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BEITRAG ZUR BER ECH N U N G  VERANKERTER BOHLW ANDE.

Y o n  lleg ieru n g sb a u m eister N ieb  u h r, A lto n a .

O b  e r s ic h t . Aufstellung von Verhaltniszahlen zur Berechnung 
von verankerten Bohlwanden unter Bezugnahme auf die Freundsche 
Theorie zur Berechnung von Bohlwanden.

D as Problem  der Berechnung veran kerter Bohlw ande ist 
seiner w achsenden B edeu tu ng entsprechend in den technischen 
Zeitschriften schon verschiedentlich behandelt worden. D och 
befriedigen die derzeitigen Berechnungsm ethoden wenig. Zum  
Teil beruhen sie au f m ehr oder weniger w illkiirlichen Annalim en, 
fast im m er w ird a u f das elastische Y erh alten  der W an d keine 
R ucksicht genom men. D ie Schw ierigkeit der Losung besteht 
in der statischen U n klarh eit der A ufgabe. Neben die beiden 
A uflagerreaktionen, A n k erkraft und Bodenw iderstand, tr itt  ais 
dritte U n bekann te ein Einspannm om ent, sofern die R am m tiefe 
nicht ein gewisses MaB unterschreitet. Zur B estim m ung der 
U nbekannten muB neben die G leichgew ichtsbedingungen eine 
dritte Bedingung treten, die das elastische V erhalten  der W and 
zum  A u sd ru ck  bringt.

Ausgehend von der von H errn R eg.-B au rat D r.-Ing. Freund 
aufgestellten Theorie zur Berechnung von B ohlw anden (ver- 
ó ffentlicht in der Z eitsch rift fiir Bauw esen Jahrgang 1919, S. 482) 
soli im  folgenden ein Y erfahren  gezeigt werden, das gestattet, 
V erhaltniszahlen auf- 
zustellen, die ais G rund
lage fur die Berechnung 
veran kerter B ohlw an de 
dienen konnen. D er ge- 
nannten T heorie  liegt 
die A nnahm e zugrunde, 
daB die Bodenpressun- 
gen den D urchbiegungen 
der W and proportional 
sind, d. h. es g ilt die 
Beziehung:

des E rdw iderstandes links, die R am m tiefe  h a t das kleinste 
MaB, fiir das noch ein G leichgew ichtszustand m oglich ist, 
erreicht. D er W andfuB verschiebt sich um  das MaB A . F a li b : 
E rdw iderstand rechts und links, es findet Einspannung statt. 
F a li c: ebenfalls E rdw iderstand rechts und links bei vo ll- 
kom m ener E ntspannung, die Biegelinie geht tan gen tial in die 
W andachsć uber. .

D ie A bh an gigkeit der Spannungsverhaltnisse von der Bieg- 
sam keit der W an d einerseits (Abb. 1) und der R am m tiefe  anderer
seits (Abb. 2) geh t aus obigem  deutlich hervor. V on  m aBgebender 
B edeu tu ng fiir die G estalt der L astfla ch e  ist dabei der S ch n itt
p u n k t S. Seine genaue E rm ittlu n g  w are sehr um standlich, 
dagegen lassen sich die Grenzen, innerhalb dereń er liegen muB, 
leicht bestim m en.

1. D ie  s t a r r e  Wra n d .

Den oberen G renzfall der in A b b . 1 dargestellten Be- 
lastungsfalle b ildet die starre W and. W ie  schon erw alint, 
fiihrt die starre W and unter dem E influB des Erddruckes links

worin E 0 die B ettungs-

Abb. 1. Spannungsverhaltnisse der verankerten 
Wand bei konstanter Rammtiefe und verander- 

licher Biegsamkeit.
ziffer des Bodens be
deutet. F iir  kleinere Driicke, w ie sie im  allgem einen bei B o h l
wanden nur auftreten, kann die gem achte A nnahm e ais zu- 
treffend gelten.

A n  H an d der D arstellungen 1 und 2 seien zunachst einige 
allgem eine Bem erkungen iiber dic Spannungsverhaltnisse der 
verankerten, einseitig durch E rd druck belasteten  W an d gestattet.
Die A bb. l a — c zeigen die Spannungsverhaltnisse bei verander- 
licher B iegsam keit der W an d und kon stan ter R am m tiefe.
A bb. l a  ste llt  die vollkom m eń starre W and dar. Bei unverschieb- 
lich angenom m enem  A n ker fiih rt die W and infolge der B elastun g 
durch E rd d ru ck  eine D rehung um  A  aus und ru ft hierdurch eine 
trapezfórm ige L astflach e hervor. F a li ib  zeigt dagegen eine 
elastische W an d. D ie W an d  erleidet eine gewisse Durchbiegung, 
w odurch eine E inspannung am  untern E nde der W an d hervor- 
gerufen w ird. D ie  L astflach en  nehm en dreieckfórm ige G estalt an.
A bb. i c  ste llt schlieBlich den F a li der vollkom m en elastischen 
W and dar. D ie Biegungslin ie la u ft am unteren E n de tangential 
in die W an dachse iiber. D ie  L astflach e nim m t eine entsprechende 
Form  an. A b b . 2 a— c zeig t dagegen die veran kerte  W an d bei 
konstanter B iegsam keit und veranderlicher R am m tiefe. H ier 
ergeben sich folgende B elastungsfalle. F a li a: vo lle  A usnutzung

Abb. 2. Spannungsverhaltnissc der verankcrten 
Wand bei konstantom BiegsamkeitsmaB und 

yeranderlicher Rammtiefe.

eine D rehung um  Ą  (bei unverschieblichem  Anker) aus. F iir 
das Spannungsbild bedeutet dies, dafi sich die Spannungen 
x  zu y  verh alten  miissen wie ihre A bstand e vo n  A . M it den 
Bezeichnungen der A bb. 3 und den B oden kon stan ten :

k P =

Kv

ergibt sich 
gruppe:

(I)

Q +  kP t 2 •

nun folgende Gleichungs-

d f
• k ,  (h +  t)2 =  o;

(II)
k t 3

Q (e +  t) - f - p~ ■ 
3

d2 f _  (Ł '+ t)»  

6 ^ 3
-o;

(III)
e +  a  

e + 1 '

K - / - 5>ły Ke

Abb. 3. Spannungsver- 
haltnisse der starren 

Wand.
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N ach E lim ination  vo n  Q und f  erhalt m an hieraus fiir a  eine 
G leichung 3. G rades. D iese la u tet:

(1} a3 ■+• 3e a 2 —  3 [ t  (aq  — t) +  C] a  +  t 2 (3q —  t) —  3 C  c =  o

k t . (
3 '_____
h -f- e i?

H ierin  bedeuten:

k  =  - 7 -  ; k ' :  
k„

1 .

fiir: -~  =  V; 
h

e
h V. ■ V .

C ':

x_

(2) a3 +  Ci a2 +  c i  a  c3 

-3- (t) [?> —  k " ]  +  2)

c .=  —  [9 — cptjk" —  k"] -pi)

^  =  “ ■ n k "  ~  3 fa* ^ +  2 f  łl +

H ierin  bedeuten:

tj —  m h; rp —

k "  ;
1 1

k ; ~  k  —  1

W ird wieder, wie oben, die Y erh altn iszah l y> eingefiihrt, so 
la u te t die um geform te G leichung:

yt* V
n
L + v - H -

v r

W erden die Langenm aBe a, t  und e zu h in Beziehung gesetzt 
und geschrieben:

y> is t je tz t  abhangig vo n  ?j —  m h, und zw ar w achst y> m it 
gróBer werdcndem  >], d. h. m it w achsender B iegsam keit der W and. 
E in  G renzw ert fur y> is t erreicht m it =  00. D ie K oeffizien ten  
c /  —  o ,' lauten  fiir diesen F a li:

r] =  00

so la u tet die um geform te G leichung:

V'5 +  3 <p y>2 —  3 [v (2 cp -j- j>) -j- C y] y> +  v2 {3 cp -j- 2 v) —  3 cp C ' =  o 

k  v2 [cp - f  v j  —■ (1 +  v)2 -f-- -- - - - j

£i_

V
-(cp-

' 3 <p k "

£3
i/3

ca k "  (1 —  3 <p)

D ie V erhaltniszahlen  yi geben bei kon stan tem  v die obere 
G renzlage von  S  an. M it gróBer w erdendem  v w ird >p kleiner, 
d. h. der S ch n ittp u n k t S  w an dert nach oben. M it v =  00 ergibt 
sich fiir y> ein G renzw ert, E s  w ird n a m lich :

d. h. S *fallt m it dem S ch n ittp u n k t der Endw iderstandslinie 
und der W an dachse D  zusam m en (s. A bb. 3).

2. D ie  e la s t i s c h e  W a n d .

Den entgegengesetzten F a li zur starren  W and b ild et die 
Yollkom m en elastische W an d. L etztere  sei defin iert ais diejenige 
W an d, bei der eine VergróBerung der R am m tiefe  a u f die Span- 
m ingsverteilung keinen w esentlichen E influB  m ehr hat. D as ist 
dann der F ali, w enn die B iegelin ie tan gen tia l in die W andachse 
iibergeht und die L astflach en  annahernd denen der unendlich 
langen  W an d gleichgesetzt w erden kónnen. F iir  den angenom m e
nen F a li erreicht a  einen G renzw ert, der abhangig ist vo n  dem 
R iegsam keitsm aB :

» = y ^'  4 E J

ein W ert, der auBer den Form gróflen der W an d die B ettun gs- 
ziffer ais Bodenkonstante enthąlt. M it H ilfe  der „F reu n d sch en " 
Beziehungen fiir den langen S ta b  (?. >  1,5) laB t sich fiir den ge- 
nannten G renzw ert von  a  eine Bestim m ungsgleichung aufstellen, 
dereń A bleitun g hier unterbleiben kann, d a  sie im  „B au in gen ieu r" 
19x9, H e ft 46, S. 807i i .  zu finden ist. D ie dort fiir a —  m a  
abgeleitete G leichung is t  eine G leichung 3. G rades. W ird  in den 
K o n stan ten  Cj —  c;! A =  1,5 gesetzt {statt r,o  wie d ort geschehen), 
so la u tet nunm ehr die G leichung:

D a m it w ird  die G leichung, w ic w eiter unten  gezeigt werden 
w ird, identisch m it der Bestim m ungsgleichung fiir t min, d. h. 
bei unendlich gróBer B iegsam keit nim m t die Lastflac.he die 
G estalt der A b b . 2a an.

D er andere G renzw ert fiir tp ergibt sich m it jj =  o. In  diesem 
F a li nim m t y) denselben W e rt an wie oben fiir v =  00.

V  0 =  feT

D as is t  einleuchtend, d a  w ir ja  m it 
7] ==, o die starre W an d vo r uns haben.

3. A l lg e m e i n e  G l e i c h u n g  f i i r  d ie  
R a m m t i e f e  t.

D ie R am m tiefe  t  w ird zw eckm aBig 
ais F u n k tio n  des Sicherheitsgrades der 
W an d  gegen A usw eichen  dargestellt. ^
U n ter Sicherheitsgrad sei dabei das 
V erhaltnis der vorhandenen Erdw ider- 
standsflache zur in A nspruch genom - 
menen verstanden. In  A b b . 4 sei noch ein
m al der F a li der veran kerten  W an d m it 
unterer E inspannung dargestellt. F iir
ihn gilt, w enn der Sicherheitsgrad der W an d m it n einge- 
fiihrt wird, und w enn ferner die m ehr oder w eniger gekriim m te 
Strecke E F  durch eine G erade E F ' ersetzt wird, die folgende 
G leich ungsgruppe:

Abb. 4. Spannungs- 
verhaltnisse der ver- 
ankerten Wand mit 
unterer Einspannung.

(I)

(II)

(III)

Q +  k p t 2
d f

2
(h +  t)2 k a =  o

Q (e + 1)
k p t 3 d 2 f (h  +  t)3 k„_ 

: 3

k p t 2 : n ( k p t2 - ^ f )

D ie  hieraus abgele itete  allgem eine G leichung fiir t  la u tet:

(3) t 3 • 2 —  1 j  - f  t 2 (3 e +  a) —  k  a  —  3 e —  3 h  j

- t '  G e h  —  h 2 (3 e —  h) =  o.
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M it v = ’ j und den oben gew ahlten Bezeichnungen lautet 

die G leichung: 

k
— v - 6 <p —  <p' — o

Hierin b ed eu ten :

V ' =  3 <P +  V 

<P' =  3 9

n lp

i .

0,1 OJ OJ
t<—v=y/=o,j7-
Abb. 6. Abhangigkeit zwischen v und y> bei T] konstant.

grad n und der Zahl tp ab. D er kleinstm ogliche W e rt ftir n ist i .  
W ird dieser W e rt in obige G leichung eingesetzt, so ergibt sich:

•3 < pk"- k "

Die m it n =  i  erhaltene G leichung ist identisch m it der oben 
fur w abgeleiteten  G leichung. F iir den F ali der vollen Aus- 

nutzung des Erdw iderstandes links (Abb. 2a) wird som it

7 il = oo vn = i ■

F iir tp w urden oben die G renzw erte, zwischen denen diese 
Zahl liegen muB, abgeleitet. D er im  gegebenen F ali fiir y> einzu- 
setzende W e rt kann m it geniigender G enauigkeit aus den be
kannten G renzw erten  abgesch atzt werden. In  A b b . 5 u. 6 sind 
zwei grąphische D arstellungen gegeben, die bei konstantom  v 
die A bhiingigkeit des W ertes y> von  tj und bei konstantem  >/ 
die A bhiingigkeit von v darstellen. G leichzeitig w urden die Sicher- 
heitsgrade n eingetragen. A b b . 7 zeigt die A bhangigkeit zwischen 
n und v. A u s letzter D arstellu ng konnen bei gegebenem  n die 
zugehórigen i>-Werte ohne w eiteres abgelesen werden. E s  folgen 
ferner eine Zusam m enstellung der G renzw erte fiir die vollkom - 
men elastische W an d (A > 1 ,5 )  und eine Zusam m enstellung der 
y-Werte fiir n  =  2. A us letzterer geh t hervor, dafi der EinfluB 
von i] au f v nur unbedeutend ist, fiir k  2 . 10 sogar verschw indet. 
Das Biegsam keitsm aB der W an d  is t  daher, obwohl fiir die G e - 
s t a l t  d e r  L a s t f l a c l i e  m aBgebend, fiir die Beziehung zwischen 
Ram m tiefe und Sicherheitsgrad von nur untergeordneter B e
deutung.

D ie der G leichung (3) entsprechenden Bestim m ungsglei- 
chungen fiir Q und f lauten:

(4)

(5)

Q =  (h - f  t)2 ka
k p t-

•2 kp t-

( - » )

A u s der obigen G leichung laB t sich je tz t  fiir jeden beliebigen 
B elastungsfall die einem bestim m ten Sicherungsgrad n ent
sprechende R am m tiefe  t  erm itteln. D abei hiingt t  bzw. v auBer 
von Form - und Bodenkonśtanten  von  dem gew ahlten Sicherheits-

M it den G leichungen (3), (4), (5) ist die A ufgabe der Berechnung 
der verankerten  B ohlw and auf die A ufstellun g einer allgem einen 
Beziehung zwischen R am m tiefe  und Sicherheitsgrad der W and 
gegen Auswreichen zuriickgefiihrt. Die R am m tiefe, die A n k erk ra ft 
und dieB odenspannung f sind ais Abhangige des gew ahlten Sicher- 
heitsgrades n dargestellt. Im 
allgem einen diirfte dabei, so- 
fern n icht besondere Verhiilt- 
nissevorliegen’ einSicherheits- 
fak to r n = 2  ais ausreichend 
angesehen werden. E s ergeben 
sich dann die in T abelle  2 
zusam m engestellten Verhiilt- 
niszahlen v.

Zum  SchluB sei iiber das 
Biegsam keitsm aB m noch eine 
kurze B em erkun g gestattet.
Die GroBe vo n  m hiingt von 
der B ettu n gsziffer E 0 und 
den Form gróBen der W and 
E - J  ab. F iir  die B ettu n gs
ziffer E 0 sind genaue W erte 
nicht bekannt. D och laB t sich 
dereń GroBe anniihernd schat- 
zen. So werden z. B ; in Ter- 
zaghis ,,E rdbaum echan ik“  fiir 

. „d ichtgelagerten  San d" W erte  
von 10— 12 kg/cm 3 und fiir 
„sandigen L eh m " vo n  7 bis 
12 kg/cm 3 angegeben. M it
diesen Zahlen ergeben sich je  nach S tarkę  der W an d fiir m 
W erte zwischen 1,0 und 0,6/m. F iir  O berschlagsrechnungen kann 
m m it geniigender G enauigkeit =  1 gesetzt werden. In  diesem 
F ali w ird »; =  h. D ie T abellen  1 u. 2 konnen dann u n m ittelbar 
a u f die freien Langen h bezogen werden.

T a b e l l e  1.

(y> =  % ) ,  f i i r  A  >  1 , 5 . )

Abb. 7. Abhilngkcit zwischen 
n und v.

V

s

k =  1 0 k  =  1 5 k  =  20

<p= 1 , 0 0 , 8 o,6
f

1,0 0,8 0,6 1,0 0,8 0,6

00 °>37 °»35 0,32 0,28 0,26 0,24 0,28 0,21 0 , 1 9

1 0 0,29 0,27 0,24 0,20 0,19 0,16 0.15 0,14 0,12
5 0,24 0,22 0,20 0,16 0.15 0 . 1 3 0,12 0,11 0,09
0 0 , 1 1 0,11 0,11 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05

T a b e l l e  2.

(v =  f (tj), f i i r n  =  2 .)

k
■

=  IO k =  i 5 lc =s 20
U

9> =  i,o 0,8 i 0,6
’ ....!...........

1,0 0,8 | 0,6 1,0 0,8 0,6

10! 0,68 ’ 10,66 i 0,62 0,48 0,46 | 0,42 0,38 0,36 o ,33

5 ! 0,67 0,65 0,61 °.47 0.45 | °>42 ,,
0 0,66 0,64 ; 0,60 °-47 0,45 1 0,42 »
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SCHWIMMENDE B A D E A N S T A L T  AUS EISENBETON IN ST O C K H O LM *.

Von Dr.-Ing. W ..Petry, Obcrcassel (Siegkreis).

A is ich am  31. M ai 1930 a u f E in lad u n g des Schwedischen 
Beton-Vereins in  Stockh olm  w ar, konnte ich u. a. auch eine 
schw im m ende B ad ean sta lt besichtigen, die die S ta d t Stockholm  
auf A nregung des H errn Z iv,-Ing. H e i j k e h s k j ó l d  bei L ilje-

Abb. 1.

D ie B adean stalt, die das gan ze Jah r hindurch Schwimm- 
hallenbader m it D am pfbadern, D uschen usw. liefern soli, besteht 
in der H aup tsache aus einem  E isenbeton-Ponton. D ie  Lange 
des P on tons ist 28,5 m, seine B reite  10,5 m, die H ohe 4,05 m.

D as Scliw im m becken, das aus einem tiefen  und 
einem  flachen T eil besteht, h a t eine L an ge von 
16,7 m  und eine B reite  vo n  6 m. D er tiefe T eil des 
Beckens m it einer W assertiefe vo n  2,8 m ist 10 m lang, 
der flachę T eil m it einer W assertiefe  vo n  1— 1,40 m  hat 
eine L a n g e  vo n  6,7 m. W enngleich im t ie fe n T e il des 
B eckens vo n  1— 3 m hohen Sprungbrettern  aus ge- 
sprungen werden konnte, is t m it R ticksich t auf die 
Schw im m gaste und dereń Stórung durch allzu 
vieles Springen nur ein S p ru n gbrett vo n  x m  Hóhe 
au fgeste llt worden.

B ei einem  W asserstand von  25 cm  u n ter Ober
kan te  des Pontons en th alt das B ecken  eine W asser
m enge v o n  212 000 1. D ie  A b b . 2— 5 zeigen eine 
A uBenansicht und einige Innenansichten der B ade
anstalt.

D er P on ton  ist m it doppelten Seiten, doppeltem 
B oden und w asserdichtem  A usbau versehen, er be
steh t aus einzelnen Zellen, dic durch Mannlócher

-----  verein igt sind. D e r Ponton h at im  ganzen 13 wasser-
------dichte R aum e nebst dem M aschinenraum . Vorrich-

tungen zum  Leerpum pen sind vorhanden. D ie  Zellen

holm en erbauen liefl. E s  w urde auf diese W eise eine 
Badegelegenheit in klarem , reinem  und gerade 
gentigend w arm em  W asser geschaffen, die im  FluB 
oder See bei strahlendern Sonnenschein, bei Regen- 
w etter und auch im  W in ter b en u tzt werden 
kann. D as System  der A n lage  is t H erm  H eijken- 
sk jó ld  durch D . R . P .  geschutzt. D as schw im m ende 
B ecken  a (Abb. 1) ist aus E isenbeton ausgefiihrt, 
und seine W andungen enthalten  m it  L u ft  gefiillte  
H ohlraum e b, vo n  denen die auGeren gan z ge- 
schlossen, w ahrend die inneren m it vo n  oben zu- 
gangliclien O ffnungen versehen sind. D urch diese 
H ohlraum e erha.lt das B ecken  den erforderlichen 
A uftrieb , und auflerdem  entstehen W arm eschutz- 
schichten zw ischen dem W asser im  B ecken  und dem 
um gebenden FluB- oder Seewasser. Zum  R ein- 
halten  des W assers im B ecken  dient eine F ilter- 
anlage, bestehend aus einem F ilter c, einer Pum pe 
d und den U m laufleitungen  e, f. In  dieses Um - 
laufsystem  kann eine H eizvorrichtun g g  beliebiger 
A rt  eingeschaltet werden. D ie Innenflachen der 
H ohlraum e oder des B eckens kónnen gegebenenfalls 
m it K o rk , H o lz  oder anderen geeigneten Stoffen  ge- 
sch iitzt werden. D am it die B a d ea n sta lt auch 
w ahrend der ka lten W in terszeit b en u tzt w erden kann, 
w ird  das B ecken  m it einem H alleniiberbau h und einem H eiz- 
kórper k  versehen.

D ie schw im m ende B a d ea n sta lt der S ta d t Stockh olm  liegt 
an  der L iljeh olm bru cke am E n d e vo n  H ornsgatan  und soli den 
B ed arf der betreffenden S ta d tte ile  an B adern  sicherstellen. D ie 
Schw im m lialle w urde vo n  der F irm a B yggn ad s A ktieb o la get 
C on tractor au f dereń W e rft  in  N ykó p in g gebau t. D ie  A rb eit 
w urde im  H erbst 1929 begonnen, der S tap ellau f fand im  
D ezem ber s ta tt, und die ganze B a d ea n sta lt w urde im  betriebs- 
fertigen  Zustand am  1. M ai 1930 an den fiir sie bestim m ten 
P la tz  geliefert. Sie is t in der Zw ischenzeit in B etrieb  genom m en 
und soli, wie ich hóre, die gestellten  E rw artungen vo ll erfiillt haben.

#
* Nach der Zeitschrift „Byggmastaren", Stockholm 1930, Heft 21 .

Abb. 2.

dienen dazu, das 20° C w arm e B ehalterw asser gegen die Kalte 
des um gebenden W assers zu isolieren, w as sehr gu t gelungen ist. 
E in e A bkiih lu n g des B ehalterw assers fin det p raktisch  n icht statt.

D er P on ton  ist aus hochw ertigem , w asserdichtem  Beton 
e tw a  in der M ischung 1 : i  */,: 1 y2 ausgefiihrt. B e i Druck- 
versuchen m it P robezylindern  ohne A uBenbehandlung wurde 
vollkom m ene W asserdichtigkeit bei einem O berdruck von
10 kg/cm 2 festgestellt. D ie  W u rfelfestigkeit des Betons, ermittelt 
an W iirfeln  von  20 cm  K antenlange, betrug 525— 550 kg/cm2. 
Des hohen Be%vehrungsverhaltnisses w egen m uBte die Schalung 
w ahrend des GieBens des B eton s m it pneum atischen Hammera 
geklo p ft und auch sonst gróBtm ógliche Sorgfalt angewendet 
w erden, um  H ohlraum e u n ter und zw ischen den dichtliegenden 
Bew ehrungseisen zu verm eiden. U m  die E isen  genau in ihrer
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richtigen L ag e  zu halten, w urden A bstan d halter aus B eton  
verw cndet. D ie  B eton flach en  des Pontons sind an keiner Stelle

Abb. 3.

verp u tzt oder sonstw ie 
b eh an d elt, n u r die 
A uBenflachen sind zum 
Schu tź  gegen Bew achseu 
init einem  A sp h altan - 
strich versehen worden.

D a  die B ad ea n sta lt 
wahrend des ganzen 
Jahres b en u tzt w er
den soli, is t  au f dcm 
Ponton ein H allenbau 
aufgefiihrt. D ieser ist 
28 111 lang und 10 m 
breit und en th alt auBer 
der Schw im m halle auch 
einen E ingangsraum  
mit W indfang, K arten - 
ausgabe und D am pf- 
bad (Schw itzstube). D ic 
Schwim m halle is t 7 m 
hoch. D er O bcrbau ist 
m ittels eingegossener 
Bolzen am  P on ton  be
festigt. E r  besteh t aus 
H olz und h a t einen
eisernen D ach stu h l m it d icker D achpappauflage.*
Die W an dę sind auBen m it ungehobeltem  gespun- 
deten H olz m it D eckleisten  beldeidet, innen sind 
die W and- und D achflachen  m it Zem entm órtel 
verputzt. E in ige kleinere W an dflachen  im E ingang, 
Treppenaufgang und a u f der T ribun e sind m it 
Sperrholz verkleidet. D er W aschraum  ist m it K ork- 
und K okssch lacken platten  isoliert. D ie K o n stru k 
tion der W andę ist fiir eine T em peratur von  2 5 0 
in der Schw im m halle und 6o° im D am pfbad 
(Schwitzstube) bei einer A uBentem peratur von
—  10 bis —  20° C  berechnet. M an h atte  dic W andę 
auch aus Ziegelm auerw erk, B eto n  oder dergleichen 
ausfiihrcn kónnen, jedoch erwies sich die gew alilte 
H olzlconstruktion vom  w arm etechnischen 
und vom  K o sten stan d p u n k t aus gesehen Abb. 5. 
ais vorteilh'after.

U m  auch im  W in ter wie in einem F reilu ftbad  
unbeliinderte A u ssich t iiber den um gebenden See zu 
haben, bestehen die nach Siiden und W esten liegenden W andę 
fast ganz aus groBen Glasfenstern. Sie kónnen im Sommer 
geóffnet werden, so daB Sonne und L u ft  in den R aum  hinein-

Abb. 4.

fluten. E s sind Yorkehrungen getroffen, um  auBerhalb dieser 
F en ster d icht iiber der W asseroberflache einen 2 m  breiten 

G an g der ganzen L an gsseite  entlang anzulegen, d a 
m it die B adegaste  bei geeignetem  W e tte r  dort 
liegen und sich sonnen kónnen.

D ie A uskleideraum e liegen teils langs der L an gs
seite des B eckens, teils au f der T ribune iiber dcm  
D am pfbad. E s  ist P la tz  fiir 75 B adegaste  glcich- 
zeitig  vorhanden. D ie Sch w itzstube w ird von  der 
Schw im m halle nur durch eine G lasw and getrennt, 
so daB A ussicht auf das Schw im m becken und auf 
den um gebenden See vorhanden ist.

U n ter der Sch w itzstube der .kurzeń Śeite des 
B eckens entlang lieg t der M aschinenraum . D ieser 
en thalt drei D am pfkessel von  75 m 2 fiir die H eizung 
der B adean stalt, ferner eine F ilteran lage  m it Chlor- 
apparaten  zum  R einh alten  des W assers im  Becken 
und zum  R einigen des Duschw assers. D ie A nlage 
arbeitet selb sttatig  und bedarf keiner anderen W ar- 
tun g ais des F iillens und Schlackens der D am p f
kessel und der t)ben vach un g des F ilters  am Morgen.

E in  besonderer M aschi- 
n ist is t n icht erforder- 
lich, sondern das Per- 
sonal kann sich den 
B adegasten  w ahrend der 
B ad ezeit v ó llig  widm en. 
D er Badem eister hat 
seinen P la tz  am  K arten - 
schalter, von  w o er die 
Y organge im  B ad  iiber- 
blicken kann.

D ie Y en tila tio n  ge
schieht durch E inblasen 
von 3600 m 3 w arm er fil- 
trierter L u ft  pro Stunde 
unter tlb erd ru ck, so daB 
Zug vo n  den Fenstern 
usw. verm ieden wird.

Die B au- und Be- 
triebskosten der B ad e
an stalt sind gering. D ie 
S ta d t Stockholm  hat 
das B ad  an einen U n 
ternehm er yerpachtet. 
A u f diese W eise ver- 
zinst sich das A nlage-

ka p ita l g u t und wird in w eniger ais 20 Jahren g etilg t sein.
Schwim m ende E isenbetonbader kónnen m it Schw im m becken 

bis zu 50 m L an ge ausgefiihrt werden, w obei m it R iick sich t auf
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Wcttschwimmcn und dergleichen folgende GróOen in Schweden 
ais die typischen bezeichnet werden: 6x17 m, 10x25 m,
12 x 33,4 m, 15 x 50 m. Die schwimmenden Badeanstalten haben 
bei Stadtvervvaltungen und Architekten viel Interesse erweckt, 
und es sind auch fiir andere Stellen, z. B. fiir die Stadt 

Goteborg sowie fiir andere FluBlaufe bzw. Seearme in 
Stockholm, neue Vorschlage und Entwiirfe gemacht worden.

Die Vorteile der schwimmenden Badeanstalten aus Eisen
beton wurden bei der am 31. Mai 1930 vom Schwedischen 
Beton-Verein veranstalteten Besichtigung des Liljeholmbades 

wie folgt zusammengefaBt:
Durch ihre Lage im See oder FluB mit freier Aussicht iiber 

das umgebende Wasser bieten sie auch im Winter den besten 

Ersatz fiir das Freiluftbad.
Die schwimmenden Bader haben im Vergleich mit dem 

Freiluftbad im Sommer den Vorteil, daB die Besucher stets 
mit einem reinen und angenehmen Wasser rechnen kónnen,

das unabhangig von Wetter, Wind, Meeresstromungen und der
gleichen stets die gleiche Temperatur hat.

Die schwimmenden Badeanstalten konnen so gebaut werden, 
daB die besonderen Forderungen sowohl der Sommer- ais auch 
der Winterbader sichergestellt werden.

Die Errichtung der schwimmenden Badeanstalten aus 
Eisenbeton ist im Vergleich m it Badeanstalten zu Land sehr 
viel billiger.

Bei der Errichtung schwimmender Badeanstalten fallen 
die hohen Kosten fiir den Erwerb stadtischer Grund
stucke fort.

Die schwimmenden Badeanstalten konnen ohne groBe 
Kosten versetzt und gegen groBere Ty pen ausgetauscht werden, 
wenn der Bedarf an Badern wechselt oder wachst.

Die schwimmenden Bedeanstalten sind im Betrieb und in 
der Wartung billig und somit wirtschaftlich.

D U RCH BIEGU N G  S C H L A N K E R  STABE BEI AUSSERMITTIGEM KRAFTANGRIFF.

Yon Dipl.-Ing. K arl Janser, Baupolizeistatikei\ Koln.

T m

t ) b e r s ic h t :  Es wird eine einiache Formel abgeleitet, um die 
VcrgróBerung des Einspannmomentes zu ermitteln, die durch die 
Ausbiegung schlanker Stabe entsteht.

Belastet man einen Stab von der Lange 1 durch eine Kraft P
ain Hebelarm v, so wird, wenn dic Durchbiegung klein bleibt
im Verhaltnis zu v, jeder Querschnitt durch das Moment P v  

beansprucht; die Momentenflache ist ein Rechteck von der Hohe
P v, die Biegu ngs- 

linie also eine
Parabel (Abb. 1).

Allgemein er
halt man die 
Biegungslinie ais
2. Momentenlinie
des mit der ersten 
Momentenflache

belasteten einfa
chen Balkens di- 
yidiert durch E  J 
und die Yerschie
bung des Freitra- 
ger-Endpunktes 

ais statisches Mo
ment der ersten 

Momentenflache
um den Endpunkt 
diyidiert durch 
E J, wahrend die

Verdrehung des Endquersclnuttes einfach gleich dcm Inhalt der 
Momentenflache : E J ist.

Bei langen Staben mit verhaltnismaBig kleinem Traglieits- 
moment kann aber die Durchbiegung <5 Werte annehmen, die 
nicht vernachlassigt werden diirfen, weil das Einspannmoment 
um den erheblichen Betrag P ó groBer wird. Zwar ware statt 
v die Projektion v cos a einzusetzen, jedoch wird a so klein, 
wie ich am SchluB an einem krassen Beispiel zeigen werde, daB 
cos a =  1 gesetzt werden darf, ohne der Genauigkeit Abbruch 
zu tun, da andere Annahmen, die aber nicht weiter untersucht 
werden, vielleicht prozentual von gróBerem EinfluB sind. Z. B. 
wird man nicht viel fehlgehen, wenn man in dem Fali zu Abb. 2 
ais Biegungslinie eine Parabel mit der Pfeilhohe (5 annimmt, 
obwohl die Kurve, besonders nach dem oberen Endpunkt zu, 
etwas davon abweichen wird. Dann ist augenscheinlich die 
schraffierte Flachę proportional der Momentenflache (Propor-

tionalitatsfaktor P), die sich zusammensetzt aus einem Recht
eck, dessen Hohe P v ist, und einem Parabelabschnitt mit dem 

Pfeil P  (5.

2
Parabelflacheninhalt =  — P ó l .

3

Schwerpunktsabstand von oben =  1 .

Man erhalt die Gleichung: 

<5
1 / n

n  V \ V E J V 2
+ —  P <51 —  11

3 8 !

I 2 i5 E J  =  6 P v l 2 - f5 P (512 

6 P v l 2
<5 =

12 E  J  —  5 P 1*

E J
0,5 p i 2

0.333

B e is p ie l  1.

P  =  2000 kg; v  - 100 cm; 1 =  800 cm,

E  =  2 100 000 kg/cm!; J =  1522 cm (P 1 14).

2 ■ 2 100 000 • 1522 
2000 ■ 8oo*

24 cm bei 1 m Ausleger,

0.833
4.994 — 0.833

=  0,240 v

f = v  +  0,240 V  =  1,240 V .

D a s E in s p a n n m o m e n t  i s t  um  24°/o griSBer g e w o rd e n  
in fo lg e  d e r  D u r c h b ie g u n g .

Vergleicht man vorstehend abgeleitete Formel mit der nach 
Mehrtens:

(mitgeteilt im Taschenbucli fiir Bauing. 5. Aufl., S. 228, Gl. Ii6a), 
welche ganz genau dasselbe Resultat f =  1,240 v  ergibt, kann es 
nicht mehr zwcifelhaft sein, daS erstere unbedingt den Vorzug 
verdient.

Festzustellen bleibt noch die Neigung des Stabendąuerschnittes 
gegen seine urspriingliche Lage oder auch die Neigung a des Aus-
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legers gegen die Horizontale nach Erreichung des Ruhezustandes 

a rg~j* x  Inhalt der Momentenfl&che:

« -  A j ( p v l 4- | P < 5l) ,

mit ó =  0,24 v wird

1 , .. , 1,16 • 2000 ■ 100 ■ 800a =  , • 1,16 1> v 1 rr -----------
Ji J 2 100 000 • 1522

oder

i 0,058 07 im BogenmaB

a =  3° 19 '3 8 "  ,

Ji * 

Jiv

137 cm 1 , J „  =» 291 cm4, Jln =

Jiv _ Jiv2,9828,
J l  J I I J  III

Die Durchbiegung <5 ist wiederum =

: 527 cm1 , J ,v :

=  1,6471 .

E J
mai dem statischen Mo

ment der Momentenflache um die Linie A D . In dieser Gleichung ist ó 
Pfeilhóhe der Biegungslinie, die jetzt noch mehr ais im ersten Beispiel 
von der genauen Parabel abweichen wird, aber trotzdem in der Be-

\ p  1l

i

.

It

t / 
y k
1 j f f

1

2

3
i  J e

f i 5
™ l i  3-6

7

-0 -3
9

-10

11
-12

*
KO -13

-n

-15

1
-16

-17

st -13

i -19

I
-20

Pv

Abb. 3.

rechnung ais Parabel eingesetzt werden darf. Um zu zeigen, daB die 
umstandliche und zeitraubende Aufstellung der Gleichung der Kurve 
entbehrlich ist, aber dafiir eine hinreichend genaue und vor allem 
fiir die Praxis brauchbare Formel gefunden wird, sind v  und <5 im 
gleichen vergróBerten MaBstab aufgetragen. Es handelt sich also um 
das statische Moment der Flachę ADCG, Bogen GA, um A D . 
Einwandfrei laBt sich das statische Moment des Trapezes ADCGA 
anschreiben. Unsicher ist nur das Fiachenstuck zwischen dem Bogen 
GA und der Sehne GA. Augenscheinlich ist es, daB das Gesamt- 
ergebnis nicht wirklich nennenswert davon beeinfluflt werden kann, 
ob der Bogen GA eine richtige ąuadratische Parabel ist oder eine 
Kurve hoherer Ordnung, die vielleicht im Scheitel oder nach den 
Punkten G und A hin etwas starker gewólbt ist.

Die allgemeine Gleichung lautet: 

, d f • y  1

S ‘ E J

cos a — 0,9983, praktisch =  1; also man kann unbedenklich fiir die 
Projektion des Auslegers die Auslegerlange v  einsetzen.

Die Anwendung des Yerfahrens auf einen Mast mit veranderlichem 
Querschnitt ergibt eine analoge Formel fur <5.

B e is p ie l  2.

Zu berechnen sei die Ausbiegung eines Mastes aus Mannesmann- 
rohren von 10 m Hohe. Lange der 4 Schiisse je 2,5 m, AuBendurch- 
messer 10, 12, 14, 16 cm, Wandstarke iiberall 1 cm, P =  350 kg.

Zum Zwecke der n u m e ris c h e n  A u s w e r tu n g  dieser Summę 
betrachten wir getrennt das Rechteck ABCD, dessen Hóhc P  v  ist, 
und den Parabelabschnitt G A B G  mit dem Pfeil GB =  P  <5. Zur 
Auswertung der Summę iiber das Rechteck geniigt es, dieses in 4 Teile 
zu zerlegen, entsprechend den 4 Absetzungen des Mastes, wahrend 
fiir den Parabelabschnitt eine Zerlegung in 20 Teile von je 0,05 1 vor- 
genommen wurde. Die Ilóhe eines ais Trapez angesehenen Parabel- 
flachenelementes ist eine unschwer zu berechnende Funktion von P  <5 
und der Schwerpunktsabstand ein Bruchteil von 1, so daB das 
statische Moment der Parabelflache sich darstellen laflt in der Form

P <512 V c worin die Faktoren cx bis cso aus nachstehender Tabelle

zu entnehmen sind, die fiir alle praktisch auftretenden Falle ausreichen 
diirfte.

ct =  0,0001 
Cj =  0,0006 
c3 =  0,0015 
c4 =  0,0028 
c5 =  0,0045

c6 =  0,0065 
c, =  0,0088 
cs =  0,0114 
c a — 0,0142 
C10 =  0,0172

=  0,0095 Y i  =  ° '° 5Sl

cn =  0,0203 
cu =  0,0235 
C j j  =  0,0268 
Cli =  0,0302 
Cli jg  0.033.5

£  = o-1343

0,0368
0,0400
°,°433 

. 0,0460 
0,0487

£  =  ° '2I4S

Die Gesamtsumme ist 0,4167, entsprechend dem statischen

Moment der Parabel =  P  (5 1 ; 1 =  P  <513 =  0,4167 P  <512.
T ■> ' I I3 8  12

Die Bestimmungsgleichung fiir <5 lautet nun

-c s) +  i ^ ( c ,
JII

L ^ r j ? v ( c .
2 Jiv L J, ' ‘  -

i f n i l  1 1 u. Ji i ’ p  1
J .v L J l 4 ' 8 +  J „  4

1 - I  l i
4 8 J

4" 'T (Cji . c Łfi) +  (cłfl , C2El)
•'III

E

4- _ i p v -

Jm  4
- 1 + P  V

(5 E  J ,v =  P <5l2 [6,3358 ■ 0,0095 +  2,9828 • 0,0581

4- 1,6471 • 0,1343 4- 0,2148] 

4- P  v  12 £6\3358 +  2 9828 • 4- 1,6471 ■
32 32 32 32 J

<5 E  J IV =  P  i515 [0,0602 4- ° .1733 +  0,2212 4- 0,2148] 

4- P v ls [0,1980 4- 0,2796 4- 0,2574 4- 0,2188] 

<5E J 1V

6 -■

P ó l 2- 0,6695 +  P v  la • 0,9538 

v
E  J 4

^ P ^ - ° ' 7° 2

Fiir E  =  2 100 000; J IV 

d-

868, P 

v

350, 1 =  1000 wird 

=  0,21 v .
5.459 —  0,702

Bei stetig veranderlichem Tragheitsmoment hicBe der Ansatz: 

' E  Jjo =  P  <5 la ci +  c2 4- J±°c, 4 - . . .  4-1 cao]

4- p  v 12 r  J*? • - 1— —  4- JT2-0. —
L J i 20 40 j 2 20

i]

3
40

+
1

20 —  4- . . .  4- 1 —  40 20
39
40 .

Mit Hilfe der Reclienmaschine lassen sich die Summen jedenfalls 
leichter, schneller und sicherer auswerten ais zeichnerisch. Wurden 
bei kleinerer Lange 10 Teile geniigen, so sind die Koeffizienten der 
Parabelflachenelemente:
Cj =  0,0006 c, =  0,0045 c3 =  0,0113 c4 =  0,0204 c 6 =  0,0315
c6 =  0,0438 c, =  0,0569 c8 =  0,0702 c, =  0,0829 

S c  =  0,4167.
Cjd =  0,0946
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B e is p ie l  3.
Es ist die Durchbiegung S am oberen Ende eines Mastes zu bc- 

rcchnen unter Ein wirkung der Lasten Pj =  1000 kg, P2 =  800 kg, 
1 =  10 m. AuBere Durchmesser sind 14, 18, 22 und 26 cm, Wand- 
st&rke uberall =  2 cm.

J, =  1395 cm4; J n =  326S cm4; Jju =  6346 cm1; J IV =10933 cm1 

Jiv  : Jin = i ,7 23; J,v : J11 =  3.345.' Jjv : Jj = 7,837

w 1v  =  j 41 cm3 .

Es wird zahlenmaBig nachgewiesen, daB die genaue Kenntnis 
des Bogens A G  tatsachlich von nur untergeordneter Bedeutung ist, 
da die Annahme eines um 50% gróBeren Pfeils nur ganz verschwindend

kleine Anderung des Endresultates nach sich zielit. Der EinfluB des 
Kurvcnsegmentes wird deshalb in der Entwicklung gesondert gehalten,

Allgemein ist die Durchbiegung <5 — 1 mai dem statischen Moment
E J

der Momentenflache um A B

V d f-y  

^  J E J y ,
IV ■

d f - y .

Die Momentenflache ist zerlegt in das Kurvensegment, begrenzt von 
der Sehne A G  und der Kurve, das Dreieck A G D  mit der Hóhe P( <5, 
das Dreieck BCH mit der Hóhe P2 1 und das Rechteck ABCD mit 
der Hóhe P 1 v . Fiir das Rechteck geniigt Vierteilung, wahrend 
fiir Parabelsegment und Dreiecke dic Lange 1 in Zwanzigstel geteilt 
worden ist.

Die statischen Momente der kleinen Flachenstucke der Parabol 
P  <5

mit der Pfeilhóhe - ’ sind 
4

(1) 0,000 0 4P l (512 (6)0,002 75P ji51s ( u ) 0,006 5 3 P j <512 (16)0,006 73Pj<512
(2) 0,000 2S ,, (7)0,00356 „  (12)0,00700 ,, (17)0,00630 „
(3)0,00070 „  (8)0,00430 ,, (13)0,00715 ,, (18)0,00476 „
(4)0,00127 „  (9)0,005 iS  ,, (14)0,00738 ,, (19)0,00317 „
(5)0,00196 ,, (10)0,00591 ,, (15)0,00720 ,, (20)0,00116 „

^0,004 i s P j ^ l8 £ 0 ,0 2 1 70PjćSl2 £ 0 ,0 35 26 P , <512 £ 0 ,022 i 2P ,(51s

DieGesamtsummeo,o8333P1(512 muB gleich demstatischen Moment

einer Parabelflache tiber der Sehne 1 und mit der Pfeilhóhe P, ~ sein:
4

lPt A • J l = 0.083 33

Dic statischen Momente der kleinen Flaclienstiickchen des Drei- 
ecks mit der Hóhe Px (5 sind:

(1)0,000 05 P x <512 (6)0,003 79Pi<512 (11)0,013 79P x<51! (16)0,03004P ,6 1-
(2)0,00030 ,, (7)0,00529 ,, (12)0,01654 .. (17)0.03405 ,,
(3)0,00080 ,, (8)0,00704 ,, (13)0,01954 ,, (18)0,03829 „
(4)0,00154 „  (9)0,00904 ,, (14)0,02279 ,, (19)0,04279 ,,
(5)0,00254 ,, (10)0,01129 ,, (15)0,02629 ,, (20)0,04754 ,,

^ 0,005 23P i <512 ^ 0 ,0 3 6 4 5 PŁ(SI2 £ ° . ° 9 8  95P i '512 £ 0 ,1 9 2  7o P jól2

Dic Gesamtsumme 0,333 33 Pj <5l2 muB gleich dom statischen 
Moment des rechtwinkligen Dreiecks mit den Kathetcn 1 und P , <5 sein:

1 P i 1  . i =  c.,333 33 Pj ó l2 .

Fiir das zweite Dreieck m it der Kathete P, 1 sind die Zahlen- 
faktoren dieselben.

Fiihrt man diese Zahlen in die Bcstimmungsgleicliung fiir <5 ein, 
so wird

<5 E  J IV =  Px <512 (7,837 • 0,004 25 +  3.345 • 0,021 70 
+  1,723 • 0,035 26 4- 0,022 12)

+  Pi <512 (7,837 • 0,005 23 +  3,345 ■ 0,036 45 

+  1,723 - 0.098 95 +  0,192 70)

+  Pj v  l217," 1

4- P2112 (7.S37 • 0,005 23 +  3,345 • 0,036 45 

+  1,723 ■ 0,098 95 4- 0,192 70) 

d E  J IV =  P j <5 l2 {0,033 33 +  0,072 59 4- 0,060 75 4- 0,022 12) 
Parabelsegment 

4  Pi <512 (0,040 98 4- 0,121 93 4- 0,170 49 +  0,192 70)
Dreieck AGD 

4- Pi v 1! (0,244 9i +  0,313 59 4- 0,269 22 4- 0,218 75) 
Rechteck ABCD  

4- P2112 (0,040 98 4- 0,121 93 4- 0,170 49 -f- 0,192 70 
Dreieck BCH 

5 E J]V =  (5 Pj l2 • 0,188 79 4- <5 Pi l2 • 0,526 10
4- Pi v  l2 ■ 1,046 47 4- P2112 • 0,526 10 .

Fiihrt man im letzten Summanden P2 =  0,8 Pt ein, so wird 

v  P j l2 • 1,046 4 7 '+  1 P, l2 • 0,420 88 _  v  P, l2 4- 1 Pi l2 ■ 0,402 19

8 3 7  ■ -*- 4- 3 , 3 4 5  • 4- 1 ,7 2 3  • 5  4-
'  3 2  ^  3 2  ‘  J  3 2  3 2 ,

7 )
i 2/

E J IV

<5 =

• Pj l2 (0,188 79 +  0,526 10) E J iv  p  ^ 0,7r4 89 
1,04647 1 1,046 47

E J iv
1,046 47 P , l3

1 • 0,402 19

- 0,683
E J IV

1,046 47 Pi l2—  0,683

Das einzige unsichere Glied in der Formel ist 0,188 79, welches 
von dem Parabelpfeil abhangt. Angenommen, dieser miisse 50% gróBer 
sein, so wtirde die negative Zahl im Ncnner zu 0,773.

Die Formel ftir S ist analog der fiir einfachste Beląstung aufge- 
stellten.

Setzt man J 1V =  109 33 cm1, E  =  
1000 cm, so wird 

 ̂ v  1 • 0,402 19
21,94 —  0.683 21,94-

2 100 000 kg/cin2, Pi =  1000 kg, 

1 • 0,402 19
■0,683 21,257 + 21,257

=  0,047 v  +  0,0189 1; 

im  andern Falle heiBt es
V

+
1 ■ 0,402 19

21,94 —  0,773 21,94 —  0,773
> 0,0472 v  4- 0,01901.

BeiDer Unterschied ist tatsachlich ganz zu vernachlassigen. 
v  =  100 cm, 1 =  1000 cm wird:

6 =  0,047 ‘ 100 +  0,0189 • 1000 =  23,6 cm ,

d. h. das Moment aus der Ycrtikalkraft ist im vorliegcndcn Falle 
um 23,6 u/0 gróBer geworden.

Es bedarf nur des Hinweises, daB die Ableitungen ohne weiteres 
auf das System nach Abb. 5 angewandt werden kónnen, wenn man 
dic halbe Lange mit 1 bezeichnet.
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Beton beim Bau von Miethausern in  London und Paris.
In London gab es friiher geradezu ausschlieBlich Einfamilien- 

wohnhauser, und diese Bauart ist auch heute noch die vorherrschende, 
es sind aber in den letzten Jahren auch eine Anzahl mietkasernenartige 
Hauser entstanden, allerdings meist nicht Mietkasemen in unserem 
Sinn, also m it kleinen, fiir minderbemittelte Kreise bestimmten Woh
nungen, sondern zum groflen Teil handelt es sich dabei um Luxus- 
wohnungcn, die aber in gróBerer Zahl in einem Gebaude zusammen- 
gedrangt sind. Die Verwaltung des Stadtteils Westminster in London 
baut zur Zeit ein Groflhaus fiir Wohnzwecke, das, aus zwei Teilen be- 
stehend, in jedem Teil in sechs Stockwerlcen siebzig Wohnungen von 
zwei bis vier Zimmern enthalten soli. Fiir den Entwurf dieses Baues ist 
einer der fiihrenden Baukiinstler Englands, Sir E. L. Lutyen, gewonnen 
worden. Jeder der beiden Teile hat eine Frontliinge voń 34,35 m und 
ist im mittleren Teil 7,2 m tief. An beiden Enden schlieBen sich Seiten- 
fliigel von 15,0 x  9,6 m Grundflache an. Das Gebaude erhebt sich
iS m iiber StraBenhohe.

Das Gebaude besteht aus Ziegelmauerwerk mit Betondecken, 
fiir die Grundung wird im wesentlichen Beton verwendet. Schiirfungen 
ergaben namlich, daB an der Baustelle unter einer 1,5 m hohen Auf- 
schiittung zunachst eine Schicht yon lehmigem Sand und sandigem 
Ton, darunter eine Sandschicht ansteht, und erst unter dieser in 4,9 111 
bis 6,7 m Tiefe tragfahiger Boden zu finden ist. Bei etwa 5 m Tiefe 
beginnt der Wasśerandrang. Um auf die tragfahige Schicht die Last 
des Gebaudcs zu iibertragen, wurden einzelne Betonpfeiler errichtet, 
die durch von Beton umhiillte Formeisen miteinander verbunden sind. 
Die einzelnen Pfeiler wurden je in einer mit einer Spundwand um- 
gebenen Baugrube hergestellt, aus der das Wasser durch eine Sclileuder- 
pumpe entfernt wurde. Fiir den Beton der Pfeiler war vorgeschrieben, 
daB er unter 1 m3 Grobkies von 5 cm KorngroBe mit geniigendem 
Sandzusatz, um die Ilohlraume auszufiillen, 123 kg Zement enthalten 
solle. Diese Pfeiler reichen bis etwa 1 m unter den ErdgeschoB-FuB- 
boden. Uber dieser Hohe liegen die die Pfeiler verbindenden Balken, 
bei denen die Eisenteile von einem Beton im Mischungsverhaltnis 
1 : 2 : 4  umhiillt sind. Fiir diesen Beton haben die gróberen Bestand- 
teile eine KorngroBe von 5 bis 20 mm.' Dem Beton wurde in Hohe von 
20% des Gewichts des Zements ein Mittel zugesetzt, das ihn wasserdicht 
machen soli. Unter den aufgehenden Wanden sind diese Betonbalken
61 cm tief, ihre Breite schwankt zwischen 40 und 61 cm. Die Unter- 
gurte der Eisenteile sind 8 cm tief in den Beton eingebettet; die Eisen 
liegen doppelt und sind m it einem Drahtgewebe umhiillt.

Bei den zwei neuen Miethausern in Paris, die hier besprochen 
werden sollen, ist Beton in weiterem Umfang vervvendet worden ais bei 
denjenigen in London. Ihre auBere Erscheinung entspricht, wie A b 
bildungen in Concrete and Constructional Engineering zeigen, neuzeit- 
lichen Anschauungen. Beide sind Eckbauten, beiden fehlen alle 
Schmuckformen. Das groBere von ihnen, das iiber einem ErdgeschoB 
sieben Stockwerke aufwcist, ist durch eine Anzahl vorspringende 
Pfeiler gegliedert, in wagerechter Richtung bilden aber nur die 
Fensterreihen eine A rt Gliederung. Die Formen, die hier gewahlt sind, 
eignen sich besonders zur Ausfuhrung in Beton, der denn auch aus
schlieBlich yerwendet worden ist. Nur die Kanten der Pfeiler sind aus 
Stein. Die Flachen zwischen ihnen sind mit einem Mortel verputzt, 
der ais polierter Marmomiórtel bezeichnet wird. Im ErdgeschoB 
haben die Wandę eine Verkleidung aus Stein. In den Obergeschossen 
wird fast die ganze Breite zwischen den Pfeilern von den Fensterflachen 
eingenommen, und nur unter den Fenstern sind leichte Wandę ein
gebaut.

Das bemerkenswerteste an diesem Gebaude besteht darin, 
daB der Querschnitt der Pfeiler U-fórmig ist, wobei die offene Seite 
nach innen gekehrt ist. Die Hohlung bildet einen Schacht, in dem die 
Rohrleitungen fiir die Heizung, die Abfallrohre u. dgl. untergebracht 
sind. Weder auf der AuBen- noch auf der Innenseite sind irgendwelche 
Leitungen sichtbar.

Das Gebaude steht auf Pfeilern, die im KellergeschoB, die Bau
grube einfassend, durch eine Stutzmauer aus Beton verbunden sind. 
Die Decken bestehen aus Eisenbeton. Im Keller sind Unterstellraume 
fiir Kraftwagen yorgesehen.

Dem zweiten Pariser Haus fehlt jede Gliederung durch Pfeiler. 
Seine Ansichtsflache ist nur durch yorgezogene Erker, eine Musterung 
dieser Erker und ein sie yerbindendes gemustertes Band belebt. Eigen- 
artig ist die Anordnung der Fenster. Die Raume einer jeden Wohnung 
verteilen sich auf zwei iibereinanderliegende Geschosse; nach auBen 
soli dies anscheinend dadurch zum Ausdruck gebracht werden, daB 
die Fenster an den Ecken durch zwei Geschosse reichen.

Das ganze Gebaude besteht aus Beton. Der Baugrund ist Ton, 
auf dem Eisenbetonpfeiler stchen; sie sind durch Eisenbetonbalken 
gegeneinander abgesteift und in den Umfassungen durch Stiitzmauern 
aus Eisenbeton verbunden.

Besondere MaBnahmen sind zum Schutze gegen Schalliiber- 
tragung getroffen, und es sind dazu eigenartige Baustoffe yerwendet. 
Auf die Schalungen fiir die Deckenplatten wurde zunachst eine Schicht 
durch hohen Druck verdichtetes Stroh gelegt. Zur Schalldichtung der 
Pfeiler wurden 12 mm starkę Platten aus Zuckerrohrfasern yerwendet, 
deren Fugen mit heiBcm Pech ausgefiillt wurden.

Die Umfassungswande haben einen 15 cm breiten Hohlraum. 
Die Zwischenwande bestehen aus S cm starken Gipsdielen, ebenfalls 
mit einem Hohlraum.

Bemerkenswert ist, daB in den Wohnungen weder Gas noch 
Kohle yerbraucht wird. Die Heizung geschieht von auBen durch eine 
Sammelanlage, und in den Kuchen wird mit Elektrizitat gekocht.

(Mitgeteilt nach Concrete and Constructional Engineering, De
zember 1929.)

Der neue Welland-Schiffahrtskanal.

(Nach Engineering News-Record vom 4. Septembcr 1930.)

Der neue Welland-Schiffahrtskanal zwischen den Scen Erie und 
Ontario in Kanada, innerhalb eines Jahrhunderts dic yierte Wasser- 
straBenverbindung, geht nunmehr seiner Vollendung entgegen, so daB 
mit einer yollstandigen Inbetriebnahme zum Frtihjahr nachsten Jahres 
gerechnet werden kann. Hiermit werden die Arbeiten an einem groBen 
Ingenieurwcrk zu Ende gefiihrt, das bereits im Jahre 1913 begonnen, 
im Jahre icjió wahrend des Weltkrieges aber yollstandig unterbrochen, 
1919 unter erschwerten Bedingungen wieder aufgenommen und ab 
1921 nach Festigung der wirtschaftlichen Verhaitnisse wieder mit 
Erfolg weitcrgefiihrt wurde. Der neue Kanał, der eine Lange von 
rd. 40 km besitzt, iiberwindet das' rd. room betragende Gefalle zwischen 
den beiden Seen mit nur 7 Schlcusenhaltungen von je rd. 14,20 m 
Hubhohe gegeniiber 26 Schleusen des jetzt bestehenden Kanals und 
gestattet den Verkehr m it Scluffen bis zu 7,60 m Tiefgang, wahrend 
der alte Kanał nur fiir Schiffe bis 4,30 m Tiefgang ausgebaut war. 
Dic Wahl der groBen Hubhohe der Schleusen gestattete den starken 
Gelandeunterschied einige Meilen westlich von den Niagarafallen m it 
einer kurzeń Schleusentreppe zu iiberwinden. Der Kanał beginnt am 
Eriesee bei Port Colbornc am Ausgangspunkt des bis jetzt bestehenden 
Wellandkanals und folgt ungefahr dessen Verlauf, jedoch wesentlich 
gestreckter unter Yermeidung aller scharfen Kriimmungen; von der 
Schleusentreppe bei Thorold aus ist der neue Wellandkanal in kiirzester 
Linie zu dem Ontariosee gefiihrt, wo die Anlage eines neuen Hafens 
bei Port Weller notwendig wurde. Die oberstc Haltung des Kanals 
liegt in Hohe des auBersten Niedrigwassers des Eriesees, um bei allen 
Wasserstanden den Schiffahrtsverkehr zu ermoglichen. Die oberste 
Schleuse Nr. 8 bei Port Colborne ist normalerweise geoffnet und dient 
in der Hauptsache ais Schutzsclilcuse gegen Sturmfluten auf dem 
Eriesee, die bis zu 3,70 m auflaufen konnen; sie ist 420 in lang und ge
stattet die gleichzeitige Durchschleusung mehrerer Schiffe. Die nachst- 
folgende Schleuse Nr. 7 bei Thorold am Ende der rd. 25 km langen

Blick in das Oberhaupt einer Schleuse mit Doppeltoren.

oberen Haltung, die sich auf s/s der ganzen Kanallange erstreckt, ist 
ais einfache Schleuse ausgebildet, von der die Schiffe in ein Becken 
oberhalb der Schleusentreppe mit den Schleusen Nr. 6, 5 und 4 ge- 
langen, die ais Zwillingsschleusen ausgebildet sind fiir den gleichzcitigen 
Berg- und Talyerkehr. Oberhalb der Schleuse 7 ist ein besonderes 
Schutztor eingebaut, das normalerweise geschlossen ist, um bei einem 
Versagen der Verschliisse der Schleuse 7 eine Entleerung der oberen 
Haltung zu yerhindern, Die Schleusen Nr. 7 und 6 sind zur Sicherheit 
am Ober- und Unterhaupt mit Doppeltoren ausgeriistet. (Vgl. Abb.). 
Der aus drei Schleusen bestehenden Schleusentreppe ist ein besonderes 
Wasservorratsbecken yorgeschaltet, dem das Wasser durch ein Wehr 
entnommen wird, das sich bei Uberstau automatisch offnet. Zum Schutz 
der Schleusentore gegeń SchiffsstoBe sind Stege quer iiber die Schleusen- 
einfahrten gelegt, ais weitere SchutzmaBnahmen sind besondere Fender- 
kabel yorgesehen.
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Die Fiillung der Schleusen erfolgt nicht unmittelbar aus dem 
Kanalwasser, sondern von besonderen Becken aus. Fiillung und Ent- 
leerung der Schleusen erfolgt durch Segmentschiitzen. Die gewóhn- 
liche Lange der Schleusen betragt 250 m, die Breite 24,40 m und die 
Tiefe tiber dem Schleusendrempel 9,15 m.

Die Schleusen sind normalerweise auf Fels gegrundet. Der im 
nórdlichen Teil des Kanals angetroffene rote Schieferton besitzt die 
Eigenschaft, sich an der L uft rasch zu zersetzen, es muBten daher be
sondere MaBnahmen zu seinem Schutz getroffen werden; die letzten 
30 cm Fels wurden erst kurz vor dem Betonieren ausgehoben und nach 
Vollendung der Betonarbeiten wurde der Fels m it Zement ausgepreBt.

Der Kanał besitzt eine Sohlenbreite von 61 m und eine Wasser - 
spiegelbreite von 95 m. Wo der Kanalaushub in losem Boden vor- 
genommen wurde, begniigte man sich mit einer Mindesttiefe von 
7,65 m, im Fels vertiefte man den Kanał aber bereits auf 8,40 m, um 
bei etwaiger spaterer Vertiefung des Kanals den Aushub unter Wasser 
zu verringern. Die Schleusen wurden durchweg fiir eine Tiefe von

9,15 111 gebaut, um spatere Anderungen zu vermeiden. Der groBte 
Teil des Kanalaushubes liegt im Tonboden oder sonstigen glazialen 
Schichten, im oberen sudlichen Teil des Kanals bei Port Colborne wurde 
in der Hauptsache Fels angetroffen. Der gesamte Felsaushub betrug 
ungefahr 7 Millionen m3 und der Erdaushub rd. 3 Millionen m3.

Der Kanał wird von 21 Eisenbahn- und StraBenbriicken ver- 
schiedenster Systeme iiberkreuzt. Das schwierigste Bauwerk war die 
Kreuzung des Kanals mit dem ChippawafluB, der in einem Dii ker unter 
den Kanał durchgefiihrt werden muBte bei Aufrechterhaltung des 
Verkehrs auf dem bestehenden Kanał.

Die Gesamtkosten des Kanalbaues belaufen sich auf iiber 120 
Millionen Dollar. Mit der Fertigstellung des Kanals wird es móglich, 
mit groBen Schiffen vom Eriesee zum Ontariosee hinabzusteigen und 
von dort in den St. Lawrencestrom nach Montreal zu gelangen und die 
lvornverfrachtung ostwarts durch dic groBen Seen ohne Umschlag auf 
kleinere Schiffe oder auf die Eisenbahn durchzufiihren.

Dr.-Ing. W  Lydtin.

YERSCHIEDENE MITTEILUNGEN.

Z u s c h r i f t  zu  d em  A u f s a t z :
„Oberstrómen, Oberfall und AusfluB“

von D r.-Ing. F .B u n d s c h u  (Heft22. Jahrg.1930 des „Bauingenieur").

Der von Dr. Bundschu ais Mangel bezeichnete Umstand, daB 
die Weisbachschen (und Keutnerschen) Formeln nicht unmittelbar 
auflósbar sind, da in der Geschwindigkeitshóhe k die Unbekannte Q 
m it enthalten ist, ist bei den Bundschuschen Formeln in ahnlicher 
Weise vorhanden. In der GroBe H, die in den Bundschuschen 
Gleichungen die Energielinienhóhe tiber der Wehrkrone bezeichnet,

O*
ist ebenfalls dic Geschwindigkeitshóhe k =  ^ versteckt.  Das

Verfahren der Proberechnung laBt sich bei der Auflósung liydraulischer 
Gleichungen cben nur seiten umgehen und ist bei einiger Gewandtheit 
auch meist ohne groBen Zeitaufwand durchfiihrbar.

Die Bundschusche Formel fiir den (vollkommenen) Uberfall

U) Q =  b V ?  (s/3 H) l *5

2st genau identisch m it der im Jahre 1845 von J. B. Belanger ab- 
geleiteten Gleichung fur breite Wehrriicken t

Ąyctrąsfof. Dr.

(2)
3 V  3

da mit k =  o auch hj =  I i  zu setzen ist.
Entgegcn der Ansicht Bundschus ist ein stetiger Ubergang 

zwischen dieser Formel und der Poleni-Weisbachschen

(3) Q = | \ A 7 -g bh //..

Bei allen Wehrformen m it runder Krone tritt eine mehr oder 
weniger starkę Kriimmung der Stromfaden ein, wobei die auftretenden 
Fliehkrafte eine Verringerung des Wasserdruckes liervorrufen. Im 
Grenzfall kdnnen die Flieh- ,
krafte theoretisch so groB y  Energielinie I 
werden, daB der hydrosta- ‘
tische Druck iiber die ganze 
Hóhe des Uberfalląuerschnit- 
tes zu Nuli wird. Dieser Zu- 
stand entspricht der Voraus- 
setzung von Poleni fiir die 
Ableitung seiner Formel.
(Von demFall, daB an der Un
terseite des Uberfallstrahles 
sogar absoluter Unterdruck,

d. h. — < a t ,  bei besonderen 
V

Wehrformen auftritt, kann 
hier abgesehen werden.)

Unter der in W irklich
keit bei bestimmtcn Fallen 
angenahert zutreffendcn Vor- 
aussetzung eines ge ra d - 
lin ig e n  Yerlaufes der 
D r u c k v e r t e i lu n g  (s. Abb.) 
im uberfallenden Wasser- 
strahl lautet die von BóB auf
gestellte allgemeine mathe-
matische Beziehung zwischen Energielinienhohe, Wassermenge und 
Wassertiefe:

Scheniatische Darstellung der Druck- 
verteilung im uberfallenden Strahl bei 
Annahme eines geradlinigen Verlaufes 

des Unterdrucks (nach BoB).

die nur durch den Faktor
V I

= 0,58 von einander verschieden sind, (4) Q — B V 2 g • —- |  [H — t  (1 — z)] ^— (H — t)

sehr wohl móglich, wie aus den Entwicklungen von Dr. BóB in dem 
Aufsatz: „Berechnung der AbfluBmengen und der Wasserspiegellage 
bei Abstiirzen und Schwellen unter besonderer Beriicksichtigung der 
dabei auftretenden Zusatzspannungen" (Wasserkraft und Wasser- 
wirtschaft 1929, H eft 2/3) hervorgeht. Danach sind namlich beide 
Gleichungen, wie sich bei naherer Untersuchung ergibt, auf derselben 
m a th e m a tis c h e n  Basis aufgebaut, da beide das Oberfallproblem 
ais M a x  im a ł a u fg a b e  anfassen, wenn das auch bei der Polenischen A b
leitung nicht ohne weiteres erkennbar ist, und zwar unter Anwendung 
desPrinzips der gróBten Wirkung, welches besagt, dafl ein Naturvorgang 
sich so abspielt, daB m it einem gegebenen Energieaufwand die gróBt- 
mógliche Leistung erzielt wird, d. h, in diesem Falle, daB bei einem 
(durch die Energielinienhóhe) gegebenen Energievorrat die Uberfall- 
menge ein Maximum wird, oder umgekehrt ausgedriickt, daB eine 
gegebene Wassermenge m it geringstmóglicher Energielinienhóhe 
abflieflt.

Der U n te r s c h ie d  zwischen den beiden Ableitungen beruht 
lediglich in der verschiedenen Annahme des im Uberfallquerschnitt 
vorhandenen h y d r o s t a t is c h e n  D r u c k s , da Dr. Bundschu vor- 
aussetzt, daB hier der der Wassertiefe entsprechende hydrostatische 
Druck voll vorhanden sei, wahrend Poleni davon ausgeht, daB der ge
samte hydrostatische Druck in Geschwindigkeitsenergie umgesetzt 
w ird.

Die aus der Theorie des Schiefiens und Strómens abgeleitete 
Grenztiefc bzw. Grenzwassermenge, von der Dr. Bundschu ausgeht, 
hat die W irkung des vollen hydrostatischen Druckes zur Voraus- 
setzung und gilt streng genommen nur fiir horizontalen g e r a d lin ig e n  
Yerlauf der Stromfaden. Dieser ist aber nur bei Wehren mit breitem 
Wehrriicken móglich, weshalb die Bundschusche Gleichung nur fiir 
solche Wehrformen, zu denen ałlerdings auch Klappenwehre, Dach- 
wehre usw. in u m g e le g te m  Zustande zu zahlen sind, Giiltigkeit 
haben kann.

3 z

worin z das Verhaltnis des Unterdrucks zum vollen hydrostatischen 
Druck bedeutet. Die bekannte Gleichung der Kochśchen AbfluB- 
parabel stellt einen Sonderfall der obigen allgemeinen Gleichung fiir 
z =  o dar.

W ie schon erwahnt, stellt sich der AbfluB iiber ein Wehr ais 
MaximalabfluB ein. Aus Gleichung (4) ergibt sich aber das Maximum 
der AbfluBmenge allgemein zu:

(5) Qmax= V 2 g H ł/ ,B
3 V z 2 3 z +  3

Fiir z =  o, d. h. bei vollem hydrostatischen Druck, ergibt sich 
daraus die Bundschusche Gleichung (1), wahrend man fiir den anderen 
Grenzfall z =  1 die Polenische Gleichung (3) erhalt.

Aus dem Gesagten ergibt sich ais bemerkenswerte Folgerung, 
daB die mathematische Ableitung beider Uberfallgleichungen gleich- 
berechtigt ist und der Bundschusche Vorwurf einer fehlerhaften 
Ableitung der Polenischen Gleichung nicht zutrifft. B e id e  
G le ic h u n g e n  s in d  n ic h t  a llg e m e in , s o n d e rn  n u r fi ir  Sonder- 
fa ł le  g i i lt ig . Die Bundschusche Gleichung hat ałlerdings den Vorzug, 
daB der fiir sie in Frage kommende Sonderfall haufiger anzutreffen ist.

Die Bófische Gleichung (5) bedeutet zwar auch noch keine 
allgemeine mathematische Lósung des Uberfallproblems, aber sie zeigt 
zum mindestens den Weg, auf dem diese gefunden werden kann, 
namlich durch die E r fo r s c h u n g  d e r G ró B e  d e s  U n te r d ru c k s  
u n d  d e r A b h a n g ig k e it  d e s s e lb e n  v o n  d e r  W e h r fo r m  und 
U b e r fa llh ó h e .

Der Ausbau der BóBschen Entwicklungen durch moglichst ein- 
fache mathematische Beriicksichtigung einer den tatsachlichen Ver- 
haltnissen nalierkommenden Verteilung des Unterdrucks fiihrt zu 
der praktischen Hydrodynamik im Sinne Kochs, die dem Praktiker
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die Ergebnisse der theoretischen Hydrodynamik in leicht ver\vert- 
barer Form zuganglich machen will.

Etwas wesentlich Neues bedeutet die von Dr. Bundschu ab-

geleitcte Grenze zwischen O berfallen und Oberstrom en m it h =  — ,

wahrend seine Gleichung fur Oberstromen sich im wesentlichen mit 
der Formel von Mary (1860) deckt (s. Forcliheimer, Hydraulik, 
1914, S. 303).

Auch hier muB jedoch die Einschrankung gemacht werden, 
daB die Bundschusche Gleichung fiir Oberstromen und insbesondere

die Grenze h =  streng genommen nur fiir den sog. „E in lauf" 
GUltigkeit hat. 3

Schon fiir Welire mit breiter Krone ist die Gleichung sowie die 
Grenze nicht mehr genau giiltig. Hier fiihrt nur eine ziemlich umstand- 
liche Rechnung mit Hilfe des Impulssatzes zum Ziel, durch den die 
bei der Verzogerung des Wassers beim Absturz in das Unterwasser 
(von Dr. Bundschu in einem besonderen Aufsatz ais „Wasserauflaufen" 
bezeiclinet) auftretenden Energieverlustc erfaBt werden konnen.

In meinem Aufsatz „AbfluBbcrcchnungen bei Wehren mit 
breiter Krone mit Hilfe des Impulssatzes" in der Wasserwirtschaft 
Wien, 1930, H eft 211, bin ich auf das Oberstromen bei Wehren mit 
breiter Krone bzw. die Grenze zwischen Uberfall und Oberstromen 
unter Anfiihrung eigener Versuche im Karlsruher FluBbaulabora- 
torium aus dem Jahre 1927 naher eingegangen.

Noch Wesentlich komplizierter gestaltet sich der O bergang 
vom O berfall zum Oberstrom en bei Wehren mit a u s g e r u n d e te r  
(kreiszylinderfórńiiger) K ro n e . Ein naheres Eingehen hierauf wiirde 
zu weit fuhren; es laBt sich leicht durch den Versuch zeigen, daB bei 
allm&hlichem Anstauen des Onterwassers iiber die Hohe der Wehr- 
krone auch ein Riickstau ins Oberwasser auftritt, was durch die Yer- 
ringerung des Unterdrucks im O berfalląuerschnitt infolge des immer 
gróBer werdenden Gegendrucks des Unterwassers zu erklaren ist. 
Der eigentliche O bergang vom  O berfall zum Oberstróm en erfolgt

auch hier nicht genau bei h =  .

Die Bundschuschen Ableitungcn haben sicherlich eine gewisse 
praktische Bedeutung. Es muB aber doch darauf aufmerksam gemacht 
werden, daB sie nur mit Vorsicht und im BewuBtsein, daB sie hóchstens 
Naherungswerte ergeben und nur fiir Sonderfalte giiltig sind, angewandt 
werden diirfen. Eine allgemeine Losung des Oberfallproblems bedeuten 
sie auf keinen Fali. Th. M u s te r le , Weimar

Stellungnahme von Dr.-Ing. Bundschu 

zur Zuschrift Dr. Musterle.

Ich stimme Dr. Musterle vollstandig zu, daB meine Ableitungcn 
keine a llg e m e in e  Losung des Oberfallproblems darstellen. Sie sind 
stark stilisiert und ergeben daher nur Naherungswerte, wobei allerdings 
im Gebiet des Oberstrómens die Naherung eine ziemlich gute sein 
diirfte. AuBerdem wollen sie dem praktisch tatigen Ingenieur eine 
plausible Anschauung dariiber vermitteln, daB beim ErguB iiber ein 
Wehr die charakteristischen Erscheinungen des strómenden und 
schieBenden Wassers und Sogwirkungen auftreten.

Der Umstand, daB die Fehler der seitherigen Ableitungen durch 
die auftretenden Sogerscheinungen mehr oder weniger wieder auf- 
gehoben werden kónnen, entkraftigt meine Behauptung, daB sie, 
wenigstens in der Form, in der sie seither in den Lehrbiichern zu finden 
waren, grundsatzlich falsch sind, nicht.

Die Bemerkungen von Dr. Musterle, daB meine Formeln wie die 
Weisbachsche nicht unmittelbar auflósbar seien, trifft nicht zu. Wohl

1 Der Aufsatz lag bereits im April 1930 vor Erscheinen der
Bundschuschen Yeróffentlichung druckfertig vor.

ist in H die Geschwindigkeitshóhe k und damit Q enthalten, es lassen 
sich jedoch bei meiner Ableitung fiir H unmittelbar lósbare Gleichungen 
anschreiben (vgl. angewandte Hydraulik, Springer 1929, Formel 41 
und 46), so daB tatsachlich die Wehraufgaben m it meinen Formeln 
ohne Probieren berechnet werden kónnen.

Die besteliende Fcfrmcl fu r den vollkom m cnen O berfall unter- 
scheidet sich in ihrem  praktischen Ergebnis nicht w esentlich von der 
meinigen. A n d e rs  l ie g e n  a b e r  d ie  V e r h a lt n is s e  b e im  u n v o l l-  
k o m m e n e n  O b e r f a l l ,  denn daruber besteht wohl Obereinstim m ung, 
daB dic seitherige Formel

Q — 2U t*i V 2 g b [(h +  k)ł/* —  k'l‘ ] +  / i jV T g  b (h, —  h) V  h +  k
in jeder Beziehung unbefriedigend ist. Hoffentlich tragen meine 
Ableitungen dazu bei, dieses Formelungeheuer aus der Literatur zu 
verdrangen.

Aufgabe der Forscliungsinstitute ist es nun, dem praktisch 
tatigen W asserbauingenieur baldmógliclist fiir die gebrauchlichsten 
Wehrformen (also nicht nur fiir das scharfkantige Plattenwehr) e in 
fa c h e , g e b r a u c h s fe r t ig e  Berechnungsunterlagen an die Hand zu 
geben. Ich vermute, daB man dabei am besten die Formel Q =  A h1,5 
zugrunde legt und A  in Kurvenform fiir einige wenige charakteristische 
Welirtypen festlegt. Es ware dabei mehr auf Einfachheit ais auf 
Vollstandigkeit und iibertriebene Genauigkeit zu achten. Man muB 
bedenken, daB die Hochwasscrmenge, fiir die das Wehr gebaut werden 
soli, meist nur grob angenahert berechnet werden kann. Auch macht 
in der Praxis ein anschwimmender Baumstamm, eine Eisverstopfung 
o. a. einen Strich durch eine noch so genau durchgefiihrte Rechnung.

B u n d s ch u .

SchluBwort zur Zuschrift Dr.-Ing. Bundschu.
. Der Ansicht Dr. Bundschus, daB seine Formeln eine plausible 

Anschauung auch tiber das Auftreten von S o g w irk u n g e n  vermitteln, 
kann ich nicht zustimmen, da sie ja  gerade unter voller V e r n a c h -  
la s s ig u n g  des beim O berfall auftretenden U n te r d r u c k s , dessen 
Folgę die Sogwirkungen sind, aufgestellt sind.

Der grundsatzliche Fehler in der Poleni-Dubuatschen Gleichung 
liegt nicht, wie Dr. Bundschu in seinen Abhandlungen behauptete, 
in der m a th e m a tis c h e n  Ableitung, sondern in der V o r a u s s e t z u n g , 
daB beim O berfall der g r ó B tm ó g lic h e  Unterdruck auftrete. Einen 
gleichen grundsatzlichen Fehler enthalt aber auch die Bundschusche 
Entwicklung, da diese v o r a u s s e t z t ,  daB sich beim  O berfall der 
k lc in s t m ó g lic h e  Unterdruck (namlich =  Nuli) einstelle.

Ich habe in meiner ersten Zuschrift absichtlicli vermieden, die 
beiden Formeln ais „falsch" zu bezeichncn, da beide fiir Sonderfalle, 
aber auch nur fur solche, giiltig sind. Hinsichtlich der theoretischen 
Ableitung kann ich einen Vorzug der Bundschuschen Formel vor der 
von Poleni-Dubuat ftir vollkom m enen O berfall nicht erkennen. Da 
sich gleichzeitig auch nach den eigenen Worten von Dr. Bundschu „die 
bestehende Formel fiir den vollkommenen O berfall in ihrem praktischen 
Ergebnis nicht wesentlich von der seinigen unterscheidet", so diirfte 
auch fiir den Praktiker kein Grund bestehen, von dem Bisherigen 
abzuweichen, solange ihm nichts wirklich Besseres geboten wird, zumal 
fiir eine ganze Reihe von Wehrformen die Beiwerte nach der Gleichung 
von Poleni-Dubuat bekannt sind, wenn auch nicht gerade in Kurven- 
form aufgetragen.

Was den unvollkommenen O berfall betrifft, so bedeuten die 
Bundschuschen Ableitungen zweifellos einen Fortschritt, vor allem 
dadurch, daB sie auf die Unzulanglichkeit der in den Lehrbiichern 
angegebenen Grenze zwischen vollkommenem und uriyollkommenem 
O berfall erneut aufmerksam machen. Infolge der weitgehenden 
„Stilisierung" der Ableitungen ist jedoch auch hier nicht mehr 
erkennbar, daB die Formeln nur ftir Wehre m it breiter Krone 
angenahert giiltig sind. T h. M u s te r le .

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.

Zur Wirtschaftslage. Am 15. Oktober belief sich.die Zahl der 
Arbeitslosen aut etwa 3 116000. Die starkę Zunalime von 112 000 
seit Ende September ist allerdings zum Teil darauf zurtickzufuhren, 
dafi die von den Gemeinden unterstutzten Wohlfahrtserwerbslosen 
mehr ais bisher von der Statistik der Arbeitsamter erfaBt werden. Die 
Zunahme der Belastung der Untersttitzungseinrichtungen war in der 
ersten Oktoberhalfte nur sehr gering. Einem Ansteigen der Zahl der 
KrisenunterstUtzten von etwa 16 000 steht eine weitere allerdings nur 
sehr kleine Yerringerung der Zahl der Hauptunterstiitzungsempfanger 
um etwa 1400 gegeniiber.

Im Baugewerbe hat nun iiberall der saisonmaBige Riickgang der 
Beschaftigung eingesetzt, wahrend noch im letzten Berichtsabschnitt 
mindestens in einigen Bezirken eine geringe Belebung bemerkbar ge
wesen war. Die jahreszeitliche Verschlechterung ist in diesem Jahre 
von ganz besonderem Nachteil, da die nun zu Ende gehende Bausaison, 
soweit sie sich iiberhaupt auf die Beschaftigungslage der Bctriebe aus- 
wirkte, weit unter dem gewohnten MaB gehalten hat. So ist schon heute 
der Beschaftigungsgrad teilweise derselbe wie sonst in den Winter-

monaten und durchschnittlich noch unter der Halfte des normalen. 
Zwar ist das zusatzliche Wohnungsbauprogramm der Reichsregierung 
nun fast im ganzen Reich in Angriff genommen. Es reichte jedoch in 
keinem Bezirk aus zu einem Riickgang der Arbeitslosenziffer, vielmelir 
wurde die hierdurch herbeigefiihrte Entlastung durch den Riickgang 
der sonstigen Bautatigkeit insbesondere durch den fast vollstandigen 
Ausfall des industriellen und landwirtschaftlichen Baues iiberdeckt. 
Ende September bclasteten bereits 240951 Baufacharbeiter den A r
beitsmarkt, das sind 170 419 oder 241,6%  mehr ais Ende September 
1929. Die Zahl ist im Oktober weiter gestiegen.

Am Zementmarkt macht sich eine steigende Unrulie geltend. 
Fur den Verbrauch am wichtigsten ist zunachst die Tatsache, daB von 
jedem der drei Portlandzementsyndikate ebenso wie vom Iiiitten- 
zementverband erneut Preissenkungen vorgenommen worden sind.

Im Gebiet des N o rd d e u ts c h e n  Z e m e n tv e r b a n d e s  voll- 
ziehen sich diese MaBnahmen nach wie vor in einer uberaus undurch- 
sichtigen Form. Was zunachst die Fabrikmarken anbelangt, so werden
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liier an den meisten Orten, ivo bisher Ausnahmcnachlassc auf die 
I.istenpreise nocli nicht bestanden, solche eingefiihrt; an anderen 
Orten wurden teils dic bestehenden Ausnahmenachlasse, teils die 
I.istenpreise, teils beide zu gleicher Zeit ge&ndert und bei einigen Orten 
auch beide unverandert gelassen. Die effektive Preissenkung der 
Endpreise (Listenpreise abzflglich Ausnahnienachlasse) bewegt sich 
demnach zwischen o RM (die meisten Orte Sachsens und Thiiringens) 
und 55 RM (einige Orte Schlesiens). Eine Preissenkung von 15 bis 
20 RM pro 10 t ist dabei am haufigsten.

Galt die jede Ubersicht erschwerende Unterscheidung von Listen- 
preis, AusnahmcnachlaB und Endpreis bisher nur bei den Fabrik- 
marken, so ist diese Koinplizierung der Preisgestaltung nunmehr auch 
auf die Sondermarke Pionier iibertragen worden. So haben nicht nur 
die bisher geltenden Preise fur Pionierzement teilweise eine Anderung 
erfahren, sondern auch hier sind nun fast fiir alle Orte des norddeut- 
schen Yerkaufsgebietes besondere Ausnahmenachlasse eingefiihrt wor
den. Die hierdurch herbeigefiihrte Preissenkung erreicht ein AusmaB 
von 15 RM (Berlin) bis 130 RM (Waldenburg in Schlesien). Jedoch 
sind ErmaBigungen von 20 bis 30 RM die zahlreichsten.

Gleichzeitig mit dem Norddeutschen Zementverband hat der 
Siiddeutsche Zementverband Mitte Oktober den in seinem unbe- 
strittenen Gebiet (Bayern und Wiirttemberg) geltenden Einheitspreis 
von 540 RM auf 520 RM gesenkt, nachdem etwa einen Monat vorher 
die ErmaBigung von 560 RM auf 540 RM vorangegangen war. Die in 
den Grenzgebieten bisher schon unter 520 RM liegenden Preise bleiben 
zum groBten Teil weiter bestehen.

Eine Woche spater, am 23./2.1. Oktober, sind dann der.W est- 
deutsche und der Hiittenzementyerband mit nochmaligcr Preissen
kung gefolgt. Fiir Westdeutschland sind nun die beiden Sondermarken 
„Monopol" und „M eteor" vollstandig gestrichen worden. Dafiir sollen 
kiinftighin die.Fabrikmarken nach freier Wahl zu einem Preise geliefert 
werden, der teilweise noch unter dem der fruheren Syndikatsmarken 
liegt. Auch der Hiittenzementverband hat fiir das ganze westdeutsche 
Verkaufsgebiet abermals seine Preise ermaBigt.

Noch vor diesen letzten Preisanderungen sind durch die Presse 
Mitteilungen gegangen, in denen festgestellt wurde, wievicl die ver- 
schiedenen ErmaBigungen seit Beginn dieses Jahres durchschnittlich 
in den einzelnen Verbandsgebieten prozentual betragen. Da die Preis
gestaltung an den einzelnen Orten ganz verschieden verlaufen ist, ist 
jede Durchschnittsrechnung in gewissem MaBe willkiirlicli und laBt 
sich ohne Kenntnis der hierbei ausgewalilten Orte nicht auf ihre Rich- 
tigkeit nachprtifen. Stimmen aus den Verbraucherkreisen zufolge er- 
scheint die durchschnittliclie Preissenkung in den Pressenotizcn iiber- 
trieben hoch.

Bei den Grftnden dieser Zementpreissenkungen spielen die Preis- 
abbauwiinsche der Reichsregierung sicherlich nicht die entscheidende 
Rolle, wenn auch die bcvorstehende 6%ige Preissenkung fiir Kohle, 
auf die etwa 12 bis 15%  der Gestehungskosten in der Zementindustrie 
entfallen, die Bereitwilligkeit hierzu stcigern muB. Viel gróBer ist der 
Zwang der Absatzvcrhaltnisse. Im September hat sich der Zement- 
absatz noch etwas yerringert (von 512000 im August auf 510000) und 
lag 30% unter dem des Vorjahres. Vor allem steht aber der Zement
industrie die Gefahr der endgiiltigen A u f lo s u n g  d es W e s td e u t-  
s ch e n  Z e m e n tv c r b a n d e s  vor Augen. Wahrend es in den letzten 
Jahren darum ging, ob der Verband zum JahresabscliluB gekiindigt 
werden soli oder nicht, ist nunmehr der Syndikatsvertrag abgelaufen 
und es muBte demnach ein solcher neu yereinbart werden, der, wenn er 
zustandekommen soli, sicherlich gegeniiber dem bisherigen wesent
liche Anderungen aufweisen miiBte. Neben der schwierigen Frage der 
Neuaufteilung der Quoten (Wickingwcrk-Neuwicd) gilt es vor allem, 
die gegeniiber den Syndikatswerken zur Zeit recht gilnstig beschaftig- 
ten AuBenseitenverke durch die Preispolitik schon jetzt gefugig zu 
machen, in das neu zu schaffende Verbandsgefiige einzutreten. Wie 
sehr man jedoch mit der Móglichkeit des Scheiterns der demnachst be- 
ginnenden Verhandlungen rechnet, ergibt sich aus der Tatsache, daB 
den Angestellten des Westdeutschen 7.ementverbandes vorsorglich 
zum Jahresschlufi gekiindigt worden ist. Kom m t es zur Auflosung 
des Westdeutschen Zementverbandes, dann ist auch die Zukunft aller 
anderen Zementverbande sehr zweifelliaft geworden. Insbesondere 
werden sich dann auch dic auslandischen Zementverbande fiir Ein- 
haltung der Gebietsschutzabkommen nicht mehr verpflichtet fil hien.

Zwangsbeschaftigung von Wohlfahrtserwerbslosen. Ebenso wic 
Breslau hat jetzt auch die Stadt M a n n h e im  zur Bedingung gemacht, 
daB Bauarbeiten, die mit stadtischen Geldern finanziert werden, nur 
an solche Unternehmen vergeben werden diirfen, die sich yerpflichten, 
bei Neueinstellungen ausschliefilich W o lilfa h r ts e r w e r b s lo s e  
anzunehmen. Diese Wohlfahrtserwerbslosen, dereń Auswalil grund
satzlich dem stadtischen Fiirsorgeamt zusteht, werden im allgemeinen 
unter den Bedingungen des freien Arbeitsvertrages (also Tariflohn) be- 
schaftigt. Sie kónnen aber jederzeit vom Fiirsorgeamt abberufen wer
den. Wiinsclie der Unternehmer auf Zuweisung bestimmter Leute 
sollen nach Móglichkeit beriicksichtigt werden, auch soli die Zuweisung 
moglichst so erfolgen, daB ein zu rascher Wechsel vermieden wird.

Diese Yerfiigung der Stadt Mannheim ist angesichts der standig 
wachsenden I.as ten, die den Gemeinden durch die immer gróBer wer- 
dende Zahl der aus der Arbeitslosenversicherung Ausgesteuerten auf- 
gebiirdet werden, yerstandlich. Fiir den Unternehmer bedeutet aber 
dic Yerpflichtung, n u r Wolilfahrtserwerbslose einzustellen, ein wesent-

liches Erschwernis, denn es ist zum mindesten fraglich, ob unter den 
Wohlfahrtserwerbslosen geniigend Leute vorhanden sind, die sich ais 
Bauarbeiter eignen. Die Erfahrungen, die in dieser Richtung bei den 
Notstandsarbeitern gesammelt wurden, sind jedenfalls nicht die 
besten.

Kleinstwohnungen. Die Reichsforschungsgesellschaft hat 23 fiih
rende Architekten zur Lósung des GrundriBproblems fiir die in dem zu- 
satzlichen Wohnungsbauprogramm geforderten WohnungsgróBen auf- 
gefordert von der Auffassung ausgehend, daB die notwendige Ein
schrankung der Wohnungsflachen nicht einfach durch Verkleinerung 
des bisherigen Wohnungsgrundrisses erzielt werden soli, sondern viel- 
mehr den heutigen Verhaltnissen entsprechende Lósungen gefunden 
werden miissen.

Die von den Architekten vorgeschlagenen Grundrisse sind ais 
Sammelheft unter dem Titel „D ie billige gute Wohnung" im Verlag der 
Baugilde, Berlin SW  19, erschienen.

Es handelt sich um eine Veróffentlichung von Materiał ais I. Teil 
einer groBen Forschungsaufgabe. Die gesamte Forschungsaufgabe ist 
erst dann zum AbschluB gebracht, wenn auch der zweite Teil von den 
Architekten und den sonstigen dazu benótigten Sachverstandigen be
arbeitet ist, namlicli die genaue Erm ittlung des gesamten Bauaufwandes 
bis zur Mietpreisbildung. Da diese Arbeiten sehr viel umfangreicher 
und miihevoller sind ais die jetzt veróffentlichten, lassen sich, wie die 
Reichsforschungsgesellschaft mitteilt, weitere Ergebnisse dieser For- 
schungen erst Anfang nachsten Jahres erwarten.

Rechtsprechung.
Bestrafung von Arbeitgebern wegen Nichtablieferung von Ver- 

sicherungsbeitragen. Der Justizminister hat mit ErlaB vom 21. Mai 1930 
(JMB1. 30 S. 160) die Strafverfolgungsbehórden ersucht, bei ihren An- 
tragen zum StrafmaB gegen Arbeitgeber, welche rechtswidrig Beitrags- 
teile fiir die Sozialversicherung, die sie den Versicherten abgezogen, 
nicht abgefiihrt haben, die Hóhe der vorenthaltenen Beitrage zu 
beriicksichtigen, ferner den Umfang des dem Versicherungstrager zu- 
gefiigten Schadens zu beaclitcn. Die Strafvollstreckung soli nur ausge- 
setzt werden, soweit dies mit dem offentlichen Interesse an einer wirk- 
samen Bekampfung der erwahnten Vcrgehen vereinbar ist. Fiir spatere 
Gnadenerweise soli es von wesentlicher Bedeutung sein, ob der Ver- 
urteilte nach Kraften bestrebt gewesen ist, die vorenthaltenen Beitrage 
dem Versicherungstr3.gcr zu erstatten.

Keine falschen Arbeitsbescheinigungen ausstellenl Arbeitslose, dio 
ihren Arbeitsplatz ohne geniigendon Grund selbst aufgegeben haben 
oder die aus einem gesetzlichen Grundc fristlos entlassen worden sind, 
haben keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstiitzung. Sie kommen 
aber unrechtmaBig in den GenuB der Unterstutzung, wenn der Arbeit
geber absichtlich oder fahrlassig den richtigen Entlassungsgrund auf 
der Arbeitsbescheinigung verschweigt und z. B . auf der Entlassungs- 
bescheinigung vcrmerkt „wegen Arbeitsmangels entlassen".

Der Arbeitgeber haftet, wenn sich nachtraglich die Unrichtigkeit 
des Entlassungsvermerkes herausstellt, ffir den der Reichsanstalt da
durch entstandenen Schaden und muB den etwa unrechtmaBig ge- 
zahlten Unterstutzungsbetrag ersetzen. AuBerdem haben die be- 
treffenden Arbeitgeber Geld- oder Gefangnisstrafe bis zu drei Monaten 
zu gewartigen.

Haftpflichtversicherung erstreckt sich nicht auf Bearbeitungs- 
schaden. Nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen der Haft- 
pflichtversichercr sind die sogenannten O b h u ts -  und B e a r b e i-  
tu n g s s c h a d e n  ausgeschlossen. Dem Geschaftsbericht des Reichs- 
aufsichtsamtes fiir Privatversicherung fiir das Jahr 1929 entnehmen 
wir, daB eine Bauunternehmung sich beschwert hatte, weil einige 
gróBere Versicheinngsgesellschaften es ablehnten, B e a r b o itu n g s -  
s c h a d e n  an Bauprojekten, die die Firma selbst ausfiihrte, in die 
Haftpflichtversicherung einzuschlieBen. Das Reichsversicherungsamt 
hat erwidert, dafl eine die allgemeinen Versicherungsbedingungen ab- 
andernde Vereinbarung móglich sei. Der Verband der in Deutschland 
arbeitenden Unfall- und Haftpflichtversicherungsgesollschaften hat sich 
dieser Stellungnahme angesclilossen, aber erklart, daB von der Haft- 
pflichtversicherung alle solche Falle ausgenommen seien, in denen der 
Versicherungsnehmer selbst dic Ausfiihrung des Baues iibernommen hat.

Derartige Schaden kónnen nur mit Hilfe der „Baurisikenver- 
sicherung" (Montageversiclierung) gedeckt werden, dereń Pramiensatze 
in der Regel aber so hoch sind, daB Yersiclierung nur in Ausnahme- 
fallon móglich sein wird.

Zum Begriff „Ausfiihrenlassen eines Baus" in § 367, Ziff. 15, 
RStGB. (Urteil des Oberlandesgerichts Dresden, 1. Strafsenat, vom
27. November 1929 —  1. OSta. 107/29.)

§ 367, Ziff. 15, R S tG B  bedroht mit Geldstrafe bis 150 RM oder 
mit H aft den, der ais Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker 
einen Bau oder eine Ausbesserung, wozu die polizeiliche Genehmigung 
erforderlich ist, ohne diese Genehmigung oder mit eigenmachtiger 
Abweichung von dem durch die Behorde genehmigten Bauplan aus- 
fiihrt oder ausfflhren laBt.

Unter „Ausfiihrenlassen" ist nicht nur der Auftrag und die - i 1 
weisung, den Bau auszufiihren zu verstehen, sondern auch im Sii i 
yon „zulassen", „dulden" gebraucht. Diese Auslegung entspri



dem allgemeinen Sprachgebrauch und ergibt sich aus dem Zweck der 
gesetzlichen Bestimmung;, die eine selbstandige Verant\vortlichkeit 
des Baulierrn, auf dessen Rechnung der Bau ausgefiihrt wird, neben den 
Personen begriindet, welche den Bau leiten oder Bauarbeiten selb- 
standig ausfiihren.

Zum Beginn der Verjahrung der Strafverfolgung wegen Bau- 
polizeiubertretung gemaB § 367, Nr. 15, Reichsstrafgesetzbuch. (Urteil 
des Kammergerichts, 1. Strafsenat, vom 10. Dezember 1929 —
1 S 654/29.)

Die Strafverfolgung wegen Baupolizeiiibertretung gemaB § 367,

DER BAUINGENIEUR
1930 HEFT 45.

Ziff. 15, Reichsstrafgesetzbuch verjahrt in drei Monaten. Die Ver- 
jahrung beginnt mit- dem Tage, an welchem die Handlung begangen 
ist, ohne Riicksicht auf den Zeitpunkt des eingetretenen Erfolges. 
Durch die Verjahrung wird dic Strafverfolgung ausgeschlossen. 
(§§ 67, III u. IV, 66 R.St.G .B.)

Insbesondere die Yerjahrung der Strafverfolgung wegen Bau
polizeiubertretung gemaB § 307, Nr. 15, Reichsstrafgesetzbuch beginnt 
grundsatzlicli mit der Vollendung des Baus. Entsprechend beginnt 
die Strafverfolgung des nur mit der Ausfuhrung eines Teiles der Bau
arbeiten betrauten Bauhandwerkers zu verj{ihren, sobald dieser die 
ihm iibfcrtragenen Arbeiten vollendet hat.
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PATENTBERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erliiuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6 . Januar 192S, S. l 8.

B e k a n n tg e m a c h te  A n m c ld u n g e n .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 42 vom 16. Oktober 1930.

KI. 5 c, Gr. 9. B  140037. Bergtechnik G. m. b. H., Essen, Ruhr.
Gestaltveranderungsfahiger Holzformkorper fiir den Aus
bau von Grubenriiumen. 31. X . 28.

KI. 5 c, Gr. 9. T  36 259. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden-
burger Str. 13. Stopfenartig sich verjiingendes Verbindungs- 
kniestiick fiir rohrcnformige Teile eines nachgiebigen Viel- 
eckstreckenausbaues. 11. I. 29.

KI. 5 c, Gr. 9. T  37 418. Alfred Thiemann, Dortmund. Branden-
burger Str. 13. Eckverbindung fiir die winklig aufeinander- 
stoBenden Ausbauteile im Grubenbetrieb. 16. V III. 29.

KI. 5 c, Gr. 9. T  37 704. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden-
burger Str. 13. Kappscliuli aus einem rohrfórmigen Knie- 
stiick. 17. X. 29.

KI. 5 c, Gr. 9. T  70.30. Alfred Thiemann, Dortmund, Branden-
burger Str. 13. Kappschuh. 17. X . 29.

KI. 5 c, Gr. 10. D 56 101. Charles Dickinson, Linton, Burton-
on-Trent, England; V ertr.: Richard Linde, Berlin SW 48, 
Wilhelmstr. 122 a. Vorrichtung zum Rauben von Gruben- 
stempeln. 6. V II. 28.

KI. 5 c, Gr. 10. B  36.30. Vercinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel
dorf, Breite Str. 69. Nachgiebiger Grubenstempel. 3. IV. 30.

KI. 19 a, Gr. 11. B  120 429. Dr.-Ing. e. h. Theodor Buchholz, Berlin-
Zehlendorf-West, Schwerinstr. 26. Schienenbefestigung auf 
Untcrlegplatten m it Leisten oder Rippen; Zus. z. Pat. 
482 713. 19. V I. 25.

KI. 19 a, Gr. 11. M 82.30. Karl Motte, Hagen i. W., Frankfurter
Str. 27. Schienenbefestigung auf Untcrlegplatten mit den
SchicnenfuB fiihrenden Hakenrippen. 17. III. 30.

KI, 19 a, Gr. 28. K  113 202. Dr.-Ing. e. h. Otto Kammerer, Bcrlin- 
Charlottenburg, Lyckallee 12, Wilhelm Ulrich Arbenz,
Berlin-Zehlendorf, Sophie-Charlotten-Str. 11, u. Dr.-Ing. 
Friedrich Hiibener, Berlin W  35, Magdeburger Str. 31. 
Gleisend-Ruckvorrichtung. 28. I. 29.

KI. 19 a, Gr. 28. K  114 554. Dr.-Ing. e. h. Otto Kammerer, Berlin- 
Charlottenburg, Lyckallee 12, Wilhelm Ulrich Arbenz,
Berlin-Zehlendorf, Sophie-Charlotten-Str. 11. Vorrichtung 
fiir die Einstellung der Zwangrollcn von Gleisriickma- 
schinen. 1. V. 29.

KI. 19 a, Gr. 28. K  115596. Dr.-Ing. e. li. Otto Kammerer, Berlin- 
Charlottenburg, Lackallee 12, Wilhelm Ulrich Arbenz,
Berlin-Zehlendorf, Sophie-Charlotten-Str. 11, u. Dr.-Ing. 
Friedrich Hubner, Berlin W  35, Magdeburger Str. 31.
Gleisend-Riickvorrichtung; Zus. z. Anm. K  113 202.
6. V II. 29. .

KI. 19 c, Gr. 2. D 58914. Karl Krah, Kiel, Rankestr. 5, u. Wilhelm 
Decker, Kiel-Pries, Prieser Strand 13. Verfahren zur Iler- 
stellung von Zementbeton-Schutzdecken geringer Starko 
fur StraBen. 27. V II. 29.

KI. 19 c, Gr. 11. M 104390. J. A. Maffei A.-G., Miinchen. Form- 
schiene fur die Einschalung von BetonstraBen o. dgl.
14. IV . 28. Leipziger Friihjahrsmesse 4. III. 28.

KI. 20 h, Gr. 4. V  21853. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Ham- 
born a. Rh. Anordnung von Bremsschienen bei Gleis- 
bremsen. 10. X I. 26.

KI. 20 i, Gr. 39. B  130 709. Carlo Barduzzi, Mailand, Italien; V ertr.: 
Dipl.-Ing. Ć. Wagener, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Optisch 
und akustisch wirkende SignaIvorrichtung. 4. IV. 27. 
Italien 10. IV. 26.

KI. 20 i, Gr. 39. O 17 977. Samuel Alexander Orr, Highland Park, 
Pennsylvania, V. St. A., u. Oscar Louis Suenderhauf, 
Drexel Hill, Pennsylvania, V. St. A .; V ertr.: Dipl.-Ing.
B. Kugelmann, Pat.-Anw., Berlin SW 11. t)berwregsicherung.
5. X I. 27.

KI. 37 a, Gr. 2. N 29003. Ncumann & Co., Wien; V ertr.: Dipl.- 
Ing. R. Fischer, Pat.-Anw., Dresden A  1. Eisenbeton
decke aus Fullkorpern und Tragrippen und m it unter den 
Rippen angeordneten Isolierstreifen gegen Warmeleitung 
bzw. das Durchscheinen der Tragrippen durch den Unter- 
putz. 30. V I. 28.

KI. 37 a, Gr. 2. V  24 834, Felix Valentin, Berlin W  50, Regensburger 
Str. 22. Glaseiscnbetonoberlichter u. dgl., bei denen die 
Glaskórper auf von unten sichtbaren Eisenbetonrippen 
liegen und diese durch eine Dichtungsmasse gegen Ein- 
dringen von Wasser geschiitzt sind. 23. I. 29.

KI. 37 a, Gr. 6. T  37 046. Dr.-Ing. Robert Tils, Koln, Rhein, Blau- 
bach 28. Gewólbtcs Dach ohne Binder und Pfctten. 7. VI. 29.

KI. 37 b, Gr. 5. D 59559. Josef Dengler, Wien; V ertr.: Dr.-Ing.
R. Meldau, Pat.-Anw., Berlin-Wilmersdorf, Ringdiibel mit 
Querschlitzen fiir Holzverbindungen. 30. X . 29. Oster
reich 10. X II. 28.

KI. 37 d. Gr. 36. G 76 637. Franz Gralla, Emmrichswalde, Post 
Kunnersdorf, Kr. Górlitz. Vorrichtung zum Festklemmen 
sich kreuzender Drahte fiir Dralitzaune und Drahtgitter.
8. V I. 29.

K I.*37f. Gr. 5. Z 60.30. Zschocke-Werke Kaiserslautern Akt.-Ges., 
Kaiserslautern. Kaminkiihler. 17. II. 30.

KI 80 b, Gr. 1. M 108844. Dr. Julius Meyer, Gtintherstr. 11, u.
Emil Asmus, Griinstr. 46, Breslau. Verfahren zur Hcr- 
stcllung poroser Massen aus abbindefahigen mineralischen 
Stoffen; Zus. z. Pat. 469864. 15. II. 29.

KI. 80 b, Gr. 25. G 72 978. Dr. Richard Grim, Diisseldorf, Rofl-
straBe 107. Verfahren zur Herstellung witterungsbestan-
diger, bituminoser Massen fiir Betonschutzanstriche.
28. III. 28.

KI. 80 b, Gr. 25. G 75 828, Gesellschaft fiir Teerverwertung m. b. H.
u. Dr. Fritz Kraft, Duisburg-Meiderich. Vcrfahren zur 
Herstellung einer lialtbaren StraBenteeremulsion. 4. III. 29.

KI. 84 a. Gr. 3. I< 111083. Fa. Aug. Klonne, Dortmund. Scgmcnt- 
wehr. 6. IX . 28.

KI. 84 a, Gr. 3. K  111 841. Fa. Aug. Klonne, Dortmund. Sohlen- 
dichtung fur bewegliche Wehre. 27. X . 28.

KI. 84 a, Gr. 3. K  113 259. Fa. Aug. Klonne, Dortmund. Lauf- 
bahn fiir den Zahnkranz v-on Walzwehren. 30. I. 29.

KI. 84 c, Gr. 2. T  37 817. Toyo Kompuresoru Jabushiki Kaisha, 
Tokio, The Oriental Compressol Co. Ltd., Tokio, Japan; 
V ertr.: Emil Kipp, Hamburg 1, GlockengieBerwall 21. 
Ais Stampfvorrichtung dienendes Schuttrohr, bei der 
Herstellung von Ortpfahlen im Vortreibrolir. 7. X I. 29.

KI. 84 c, Gr. 2. W  76 197. August Wolfsholz, Lausanne-Cham- 
blandes, Schweiz; V ertr.: Dipl.-Ing. Dr. P. Wangemann,
u. Dipl.-Ing. B. Geisler, Pat.-Anwalte, Berlin W  57. y e r
fahren zur Herstellung der Ausschachtungen fur lang- 
gestreckte Griindungskórper aus Beton o. dgl. m it ver- 
breitertem FuB. 9. V I. 27.

KI. 84 c, Gr. 2. W  82 069. Dr.-Ing. August Wolfsholz, Lausanne- 
Chamblandes, Schweiz; V ertr.: Dipl.-Ing. Dr. P. Wange
mann, u. Dipl.-Ing. B. Geisler, Pat.-Anwalte, Berlin W  57. 
Verfahren zur Herstellung von Ortpfahlen aus Beton mit 
durch einen aufblasbaren Sack abgestiitztem Hohlraum fiir 
den verbreiterten FuB. 12. III. 29.

KI. 84 d, Gr. 2. M 102 074. Maschinenfabrik Buckau R. W olf A.-G., 
Magdeburg-. Zweischieniges Fahrgestcll fiir Bagger oder 
Absetzer. io. X I. 27.

KI. 85 e, Gr. 9. M 109780. Ignaz Muller, Wien; V ertr.: Dipl.-Ing.
L. Werner, Pat.-Anw., Berlin W 35. Leichtfliissigkeits- 
abscheider mit DurchfluBsperre. 19. IV. 29. Osterreicli 
13. VII. 28 u. 7. X I. 28.
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BUCHERBESPRECHUNGEN.
E in f lt is s e  a u f B e to n . Die chemischen, mechanischen und sonstigen 

Einfjiisse von Luft, Wilssern, Sauren, Laugen, Olen, Dampfen, 
Erden, Erschutterungcn, Lagergiitern u. dgl. auf Zement, Mortel, 
Beton und Eisenbeton, sowie die MaBnahmen zur Yerringerung 
und Verhtitung dieser EinflUsse. Ein Auskunftsbuch fiir die Praxis 
m it 200 Testabbildungen und einer farbigen Tafel. Unter Mitarbeit 
von Dr. phil., Dr.-Ing. e. h. F. H u n d e s h a g e n , Stuttgart, und 
Prof. Otto G r a f , Stuttgart, herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. 
A . K le in lo g e l .  Dritte neubearbeitete und bedeutend erweiterte 
Auflage. Berlin 1930, Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn.

Das bekannte KleinlogeTsche Buch, das zusammen m it dem 
leider viel zu wenig bekannten Handbuch der Zementliteratur von 
W e e k e  derzeit zu den umfassendsten deutschen Sammelwerken der 
Zement- und Betontechnik gehórt, ist unter Beibehaltung der friiheren 
lexikonartigcn Anordnung in ganz wesentlich erweiterter Auflage neu 
erschienen. Zahlreiche Einzelerfahrungen und Forschungsergebnisse, 
die seit Erscheinen der letzten Auflagen ais Friichte der inzwischen 
aufgekommenen Bautenschutzbewegung von den verschiedensten 
Seiten gesammelt worden sind, haben in der Neuauflage des Buches 
Aufnahme gefunden. Graf hat die von ihm bearbeiteten Abschnitte 
unter Beriicksichtigung neuerer Versuchsergebnisse erganzt, z. T. neue 
Abschnitte angeftigt. Auch der von Hundeshagen bearbeitete chemische 
Teil ist in wesentlichen Abschnitten erweitert und durch neubearbeitete 
Kapitel bereichert worden. Eine Zusammenfassung englisclier und 
franzósischer Fachausdriicke am SchluB des Buches durch Hundes
hagen begegnet einem Bedtirfnis der Baupraxis wie der Baustoff- 
priifungspraxis, die beide mehr und mehr auch auslandischeErfahrungen 
durch Quellenstudium verfolgen móchten. Die Zahl der Abbildungen 
ist nahezu verdoppelt worden. Neuerscheinungen am „Betonhimmel" 
(Eisbeton, Arokret, Schimagasbeton u. a.) haben , Beriicksichtigung 
gefunden. Einige Mangel fruherer Auflagen sind abgestellt worden, 
Mitteilungen auf Grund der Angaben von Erzeugern wurden einge- 
schrankt und haben objektiveren Darstellungen Platz gemacht. Das 
in den letzten Auflagen enthaltene Kapitel „Lehm ", das not- 
gedrungen zu Schwierigkeiten auf Baustellen flihren muBte und auch 
gefiihrt hat, hat in der Neuauflage des Buches eine vorsichtigere 
Fassung erhalten. Das Bestreben, die ungeheure Fiille des Materials 
fiir die Bedilrfnisse der Praxis gedrangt darzustellen, bedingte natiirlich 
eine gewisse Auswahl bei der Behandlung des Stoffes. Trotzdem -wurde 
es angenehm empfunden werden, wenn die ausgeprftgten Einseitig- 
keiten bei manchen Abschnitten (z. B. ..Komzusammen.sctzung" 
und „GuBbeton") vermieden waren, denn schlieBlich wird wirklich 
wirtschaftliche MaBnahmen auf dem Gebiet des Bautenschutzes nur der- 
jenige zu treffen vermógcn, der sich einen Oberblick iiber die G esa m t- 
forschung verschafft hat und dic zahlreichen Einzel forschungsergebnisse 
sowohl in Einklang zu bringen ais auch indiyiduell anzuwenden ver- 
steht. W er aber einen Oberblick iiber das Schrifttum besitzt, muB 
sich wundern, im vorliegenden Buche Arbeiten von Bolomey, Bethke, 
G aye, Probst (Kornzusammensetzung, GuBbeton), Pfletschinger

(Grobzuschlage), Mehmel (wiederholte Belastungen) u. a. unerwahnt 
zu finden. Auch Feret, der schon 1892 vieles vorweggenommen hat, 
was heute in Modifikationen von anderen aufgetischt wird, kann im 
Ernste nicht bloB beim Kapitel „L eh m " notdiirftig Erwahnung 
finden. Bei den Abhandlungen tiber das Verhalten von Tonerdezement 
und iiber Zementrohre kann in Zukunft der Hinweis auf den vorzilg- 
lichen Bericht Nr. 10 des Schweizerischen Verbandes fiir die Material- 
priifungen der Technik das sachliche Bild  nicht unbedeutend organzen. 
Den angestrebten Hauptzweck, ,,das Verstandnis fur die einschlagigen 
Zusammenhange auch beim Bau- und Maschineningenieur zu fordern, 
die Architektenschaft auf die Wirkungen der zerstórenden Einfltisse 
aufmerksam zu machen", diirfte das geschickt angelegte W erk be
sonders in der vorliegenden Neubearbeitung in weitem MaBe erfiillen.

H u m m el.

P h o to g r a m m e tr ie  u n d  L u ftb ild w e se n .B e a rb e ite tv o n R . H u gers- 
h o ff. („Handbuch der wissenschaftlichen und angewandten Photo- 
graphie", Band VII.) Julius Springer, Wien 1930. V II, 264 Seiten mit 
271 Abbildungen. Preis RM 28.— , geb. RM 30,80.

Das vorliegende, den 7. Band des von A. H a y  herausgegebenen 
Hand buches der wissenschaftlichen und angewandten Photographie 
vorstellende Buch kommt einem vorhandenen Bedtirfnis entgegen. 
Eine besondere Bedeutung hat das Buch dadurch, daB sein Ver- 
fasser an der neuesten Entwicklung der Photogrammetrie insbesondere 
durch den Bau von mehreren Instrumenten in hervorragender Weise 
mitgewirkt hat.

Das Buch behandelt in neun Abschnitten die geschichtliclie E nt
wicklung des photogrammetrischen Verfahrens, dessen Anwendungs- 
gebiete und Vorziige, die Rekonstruktion des Objektes aus einer Auf
nahme, die punktweise Rekonstruktion eines beliebigen Objektes aus 
einem Bildpaar, die kontinuierlich-automatisclie Rekonstruktion des 
Objektes aus einem Bildpaar {Autogrammetrie), die Aufnahmegerate, 
die mittelbare Bestimmung der auBeren Orientierungselemente, die 
Genauigkeit des photogrammetrischen Verfahrens und die Technik 
der Luftbildaufnahme. In diesen Abschnitten ist alles in theoretischer 
und praktischer Hinsicht Wissenswerte untergebracht.

Der wohl vorgeschriebene Umfang des Buches verlangte bei der 
Fiille des Stoffes eine zum Teil knappe Behandlung des Stoffes; wo 
dies der Fali ist, sind Hinweise auf die entsprechende Sonderliteratur 
angegeben, so daB ein weiteres Eindringen in Einzelheiten leicht móglich 
ist. Die den einzelnen Verfahren und Instrumentbeschreibungen bei- 
gefiigten Figuren und Abbildungen. sind klar und anschaulich; 
dies gilt besonders fiir die schematisch gehaltenen Figuren zu den Aus- 
wertungsinstrumenten, die dereń Aufbau in den Grundztigen leicht 
erkennen lassen.

Das Buch ist das zur Zeit umfassendste W erk iiber Photogram- 
metrie; es kann allen, die sich fiir Photogrammetrie interessieren, 
bestęns empfohlen werden. P. W e r k m e is te r .

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

Fernsprecher: Zentrum 15207. —  Postscheckkonto: Berlin Nr. 100329.

Unbekannt verzogene Herren m it der letzten, 

der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen 

bekannten Anschrift.
W ir bitten unsere Mitglieder, uns dabei behilfiich zu sein, die 

jetzt gilltigen Anschriften der betreffenden Herren zu ermitteln. 
Dewald, Otto, Dr.-Ing., Ludwigshafen (Rhein), Ruprechtstr. 20. 
Frobenius, Heinz, Dipl.-Ing,, Leipzig, Kaiserin-Augusta-Str. 41. 
Hundt, Claus, Dipl.-Ing,, Charlottenburg 2, Fasanenstr. 12.
Koch, Herbert, Dipl.-Ing., Mannheim, I, 4 Nr. 8.
Sangster, Hendrik, Ingenieur-architect, Haag (Niederlande), Laan 

van Poot 126.
Schauble, Otto, Dipl.-Ing., Gmttnd (Schwab.), Rechbergstr. 6. 
Thiemann, Wilh,, Dipl.-Ing., Saalburg (Saale), Thilringen. 
Trikeriotis, E.- N ., cand. ing., Danzig-Langfuhr, Baumbach-Allee 

Nr. 17 III.
Stroh, Georg, Dipl.-Ing., Berlin-Grunewald, Wangenheimstr, 41 

(Laut Postverm erk: auł langere Zeit ins Ausland verzogen.) 
v . Yajda, Andreas, Dipl.-Ing., Leiter d. Wasserkraftbauten b. Ober- 

sten Volkswirtschaftsrat d. Azerbadjaner S.S.R., Baku, Werch 
Kladbeschenskaia 23.

Mitgliederverzeichnis.
Allen Mitgliedem der Deutschen Gesellschaft ftir Bauingenieur- 

wresen sind Yordruckkarten zugesandt worden, die bei der Zusammen- 
stellung des Mitgliederverzeichnisses fiir das Jahrbuch 1930 ais Unter-

lage dienen sollen. Mitglieder, die diese Vordruckkarte noch nicht aus- 
gefOllt und an die Geschaftsteile zuruckgeschickt haben, werden ge- 
beten, dies umgehend zu tun; ftir die Angaben der Titel und Berufs- 
bezeichnungen verwende man bitte die auf der Kartę vorgeschlagenen 
Abktirzungen.

Verstorben.
Durch den Tod verlor die Deutsche Gesellschaft fiir Bauingenieur

wesen folgende Mitglieder:
H o r s tm a n n , Erich Otto, Dipl.-Ing., Prokurist d. Firma Koch 

& Mayer, Heilbronn (Neckar).
R h e in d o r f f ,  Paul, Direktor, Frankfurt (Main).
S c h o ll ,  Hermann, Ing., Stettin, Arndtstr. 27.

W ir werden den verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken 
bewahren!

Beitrag fiir 1930.
Haben Sie ais Mitglied der D . G. f. B . schon Ihren Beitrag fiir 

dieses Jahr bezahlt? —  Falls Sie es noch nicht getan haben sollten, 
móchten wir Sie bitten, dies jetzt umgehend zu erledigen. Ftir 
Einzahlungen wolle man bitte das Postscheckkonto Berlin Nr. 100 329 
der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen, Berlin NW 7, 
Ingenieurhaus, benutzen und auf dem Zahlkartenabschnitt auch 
die Mitgliednummer angeben, damit Irrttimer ausgeschlossen werden. 
Der Beitrag fiir 1930 betragt RM 10,— . Fiir Mitglieder, die gleich
zeitig dem Verein deutscher Ingenieure angehóren, betragt der 
Beitrag RM 7,50 und fiir Junioren RM 4,— .

Fiir die Schriftleitunję verant\vprtHch: Prof. Dr.-Ing. E. Probst, Karlsruhe i. B.: fiir „Die Eaunormung*1: Regierungsbaumeister a. D. K. Sander, Berlin. 
Yerlag von Julius Springer in Berlin W.— Druck von H. S. Hermann G» m. b. H., Berlin SW 19, Beuthstrafle S


