinnen.

D ie Abm essungen der B rucke betragen 21,20 m 1. W . zwischen 
den beiden Landwiderlagern. H ieryon entfielen auf die beiden
I.andoffnungen, die durch ein P latten balkentragw erk ilberbrOckt 
sind, je 6.50 m, auf die M itteloffnung 3,20 m. D ie B reite  der B rucke 
zwischen den Geliłndern betragt 5,50 m, zwischen den Schram m -

Abb. 1. K lappbriicke iiber die Parw e bei K upstienen.

stiitze, anderseits durch einen am  FuB des Portalpfeilers befindlichen 
gelenkigen T riebstock verbunden.

U nter dem K lappengegengew ichtskasten, w elcher m it Eisenbeton 
und S ch rott ausfiillbar ist, wurde eine durchgehende W elle m it je 
einem R itzel ober- und unterstroni angeordnet. A u f derselben Welle 
wurde ein D ifferential m it K etten han dzu g eingebaut, so daB 1 Mann 
die K lap p e bequem  offnen und in jeder Stellung halten kann. Eine 
SchlieBvorrichtung am  T riebstock erm óglicht die unbew egliche Ein- 
spannung des Kettenhandzuges.

Zur Sicherung der beiden Klappen wurden H alteketten, die in den 
M ittelpfeilern befestigt wurden, angeordnet. D iese K e ttcu  bilden

borden 4,70 m. D ie S tarkę der 
Strom pfeiler am Auflagerquer- 
schnitt betragt 1 m.

A is B elastun g w ar ein
S t-Trecker vorgesehen, und die 
V erw endungsart der B rucke ent- 
spricht den Dinorm en 1071 bis 
1072 II. D ie beiden W iderlager 
und Strom pfeiler wurden auf 
B etonpfahlen zwischen 8 cm 
starken Spundwanden fundiert.

D ie M itteloffnung wurde 
ais D oppelklappe aus Sparsam - 
keits- und Betriebssicherheits- 
griinden wegen der dauernden 
Laienbedienung von der Bau- 

__ leitung vorgeschrieben. Fiir 
den O ffnungsantrieb w urde die 
Forderung gestellt, daB im ge- 

■gj., offneten Zustand jede Klappe 
in  jeder beliebigen Offnungs- 

lage eingespannt bleiben sollte, um gegen die starken W estw inde 
gesichert zu sein.

W ie aus A bb. 1 hervorgeht, n im m t das Eisenbetonportal die 
O ffnungsvorrichtung auf. D ie iiblichcn W agebalken, die in diesem 
speziellen Falle ais autogen ausgespitzte T rager . ausgebildet sind, 
sind einerseits m it der beweglichen K lap p e durch eine starre Pendel-

Koi/enz

m it einem StoBzuschlag von 50 %  in A n satz 
gebracht werden, das w&re im vorliegenden 
F alle  1 ,5 -o ,4  =  0,6 t/m3. Ferner wurde fiir 
den zulassigen A uftrieb  ais Auflagerreaktiori m it 
zw eifacher Sicherheit zu rechnen sein:

A/ul • =  0,5 t/m3.

D ie B riickenbreite ist bei schwimmenden 
A uflagern gleichm aBig durchzufuhren. H andelt 
es sieli, wie im  vorliegenden Falle, um unter- 
geordnete Stegbriicken, so ist an den beiden Zugangen irgendein 
Hemmnis anzubringen. Die Reichsbahn bedient sich an schienen- 
gleichen, unbew achten Ubergangen der Sperrkreuze und dergleichen 
mehr. D urch derartige MaBnahmen werden auch StóBe in ihren 
W irkungen sehr herabgem indert. W enn m an weiterhin schon Treppen 
anordnet, dann sollen sie auch gu t begehbar sein.

D ie Auflagcrrollen an  den U fcrpfeilern mussen u nter allen 
Um standen gegen A bgleiten  gesichert werden. B ei dem Durch- 
konstruieren des B ruckensystem s ist auch j e d e  vorkom m ende Lage 
zu untersuchen, sei es bei Hoch- oder Niedrigwasser, sei es bei Eis- 
bildung, W ellenschlag und untergetauchten Schwimmern. So kleine 
Auflagerplatten  hatten  auf diese A rt  und W eise in beengten Auflager- 
nischen nicht vorgesehen werden diirfen; denn der Briickensteg ais 
soicher h atte  die U berbelastung ausgehalten, wenn die Landauflager 
nicht abgeglitten waren. Ob m an nun kiinftighin auch gegen seitlich 
w irkende K rafte  an den A uflagerplatten  Sicherungen zu treffen hat, 
muB von  F ali zu F ali entschieden werden. D as H erausspringen der 
Rollen, gleich nach welcher Seite, mufi verm ieden werden, selbst fiir 
don Fali, daB dic B riickenkonstruktion Verdrehungsspannungen auf
zunehmen hatte.
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Abb. 2. K lappbriicke iiber den NemonienfluB bei A lt-H eid lau k en .

tatsaclilich  nur eine Sicherung, da beim  SchlieBen der K lappen die 
Spreizung w irksam  wird.

B ei der U ntersuchung der statischen Verhaltnisse w urde einm alig 
die Spreizung ohne H inzuziehung der H alteketten, zum  andern dic 
H alteketten  und Eisenbetonpfeiler auch fiir sich allein gereclm et. 
D as G egengew icht, d. h. die annahernde A ufhebung des Eisengew ichtes, 
wurde nicht beriicksichtigt.

Eine ahnliche A usfiihrung zeigt d ic A bb. 2, die Brficke uber den 
schiffbaren NemonienfluB bei A lt-lle id lau k en , Ausfiihrungsjahr 1929. 
D ie B auherrschaft y e rtra t R eg.-B au rat K osak  des PreuB. K ultur- 
bauam tes Tilsit.

F u r die B erechnung wurden die Belastungsannahm en der 
B ruckcnklasse II des N orm enblattes „ D I N  1972“  zugrunde gelegt. 
Infolge der stilrkercn Beanspruchung w urde ein elektrischer Offnungs- 
antrieb neben einem R eserve-H and an trieb  vorgesehen. D ie elek- 
trische A n lage en thalt neben dem Ablósungsm agneten fiir den End- 
pu n k t des O ffnens und des SchlieBens, welcher auf dem Triebstock 
angeordnet ist, noch einen Brem sliiftungsm agneten, welcher durch 
Ausschalten des Strom es die bewegliclien K lappen starr in jeder 
geforderten Lage halt.

D ie beiden M assivbrticken erhielten des besseren Aussehens 
halber ein einfaches Eisenbetongelander. AuBerdem wurden alle 
sichtbaren Teile der Briicke m it einem scliwarzweiBen Vorsatzbeton, 
der steinm etzmaUig bearbeitet wurde, versehen.

D ic P rojektierung und A usfiihrung der B riicken erfolgte durch 
die ostpreuBische Firm a F. B ludau, K ónigsberg i. Pr.

MITTEILUNGEN AUS DER INDUSTRIE.
(O H N E Y E R A N T W O R T U N G  D E R  S C H R IF T L E IT U N G ).

Warurri Kreiselpumpen ?

Die M aschinenfabrik EBlingen baut Pum pcnanlagen fiir alle 
Zwecke seit mehr ais 70 Jahren. F iir die Fórderung gróBerer Fliissig- 
keitsmengen und fiir dic Bew altigung gróBerer Fórderhóhen kommen 
heute in der H auptsache nur noch Kolben- oder Kreiselpum pen in 
B ctracht. D ie ersteren zeichnen sich durch hóheren W irkungsgrad 
aus. D afiir besitzen die Kreiselpum pen so wesentliclie. Vorziige,

daB sie die Kolben- 
pum pen im m er mehr 
verdnlngcn.

D ie niedrigeren 
Anschaffungskosten 

von Kreiselpum pen, 
der geringe P latzbedarf 
sowie die einfacheOber- 
traguug der A ntriebs- 
k raft von den nor- 
m alcrweise billigeren 
schneilaufenden K raft- 

maschinen (in neuerer Zeit Elektrom otoren und Dam pfturbinen) auf 
die Pum penwelle, d. h. die unm ittelbare K upplung, hat den Kreisel- 
pumpen die gróBere Verbreitung gegenuber den Kolbcnpum pcn 
verschafft.

Die U bersetzungsgctriebe, die teuer sind, den W irkungsgrad 
herabsetzen und schlieBlich auch ais Stórungsąuellen zu betrachten 
sind, werden hier verm ieden. Dio unm ittelbare K upplun g bei den 
Kreiselpum pen is t besonders bei groBen Fórderhóhen von EinfluB, 
da hier gróBere D rehzahlen verlan gt werden. D ie ununterbrochcne 
Fórderung von  Fliissigkeiten durch Kreiselpum pen ist der Yerw endung 
von Kolbenpum pen unbedingt vorzuziehen, da hier StóBe in dem 
Leitungsnetz verm ieden werden; weiterhin werden w eder Saug- noch 
D ruckvcntile und W indkessel benótigt.

D ie Kreiselpum pen haben im G cgcnsatz zu den Kolbenpum pen 
nur einen allerdings unwesentlichen N achteil, daB die Fórderm cnge 
bei wachsendem  G egendruck abnim m t. Dies m aclit sich besonders 
bei geringen Fórderhóhen unangenehm bem erkbar und kann in ein- 
faclicr W eise durch veranderliche D relizahl der Kraftm aschinen be- 
seitigt werden.

Dio W artungs- und Instandsetzungskosten sind bei Kreisel- 
pumpen wesentlich niedriger. D er geringere P latzbedarf und die 
klcincren Fundam ente driickcn auch die A nlagekosten fur Gebaude 
herab.

Der B au  von Kreiselpum pen h a t (ahnlich w ie der von K raft- 
maschincn) in den letzten  Jahren wesentliche Fortsch ritte  gcm acht. 
Besonderes Augenm erk w ird heute auf die Verwendungsz\vecko der 
Pumpen gelenkt, wo die geforderte B etriebsiclicrheit durch sorg- 
faltige W ahl der B au stoffc, zweckentsprechende Form gebung (ins
besondere vorziiglićhe Lagerung der W elle) und ausgezeichnete W erk- 
stattarbeit erreicht wird.

D ie iibersichtliche und leicht zuganglichc B au art der von der 
M aschinenfabrik EBlingen gebauten Pum penanlagen geht aus den 
nachfolgenden A bbildungen hervor.

Eines der H auptanw endungsgebiete fiir Kreiselpum pen sind 
Frischwasservcrsorgungsanlagen fiir Gem cinde- oder Hauswasser- 
bedarf. D ie zw eite A bbildung stellt eine autom atische Pum pwerks- 
anlage m it zw ei elektrisch betriebenen Kreiselpum pen dar, die fiir 
eine K lein stad t geliefert wurde.

A bb. 3 zeigt ein gróBeres vollautom atisches Pum pw erk m it 
v ier durch Elektrom otoren angetriebenen Kreiselpum pen, das fiir 
eine stadtische W asscrversorgungsanlage bestim m t ist.

Abb. 2.

Einen gróBeren Pum pensatz zeigt Abb. 4, eine fiinfstufigc 
H ochdruck-K reiselpum pe fiir eine stadtische W assorvcrsorgung, 
Leistung 350 kW .

Diese Anlagen bew&Kren sich vorziiglich. Einige von der M a
schinenfabrik EBlingen ausgefiihrte Pum penanlagen sind bereits seit 
mehr ais 10 Jahren im B etrieb, ohne daB sich wesentliche R cparaturen 
ais nótig erwiesen haben.

GróBere Pum penanlagen wurden besonders fiir B crgw crks- 
wasserhaltungen geliefert, wo geringer P latzbedarf und unbedingte 
Zuverlassigkeit erforderlich sind, die durch unm ittelbare K upplun g 
von  Pum pen m it Antriebsm aschinen erm óglicht wird.

Kreiselpum pen m it senkrechter W elle werden ais Ticfbrunnen- 
und Bohrlochpuńipen sowie sonstige Abw asserpum pen in allen vor- 
kom menden Abm essungcn geliefert. Tiefbrunnenpum pen erfordern 
eingehende B eriicksichtigung der Eigenschaften der Brunnen.

A bb. 5 zeigt eine v icrstufigo Bohrloch-Kreiselpum pe in halb- 
axia ler B auart. D ie gedrungene B au art erm óglicht die Verw endung 
in engen Brunnen, wobei gem auerte S ch ad ite  n icht unbedingt er
forderlich sind. D ic E rgiebigkeit kann durch Verw endung von T ief
brunnenpumpen erhóht werden, ohne daB Neubohrungen vorgenommen
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A b b . 3 , A b b . 4 .

werden miissen. Besondere B e- 
achtung ist hier w ieder der 
Lagerung der W elle zu widmen, 
dam it das Eindringen von Sand 
und der dadurch hervorgerufenc 
erhóhte VerschleiB verm ieden 
wird.

A uch  bei Abw asserw erken 
werden gern Kreiselpum pen m it 
senkrechter W elle eingebaut, da 
die Sam m elbchalter, in welche 
die Saugkorbe der Pum pen hin- 
einragen, wesentlich unterhalb 
der bebauten Oberflache liegen. 
H ier wurden W irkungsgrade von 
melir ais 85%  erzielt.

D ie M aschinenfabrik EB- 
lingenliefertauchK reiselpum pen 
fiir unreinc Fliissigkeiten.

A bb . 6 zeigt eine doppel- 
seitige zw eistufige H ochdruck- 
kreiselpum pe m it horizontaler 
W elle fiir eine Leistung von 
450 Sekundenliter bei einer 
Forderhóhe bis zu 100 m. Diese 
Pum pe wird fiir Baggerarbeiten 
yerwendet- und ist vorziiglich 
geeignet fiir dic Fórderung von 
sandigem und schlam m lialtigem  
W asser. Der VcrschleiB ist trotz 
iler starken Beanspruchungen 
gering.

Zu erwahnen sind noch 
dic Pum p-Speicheranlagen, die 
den Zw eck liaben, die stark 
schwankenden Belastungen bei 
den E lektrizitatsw erken dadurch 
auszugleichen, daB der billige 
Abfallstrom , der wahrend der 
N acht erzeugt wird, zum Heben 
von W asser in einen Ilochbe- 
halter verw endet wird. A uf diese 
W eise w ird  elektrische Energie 
gewonnen, die zur B ew altigun g 
der Spitzcnbelastungen dient.

[11 D am pfkraftanlagen finden H ochdruckkreiselpum pen nach 
A r t  der A bb. 1 ais Kesselspeisepum pen vielseitige Verwendung. 
A u f diesem G ebiet h a t die M aschinenfabrik EBlingen jahrzehntelangc 
Erfahrun gen  gesam m elt. Kondcnsatpum pen und Kiihlwasserpum pen 
w erden gleichfalls m it Vorliebe ais Zcntrifugalpum pen ausgefuhrt. 
Neben den bereits oben gepchilderten V orziigen der Kreiselpum pen 
im  V ergleich  m it den Kolbenpum pen bieten sie bei der Kesselspeisung 
noch G ew ahr fiir reinen A bd am pf bei D am pfbetrieb und fiir die For- 
derung entgasten Speisewassers, wodurch ein Spucken des Kessels 
verm ieden wird, w as bei H eiBw asscrspcisung sonst n icht immer 
mOglicli ist. D ie Stopfbiichsen miissen bei der Ir6rderung von Speise-

wasser m it Tem peraturen oberhalb des Siedepunktes besonders sorg
fa ltig  durchkonstruiert sein, dam it W arm everluste und Belastigung 
des Bedienungspersonals durch austretenden D am p f verm ieden werden. 
Andererseits darf eine erhebliche A bn iitzun g der W elle  durch die 
P acku n g nicht erfolgen. G ckiihlte Stopfbiichsen bewahren sich sehr 
gu t und erhóhen die Betriebsicherheit.

AuBer H ochdruckkreiselpum pen liefert dic M aschinenfabrik EB
lingen auch Niederdruckkreiselpum pen, die in allen Industriezweigen 
ausgedehntere Verw cndung finden ais Kolbenpum pen und in bezug 
a u f Zuverlassigkeit und Lebensdauer allen Forderungen entsprechcn.

YERSCH 1ED EN E M ITTEILU N G EN .

Neubearbeitung der Zementnormen.
D er vom  H errn Reichsvcrkehrsm inister eingcSetzte AusschuB 

fiir die N eubearbeitung der Zem entnorm en h a t in m ehrjahriger A rb eit 
einen E n tw urf, D eutsche Norm en fiir Portlandzem ent, Eisenportland- 
zem ent und H ofofenzem cnt, aufgestellt, der in Nr. 38 der Zeitschrift 
, ,Z em ent", vom  18. Septem ber d. J., m it E inspruchsfrist bis zum 

Nov'em ber zur óffentlichen K ritik  gestellt wird.
D er E n tw u rf faCt zum  ersten Małe die drei Norm enzem ente in

e in e r  Vorschrift zusammen. E r ist in drei T eile  gegliedert. Der 
erste T eil behandelt die Kennzeichnung, Begriffserkl&rung und E igen 
schaften, der zweite die Priifverfahren, der d ritte  (Anhang) den Norm en- 
sand und die Prufvorrichtungen. D er E n tw urf behandelt auch den 
hochwertigen Zem ent. V iele Bestim m ungen sind gegeniiber den z. Zt. 
giiltigen Norm en wesentlich erganzt, besonders die Festsetzungen 
iiber die Prufverfahren, m anche auch geandert. D ic vorgesehenen 
M indestfestigkeiten sind dic gleichen w ie die nach dem ErlaB des 
Reichsverkehrsm inisters vom  15. O ktober 1927 z. Z. giiltigen.

A b b . 5 .



DER BAUINGENIEUR
1030 II KI T 30. WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN. 679

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

Zu r W irtschaftslage. In dem E rgebnis der R cich stagsw ahlcn  
spiegelt sieli vor allem der auBcrordentlichc T icfstan d  der deutschen 
W irtsch aft wider, der in der ungeheuerlichen A rbeitslosigkeit seinen 
Ausdruck findet, dadurch Millionen von M enschen v or die w irt- 
schaftliche E xistenzfragc ste llt und sie zu dcm  Versuch einer radikalen 
Losung vcranlaBt. D ic A rbeitslosigkeit ist wahrend der letzten  Zeit 
wiederum  gestiegen, nachdem in diesem Jahr dic Saisonentlastung, 
sow eit eine solche iiberliaupt zu verzeichnen war, bereits im Mai zum 
Stillstand gekom m en ist, wahrend sie norm alerweise bis in die letzten
11 crbstwochen anhalt.

Im gewerblichen und óffentlichen B au ist der B eschaftigungsgrad 
heute noch etw a der gleichc w ie im Jan uar und Februar. H ier feh lt 
also jeder Saisonaufschwung.

Im ubrigen zeigt. sich, daB die allgem eine A rbeitslosigkeit inner
halb der Industriegebiete, besonders in Sachsen und Berlin, am starksten  
und auch gegenuber dem  V orjahr am  meisten gestiegen ist, wahrend 
die landw irtschaftlichen G ebiete von dem K onju n kturriickgang 
weniger stark  betroffen werden.

Die Zahl der durch die A rbcitslosenversicherung U nterstiitzten 
wird prozentual im m er geringer (im Som m er 1928: 6 7 % ; 1929: 5 8 % ; 
193°: 5 5 % ); dafiir steigen die Zahlen der K risenunterstiitzten  und 
W ohlfahrtserwerbslosen in den S tadten  relativ  m ehr an. A u ch  dic 
Zahl derjenigen Arbeitslosen, dic uberhaupt keine U nterstiitzung be- 
ziehen, steigt absolut und prozentual und is t gegenw artig a u f etw a 
400000 =  14 %  der Arbeitslosen zu schatzen.

D ic A usfilhrung der zusatzlichen Bauarbeiten des A rbeitsbe
schaffungsprogram m s wird beschleunigt vorbereitet. V ielleicht ist 
doch nocii in diesem Jahr eine gewisse E n tlastun g von dieser Seite zu 
erwarten. Lau der und Gem einden haben schnellste B ereitstellung d e r  
Zusatzm ittel verlangt. PreuBen, B aycrn  und Sachsen haben bereits 
vom  Reich die erste R a tc  in Ilóh e von insgesam t 16 M illionen RM 
zur Verfiigung gestellt bekommen. Bezeichnend ist, daB, um Zeit zu 
sparen, die Verhandlungen der Regierungsprasidenten m it dcm  Reichs- 
kom missar fiir das zusatzliche W ohnungsbauprogram m  neuerdings 
mOndlich gefuh rt werden, an Stelle des Z eit kostenden Schriftwechscls.

Zementpreise. D er starkę R iickgang des Zem entabsatzes in 
diesem Jahr und dic zunehm ende K onkurrenz in- und auslandischer 
AuBcnseiter hat dic Zem entverbandc veranlaBt, die Preise im m er 
wieder zu andern. D abei ist grundsatzlich der Listenpreis verhaltnis- 
inaBig hoch geblieben. Es kam en Ausnahm enachlasse, die auch w ieder 
im  L au fe der Z eit Anderungcn erfuhreń. In N orddcutschland wurde 
ferner die billigere Zw ischcnm arke „P io n ie r" , in W estdeutschland die 
M arkę „M onopol" und beim  H iittenzem entverband dic Marko „R h ein - 
R u hr" eingefiihrt. D abei sind in den von den AuBenseitern um strit- 
tenen G ebieten die Preism indcrungen ęrheblich gróBcr ais in den ande
ren unbcstrittenen Gebieten. Neuerdings ist auch fiir M iinchen, A ugs
burg, Niirnberg, S tu ttg a rt und in einigen andern Stad ten  Siiddeutsch- 
lands der bisher unverandcrt geltende Einheitspreis von  RM  560.—  
um RM  20.—  erm aBigt worden.

In der Tagung des Hauptverbandes der Krankenkassen, die vom
17. bis 19. A u gu st in Dresden stattfan d, richtcte  der Vcrbandsvor- 
sitzende scharfste V orw iirfe gegen die Reichsregierung und bekam pfte 
die durch die N otverordnung des Reichsprasidenten eingefiihrte 
Reform  der Krankenversicherung. D arau f verlieB der V ertretcr des 
Reichsarbeitsm inisterium s dic T agu n g und bcgriindetc seinen S ch ritt 
m it der F eststcllung, daB die T agu n g den Rahm en liberschrcite, der 
den Krankcnkassenvcrcinigungen durch G esetz gezogen sei.

H insichtlich der zur D ebatte  stehenden S a t z u n g s a n d e r u n g  
haben die A rbeitgeber erreiclit, daB ihnen in den Organen des H aupt- 
verbandcs kiinftig der EinfluB eingeraum t wird, der dcm  in der 
Krankcnversicherung gesetzlich bestchenden Stim m vcrhaltn is zw i
schen A rbeitgebern und Arbeitnehm ern (Ł/3 : entspricht. Ferner
haben sie durchgesctzt, daB die Arbeitgeberdelegierten in den einzelnen 
Organen n icht von der M chrheit, sondern allein von der A rbeitgeber- 
gruppe gew ahlt werden.

Abbau der W ohnungszw angsw irtschaft und der staatlichen 
Subventionierung des W ohnungsbaues. Verschiedene Reichsm inister 
haben einzelne StOcke aus den Planen der R eichsregierung bekannt- 
gegeben. D erR eichsfinanzm inister D i e t r i c h  h a t an i4 .S ep tem ber 1930 
von einer B eschrankung des kiinftigen W ohnungsbaues au fd ieE rb au u n g 
von Zweizim m erwohnungen m it K iiche und auf ganz kleine W ohnungen 
gcsprochcn. D er R eichsfinanzm inister will 400M illionenM ark der H aus- 
zinssteucr, die bisher fiir den W ohnungsbau V erw endung fanden, also 
etw a dic H alfte  des B etrages, fiir allgem eine V erw altungszw ecke frei 
machen. E r g la u b t, daB Drei-, Vier- und Fiinfzim m erwohnungen schon 
deswegen nicht m ehr aus óffentlichen M itteln gebau t werden diirfen, 
weil der B ed arf daran fast iiberall gedeckt ist.

D er R eichsjustizm inister Dr. B r e d t  h a t der T agu n g der H aus- 
besitzer m itgeteilt, daB eine N ovelle zu den W ohnungsgesetzen, dic 
eine entscheidende Bresche in die W ohnungszw angsw irtschaft lege, 
ausgearbeitet vorliege. E r  ist Gegncr der H auszinssteuer, wahrend das

K a b in ett diese einstweilcn bcibehalten, aber mehr ais bisher fiir S taats 
zw ecke verwenden will.

In diesem Zeitpunkt, der vielleicht einen W endepunkt in derW oh- 
nungsbaupolitik bedeutet, wollen w ir dic W orte festhalten, m it denen 
der R cichskanzler am 25. Juli 1930 im R eichspartcivorstand des 
Zentrum s das Program m  um schrieben hat.

„ W ir  miissen ein Program m  fiir d ic B au w irtschaft der naclisten 
Jahre schon je tz t  aufstellen, weil w ir vor der N otw endigkeit stehen, 
d ic F rist einer weiteren L ocken in g bis zur A ufhebung der Zwangs- 
w irtsch aft rechtzeitig ins A uge zu fassen und den Term in auszu- 
rcchncn und festzulcgen, bis zu dem m an ein Program m  durchfuhren 
kann, das nicht nur eine augenblicklichc W ohnungsnot, sondern auch 
dauernde M iBstandc im W ohnungswesen beseitigt. W ir miissen 
alles daran setzen, daB b iszu  einem bestim m ten T erm in die F rage auch 
tatsachlich  gelost ist, weil w ir fiir die endgiiltigc Finanzreform  K lar- 
heit dariłber haben miissen, wras wird aus der H auszinssteuer und 
wem soli sie sonst zur Verfiigung gestellt w erden. . .  A li diese D inge 
miissen in einem einheitlichcn G anzen erfaBt werden. Und wenn sic 
auch nicht in einem Jahr durchgefiihrt werden konnen, sind sic 
doch in einem program m atisclien G esetz festzustellen, so daB ihre 
D urchfiihrung in einer Reihe von  Jahren sichergcstellt is t."

W as wird aus der Arbeitslosenversicherung der Saisonarbeiter ? 
D er Reichsfinanzm inister D i e t r i c h  h a t in einer W ahlrcde in M ann
heim ausgefiihrt, es sei ein schwcrcr Fchler, daB man diejenigen B e- 
rufe, die berufsublich im W inter arbeitslos sind, m it allen denjenigen 
Arbcitnchm ergruppen zusam m engeworfen habe, die unter normalen 
Vcrhaltnissen das ganze Jahr arbeiten konnen. E r  verlange zw ar 
nicht, daB die Saisonarbeiter vollkom m en versicherungsfrci gcm acht 
werden, sie m ilBten aber anders behandelt werden und es niuBtc eine 
A bstufung, d. h. eine anderw citigc B eitragsfestsetzung ftir diejenigen 
Gewerbc stattfinden, die eine saisonm aBigc A rbeitslosigkeit haben. Es 
sei insbesondere unhaltbar, daB iiber 600000 U n terstiitzte  im B a u 
gewerbe den iibrigen Arbeitslosen in der B eitragszahlung und U ntcr- 
stiitzun g gleichgcstellt wurden. D as w ird praktisch eine B eitrags- 
erhohung fiir das B augew erbe bedeuten.

Dic Reichsrcgicrung w ill die B eitrage fiir d ic Arbeitslosenver- 
sicherung nach G c f a h r e n k la s s e n  abstufen. D abei muB sie sich aber 
daruber im klaren sein, daB die A rbeitslosigkeit im B augew erbe auch 
im W inter n u r  zu m  T e i l  w i t t e r u n g s b e d i n g t  ist und daB die 
B au w irtschaft, die heute in groBen Teilen nicht einm al zur H alfte  bc- 
sch aftigt ist, einfach n icht in der L age ware, dic M ittel fur dic U ntcr- 
stutzun g ihrer Arbeitslosen allein aufzubringen. W ir nelim cn an, daB 
schon bald nach den W ahlen das Problem  a k tu cll werden wird.

M aurerakkordtarif in H am burg gekiindigt. D ic  H am burger Bąu- 
arbeiter haben den A kk ord tarifvertrag  fiir M aurerarbeiten, der im 
Juni 1929 m it dcm  D eutschen Baugew erksbund abgeschlossen wurde, 
zum  31. A u gu st d. J. gekiindigt. Sie haben sich bereit erklart, iiber 
einen neuen A kk ord tarifvcrtrag  zu vcrhandeln, aber gleichzeitig gc- 
fordert, daB die Satze fiir S teintragcn  um 20%  und alle ubrigen Preise 
um durchschnittlich 15 %  herabgesetzt werden. D iese Fórderung wird 
dam it begrundet, daB die M ehrvcrdienste, die zur Zeit von  den A kkord- 
arbcitcrn  gegenuber den Zeitlohnarbeitern erzielt werden, durchschnitt
lich etw a 80%  des Tarifstundenlohnes, sehr hau fig  aber noch viel mehr 
betragen. E s gehort nicht zu den Seltcnhciten, daB ein A kkordarbeiter 
den drcifachen Tarifstundenlohn, d. h. 4,50 bis 5 RM. je Stunde ver- 
dient. D araus zichen die Arbeitgeber den SchluB, daB die tarifliche 
Akkordbasis unertraglicli hoch geworden ist und daB sie in der heutigen 
Z eit der Prcissenkung und der gróBten Arbeitslosennot im Allgem ein- 
interesse auf ein angem essenes MaB zuriickgefiilirt werden miisse.

D er Baugew erkbund h a t jede Vcrhandlung iiber die A bbau- 
forderungen der A rbeitgeber ais zw ecklos abgelehnt. E r bleibt dam it 
bei der H altung, die die G ew erkschaften von jeher zur A k kordarbcit 
cinnchm en.

D er A bbau liberstcigcrter A kkordsatze gehort aber heute zu den 
A ufgaben, die U nternehm er u n d  A r b e i t e r  im Rahm en der N ot- 
maBnahm en fur den B au m ark t zu erfiillen haben.

Osthilfem ittel fiir Bauten. Im  Rahm en der O sthilfe des Reiches 
und PrcuBens werden in diesem  Jahre fur W ege- und B r i ic k e n -  
b a u t e n  etw a 4,2 M illioenn R M  zur VerfQgung gestellt, Kleinbahn- 
bauten  werden m it 1,3 M illionen RM  unterstutzt, rund 1 M illion KM 
ist fiir Kanalisationen und W asserleitungen vorgesehen, 2 Millionen RM  
sind fiir K rankenhauser, Sauglings- und A ltershcim e usw. bestim m t. 
A u f Schulbauten entfallen 900000 RM , ferner sind 600000 RM  fiir 
ku lturellc Zw ecke bestim m t. M it den gcplanten A rbeiten  soli s o f o r t  
begonnen werden, da  die bereitgestelltcn M ittel schon in den naclisten 
Tagen angefordert werden diirfen. Einzelheiten des Program m s werden 
die L an drate  und Biirgerm eister in K iirze bekanntgeben. A lle  A n -  
f r a g e n  sind an diese Stelleu z u richten.

StraBenbauten. D ie Provinzialvcrtretu n g fiir O b e r h e s s e n  hat 
zu r B ekam pfun g der A rbeitslosigkeit neben den fast beendeten etats- 
maBigen StraBenbauten noch w e i t e r e  S t r a B e n b a u t e n  in Aus-
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sieht genomm en. D ie A rbeiten  sind bereits ausgeschrieben, so daB m it 
dem baldigen Beginn gerechnet werden kann. Zn den K osten  des Pro- 
gram m s von 500 000 R M  g ib t der hessische S ta a t einen ZinszuschuB fiir 
300 000 RM , w ahrend dic Provinz Oberhessen den R est von  200 000 RM  
ubernim m t.

D ie P r o v i  11 z S a c h s e n  beabsichtigt, m it m oglichster B e- 
schleunigung ein erganzendes B a u p r o g r a m m  f i i r  S t r a B e n -  
b a u t e n  durchzufiihren, um der A rbeitslosigkeit zu steuern. D a  die 
laufenden M ittel fiir das diesjahrige StraBenbauprogram m  erschópft 
sind, h a t der ProvinzialausschuB bereits A nfang Juli die Aufnahm e 
einer StraBenbauanleihe in H ohe von  3 M illionen RM  zur B eschaffung 
w eiterer A rb eit beschlossen. D ie A n l e i h e  ist genehm igt und m it 
H ilfe der M itteldeutschen Landesbank u n t e r g e b r a c h t ,  so daB m it 
den A rbeiten schon in K u rze  begonnen w erden kann. D as erforderliche 
B aum aterial wird schon geliefert. E s ist vorgesehen, teilweise vorhan- 
dene StraBen zu verbreitern, eine kurzere Strecke m it Kleinpflaster, 
andere m it G roBpflaster zu versehen und endlich 79 km m it S c h o t t e r  
m it  T e e r i n n e n t r a n k u n g  zu versehen.

Rechtsprechung.
Zur A ufw ertung des Architektenhonorars aus der Inflationszeit.

(U rteil des Reichsgerichts, I II . Zivilsenat, vom  10. Januar 1930 —
I II  123/29.)

S treitig  war, nach welchen G rundsatzen die A rchitektenvergii- 
tung ftir den wahrend der Inflationszeit ausgefiihrten B au einer V illa  
aufzuw erten ist. D as Reichsgericht geh t davon aus, daB wahrend der 
Inflatiou  in D eutscliland alle w irtschaftlichen, gewerblichen und 
geistigen Leistungen an der G oldm ark und der Friedensgegenleistung 
abgew ertet, jedenfalls nicht dem Friedensw ert entsprechend bezahlt 
worden sind. E s ist ein allgem einer G rundsatz der fu r die Beziehungen 
der Parteien mafigebenden Architekten-G ebuhrenordnung, daB die 
GebUhren nach H undertsteln des W erkw erts berechnet werden. E s 
kann daher nicht der Friedensbauw ert derV illa  zugrunde gelegt werden. 
D er Bauherr, der in der Inflationszeit gebaut und seine B aukosten- 
anschiage der dam aligen W ahrung und den dam aligen W erten ent
sprechend aufgcstellt hat, kann nun nicht gezwungen werden, den 
A rchitekten  so zu bezahlen, ais h a tte  er im Frieden, etw a 1913 oder 
1914, gebaut. D er A rch itek t kann im  V erhaltnis zu anderen Bau- 
und sonstigen G laubigern der Inflation szeit keine Ausnahm estellung 
beanspruchen. l i r  lia t kein R ech t darauf, besser gestellt zu werden, 
ais diese und fiir seine Inflationsleistungen Friedenshonorare oder an- 
nahernd Friedenshonorare zu verlangen. Seine im wesentlichen wahrend 
der. Inflationszeit entstandenen Forderungen sind vielm chr zunachst 
in Papierm ark nach M aflgabe der Gebiihrenordnung vom  17. Juli 1923 
zu berechnen. D er so gefundene B etrag  ist dann nach den G rund
satzen des § 242 B G B . unter B eriicksichtigung aller einschlagigen 
Yerluiltnisse aufzuw erten. D abei konnen nam entlich dann, wenn die 
einzelnen Forderungen zu verschiedenen Zeiten des W ahrungsverfalls 
entstanden sind, Schwierigkeiten erwachsen, aber diese sind nicht 
unflberbriickbar. B ei einer A ufw ertung kijnnen natiirlich auch der 
je tzige  Yerkaufsw ert der Y illa  oder der zur Z eit ihrer Feststellung, 
der dem Bauherrn durch den Y illenbau zugeflossene Yerm ógenszuwachs,

und dic ganze Verm ógcnslage des Bauherrn eine R olle spielen. Auch eine 
vergleichsweise H eranziehung des Ilonorars, das ein A rch itek t bei 
gleicher Bauausfiihrung erhalten haben oder je tz t  erhalten wiirde, ist 
zulassig, v ielleicht sogar geboten, aber keineswegs ausschlaggebend.

D as R eichsgericht lehnt es ab, die Ubung anzuwenden, die sich 
unter Zustim m ung des Finanzm inisters dahin gebildet hat, die Archi- 
tektenvergiitungen der Inflation szeit nach dem Friedensbauwert 
in Y erbindung m it §§ 18, 25 der G ebiihrenordnung vom  1. Juli 1923 
und der jetzigen G ebiihrentafel zu erm itteln. Denn diese Ubung hatte 
bei Erteilun g des strittigen  A uftrages noch n icht bestanden. A uch  
diirfte sie nur fur die vom  Reich erteilten B au au ftrage m aBgebend sein.

Gerichtsstand des Erfiillungsortes beim Bauvertrag. (Urteil des 
Reichsgerichts, I. Zivilsenat, vom  17. M ai 1929 —  I 166/28.)

GemaB § 29 Z P O  ist fiir K lagen  auf E rfu llung eines Vertrages, 
neben dem G ericht des W ohnsitzes des Schuldners, das G ericht des 
O rts zustandig, wo die streitige V erpflichtung zu erfiilleu ist.

Bei B auvertragen entspricht es der natiirlichen A uffassung 
von dem Inh alt des Schuldverhaltnisses, daB nach der A b sich t der 
VertragschlieBenden ein einheitlicher Erfiillungsort am O rt der Bau- 
ausfiihrung begriindet sein soli. B ei N ichtvorlicgen besonderer U m 
stande, die zu einer anderen A uffassung notigen, ist es der N atu r der 
Sache und daher der A bsich t der B eteiligten  entsprechend anzusehen, 
daB auch fiir die V erpfliclitungen des Bestellers, n icht nur a u f Ein- 
raum ung einer Sicherungshypothek zugunsten des Unternehm crs 
an dem Baugrundstiick gemaB § 648 ZPO , sondern allgem ein,m ithin 
auch fur seine V erpflich tu n g zur B ezahlung der B auforderung, der 
O rt der Bauausfiihrung Erfiillungsort sein soli. A n  diesem  O rt ist 
daher der besondere Gerichtsstand nach § 29 Z P O  begriindet. 
A n  diesem  O rt kann der Unternehm er den Besteller auf Zahlung ver- 
klagen, er braucht dies n icht an dem vielleicht sehr entfernten W ohn- 
sitz des Bestellers zu tun.

Zum  Gebiihrenanspruch der Schiedsrichter. (Urteil des Reiclis- 
gerichts, V II . C ivilsenat, vom  5. Februar 1929 —  V I I  422/28.)

D ie Schiedsrichter konnen fiir ihre T a tig k e it von den P arteien  
Gebiihren beanspruchen. Dieser G ebiihrenanspruch bleibt unberiihrt, 
w’enn der ergangene Schiedsspruch durch das verantw ortliclie G ericht 
aufgehoben wird. H aben die Schiedsrichter jedoch durch rein will- 
kurliche llan d lu n gen  in bew uBter V erletzun g der schicdsrichterlichen 
P flichten  dic A ufhebung yeranlaCt, so ist der G ebiihrenanspruch aus
geschlossen.

E in  Nachschiedsvcrfahren, das etw a durch A nfechtung eines 
vor dem Schiedsgericht geschlossenen V ergleichs oder durch das Ver- 
langen nach A ufw ertun g von fruher gcltend gem achten Anspruchen 
notw endig jwird, g ilt  fiir die Gebiihrenfrage ais besonderes Schieds- 
verfaliren. D ie Schiedsrichter sind berechtigt, fur ihre T atig k e it in 
diesem Verfahren besondere Gebiihren anzusetzen. A u f diese Ge- 
buhren brauchen die bereits fur das erste Schiedsverfahren bezogenen 
G ebiihren nicht verrechnet zu werden. E tw a  entgegenstehende Grund- 
satze des staatlichen  G erichtskostenrechts konnen auf die aus anderen 
rechtlichen G esichtspunkten zu beurteilenden Gcbiihrenanspriiche 
der Schiedsrichter n icht (ibertragen wrerden.

PATENTBERICHT.
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der naehstehenden Angaben) s. Heft I tom 6. Januar 1928, S. 18.

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

B ekanntgem acht im P aten tb la tt Nr. 29 vom  17. Juli 1930.
KI. 5 b, Gr. 41. A  56 996. A T G  Allgem eine Transportanlagen-Ges.

m. b. H ., I.eipzig W  32. T agebauanlage zum A bbau m achtiger 
Deckgebirge. 28. II. 29.

KI. 5 b, Gr. 41. M 93 92S. M aschinenfabrik B uckau R . W olf A k t.- 
Ges., M agdeburg. Forderbriicke m it mehreren voneinander 
unabhangigen Geraten. 29. III . 26.

KI. 5 c, Gr. 9. M 101 872. M aschinenbau-Anstalt H um bold, K oln- 
K alk . A us B lech hergestellter G etriebepfahl fiir die Ge- 
triebezim m erung von Stollen, Strecken u. dgl. 27. X . 27.

KI. 19 a, Gr. 19. M 106 309. A lbert M athee, Koln-M arienburg, 
Ahrw eiler Str. 3. EisenbalinschienenstoBverbindung unter 
Benutzung mehrerer unter den Schienen angeordneter, zwei 
im Q uerschnitt klam m erform ige Langsleisten m iteinander 
Yerbindender Querschrauben. 27. V I II .  28.

KI. 19 a , Gr. 20. G  7 4 7 1 7 . Gutehoffnungshiitte Oberhausen A k t.- 
Ges., Oberhausen. R illenschicnc fiir innere Bogengleise 
m it Leitschiene aus H artstalil. 1. X I . 2S.

KI. 19 c, Gr. 3. C 42 513. Continental StraBenteerungs-Ges. m. b. H .,
u. Heinrich Kohler, Bcrlin-Charlottenburg, IIardenbergstr.43. 
Y erfahren zum  A ufrauhen von bitum inosen StraBendecken, 
insbesondere A sphaltdccken. 15. I. 29.

KI. 19 c, Gr. 6. B  135 706. A dolf Brcdikow , Neuruppin, Bahnhofstr. 6. 
StraBon- und Briickengelander. 4. I I . 2S.

KI. 19 f, Gr. 4. O 17 5 5 7 . O hbayashi G um i L td ., Osaka, Japan;
V c r tr .: D ipl.-Ing. l i .  Fischer, P at.-A n w ., B erlin  SW  61. 
Fahrbarer Kessel m it V orrichtung zur H erstellung eines 
wasserdichten Uberzuges von  W anden von Tunneln, Unter- 
grundbahnen u. dgl. 31. V I II .  28. Japan 10. IV . 28.

KI. 37 a , Gr. 2. P  61 217. H ans Pohlm ann, W andsbek b. H am burg, 
Ziegeleiweg 58. Verfahren zur H erstellung von Beton- 
decken m it Rahm enzellen zwischen eisernen Tragern; 
Zus. z. Anm . P  60 893. 2. I X . 29.

KI. 37 a, Gr. 4. H 119 535. Philipp  H olzm ann A .-G ., Berlin W  35, 
Schoneberger U fer 20. W and aus P latten . 13. X I I . 28.

KI. 37 d, Gr. 7. D  53 645. D eutsche D urom it-Bcton-G es. m. b. II., 
Berlin-Tem pclliof, Teilestr. 9/10. Verfahrcn zum Herstellen 
von Dehnungsfugen in Betonbelag. 6. V I I I .  27.

KI. 37 f, Gr. 3. M 106050. M aschinenfabrik Augsburg-N urnberg 
A .-G ., Nurnberg, K atzw an ger Str. 100. A usziehbarer 
G asbehalter. 30. V II. 28.

KI. 80 b , Gr. 19. E  39 615. Elektrochem ische W erke Munchen, 
A k t.-G es., H ollriegelskrcuth. Y erfahren zum  W etterfest
machen von  Baustoffen. 22. V II . 29.

KI. 84 a, Gr. '3. K  112 554. Fried. K rupp Grusonwerk A kt.-G es., 
M agdeburg-Buckau. Sohlendichtung fiir einen in der Stau- 
lage absenkbaren W ehrkórper. 13. X I I . 28.
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KI. S4 c, Gr. 2. M 109838. D ipl.-Ing. A rthur M auterer, D ort
m und, B overm annstr. 5. A us W u lst und K laue bcstehendes 
SchloB fiir Spundwande aus W alzprofiten. 23. X I . 27.

KI. 85 e, Gr. 9. H  123 302. O tto Herberger, Miinchen, Trappentreu- 
straBe 38. Zw eiteiliger Schlam m eim er fiir Kanalsinkk&sten 
und Kanalsinkschachte. 12. IX . 29.

B ekann tgem acht im  P ate n tb la tt Nr. 30 vom  24. Juli 1930.
KI. 5 b, Gr. 41. L  74 356. Liibecker M aschinenbau-Gesellschaft, 

Liibeclc. Verfahren zur G ewinnung und Fórderung der 
Abraum m assen m achtiger Declcgebirge. 27. II. 29.

KI. 5 b, Gr. 41. L  76 730. Liibecker M aschinenbau-Ges., Liibeck, 
K arlstr. 60— 92. Verfahren zur B eseitigung des M ittels bei 
m ehrschichtigem  D eckgebirge im  Tagebau. 12. X I . 29.

KI. 19 a , Gr. 28. M 106978. Joseph M enge, Kóln-M iingersdorf, 
W endelinstr. 39. T ragstiitze  fiir auf Scliienen aufsetzbare 
Vorrichtungen zum  Einschrauben und Lósen von Schwellen- 
schrauben. 15. X . 28.

KI. 19 a, Gr. 28. Sch 92 208. Schwabische H uttenw erke G. m. b. H ., 
W erk W asseralfingen, W ttb g. Zerlegbarer Schienenbieger 
und Scliienenrichter. 15. X I . 29.

KI. 37 a, Gr. 7. W  74 952. E dw in  H. W enzel, WTauw atosa, W isconsin, 
V . St. A .; V e r tr .: D ipl.-Ing. B . Kugelm ann, P at.-A n w ., 
Berlin  S W  11. Spritzverfahren zur H erstellung warm e- 
isolierender Wancie oder Schichten. 1. I I . 27.

KI. 37 b, Gr. 3. R  73 5 18 . Georg R itter, S tu ttgart, Eduard-Pfeiffer- 
StraBe 166 A . Zweischenkliger M astfuB aus Eisenbeton. 
27. I. 28.

KI. 37 e, Gr. 6. D 52 374. Andreas D oli, t llm  a. d. D ., W agnerstr. 25. 
A rbeitsgeriist. 17. I I . 27.

KI. 37 e, Gr. 8. K  116 178. A le x  Kiim m el, Lfinen, Lippe, Jagerstr. 19. 
Geriisthalter. 13. V I II .  29.

KI. 37 e, Gr. 13. W  73 621. A nton W agenbach, E lberfeld, W ortm ann-
straBe 23. M aschine zum  Reinigen von Schalbrettern.
3. I X . 26.

KI. 37 f, Gr. 3. M 103 185. M aschinenfabrik Augsburg-N iirnberg 
A .-G ., Niirnberg, K atzw an ger Str. 100. M antel fur Scheiben- 
gasbehalter. 26. I. 28.

KI. 37 f, Gr. 3. M 106 134. W ilhelm  Muller, B erlin  W  57, W inter- 
feldstr. 25a. W asserloser Scheibengasbehalter. 15. V I II . 28.

KI. 80 a, Gr. 7. B  14 2 13 2 . Bayerische Berg-, H iitten- und Salz-
w erke A .-G ., M iinchen, Ludw igstr. 16. M echanisch ange-
triebener, fahrbarer M ischer fiir B eton, M ortel u. dgl.
25. 11. 29.

KI. S4 c, Gr. 2. C  39 112. Cie. Intle. des P ieu x Arines Frankignoul, 
L iittich , B elgien; V e rtr .: R . Brede u. D ipl.-Ing. L . Ham m er- 
sen, P at.-A n w alte , Koln. Verfahren zum  Eintreiben von 
Vortreibrohren. 15. X I I .  26.

KI: 84 c, Gr. 2. G  71 956. O tto A . Gielow, M iinchen, Linprunstr. 54.
Vortreibrohr aus inehreren ineinanderschiebbaren kegel- 
fórm ig verjungten  Rolirschiissen. 12. X I I . 27.

KI. 84 d, Gr. 5. N  28 869. N. V . Gebroeders de I<orte‘s Scheepsw erf 
M oerdijks W elvaren, M oerdijk, H olland; V e rtr .: D ipl.-Ing.
C. HuB, P at.-A n w ., B erlin  SW  61. H eiBbock fiir den A n- 
schluBkriimm er der Saugleitung bei Saugbaggern. 25. V. 28. 
Holland 31. III . 28.

KI. 85 c, Gr. 6. I  31 868. Ilse B ergbau-A ct.-G cs., Grube Use, N .-L .
Vorrichtung zur A ustragung von  Schlam m  aus K larbecken.
11. V I II . 27.

KI. 85 c, Gr. 6. P  58 343. Dr. M ax PriiB, Essen, M oltkestr. 30. Vor- 
richtun g zum  A uffangen von Gasen aus Schlam m faulraum en.
11. V I II . 28.

KI. 850, Gr. 4. W  75592. W oldem ar W olf, Zw ickau i. Sa., Spiegel- 
straBe 9. Vorrichtung zum  Trennen fester und fliissiger 
B estandteile der Abw asser einer Sam m elgrube. 4. IV . 27.

B ekanntgem acht im  P aten tb latt N r. 31 vom  31. Juli 1930.
KI. 5 c, Gr. 9. Q 39.30. H ugo Queens, G oldbeck i. W ., Bostroper 

StraBe 350. Ń achgiebiger G leitkapp- und Verbindungs- 
schuh; Zus. z. P at. 485 997. 8. IV . 30.

KI. 19 a, Gr. 1 1 . P  58992. Franz Paulus, Aachen, LicbigstraBe.
Schienenbefestigung auf Rippenunterlegplatten m it Pratzen - 
klem m platten und diese festhaltende Halcenschraubcn. 
16. X I . 28.

KI. 37 a, Gr. 3. Sch 9 0 172 . Schweizerisclie D rahtziegelfabrik  
A .-G ., L otzw il, Schw eiz; V e r tr .: M. Gugel, P at.-A n w ., 
Miinchen. Pu tzm órteltrager aus D rah t und Faserstoff. 
29. IV . 29. Schw eiz 25. V . 28.

KI. 37 a, Gr. 6. J 34 626. Prof. D r.-Ing. e. li. H ugo Junkers, Dessau, 
A nhalt, K aiserplatz 2 1. Stab  fiir Stabnetzw erke. 1 1 . V I. 28. 

KI. 37 a, Gr. 7. L  7 6 6 7 7 . K elm an Lieber, Oświęcim , Polon; V e r tr .: 
R . Linde, Berlin SW  48. W ilhelm str. I2 2 a. A us A sphalt- 
pappe bestehende Isoliereinlage gegen Grundwasser und 
aufsteigende F euch tigkeit fiir B etonbauten und M auerwerk. 
7. X I. 29.

KI. 80 a, Gr. 46. D 58 140. D eutsche L u xfer Prism en-Ges. m. b. H ., 
Berlin-W eiBensee, Leliderstr. 43. Verfahren und V or- 
richtung zur H erstellung von G lasbetongitterw erken. 
10. IV . 29.

KI. 80 b, Gr. 8. O 17 751. Dr. C. O tto & Comp. G. m. b. H ., Bochum , 
Christstr. 9. Feuerfester Mortel fiir Silikasteine. 20. X I . 28.

BUCHERBESPRECHUNGEN.

N a c h t r a g  z u r  B a u o r d n u n g  f i i r  d ie  S t a d t  B e r l i n  v o m
3. N o v .  1925.. V on M ag.-O berbaurat K o e p p e n .  2. erganzte A u f
lage. 25 Seiten. Berlin 1930, V erlag von W . E rn st & Sohn. Preis 
geh. RM  1,— .

D ie auf Grund von Polizeiverordnungen aus der Z eit vom  
Sept. 1927 bis Ju li 1928 gcanderten Bestim m ungen der Bauordnung, 
die sich hauptsachlich m it der Bauklasseneinteilung in den ver- 
scliiedenen Stadtbezirken, m it der Festsetzung der B aufluchten  und 
der A nlage von  W ohnungen in D achgeschossen befassen, sind nach 
Paragraphen geordnet zusam m engestellt und zur Vervvcndung ais 
D eckblatter gedruckt. E in e D ruckfehler-B erichtigung und FuBnoten- 
anderungen zur Bauordnung schlieBen sich an. . R a t h l i n g .

D ie  n o r d is c h e n  W a s s e r k r a f t e .  Ausbau und w irtschaftliche A u s
nutzung. Von D r.-Ing. Dr. rer. techn. h. c. A d o l f  L u d in ,  ord. Pro
fessor an der Technischen H ochschule zu Berlin, und D r.-Ing. P a u l  
N e m e n t i ,  D iplom -Ingenieur. 778 S., m it 1005, zum  T eil farbigen 
Abbildungen im  T e x t und auf 2 Tafeln. Julius Springer, B erlin  
1930. Preis geb. RM  160,— .

D er Besprechung eines W erkes w ie des vorliegenden stehen 
immer nicht geringe Schwierigkeiten entgegen. A llein  schon die 
Aufgabe, dem Leser einen O berblick  iiber A ufbau  und In h alt des 
W erkes zu geben, verlan gt bei gróBeren W erken einen Raum , w ie er 
heute von Fachzeitschriften  zu Buchbesprechungen nur in wenigen 
Fallen zur V erfiigung gestellt werden kann. K om m t dann noch der 
fiir den ernsthaften Besprecher selbstverstandliche W unsch hinzu nach 
naherem kritischen Eingehen auf den Inh alt im  einzelnen, so wird die 
Aufgabe fast imm er unlósbar, und es bleibt nur das fur alle Teile gleich 
wenig erfreuliche Kom prom iB, das weder erlaubt, dem W erkverfasser 
in vollem  Ausm aBe gerecht zu werden, insofern es n ich t gelingt, den 
Leser ausreichend zu unterrichten, so daB auch der benachteiligt wird, 
noch auch erm óglicht es den Besprecher selbst, seine A uffassung und 
K ritik  ausreichend zu begriinden.

In  solch w enig erfreulicher L age finde ich m ich ganz besonders 
vor dem neuen W erk von L u d in .  U nentbehrlich bleibt die Unter- 
richtung des Lesers iiber den Inh alt des W erkes selbst, er sei deshalb 
vorausgestellt.

In  einer Einleitung iiber „B ed eu tu n g  und En tw icklun g der 
Nordischen W asserkraftew irtscliaft" begrundet der Verfasser zunachst 
die Berechtigung einer zusam m enfassenden D arstellung fiir die drei 
nordischen Lander Norwegen, Schweden und Finnland — ■ sog. Fenno- 
skandien —  aus der starken A hn lichkeit der in diesen Landern vor- 
liegenden Verhaltnisse in pliysikalisclier, geologischer, hydrologischer, 
aber auch volklicher, kultureller und w irtschaftlicher H insicht, die 
trotz gróBter Verschiedenheit der Einzelerscheinungen sich wohl fest- 
stellen laBt.

Der erste H auptteil des W erkes ist sodann S c h w e d e n  gewidm et. 
A bsch n itt 1 bespricht dic natiirlichen Grundlagen (Orographische, 
geologische —  N iederschlags-AbfluB-Verhaltnisse, Allgem . K ennzeich- 
nung und hydrographische E in teilun g der schwed. Gew&sser. W asser- 
krafte in Schweden). D ic folgenden A bschnitte 2 bis 4 beschaftigen 
sich m it den rechtlichen Grundlagen, den w irtschaftlichen Grundlagen, 
und der U ntersuchung der E lektrizitatsw irtsch aft in Schweden. E s 
fo lgt dann in den A bschnitten 5 bis 12 die U ntersuchung der W asser- 
kraftvorkom m en und die D arstellung der ausgebauten W asserkraft- 
anlagen getrennt gcbietsWeise nach den Landschaften vom  Norden 
des Landes am  L u lealv  beginnend bis zu den siidschwedischen Anlagen 
im V iskan - und Lagan-G ebiet.

Ftir Norwegen wird die gleiche Einteilung beibelialten, wahrend 
der dritte  Finnland betreffende T eil dcm gegenuber wesentlich kiirzer 
gehalten werden konnte.

Sind die drei ersten T eile  wesentlich beschreibender A rt, wobei 
nicht unerwahnt bleiben soli daB auch diese Beschreibungen bei einem 
Verfasser wie Ludin  nienials der strengen K ritik  entbehren, so erhalt 
doch 111. E . das vorliegende W erk seinen H auptw ert fiir den W asser- 
kraftw irtschaftler und W asserkraftfachm ann durch seinen 4. Teil,
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den der Verfasser zu bescheiden m it „E in zelh eiten " iiberschreibt. In 
seinem x. (26) A bsch n itt erortert Ludin das G esam tgebiet der n o r -  
d is c h e n  W a s s e r h a u s h a l t s f r a g e n ,  und zw ar:

r. Beriihrung der W asserkraftnutzung m it anderen W asserwjrt- 
schaftszweigen —  Forstw irtschaft und FlóBerei —  Landw irt- 
schaft —  Siedlung —  Schiffalirt —  Fischerei —  H eim atschutz.

2. Aufgaben des Kraftw asserhaushalts, insbesondere AbfluBregu- 
lierungeu —  Tages- und W ochenregulierung —  Jaliresregulierung. 

A bschnitt 27 behandelt sodann zusammenhangend die „ S t a u w e r k e "  
(Talsperren und feste W ehre (ein besonders wertvoUer B eitrag auch 
zur Frage der Betonzerstórungen in aggressiven W&ssern) —  Beweg- 
lichc W ehre —  (Begegnen von Eisschwierigkeiten) —  W ehrunterbau 
und Sturzbetten.

E s folgt A bschnitt 28, der sich m it den T r i e b w a s s e r l e i t u n -  
g e n  befaflt und in Einzelabschnitten K anale, Stollen, W asserschlosser 
und Rohrleitungen behandelt, wobei ich besonders auf die „W eit- 
spannrohrleitungen" nach Prof. K a r ls s o n  hinweisen m oclite; wahrend 
Eisenbetonleitungen in den nordischen Landern weniger Verwendung 
gefunden haben, finden sich H olzrohre seit drei bis vier Jahrzehnten 
i 11 starkerer Verbreitung.

H insiehtlich der eigentlichen K r a f t w e r k a n o r d n u n g e n  w er
den in A bsch n itt 29 besonders die Einlaufanordnungen bei Nieder- 
druckanlagen, A nordnung und A ufstellung der Turbinen, die Gesamt- 
anordnung des K rafthauses (unterirdisclie Turbinenaufstellung) und 
schlieBlich die kiinstlerische G estaltung der W asserkraftanlagen 
behandelt.

N ach einer Erorterung der F is c h w e g e  und der F ló B e r e i-  
a n la g e n ,  die in den nordischen L andem  eine wesentlich groBere B e
deutung ais bei uns zu haben pflegen (Abschnitt 2/30), folgen ingenieur- 
technisch sehr beachtliche A usfuhrungen in A bschnitt 31 iiber die 
,,B a u a u s f u h r u n g " ,  die eingehen auf Zuganglichkeit der Baustellen, 
Transporteinrichtungen (im norwegiscli-schwedischen Hochland be
sonders schwierig), das Bauprogram m , das ebenfalls hinsichtlich der 
klim atischen Verhaltnisse eine ganz andere A usgestaltung ais bei uns 
verlangt, Griindungen und W asserhaltung (Yorliebe fiir offene B au 
gruben hinter Fangdam m en, die technisch ganz erstaunlicll w eit durch- 
gebildet sind), Erd- und Felsarbeiten, B etouarbeiten (friihzeitige A er-  
wendung von GuBbeton —  A usbildung von  Fugen —  Zementein- 
pressungen), M aBnahmen zur Erleichterung spaterer Erw eiterung, 
O rganisation der nordischen B auw irtschaft.

D er folgende A bsch n itt iiber die Fernleitungsbauten behandelt 
die einschlagigen Fragen im wesentlichsten vom  Standpunkte des B au 
ingenieurs ais des M astkonstrukteurs. W ertyoll sind dic in A bsch n itt 33 
m itgeteilten . .B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  n o r d is c h e r  W a s s e r k r a f t 
a n la g e n " ,  die vornehm lich die Fragen der Eisbildung im Triebwasser, 
der Eisschwierigkeiten an Rechen und Schiitzenanlagen, der Betriebs- 
stdrungen an Fernlcitungen, ferner die Frage der W artun g von  W asser
kraftanlagen und der bedienungslosen W erke behandelt.

SchluBabschnitt 34 g ib t schlieBlich eine ausfuhrliche U bersicht 
iiber das ausgezeichnete t e c l i n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e  F o r -  
s c h u n g s w e s e n  d e r  n o r d is c h e n  L & n d e r  in  B e z i e h u n g  z u r  
W a s s e r k r a f t  w i r t s c h a f t .

D iese kurze U bersicht g ib t schon eine Yorstellung von dem un- 
gewolinlichen reichen Inhalte des W erkes, dem man w eiteste Yer- 
breitung untes allen Ingenieuren wiinschen muB, dic sich m it  Ausbau 
der W asserkrafte und W asserkraftw irtschaft im groBen R ahm en be- 
schaftigen.

Leider wird diesem W unsche der nicht geringe Preis des W erkes 
im m er starker hindernd im  W ege stehen. D as is t in hohem MaBe bc- 
dauerlich, zum al und v or allem , ais er die besonders erwiinschlc Ver- 
breitung des Buches auch im Auslande nach Feststellungen, die man 
im m er wieder machen kann, fast unm óglich wird. W ahrend fruher das 
deutsche technische Buch eine starkę Vcrbreitung auch im Auslande 
h a tte , kam pft es heute einen fast aussichtslosen K am p f gegen fran- 
zosische und am crikanisch-englischc W erke, die ganz wesentlich billiger 
angeboten werden.

E s is t deshalb 111. E . ernstlichster U berlegung wert, wie diesem 
N achteil begegnet werden kann. A uch im vorliegenden Falle h atte  sich 
m. E. ein W eg finden lassen miissen, der es gestatte t hatte, das W erk 
zu einem geringeren Preis der F achw elt zuganglich zu machen. Ich 
glaube, daB eine gewisse, in manchen Teilen wesentliche Beschrankung 
in der 13eigabe von Abbildungen und PlSnen ohne Beeintrachtigung des 
G esam twerkes moglich gewesen ware, und daB auf diese W eise ohne 
M inderung der an sich hervorragenden B uchausstattun g eine Ver- 
billigung sich erm oglicht hatte. A ber daruber hinaus m oęhte ich  doch 
em pfehlen zu uberlegen, ob n icht in den ersten drei B ucliteilen K iir- 
zungen eintreten kOnnten, vor allem  dort, wo bereits anderweit vor- 
liegende gute Ver6ffentlichungen gewissermaBen zu einer W iederholung 
in einem Sam m elwerk gefiihrt haben. So erwiinscht an sich die Zu- 
sam m enfassung in einem W erk auch sein m ag, sie w ird doch heute zu 
teuer erkauft; wesentlich ist, daB aus dcm  Bestehenden das Grund- 
satzliche und R iclitunggebcnde lierausgeholt wird. D as is t aber aus- 
gezeiclinet im 4. T eil des W erkes geschehen, der volle Anerkennung 
yerdient.

Sollte es Yielleicht moglich sein, diesen T eil ais in sich geschlossenes 
Sonderwerk zu billigerem  Preise lierauszubringen, so wiirde das von 
der F achw elt auBerst begriiBt werden. D er A b satz des H auptw erkes 
wiirde auch dadurch kaum  beeintrachtigt werden diirfen.

T rotz dieser Erschwernisse, die sich der Verbreitung entgegen- 
stellen mussen, wiinsche ich dem W erke, daB es bald in dic lla n d e  aller 
W asserkraftingenieiire kom m en móge. Prof. H e is e r ,  Dresden.

G e f a l l v e r m e h r u n g  b e i N i e d e r d r u c k - W a s s e r k r a f t a n l a g e n .  
V on D r.-Ing. R udolf G e lb e r t .  B erlin  1930, V erlag W ilhelm  E rn st 
&  Sohn. Preis geheftet 2,80 RM.

E s ist bekannt, daB der U nterschied zwischen Ober- und U nter- 
wasser, d. li. das fiir die Turbinenleistung mafigebende G efalle, zur 
H ochw asscrzeit am  gerińgsten ist. Andrerseits konnen die Turbinen 
selbst zur Erhohung ihrer so stark verm inderten Leistung die in 
reichlichem  MaBe yorhandenen UberscliuBwasserm engen infolge be- 
grenzter Scliluekfahigkeit nur in bescheidenem  MaBe verwerten. 
Daher konnen diejenigen baulichen MaBnahmen eine groBe w irtschaft- 
liche Bedeutung gewinnen, dic es erm oglichen, wenn auch m it geringem 
W irkungsgrad, das ungenutzt abflieBcnde H ochwasser zu verw erten.

E s ist bereits eine Reihe von K raftw erken, besonders in Am erika, 
m it G efallyerm ehrcrn ausgestattet worden, wobei der G efallgew inn, 
der bis zu 30%  ansteigen kann, durch yerschiedene Vorkehrungen, 
wie z. B . Ejektorschiitzen, dem  Hersclielschen Yenturirohr, der 
Freem andiise oder auch durch Ausnutzurig des U berfall wassers zur 
Spiegelabsenkung des U. W . erreicht wurde.

D as yorliegende H eft 2 der M itteilungen aus dem  G ebiete des 
W asserbaues und der B augrundforschung berichtet nun iiber ver- 
gleichende M odellversuche zur B estim m ung der zu erwartenden 
M ehrleistung bei gegebenem Gefalle und LeerschuBwassermenge. Die 
Versuche zeigen u. a., daB die m it Schragblcclien yersehene Diise 
iiberall d ort den V orzug yerdient, wo es gilt, langanhaltendes niitt- 
leres H ochwasser zu yerwerten.

D iese A rb eit ste llt einen w ertvollen B eitrag  zur Losung des 
Problem s dar und w ird von jedem , der sich m it ahnlichen Fragen 
befassen muB, m it Interesse gelesen werden.

D ipl.-Ing. H erbert R o h d e .

H i l f s b u c h  f u r  d e n  E i s e n b e t o n b a u  f i i r  B a u m e i s t e r  und 
B a u l e i t e r .  Von Ing. V ik tor H i e t z g e r n  und Ing. Arnold I lk o w ,  
Zivilingenieure fiir das Bauwesen. M it 79 Abbildungen. X , 132 Seiteni 
W ien, V erlag von Julius Springer, 1930. Preis RM  5,80.

D as yorliegende B uch w ill B au - und M aurerm eistern, Absolyenten 
yon Baufachschulen, Polieren und B auleitern  eine klare Erkenntnis des 
Eisenbetons yerm itteln, praktische W inkę und Anleitungen fiir dic 
A usfiihrung von einfachen Eisenbetonbauten des H och- und Tiefbaues 
geben.

Leider enthalt die erste yorliegende A uflage eine A nzahl U11- 
stim m igkeiten, dic AnlaB zu Irrtum ern und M iBverstandnissen geben 
konnen und daher berich tigt werden mussen, wenn das B uch  seinen 
Zw eck ganz erfiillen soli. G erade im H in blick  auf die Kreise, an die 
das B uch  sich w endet, muB dieses in besonderem MaBe gefordert 
werden, da  eine kritische Einstellung des Lesers nicht im m er yoraus- 
gesetzt werden darf.

W enn bei der Beschreibung der Bauelem ente des Eisenbetons 
gesagt wird, daB bei Stutzcnquerschnitten yon P lattenbalken 
trotz Anordnung von V outen  m e is t e n s  Zug- und D ruckw ehrung 
erforderlićh ist, so ist das unrichtig. Man w ird im  G egenteil bestrebt 
sein, eine D ruckbew chrung nach M óglichkeit zu yerm eiden, da der 
B eton  zurU bertragun g von  D ruckkraften  billiger ist. N ur in Ausnahme- 
fallen, bei bcschrankter K onstruktionslióhe, wird man zu diesem Hilfs- 
m ittel greifen. Im  A bsch n itt iiber den Beton und seine Eigenschaften 
befindet sich eine ganze A nzahl U nstim niigkeiten, von denen einige 
hier erw ahnt seien: Die Angabe, daB das R aum gew icht des Hoch- 
ofenzem entes ungefahr 30 %  des gew’óhnlichcn Portlandzem entes 
betragt, ist natiirlich yollkom m en falsch. Ferner kónnen die Angaben 
tiber den Tonerdezem ent und seine Y erw endung bei W interarbeiten 
AnlaB zu M iByerstandnissen geben. D ie Bem erkungen der Verfasser 
iiber die V envendung von Soda (?) und K ochsalz ais Zusatz zum 
Anm acliwasser bei A rbeiten  im  F rost sind irrig. E s ist durch die uin- 
fassende A rb eit von  W . N . T h o m a s  (Building Research Special 
R ep ort No. 14, London 7929) einwandfrei nachgewiesen, daB von  der 
Verw endung von K ochsalz fu r den genannten Zw eck unbedingt 
abgeraten werden muB, da dieses Salz schon in ganz geringen Mcngen 
dic F estigkeit des B etons stets hóchst ungtinstig beeinfluBt. Erstaunlich 
ist, daB den Verfassern das K alzium chlorid, das bei W interarbeiten 
m eist m it gutem  E rfo lg  ven ven det werden kann, unbekannt zu sein 
scheint. E in Zusatz von  2, hóchstens 5 %  K alzium chlorid erhoht die 
A nfangsfestigkeit, jedoch wrerden die spateren Festigkeiten, nam entlich 
bei hóheren Zusatzen, in den meisten Fallen nicht giinstig beeinfluBt. 
D ie A usfuhrungen der Verfasser im  K ap ite l iiber die Schubspannungen 
und die Scliubbewehrung entsprechen nicht in allem  den heutigen 
Erkenntnissen auf diesem Gebiet. AuBerdem  erfahren die ósterrei- 
chischen und deutschen am tlichen Bestim m ungen yon seiten der Yer
fasser eine falsche Auslegung. In den deutschen Bestim m ungen 
heiBt es k lar und deutlich in § 18, Z iffer 4: „ I s t  die groBte Schubspan
nung iiber 4 bzw\ 5,5 kg/cm*, so sind a l l e  Schubspannungen a u f  d e r  
b e t r e f f e n d e n  F e l d s e i t e  ganz durch abgebogene Eisen oder Biigel 
oder beides zusam m en aufzunehm en." In den (jsterreichischen Vor- 
schriften lau tet der entsprechende S a tz : „ U b e r s c h r e i te n  die in iiblicher 
W eise berechneten Schubspannungen die in § 19, Z iffer 5, festgesetzten 
W erte (d. h. 4 kg/cm* bei Portland- und 5,5 kg/cm2 bei friihhoch- 
festem Portlandzem ent), so sind Schrageisen, Bttgel oder andere Eisen-
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einlagen anzuordnen, die a l l e  Q u crknlfte  in  d ie s e m  B e r e i c h  
tibertragen konnen." D ie Verfasser vertreten  aber eine A n sicht in 
der Frage der Schubsicherung, die heute von keinem  Fachm ann 
mehr geteilt wird, und die sich etw a m it der Fassung des entsprechenden 
Paragraphen in der ersten A usgabe der deutschen am tlichen Bestim - 
mungen vom  Jahre 1909 deckt, D ie Ausfiihrungen dieses Abschnittes 
m it den Zahlenbeispielen bediirfen daher der Berichtigung.

D as B uch wird seinen Zw eck erst voll und ganz erfiillen, wenn die 
U nstim m igkeiten beseitigt sind. E s  w ird dann ohne Zw eifel m anchem  
gute D ienste leisten konnen. D ipl.-Ing. H erbert R o h d e .

P e r s o n e n k r a f t w a g e n ,  K r a f t o m n i b u s  u n d  L a s t k r a f t w a g e n  
in  d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  A m e r ik a .  M it besonderer 
B eriicksichtigung ihrer Beziehungen zu Eisenbahn und LandstraGe. 
V on D r. rer. poi. E m il  M e r k e r t .  M it 51 A bbildungen im T e x t 
und auf 8 T afeln . V I II , 356 Seiten. B erlin, Y erlag  von  Julius 
Springer, 1930. Preis geheftet RM  28,50, gebunden RM  29,50.

B ei der im m er steigenden Bedeutung des K raftw agenverkehrs 
in Europa und der dadurch bedingten F rage seiner Eingliederung in 
die bestehenden Verkehrssystem e is t es nur n aturlich , daB sich die 
B licke nach den Vereinigten Staaten  von A m erika wenden, dem  
Lande, wo der Kraftvvagenverkehr einen U m fang angenom men hat, 
wie er bei uns v ielleicht erst in Jalirzehnten erreicht werden wird. 
Nachdem  eine groBe Zahl von Studienreisen nach den Vercinigten 
Staaten  unternom m en wurde und eine Reihe von mehr oder weniger 
w ertvollen Schriften erscliien, die E inzelfragen beliandeln, versucht 
M e r k e r t  in seinem B uch einen O berblick  iiber don gesam ten Fragen- 
kom plex zu geben.

A u f G ru n d . eines m ehr ais zw eijahrigen A ufenthaltes in den 
Vereinigten Staaten  und eines auGerordentlich um fangreichen Literatur- 
studium s erOrtert der Verfasser zunachst die Ursache der so iiberaus 
raschen und intensiven A utom obilisierung der Vereinigten Staaten : 
W ohlhabenheit, U nabhangigkeitsbediirfnis und W andertrieb der 
Am erikaner.

Sehr ąusftihrlich werden die Betriebskosten der Kraftfahrzeuge 
und die Preisbildung des K raftw agenverkehrs behandelt —  zu aus- 
fiihrlich vielleicht, denn die K enntnis der Grundlagen der Betriebs- 
w irtschaft kann bei dem Leserkreis, fiir den das B uch bestim m t ist, 
doch wohl yoraiisgesetzt werden,

E in  w ichtiges K ap ite l ist den w irtschaftlichen W ettbewerbs- 
grenzen zwischen Eisenbahn und K raftw agen  gewidm et, wobei der 
EinfluQ der Befórderungspreise, der Entfernung, der Geschwindigkeit, 
der Verkehrsdichte und V erkehrsgebietc u. a . m. untersucht werden. 
W ertvoll ist hier der H inweis, daG bei der B eurteilung des Einflusses 
des K raftw agenyerkeh rs auf den Eisenbahnverkehr nicht nur der 
A usfall an Passagieren und Fracliten  zu beachten ist, den die Eisen- 
bahnen infolge des K raftw agenverkehrs erleiden, sondern auch die 
dadurch bedingte Verm inderung der Betriebskosten, andrerseits 
aber auch der Zuwachs an Frachten von der A utom obilindustrie und 
infolge besserer Zufuhrm oglichkeiten.

A bsch n itte, die besonders den Ingenieur, vor allen den StraBen- 
bauer, interessieren, beliandeln die LandstraBen und ihre Finanzierung. 
I lier  w are ein n ih eres Eingehen auf manche Fragen, auch technischer 
A rt, erw iinscht gewesen. Von Bedeutung sind die U ntersuchungen 
iiber den W ert der verscliiedenen StraBendecken nach betriebsw irt- 
schaftlichen und volksw irtschaftlichen G esichtspunkten m it der sich 
daraus ergebenden Feststellung, daG die G iite  einer StraBendecke 
vom  w irtschaftlichen Stan dpun kt aus eine F unktion  des Verkelirs ist. 
D ie hier entw ickelten  Grundsatze, die allgemein gu ltig  sind, seien 
der B each tu ng a ller Kreise em pfohlen, die fiir den StraBenbau bei 
uns veran tw ortlich  sind.

K ap ite l tiber die einschlagige G eśetzgebung und iiber den Ein- 
fluG des K raftfahrzeuges auf W irtsch aft und K u ltu r veryollstandigen 
das W erk.

Eine groGe Menge von Zahlenangaben (113 Tabellen) erganzt 
den T e x t des W erkes, wobei allerdings, w ie d erV erfasser selbst be- 
m erkt, „statistisch e  M itteilungen m anchm al nicht vollig  hieb- und 
stichfest" sind, w as sich auch auf technisch-w irtschaftliche A ngaben 
(Lebensdaucr von StraGendecken usw.) bezieht.

W enn auch am erikanisclie M ethoden n icht ohne weiteres bei 
uns nachgeahm t werden konnen, weil die Yerhaltnisse in  den Ver- 
einigten Staaten fast in jedem  P u n kte wesentlich von den unsrigen 
verscliieden sind, w ird das sehr sorgfaltig durcligearbeitete Buch 
jedem  Verkehrsfachm ann, ob Ingenieur oder Volksw irt, v ie l wert- 
volle A nregungen geben, wohl auch w eitere Kreise interessieren.

v. G r u e n e w a ld t .

D e u t s c h e r  W i r t s c h a f t s b u n d  f i i r  d a s  B a u g e w e r b e  E . V . Ge- 
schaftsbericht 1929/1930.

D er D eutsche W irtschaftsbund fiir das Baugewerbe gib t in 
seinem iiber 100 Seiten langen B erich t eine Obersicht iiber die Lage 
des Baugew erbes im Jahre 1929 und zu B eginn des Jahres 1930. 
Entsprechend der allgem einen Lage der deutschen W irtsch aft w ar auch 
die L age  des Baugewerbes eine ausgesprochen ungiinstige: starker 
R uckgan g der gewerblichen und óffentlichen B auten, einigermaBen 
befriedigende T atig k e it nur auf dem G ebiete des W ohnungsbaues, aber 
auch hier Schw ierigkeiten infolge von K apitalknappheit, die das B a u 

gewerbe vielfach  dazu gedrangt hat, die Finanzierung von B auvor- 
liaben selbst durchzufiihren, w as nicht seiten zu einer finanziellen 
U berbeanspruchung der Firm en gefiihrt hat. D er verscharfto Kon- 
kurrenzkam pf gestattete  nur seiten die Erzielung angemessener Preise, 
dabei verursachte die B etriebskonzentration und M echanisierung ein 
standiges WTachsen der festen K osten. Die Folgę dieser U m stande ist eine 
groGe Zunahm e der Konkurse und Vergleichsverfahren im B au gew erbe:

K onkurse Yergleichsverfahren
1927 . . 243 64
1928 . . 373 139
1929 . . 455 200

Jan.-M arz 1930 . . 155 98

E s w ird dariiber geklagt, daG Siedlungsgesellschaften, Kom m unen, 
R eichsbahn, Reichspost in imm er steigendem  Mafie dazu iibergehen, 
B auarbeiten  im R egiebctriebe auszufiiliren.

D ie W ohnungsbau-Finanzierungen der letzten Jahre zeigt die 
folgende T abelle:

W ohnungsbau-Finanzierungen 1927/1929.
(in M illionen Mark).

1927 1928 1929

I. P r i y a t k a p i t a l  f i ir  e r s t e  H y p o t h e k e n .
1. S p a r k a s s e n .................................................. 550 700 600
2. Versicherungstrager (Offentliche und

p r iy a te ) ............................................................ 160 240 280
3. O ffentlich-rechtliclie K reditanstalten  . 270 280 220
4. P riy ate  H y p o th e k e n b a n k e n ................... 300 380 270

S u m m o .................. 1 280 1 600 1 37°

II. O f f e n t l i c h e  M it t e l .
1. H auszinssteuer ......................................... 850 850 850
2. O ffentliche Anleihen der Lander und

G e m e in d e n ......................................... ,. . 73° 400 250
3. Arbeitgeberzuschusse des Reichs, der 

Lander, Eisenbahn, Post, Kriegsbe- 
schadigten- und H interbliebenenfiir- 
sorge, Landarbeiter- und Siedlungs-
kredite .....................................................  40 100 100

S u m m ę .........................  1 620 1 350 r 200

III . E i g e n k a p i t a l .
Gem einniitzige B augesellschaften, B au-

herren, W ohnungsanwarter insgesam t . 350 350 730 1

Sum m ę I, I I , I I I .  . . 3 250 3 300 3 300

1 Einschl. kurzfristiger K redite.

Im  B erich t werden noch ycrschiedene Standes- und O rgan i- 
sationsfragen, Steuerwesen und G eśetzgebung u. a. mehr oder w eniger 
ausfOhrlich unter bestandigem  H inw eis auf V er6ffentlichungen im 
„B au gew erb e" und auf Rundschreiben des W irtschaftsbundes (mehr 
ais 350) erOrtert. A usfiihrlich wird auch die Frage des Verdingungs- 
wesens behandelt.

So enthalt der B ericht eine FUlle von interessantem  M ateriał, 
ist aber z. T . wegen der yielen H in weise auf ais bekannt vorausgesetzte 
Yeroffcntlicliungen und Rundschreiben dem AuGenstehenden schwer 
verstandlich. v . G r u e n e w a ld

M i t t e i l u n g e n  d e s  I n s t i t u t e s  f i ir  S t r ó m u n g s m a s c h in e n  d e r  
T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u le  K a r l s r u h e .  H erausgegeben vom
I nst i tu tsyorstand W . S p a n n h a k e .  H eft 1, 90 S., 67 Abbildungen 
im T ex t, 79 A bbildungen auf T afeln , 13 D iagram m e. Gr. 8°. 
1930. M unchen. R . Oldenbourg. Brosch. RM  8,— .

D ie neuzeitlichen hydrodynam ischen, insbesondere strom ungs- 
technischen Anschauungen, die dem  praktischen Ingenieur gewisse 
Schw ierigkeiten bieten, finden je tz t  m ehr und m ehr auch in der Be- 
handlung der Kreiselradm aschinen (Turbinen und Pum pen) A nw en
dung. D ie in den letzten  Jahren erschienenen iemscłil&gigen Veroffent- 
lichungen lassen dies k lar erkennen. (Vgl. z. B . die bisherigen Jahr- 
gange des W asserkraft-Jahrbuclies oder das neue H andbuch iiber 
Kreiselpum pen von  Pfleiderer u. a. m.) D as vorliegende erste H eft 
der M i t t e i l u n g e n  d e s  n e u e n  K a r l s r u h e r  I n s t i t u t e s  f t ir  
S t r ó m u n g s m a s c h in e n  von  Professor W . S p a n n h a k e  is t  ein 
w eiterer sehr erfreulicher B eitrag  zur N u tzbarm achung der neuen 
Theorien in engstem  Zusam m enhang m it der experim entellen For- 
schung.

D er reiche In h alt des H eftes b rin g t zunachst eine kurze Be-- 
schreibung des K arlsn ih er Laboratorium s, welches dem neuen hydrau- 
lisclień In stitu t des D resdner M aschinenlaboratorium s m it ais Vorbild 
gedient hat. E s fo lgt eine A bhandlung des H erausgebers, die in zwranzig 
A bschnitten  das eigentiich liydrodynam ische Problem  der Kreiselrad- 
theorie behandelt, das darin besteht, die wahre StrOmung durch eine
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gegebene Kreiselradm ascliine in ihrem ganzen Verlauf zu erm itteln. 
Das Ziel w ird nach A n sicht des Verfassers nur erreicht werden, wenn 
das Verhalten  w irklicher F liissigkeiten in B etrach t gezogen wird. 
E s wird dabei auch gezeigt, w ie die m athem atische H ydrodynam ik 
M ittel liefert, um Potentialstróm ungen (reibungsfreie Fltissigkeit) 
durch Kreisel rader m it endlicher Schaufelzahl zu berechnen, w ie es 
Pfleiderer fiir die Kreiselpum pen m it zylindrischen Schaufeln schon 
getan hat. E s werden u. a. die bei der zweidim ensionalen B ehandlung 
des Tragfliigelproblem s durch K u t t a  und J o u k o w s k y  angewandten 
Rechnungsm ethoden (Rechnung m it kom plexen Zahlen und die sog. 
konform e Abbildung) m it herangezogen. D er A ufsatz geh t erstm alig 
auf die B erechnung von  Gesćhwindigkeits- und D ruckverteilung 
an der Schaufel ein, und zw ar bei Pum pen und Turbinen. D abei 
werden die m athem atischen M ethoden in didaktischer A bsich t auch 
physikalisch veranschaulicht.

D ie anschlieBende A rb eit von W . B a r t h ,  die in m ancher Hin- 
sicht m it der vorhergehenden U ntersuchung zusam m enhangt, betrifft 
,,Verdrangungsstróinungen bei R otation  zylindrischer Schaufeln in 
einer Fliissigkeit m it freier O berflache" auf Grund von Versuchen, bei 
denen der A nfahr- und der Beharrungszustand getrennt behandelt 
werden. Sehr aufschluBreiche L ich tbild er veranschaulichen die unter- 
suchten wirklichen Strom ungsvorgange, E . B a u e r  bringt Versuche 
tiber „K raftem essu n g an einem K reisgitter aus zylindrischen Schaufeln 
bei radialer Zustrom ung". K onstruktion und Ver\vendung der MeB- 
yorrichtung werden genau erlautert; die Versuche selbst sind m it 
weitgehender Anderung von Schaufelzahl und Schaufelw inkel durch- 
gefiihrt und bieten auch dem praktischen Turbinenbauer w ertvolle 
Anregungen.

D as H eft ist zweifellos auch fiir den W asserbaufachm ann von 
groBem Interesse und im V erhaltnis zu seinem In h alt sehr wohlfeil.

E . L e w i c k i ,  Dresden.

E i n f u h r u n g  in  d ie  M e c h a n ik  u n d  A k u s t i k .  Von D r.-Ing. e. h. 
R . W . P o h l ,  Professor der Ph ysik  an der U n iversitat G óttingen. 
(„E in fuh ru ng in die P h y sik " , B d. i.)  M it 440 Abbildungen, 
darunter 14 entlehnte. V I II , 250 Seiten. Berlin, V crlag von Julius 
Springer, 1930. Preis gebunden RM  15,80.

D as B uch enthalt den ersten T eil der Vorlesungen des Verfassers 
iiber E xperim entalphysik  und bildet trotz der zahlreichen Lehrbiicher 
eine wesentliche Bereicherung der L iteratur, welche die groBte Be- 
ach tun g der Ingenieure aller Fachrichtungen verdient. D as W erk 
bricht in vielcr Beziehung m it der althergebracliten D arstellung und 
stellt dafiir die physikalisclien Grundlagen moderner technischer E n t
w icklung in den Vordergrund. E s ist ein B uch von  vorbildlicher K urze 
und hervorragender K larh eit und Anschaulichkeit, dessen Inhalt gegen- 
iiber zahlreichen anderen W erken das Phyśikalische der Naturerschei- 
nungen uuterstreicht und hierbei m it den neuesten Iirgebnissen der 
Forschung S ch ritt halt. D er Ingenieur wird m it der Erkenntnis, 
welche dieses B uch verm ittelt, gegeniiber vielen technischen Problem en 
eine andere vertrautere Stellung einnehmen und hierdurch elier be- 
fahigt, sie zu fordern.

D er Verfasser behandelt in diesem ersten T eil M echanik und 
A kustik . D er zw eite T eil, welcher die E lektrizitatslehre enthalt, ist 
bereits v or drei Jahren erschienen. Eine A ngabe des Inhalts wurde 
n icht der um fassenden B ehandlung der mechanischen und akustischen 
Erscheinungen gerecht werden, welche dem Verfasser trotz des geringen 
Buchum fanges gelingt. Sie zeichnet sich vor allem  durch dic klare, 
eindeutige Form ulierung der G rundbegriffe im  Sinne der neuesten 
Forschung aus. D ic G rundsatze der D ynam ik m it den fiir dic T echnik 
w ichtigen H ilfsbegriffen A rb eit, Energie, Im puls, die D rehbewegung 
der K órper in bezug a u f feste und beschleunigte Bezugssystem e werden 
durch zahlreiche interessante Versuche dargelegt. Dasselbe g ilt fiir die 
A bschnitte, welche der M echanik der F liissigkeiten und Gase gewidm et 
sind. H ier werden nam entlich bei der Behandlung der Bewegungen 
in Fliissigkeiten zahlreiche Erscheinungen versuchstechnisch geklart, 
welche fiir die moderne Technik grundlegende B edeutung erlangt haben. 
D as gleiche kann von dem  A bsch n itt gesagt werden, den der Yerfasser 
unter dem H aupttitel „A k u stik "  der Schwingungslehre, der W ellen- 
bewegung und der Strahlung widm et.

D er Verfasser h at das W erk fiir Studierende und Lehrer, aber auch 
fiir weitere, physikalisch interessierte Kreise bestim m t. E s ist ein aus- 
gezeichnetes H ilfsm ittel fiir den U nterricht an Technischen llo ch - 
schulen und w ird allen Ingenieuren der Praxis auf das w&rmste em p
fohlen. Sie werden es nicht aus der H and legen, ohne Erken n tn is und 
Gewinn fiir die eigene A rbeit erworben zu haben. K . B e y e r .

S t a t i k .  Von D r.-Ing. F. S c h le i c h e r ,  rr iv a td o ze n t an der Techni- 
schen H ochschule Karlsruhe. I. T eil: D ie Grundlagen der Statik  
starrer Kórper. Sam m lung Góschen, Bd. 178. Berlin und L eipzig 
1930. V erlag W alter de G ruyter & Co. Preis in Leinen gebunden 
RM  1,80.

D ie A rb eit des Verfassers sclilicBt sich den modernen Lehr- 
methoden an, m it welchen wohl gegenw artig die Einfuhrung in die 
technische M echanik an allen deutschen Technischen H ochschulen 
vorgetragen wird. Sie benutzt weitgehend die einfachen H ilfsm ittel 
der Vektorrechnung und verm ag auf diese W eise eine klare und kurze 
D arstellung aller Grundlagen zu bieten, dereń sich die M echanik fiir die 
E n tw icklu n g ihrer Problem e bedient. D er Verfasser bietet nach einer 
eingelienden E rklarung der Grundgesetze eine anschauliche Erlauterung 
der G rundbegriffe der Methoden, nach denen K rafte  und K raftepaare 
in der Ebene und im Raum e zusam m engesetzt oder nach yorgeschrie- 
benen R ichtungen zerlegt werden. H ieran sclilicBt sich das Prinzip 
der yirtuellen Verriickungen ais Fundam entalgesetz der S tatik  und 
seine Verw endung zu f Beschreibung der Bedingungen fiir das Gleich
gew icht oder die A quivalenz von  Kraftegruppen.

D ie A rb eit zeichnet sich durch straffe  G liederung und klare, 
kurze Bew eisfiihrung aus, ohne dem Studium  besondere Schw ierig
keiten entgegenzustellen. Sie ist eine wesentliche Bereicherung der 
bekannten Sam m lung und darf den Fachgenossen, insbesondere den 
Studierenden der Technischen Hochschulen, fiir den Gebrauch bei den 
Yorlesungen auf das w arm ste empfohlen werden. K . B e y e r .

Betrifft: Hauptversam m lung des Deutschen Stahlbau-Verbandes 1930.

Wie uns vom Deutschen Stahlbau-Verband, Berlin, mitgeteilt wird, hat er sich dazu entsclilieCen 

miissen, mit Rticksicht auf die sieli von Monat zu Monat verscharfende wirtschaftliche Lage, in diesem Jahre 

von einer Hauptversammlung im Rahmen der friiheren Jahre unter Hinzuziehung von Gasten abzusehen.
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D e n k e n  S i e  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  1 930  e i n z u z a h l e n !

W erbt neue Mitglieder !
D am it sich die Ergebnisse der wissenschaftlichen A rbeiten, die 

durch die G esellschaft auf verschiedenen G ebieten eingeleitet oder 
schon durchgefiihrt worden sind, und auch die Einrichtungen und 
V eranstaltungen der G esellschaft vo ll ausw irken konnen, miissen

sie einem m oglichst groflen K reise zuganglich gem acht werden. Das 
ist nur m óglich auf der Grundlage eines groBen M itgliederkreises. 
W enn die A rbeiten  der I). G. f. B . E rfo lg  haben sollen, muB sich der 
M itgliederkreis noch w eiter vergróBern. W ir b itten  daher unsere 
M itglieder, in ihren Bekanntenkreisen fur die D eutsche G esellschaft 
fiir Bauingenieurwesen w erben zu wollen.

Fiir die Scbriftleitun.tr yeran tw ortlich : Prof. Dr.-Im r. E. P robst, K arlsruhe i. li.: fiir ,.D ie Baunorm ung1' : R egierungsbaum eister a. I). K. Sand er, Berlin. 
V erlag  vou Julius S prin ger in Berlin W .—  D ru ck  von  H. S. H erm ana G. m. b. U., Berlin SW  19, BeuthstraBe 8.


