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DER AU SFLU SS D ES W A SSER S AUS EIN ER SE N K R E C H T E N  W AND.
E IN  B E IT R A G  Z U R  K L A R U N G  D E R  W A S S E R B E W E G U N G .

Yon Ing. A. liętiłher, Berlin-Siemensstadt.

t j b e r s ic h t :  i .  Der AusfluB aus einer senkrechten Wand bei 
verschiedener Anordnung der AusfluGquerschnitte. 2. D ie Auswertung 
von vier Versuchsergebnissen aus dem Buch von K o c h -C a r s ta n je n :  
a) D ie Begrenzungslinie des Strahls, b) Die Geschwindigkeiten im  
Strahl, c) D ie Geschwindigkeitsorte, d) Die Geschwindigkeitsgesetze.
3. Kurze Betrachtung iiber die Yernichtung der Kraft im Tosbecken 
und beim Wechselsprung. 4. Betrachtungen iiber den AusfluB unter 
Wasser.

D er  A usfluB  des W assers aus einer senk rechten  W and  kann  
je  nach  L age des A u sflu B ąu ersch n ittes versch ieden  sein . L ieg t der

Q uersch n itt nach  A b b . i  un d  1 a 
derart in  der W and , daB d ie  Quer- 
sch n ittsu m rah m u n g  v o n  der Sohle, 
dem  W assersp iegel un d  den se it-  
lichen  B egrenzungen  des GefaBes 
gew isse  A b stan d e h a t, so  tr it t  
bei dem  AusfluB des W assers  
durch diesen  Q uersch n itt eine  
E insch nurun g des W asserstrahles  
ein . D ie  groflte a u s einem  solchen  
Q uersch n itt ausflieB ende W asser- 
m enge erreicht den  W ert

Q =  E  3,08 j /lL *

ffuersM//^ ' Ansicht 
Abb. 2. Abb. 2a.

Abb. 1 bis 2a.
D ie Anordnung der AusfluB- 

ćSffnungen an GefaBcn.

I s t  der Q uersch n itt nach A bb. 2 
und 2 a so  gelagert, daB seine  
U n terk a n te  m it der S oh le  des 
G efaBes und seine Se iten k an ten  
m it den W andungen  des G efaBes 
absch lieB en , dann  w ird d ie  E in -  
schn iirnng des W asserstrahls n ich t  

etw a  erm aB igt, w ie  m an b ish er s te ts  annahm , sondern erhoht. 
D ie  ta tsa ch lich e  A usfluB m enge is t  in  d iesem  F a lle

Q =  F  2 ,55 ] /  h .

D a  die naheren U m sta n d e  fiir den V organg des A usflusses  
n ich t b ek an n t sind , w erden n achsteh en d  v ier  V crsuche des H errn  
S ta a tsra t K o c h  aus dcm  y o n  H errn C a r s t a n j e n  herausge- 
gebenen  B u ch  „V on  der B ew egu n g  des W assers und  den dabei 
au ftreten d en  K raften"  einer B etra ch tu n g  unterzogen . A u f S e ite  
214 in dem  erw ah nten  B uch  ist  in  A b b . 317 d ie G esta lt des A us- 
fluB strahls v o r  dem  S ch u tz  bei

einer A usfluB m enge  

v o n  m 3/sck

und einer W asserstan dsh ohe  

v o n  m

0,244 1,88
0,215 1,50
0, 177 1,00
0,168 0,88

dargestellt, u n d  d euten  die b eo b ach teten  P u n k te  der Stralilen  
darauf h in , daB die U n tersch ied e  in den M eB punkten praktisch  
ohne B ed eu tu n g  sind . M an kann zum  Z w ecke der fo lgenden  
U n tersu ch u n g , ohn e einen  groBen F eh ler  zu begehen , den  in  der 
A b bildun g zur D arste llu n g  gebrach ten  Strahl, der das M itte l aus  
den M eB ergebnissen b ild et, ais A u sgan gsp u n k t annehm en .

Z eichn et m an d ie  aus Abb- 317 b ek an n ten  W erte  in  A bb. 3 
an, so  erk en nt m an, daB sich  an der S te lle  I  d ie k le in ste  W asscr-

* Siehe Gesundheitsing. vom 29. III. 30 Nr. 13 S. 197/198.

sta n d sh o h e  e in ste llen  w ird. S ie  b ed in g t e in en  groBten W ert A , 
ais A b sta n d  v o n  dem  A b w assersp iege l. Im  P u n k t a  s te h t  der  
H alb m esser der S trah lku rvc  scnk recht, denn  es is t  n ich t denkbar, 
daB das W asser in  se iner O berflachc e ine E in k n ick u n g  erh alt. 
E in e  E in k n ick u n g  des W assersp iegels w iirde e in treten , w enn der  
H alb m esser in a  n ic h t sen k rech t sta n d e , w enn a lso  d ie S trah l- 
begrenzung die G esta lt einer P arab el oder H yperb el, oder so n st  
einer K rum m en h iltte , w elch e die H orizo n ta le  in a  sch n eid et.

F iir  derartige G esta ltu n gen  der S trah lbegren zu ng k o n n te  die  
w eitere  Z unahm e der G esch w ind igk eit des W a sserstrah ls sprechen. 
D ie  G e*schw indigkeitszunahm e is t  aber ohne beson dere V or- 
keh ru n g , w ie  sch iefe  E b en e  oder U b erfa ll n ich t zu  erreichen, 
zum al der G renzw ert

v  =  ] /  2 g  H

an der S te lle  I nahezu  erreich t ist. W ohl is t  e in e G eschw indig- 
keitsverm in d eru n g  denkbar, w ie  sie  bei e in em  W assersp ru ng ein- 
treten  kan n , un d  hierbei kann nur e in e  A u srun dun g des W asser- 
sp iegels e in treten  m it sen k rech t steh en d em  H alb m esser. D urch  
rechnerische V ersuche is t  fe s tg es te llt , daB d ie  S trah lbegren zu ng  
vor  dem  S ch u tz  das B ru ch stiick  einer E llip se  is t . S ie  s e tz t  sich  
hin ter  dem  Sch u tz  b is  zu dem  O berw assersp iegel fort, ind em  sie  
das W asser h in ter  dem  S ch u tz  in das ta tsa ch lich  zu m  A bfluB  
gelan gen de und in  e in e m ehr oder w eniger sta rk  m itb ew egte , be- 
la sten d e  W7asserm en ge tren nt.

D er W ert A is t  dem nach  a is k lc ih e A chse einer E llip se  an- 
zusehen , fiir w elche die groBe A ch se  B  nach  der b ek a n n ten  
G leichung

x 2 v 2 
+  B 2' =  1A 2

in fo lgender W eise  erm itte lt  w erden kann. D a  der W'ert y j nach  
A bb. 3 vorerst n ich t b ek a n n t ist, s te llt  m an die B ezieh u n gen  auf:

G l. I

Gl. II

x . (Ti +  o ,5 )2

B 2 +
(JT1 +  ! .0 ) 2 

B 2

A us den v orsteh en d en  G leichungen erreicht m an durch  
ordnen n ach  A  un d  B

Gl. I

Gl. II

x 22) =  -^2 [ ( r l  +  o ,s ) 2 -

a ‘ 2  ( X i '“  —  X 3 2 ) +  - ^ 2 [ ( > ' !  +  I . O ) 2 -

■ V,2]

■ y i2J
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D u rch  D iv isio n  der Gl. I I  : G l. I  erh alt m an

(y i +  i } 2 ■ J i

w oraus

( n  =  o ,5)2 -

> T i +  1 

7i +

a) am  Strah lan fan g

b) am  S chu tz
2 ,5542  ] /  II =  ~  2,7 | /  h Q

c) an der flaćh sten  S te lle  des S trah ls b e i a

4 .2 5 7 ] / h •s — 0,96 y 2 g h

D ie  in  den drei Z ah len ta fe ln  fiir  d ie  v ier  V ersuche erm itte lten  
W erte  sin d  in  den  Z eichn un gen  4, 5, 6  u n d  7 zur D arste llu ng  
g ebrach t.

B e tra ch te t m an in  A b b . 4 a  den L a n g en sch n itt durch die

Xj" —  x 2“ Xi  -+- 0 ,25

A u s dieser E n d g leich u n g  laB t sich  y x erm itte ln , u n d  m it diesem  
W ert d ie groBe A chse B  der E llip se  festleg en . S o m it is t  es m og
lich , die S trah llan ge  vor  u n d  h in ter  dem  Sch u tz  zu errechnen . 
F iir  d ie vo rsteh en d  angefiih rten  Y ersuche sind in der Z ah len ta fe l 1, 
w elche n ach  den W asserstan d sh oh en  des O berw assersp iegels ge- 
ordnet ist, die W erte  fiir B , d ie S trah llange v o r  dem  Schu tz, d ie  
GroBe der Q uersch n itte  im  Strahl, am  S ch u tz  und  am  A n fang  
und die G esch w ind igk eiten  im  Strahl, am  S ch u tz  u n d  am  A nfang  
zu sa m m en g este llt  (siehe Z ah len tafel 1 a u f S e ite  527).

A u s der Z usam m en stellun g  g eh t hervor, daB die S trah llange  
vor  dem  S ch u tz  b is zur fla ćh sten  S te lle  des W asserstrah ls b e i a  
fiir d ie v ier  versch ied en en  W asserstan d sh oh en  b e i u iw eranderter  
Sch iitzste llu n g  g leich  groB ist. M an kann daraus folgern, daB die  
S trah llange zw ischen  S ch u tz  un d  flach ster  S te lle  einen  unver- 
anderlichen W ert an n im m t, der nur b e i veran derter  Sch iitzen - 
ste llu n g  w ech se lt. D er  W ert B  der groBen E llip se  kann durch  
die G leichung
(1) B  =  50  Q =  8 ,85 | /  l i

ausged riick t w erden. F iir  die G esch w ind igk eiten , d ie m an in  
B ezieh u n g  zu der W asserstan dsh dh e des O berw assers oder zur  
W asserstan dsh ohe iiber der S ćh u tzen o ffn u n g  bringt, i s t  a b g e le ite t

Abb. 
4 a.

We Betregi/ng m  Htosser gegen Wasser

¥
Abb.
4 b.

0 1 2
A bb . 4a. Langen schnitt durch die Anordnung des i .  V ersuchs.

Abb.'4-b. D ie V er3.ndcrungen der Geschwindigkeiten.

Abb. 4 a u. 4 b. Der AusfluB des Wassers aus einer senkrechten Wand.

b erech n et, w orin  m  =  das V ie lfache  der W asserstan d sh oh e b e i a  
b ed eu te t. D ie  Z usam m en ste llu n g  der A b sta n d e  fiir d ie O rte  der  
G esch w ind igk eiten  v o m  K u rven an fan gsp u n k t is t  in  der Z ahlen
ta fe l 3 zu finden  (siehe Z ah len tafel 3 a u f S e ite  527).

gesa m te  A n ord nu ng des aus der senk rechten  W and  au streten d en  
W asserstrah ls, so  erk en n t m an, daB sich  der zum  A bfluB  ge- 
lan gen d e W asserstrah l u n ter  einer b e la sten d en  W asserm en ge  
hindurchzw angen  m uB, w ob ei er an dem  - S ch u tz  in  F re ih eit

D esg le ich en  fiir d ie  W asserm enge
a) am  S trah lanfan g

(5 ) Q =  0 ,4 6  b |/H ~
b) am  S ch u tz

(6) Q =  F s 2 ,5542  y  H  =  ~  F s 2,7 ] / h Q

c) an der flaćh sten  S te lle  des S trah ls b e i a 

(7 ) Q =  F mln 4 ,26  y t f

D ie  N achp riifung  der Gl. (1) b is  (7) kan n  rasch u n d  zw eck
m aBig in  e in em  logarith m isch en  N e tz  erfolgen.

R ech n et m an fiir  d ie b ek a n n ten  Strah lhoh en  vor  dem  Schu tz  
die  e in ze lnen  G esch w in d igk eiten  aus, so  f in d e t m an die in  der 
Z ahlentafel 2 in  den S p a lten  2 b is  7 n iedergesclir iebenen  W erte . 
E s sin d  d ies d ie  G esch w ind igk eiten  im  freien  W asserstrah l bei 
der B ew egu n g  v o n  W asser gegen L u ft. S ie  zeigen , daB sie vom  
S ch u tz  b is  zur flaćh sten  S te lle  des S trah ls bei a  sta rk  zunehm en. 
Sinngem aB  kan n  m an die G esch w ind igk eiten  des W asserstrah ls  
h in ter  dem  Sch u tz  fiir  e in  Y ie lfach es der W asserstan dsh dh e b e i a 
erm itte ln . S ie  sind in  S p a lte  8 b is  24 in  der Z ah len ta fe l 2 zu 
finden  u n d  k enn zeich nen  d ie  G esch w in d igk eiten  im  iiberdeckten  
Strah l b e i der B ew eg u n g  v o n  W asser  gegen  W asser (siehe Z ah len 
ta fe l 2 a u f S e ite  527). *

D ie  O rtlich keiten  fiir d ie  G esch w ind igk eiten  sind  nach der 
G leichung

A bb . 6. 3 . Yersuch .

A b b . 7 . 4. Yersuch .

Abb. 5 bis 7 . D ie Vcranderungen der Geschwindigkeiten beim  
AusfluB des Wassers aus einer senkrechten Wand.
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g e la n g t. D er  Q u ersch n itt des W asserstrah ls n im m t v o n  der 
H o h e  H  b is zur H ó h e  tj s te t ig  im  S inne der e llip tisch en  B egren- 
zurig ab . D a b e i se tz t  er die uber ihm  lasten d e  W asserm en ge a is  
w aagerecht liegen d e W asserw alze in  B ew egu n g . (D i?  S tróm ungs- 
iin ien  lieB en sich ge.wiO bei entsp rech en der A n ord nu ng y o n  
F ad en  an den G lasw anden der Y ersuchsanordnungen  beobachten .

F iir  d ie  versch iedenen  P arabeln  der G esch w ind igk eiten  lassen  
sich  fo lgen de W erte  in  der Z ahlentafel 4 zusam m en stellen . E s  
b ed eu ten  darin

x  =  die A b sta n d e  b is  zum  K u rven an fan gsp u n k t, 
n =  d ie  E x p o n en ten  der P arab eln , und  
a — d ie B e i w erte  (P aram eterw erte).

Z a h l e n t a f e l  4.

Nr.

W asser-
stan d s-

h óh e

m

W asser
m enge

m a/sek

W ass

X

er g egen  W 

n

B e i der B e  

asser

a

w egung v o n  

W a

X

sser gegen  ] 

n

^uft

a

und beim  
U b ergan g

n 1 a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

♦i 1,88 0,244 0,7212 3 ,9326 95,56 0,067 6.550S 29 431 2,5 3,4956
2 1.50 0,215 1,0632 3.1944 19.565 0,1163 5.473t 2 I O I 2,5 2,5493
3 1,00 0,177 1,64 2 ,318 3 .5 1 4 6 0,111 5,2594 439,38 2,5 1,5627
4 0,88 0,168 L755 2,2444 2,7608 0,172 4,096 85,59 2,5 1,3697

E s niuBter^kurze F ad ch en  sein , d ie  n ich t v o n  der H au p tstróm u n g  
erfaB t w erden , sondern d en  Ó itlichen B ew egu n gen  fo lg en  konnen, 
ohne daran durch ihre Schw ere b eh in d ert zu w erden .) E n t 
sprechend der Q u ersch n ittsverm ind erun g tr it t  bei der B ew egu n g  
d es W assers die Z unahm e der G esch w ind igk eit in  E rscheinung, 
w elch e in  A bb. 4 b  zur D a rste llu n g  gelan gt.

A n der v o m  S ch u tz  en tfern te steh  S te lle  f  i s t  die k le in ste  
G esch w ind igk eit v min, d ie  s te t ig  w a ch st b is  zu  dem  Q uerschnitt, 
bei w elchem  dic H ó h e  den  dop p eltcn  W ert der k le in sten  W asser
sta n d sh o h e  des S trah ls b e s itz t . H ier  b r ich t das stc tig c  W achs-  
tum  ab  u n d  sp rin g t h in iiber zu der G esch w ind igk eit, d ie  sich  in  
der S ch iitzen óffn u n g  cn tw ick e lt. G leich sam  u m  das V ersaum te  
a u f der lan gen  S treck e n achzuh olen , a n d ert sich  liicr  w iederum  
der Y erlau L der  G esch w ind igk eitslin ie, in d em  der frei gew ordene  
Strah l zu seiner groBten G esch w in d igk eit au sh o lt. G em aB der  
D a rste llu n g  erfo lg t das W a ch stu m  v o n  f nach  e, dan n  v o n  e 
n ach  d  und zu le tz t  v o n  d nach  b . D ie  in  A b b . 4 b  b ek a n n t ge- 
w ordenen E ig en tiim lich k eiten  sind  auch  in  den A bb. 5, 6 un d  7 
zu  erkennen.

B e i der V erlan gerun g der L in ie  f-e  nach  c  erg ib t sich  eine  
P arab el. D a sse lb e  tr iff t  zu  e in erse its fiir d ie  P u n k te  b , d, e 

^uHcTnCIandererseits fur d ic P u n k te  a, d u n d  b . N ach  der D a r
ste llu n g  is t  deu tlich  die B ew eg u n g  v o n  W asser gegen W asser  
un d  d ie  B ew eg u n g  v o n  W asser gegen L u ft zu erkennen . D a s  
Z w ischcnstiick  v o n  e  n ach  d is t  d ie tlb erg a n g sb ew eg u n g  zw ischen  
beiden  B ew egungsarten . D a  d ie  S treck e d - e  au f e in em  se lb stan - 
digen P aralielbogen  lieg t, w ird  der gegen se itige  E influB  der ver- 
sch ied en en  B ew egu n gsarten  ersich tlich .

D ic  p ló tz lich e  F re ih eit, die dem  Strah l an  der Sch iitzen -  
óffn u n g  gegeben w ird, b ew irkt_ein  A nsau gcn  des W assers, w es- 
halb  h in ter  dem  S ch iitz  a u f der S treck e  K - i  u n d  an  der H in ter-  
se ite  des S ch iitzes U n terdruck  c n tstc h t. Im  G egensatz  hierzu  
tr it t  vor  dem  S ch u tz  U b erdruck  a u f . (S iehe K och-C arstanjen
S. 216 A b b . 320 un d  S. 217 A b b . 321.) D ie  D ruck verh a ltn isse  
treten  eb enso  b e i dem  freien  U b erfa ll des W assers iiber e ine  
w aagerechte  K a n te , a is auch  b e i dem  A usfluB  d es W assers aus  
einer senk rech ten  W and  nach A b b . 1 au f; doch h errsch t hier ein  
w esen tlich er  U n tersch ied  in  der O rtlich k e it des U n terdruckes. 
(S ieh e  K och-C arstanjen  S. 194 A b b . 284.) T r itt  der S trah l frei 
in  die L u ft, so  lie g t  der G róB tw ert des U n terdruckes im  freien  
Strahl, w ahrend b e i dem  ein gezw an gtcn  S tra h l der G róB tw crt 
des U n terdruckes h in ter  dem  S ch u tz  lieg t. D iese  Y erlagerung  
des U n terdruckes is t  der G rund fiir  d ie V erm in deru ng der A us- 
fluB m enge aus der G rundsch lcuse gegen iiber dem  A usfluB  aus  
einer rechteck igen  O ffnung in einer senk rechten  W and  nach  
A bb. 1 u n d  1 a.

In  den A b b . 4, 5, 6 und 7 sind  die versch iedenen  G eschw in- 
d igk eitsveran deru ngen  en tsp rech en d  den versch ied en  hohen  
W asserstan den  h in ter  dem  Sch u tz  zur D a rste llu n g  gebracht.

A n diesen  W erten , d ie  m it zunehm end er W asserm en ge bzw . 
zunehm end er W a sserstan d sh oh e b e i un verand erter  Scliiitzen -  
stc llu n g  te ils  w achsen , te ils  abn eh m en , is t  z u erkennen , daB sich  
das W a ch stu m  un d  dic V erm in deru ng n ach  G esetzen  volIziehen , 
dic  sich  im  logaritlim ischen  N e tz  a is  gerade L in ien  darstelien  
lassen . W ird  d ic  S ch u tzen stc llu n g  v eran d ert, so  an d ert sich  b e i  
der parabolischen  L in ie  nur der B e iw ert. D ie  G esetze  an  H an d  
versch iedener W a ssen n en g cn  u n d  W ą sśersta n d sw erte  u n d  v ieler  
B eob ac litu n gsergeb n isse  fiir versch ied cn e  S ch u tzen stellu n g cn  
u n d  S ch iitzen ą u ersch n itte  a b zu le iten , d iirfte  e in e dankbare A rbeit  
fiir  die W asserbau lab oratorien  sein , d a m it d ie b rennend en  F ragen  
der W asserbew egun g g ek ła rt w erden . B e i den  V ersuchen  be- 
diirfen d ie E in flu sse  der O ffn u n gsgesta lten  a u f den Strah l, die  
W irk un gen  der N e igu n gen  d es S ch iitzes  un d  der A n- un d  A u f
sa tze  am  S ch u tz  eb en fa lls  der K larun g.

A n  dcm  S ch u tz  g ew in n t m an ein en  S trahl m it  groBer K raft, 
w elch e au sg ew ertet w erden kann. E s  kom m en  aber auch  F a lle  
v or , w o m an d ie  b e im  S ch u tz  a u ftreten d c  leb en d ige  K ra ft  des  
W assers vern ich ten  m uB, um  Z erstórungen v o n  b au lichcn  A nlagen  
zu verm eid en . D ie  V ern ich tu n g  der K ra ft w ird  durch U n ter-  
ta u ch en  d es freien  S trah ls erreicht, in d em  m an den  S trah l in  
seinem  eigenen  W asser ertr&nkt (T osbecken). E in e  andere M og- 
lich k eit fiir  d ie  K ra ftv ern ich tu n g  Uegt in  der E rzeu gu n g  eines  
W assersprungs. V ergegen w artig t m an sich  das Sp iegelb ild  v o n  
A b b. 4 b , so  k an n  m an  den e tw a  e in tre ten d en  Y erlau f der Ge- 
schw in d igk eitsverm in d eru n g  b e i der B ew eg u n g  v o n  W asser gegen  
L u ft un d  bei der U b ergangsbew egung  verfo lgen , die le tz ten  E n d cs  
beim  E in tr itt  einer D eck w a lze  in  die B ew eg u n g  v o n  W asser  gegen  
W asser iib ergeht. N u r b e i sorgfa ltiger  B eo b a ch tu n g  der W asser- 
stan d sh óh en  beim  W ech selsprung la ssen  sich  d ie  G eschw indig- 
k eitsyerm in d eru n gen  genau  erm itte ln  u n d  so m it  d ie L an ge  des  
W ech selsp ru n gs e in d eu tig  festleg en .

E rfo lg t der A usfluB  aus dem  Sch u tz  un ter  W asser, so  er- 
fahren sam tlich e  G esch w ind igk eiten  eine sta rk ę  V erm inderung, 
d a  die B ew eg u n g  v o n  W asser gegen  W asser e in tr itt;  doch wird  
der V erlau f der G esch w ind igk eitslin ien  in  sinngem aB er W eise  
crscheinen .

D ie  vo rsteh en d en  A b le itu n g en  aus den p rak tisch en  Ver- 
suchcn  un d  M eB ergebnissen zeigen , daB d ie  K le in arb eit b e i der 
sch r ittw eisen  U n tersu ch u n g  zur E rk en n tn is  der B ew cgungs- 
g ese tze  fiihrt. E s  w are v o llk om m en  v erfeh lt, die A n w en d u n g  v o n  
B erich tig u n g sz iffem  fiir  d ie B estim m u n g  der ausflieB enden  W asser- 
m enge zu em pfelilcn ; denn d ie  B e rich tig u n g sz iffem  m iiB ten je  
n ach  W asserstan dsh ohe, Q u ersch n ittg esta lt der O ffnung un d  
Q uersclin ittsgroB e der O ffnung w ech seln . Sie m iiB ten m angels  
w eitlau figer  T ab ellen  w ah rlich  zu den B ercch nu ngen  h in zu -  
gera ten  w erden . Ich  h offe , daB d ie  n ied ergeleg te  A rb eit einen  
w ilik om m en en  F in g erzę ig  b e i der auB erst v ie lse it ig e n  A n- 
w en d u n g sm o g lich k eit im  w erk ta tig en  L eb en  b ie te t.
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DIE H O LZTU RM E 

DES G R O SS-SE N D E R S M U H LA C K E R .

Yon Dr.-Ing. II. Seitz, 
Oberingenieur der Karl Kiibler A.-G., Stuttgart.

D ie  D eu tsch e  R e ich sp o st h a t in den le tz ten  
Jahren fiir e in e R eihe v o n  R u nd funk send can lagen  
F u n k tiirm e in H o lz  g eb a u t. So crh ielten  die  
Sen der von  M unchen-S tadelh eim , K aisersiautern , 
K ó ln -R ad erth a l und K ónigsb erg  i. Pr. IIo lz-  
tiirm e v o n  75 b is 80  m  H oh e. In sb esondere in 
e lek trisch er B ezieh u n g  haben  sich  d iese A n lagen  
besten s bew ah rt. Im  G egensatz  zu E isen tiirm en , 
bei denen  ein  groBer T eil der aus der A n ten n e  
au sgestrah lten  E nergie  durch  dic M assen der  
T urnie v ersch lu ck t wird, bee in trac litigen  IIo lz-  
fun ktiirm e d ie  L eistu n g  der A n ten n e  n ich t. D as  
R eich sp o stzen tra la m t h a t  daher bei der V ergcbung  
der T urm e fiir den ersten  deutsch en  GroBsender  
in  M uhlacker w iederutn  eine A usfuh ru ng in H olz  
vorgesehen . A u f G rund einer besclirank ten  A us- 
sclireib ung w urde im  Marz 1930 die L ieferung und  
A u fste llu n g  der T ilrm e der K arl K iib ler  A .-G . 
S tu ttg a rt ubertragen .

D ie .H a u p ta b m essu n g en  der T urnie sind  aus  
A b bildun g 1 u. 2 ersich tlich . Ih re H o h e  b etragt  
100 111 und s te llt  m . W . e ine H o ch stle istu n g  fiir 
freistehend e —- n ich t ab gesp a n n tc  —  T iirm e in 
H o lz  dar. D er  ąu ad ratisch e  Q u ersch n itt der  
T urnie, der am  F uB p unk t v o n  A chse zu  A chse  
e in e S e iten lan ge  v o n  15,00 m  h a t, verjiin g t sich  
bis zur S p itze  a u f 1 ,5 0 x 1 ,5 0 4 1 1 . D er  A b sta n d  
der T iirm e v o n  M itte  zu M itte  b etra g t rund 200 m.

D ie  sta tisch e  B erech n u n g  der T iirm e h a tte  
auBer dem  E ig en g ew ich t e in en  S p itzen zu g  der  
A n ten n e v o n  1000 kg und einen W ind druck  v o n  
150 k g /m 2 am  F u B p u n k t und v o n  200 k g /m 2 in  
100 m  H ohe zu b er iićk sich tig en . Z w ischenw erte  
des W ind drucks w aren der H o h e  en tsp rech en d  
gerad lin ig  e in zu sch a lten .

tlb er  d ie zu lassigen  B eansp ru ch un gen  des  
H olzes w ar vorgeschrieben , daB gezogen e S ta b e  
bis 100 k g /cm 2, gedriick te  S tab e  bei e in heim ischem  
m it T eerol g e tra n k tem  K iefernh olz  b is 80  k g /cm 2, 
bei am erikan ischem  P echk iefernh olz  b is 90 k g /cm 2 
a u sg en iitz t w erden diirfen. A u f A bscheren w aren
12 k g /cm 2 zugelassen . F iir  die E ck p fo sten  und  
Schragen w ar zehn fache S icherh eit n ach  Euler, 
fiir e tw a ig e  F iillu ngsg lied cr in  a u fg eteilten  ver- 
g itter ten  S tab en  8 fache S icherheit nach E u ler  vor- 
geschrieben . D och  w'ar auch  d ie  B erech nu ng nach  
dem  V erfahren der V orlaufigen  B estim m u n gen  fiir  
H olztragw erke der D eu tsch en  R eich sbah n  zu g e 
lassen . Im  E in verstan d n is m it  dem  v o n  der Ober- 
p ostd irek tion  S tu ttg a r t fiir die s ta tisc h e  N a c li-  
priifung der T iirm e zugezogenen  Sachverstand igen  
fiih rte  d ie K arl K iib ler A .-G . ihre B erech nu ng  
n ach  dem  cy-Verfahren durch, w eil d ieses im  
G egensatz  zur B erech nu ng nach  E uler ein  zu- 
verlassiges B ild  der ta tsa ch lich  vorhand en en  
S icherheitsgrade erg ib t. D a  die neuerd ings an  
der M ateria lprufu ngsansta lt der S tu ttg a rter  T ech 
n ischen  H och sch u le  du rchgefiihrten  V ersuche m it  
gegliederten  D ru ck stab en  (vergL P rof. Graf, 
F orsch u n gsh eft 318) bez iig lich  K n ick u n g  in 
R ich tu n g  der S to ffach se  zur V orsich t m ah n ten , 
w urden so lche S tab e  nach  dem  inzw ischen  in  
D in  1074 vero ffen tlich ten  co'-Verfahren nachge- 
p riift und d em entsp rech en d  bem essen.
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Abb. 1. Ansieht der beiden Turmwande.
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Das Stabnetz der Turme ist statisch bestimmt. Die Haupt- 
knotenpunkte der durch den Antennenzug beańspruchten 
Wandę (A-Wande) und der senkreclit hierzu stehenden Wando 
(B-Wande) sind gegeneinander um eine halbe Sfockwerkshohe 
versetzt. E s ist dadurch móglich, alle Streben mittig anzu- 
schlieBen, ohne daB fiir die Knotenpunktsausbildung Schwierig
keiten entstehen, wie sie unvermeidlich gewesen waren, wenn zwei

-200,00m-

Abb. 2. Grundrifl der beiden Turme.

Strebenpaare in gleicher Hohe und in senlcrecht zueinander 
liegen den Ebenen hatten angcschlossen werden miissen. Sowohl 
dic A-Wande wie auch die B-Wande sind Strebenfachwerke; die 
Unverschieblichkcit wird bei den A-Wanden durch die starre 
Lagerung auf den Fundamenten und bei den B-Wanden durch 
eine Horizontale zwischen den obersten Knotenpunkten her
gestellt. Im  ubrigen sind die waagerechten Riegel Zwischensta.be. 
Sie sind biegungsfest ausgebildet und dienen dazu, dic auf die 
Strebenkreuzungspunkte anfallenden Windlasten ais Quertrager 
auf die anschlieBenden Tragwande uberzuleiten. Weiter haben 
die Waagrechten der A-Wande, wenn dic B-Wande vom Wind 
getroffen werden, die in den Knotenpunkten der B-Wande an-

Abb. 3. Blick durch den Stłdturm gegen den Nordturm

fnllenden Windkrafte auf die Strebenkreuzungspunkte der 
A-Wande zu iibertragen und umgekehrt. ■ Horizontalverbande 
sind bei dem gewahlten System statisch nicht erforderlich. 
Trotżdem wurden in 25, 50 und 75 m Hóhe, wie aus Abb. 1  er- 
sichtlich, waagrechte Versteifungsrahmen eingebaut, dereń in 
den B-Wanden liegende Horizontalen aber nicht ais Fachwerk- 
stabe in diesen Wanden angcschlossen sind.

Die Eckpfosten sind alle 8 bis 12  m gestoBen. Die StoB- 
stellen sind, um die Knotenpunktsausbildung nicht zu erscliweren, 
jeweils etwa 1 m iiber den nachsten Knotenpunkt gelegt. Drei 
dieser StoBe, und zwar etwa auf Hohe 22, 37 und 50 m, yerlaufea 
nicht gradlinig, sondern unter einem kleinen Winkel, um so den 
allmahlich steileren Yerlauf der Pfosten zu erzielen. Die nach

unten zunehmenden Querkrafte der Turme werden auf diese 
Weise zum groBten Teil von den Eckpfosten aufgenommen, so 
daB die Stabkrafte in den Streben nirgends 3,2 t Zug und 3 ,1 t 
Druck uberschreiten. Diese verhaltnismal3ig geringen Krafte 
ermóglichen eine einfache Ausbildung der Knotenpunkte.

Bei der Ausschreibung waren Angebote unter Verwendung 
von einheimischem Kiefernholz und wahlweise von amerikani- 

schem Pechkiefernholz verlangt worden. Um 
die Haltbarkeit der Tiirme zu erhóhen, war 
vorgesehen, das einheimisćhe Kiefernholz mit 
Teerol nach dem Sparverfahrcn zu tranken. 
Beim amerikanischen Pechkiefernholz, das 
durch seinen starken Harzgehalt von vorn- 
herein eine hohe Lebensdauer erwarten laBt, 
sollte auf eine Trankung verzichtet werden, 

hier war lediglich ein heiB aufgebrachter Karbolineumanstrich 
vorgesehen, der nach Fertigstellung der Tiirme durch einen 
zweiten Karbolineumanstrich verstarkt werden sollte. Die 
Entscheidung fiel zugunsten des Pechkicfernholzes. Dieses 
konnte in geeigneten Abmessungen und in guter Beschaffen- 
heit durch die HolzgroBhandlung F . A. S o h st, Hamburg, 
bezogen werden. Das Auftrennen der Balken zu den fiir den 
Bau bcnotigten Abmessungen und die Yerzimmerung erfolgte 
im Sagewerk der K a r l  K iib le r  A.-G. in Goppingen. Das 
verarbeitete Pechkiefernholz war —  was bei Holz nicht 
anders zu erwarten ist —  nicht durclweg von gleicliartiger 
Beschaffenheit. Das Raumgewicht bewegte sich in maBig 

trockenem Zustand zwischen 500 und 700 kg/m3, 
ausnahmsweise bei besonders harzreichen 
Stiicken bis iiber 900 kg/m3. Die Driick- 
festigkeit betrug bei einigen Proben zwischen 
250 und 500 kg parallel zur Faser und 40 und 
60 kg/cm2 senkreclit zur Faser. Die betreffen- 
den Versuchc waren bei x8 bis 25%  Feuchtig- 
keitsgehalt vorgenommen worden. Vergleicht 
man diese Yersuchszahlen, die an fehlerfreien, 
vor allem astfreien Probekorpern erhalten 
worden sind, mit den an fehlerfreien ein- 
heimischen Hólzern gefundenen Werten, so ist 
zwar zuzugeben, daB manchc Stucke des Pech- 
kiefernholzes keine groBere Fcstigkeit ais gute 
deutsche Durchschnittsware zeigen, doch waren 
unter dem amerikanischen Holz kaum Stucke 
von so geringer Festigkeit anzutreffen, wie sie 
bei deutschen Holzlieferungen immer in Kauf 
genommen werden miissen. Da fiir die Stand- 
festigkeit des Gesamtbauwerkes die Tragfahig- 
keit der geringwertigsten Teile bestimmend 
ist, ist es wichtiger, die unteren Grenzwerte 
der Festigkeiten hoherzuriicken ais die Durcli- 
schnittswerte. Jedenfalls ist die oben er- 
wahnte Erhohung der Druckbeanspruchung 
parallel zur Faser beim Pechkiefernholz 
gerechtfertigt. Dariiber hinaus scheint es 
unserem deutschen Kiefernholz bei Druck senk- 
recht zur Faser deutlich iiberlegen, vercinzelt 
wurden hier Festigkeiten bis zu 100 kg/cm2 
beobachtet.

Bei den hier benótigten groBen Abmessungen ist das Pech
kiefernholz nicht vollig astrein zu beschaffen. Doch sind die 
Aste viel geringer an Zahl ais bei unserem einheimischen Kiefern
holz und fast ausnahmslos fest verwachscn. Um einen ziffern- 
milBigen Anhalt iiber die Zahl und GroBe der Aste des Pech- 
kiefernholzes zu gewinnen, wurden an 20 Eckpfosten, dereń 
Querschnitte sich zwischen 14/14 und 30/30 cm und dereń 
Langen sich zwischen 7 und 10 m bewegten, die Aste gezahlt 
und gemessen. Dabei wurde jede Ansichtsflache, dereń AusmaB 
zwischen 1,20 und 2,50 m* betrug, fiir sich untersucht und die 
Ouerschnittsflache der angeschnittenen Aste (jeder Ast recht- 
winklig abgeschnitten gedacht) in °/00 der Flachę errechnet. 
Gleiclie Beobachtungen wurden an siiddeutschem Fichtenholz
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von ahnlichen Abmessungen angestellt. Die betreffenden IIolz- 
lieferungen waren ais Bauholz betrachtet ohne Zweifel ais sehr 
saubere Ware zu bezeiclinen. Der Yergleich ergab folgendes Bild:

Yon den beobachteten Flachen waren

astrein

bei Pechkiefer 
bei Fichte . .

ca. 50% 
ca. 5%

mit hóchstens 
i°/00 astig

ca. 20%

mit i — xo»/00 
astig 

ca. 17%  
ca. 75%

Diese Zahlen sprecben mit aller Deutlichlceit zugunsten des 
Pechkiefernholzes. Unter den verschiedenen Wachtumszufallig- 
keiten, die die Festigkeit des Holzes beeintrachtigen kónnen und 
daher zur Wahl entsprechend hoher Sicherheitsgrade zwingen, 
bildet der Astwuchs wohl den wichtigsten Faktor. Es ist deshalb 
klar, daB der Wert des Pechkiefernholzes fiir Bauzwecke durch 
den geringen Astwuchs noch wesentlich iiber dasjenige MaB

V

Dubelrerbindung 
mit Bo/zen 

x| Bo/zen verb/nc/ung

______ Le
IVand \ „ 8 ”

hinaus erhoht wird, das sich aus dem Yergleich der Festigkeiten 
astreiner Versuchskorper ergibt.

Ein weiterer nicht unwichtiger Vorzug des Pechkiefern
holzes scheint zu sein, daB es nicht in gleichem MaBe wie deut- 
sches Kiefernholz zu Schwindrissen neigt, wenn es in starken 
Abmessungen ais Vollholz verwendet wird. Wenigstens haben 
Beobachtungen an verschiedenen seit etwa 30 Jahren bestehen- 
den, aus Pechkicfernholz gebauten Schuppen ergeben, daB die 
dort verwendeten Holzer trotz starker Abmessungen weniger 
und vor allem kleinere Schwindrisse zeigen, ais sie bei deutschem 
Nadelholz allenthalben zu beobachten sind. Diese Eigenschaft 
zusammen mit dem Umstand, daB Holzer mit Querschnitten 
bis zu 40/40 cm und dariiber mit Langen bis zu 12 m in aus- 
reichender Menge zur Verfiigung standen, ermoglichte es, die 
Eckpfosten der Ttirme durchweg aus einteiligen Holzern herzu- 
stellen. Dies war wegen der geringeren Windangriffsflachen, der 

groBeren Knickfestigkeit und der besseren Halt- 
barkeit der kompakten Querschnitte erwiinscht und 
vereinfachte auBerdem das Yerzimmern und Auf- 
stellen derTiirme. Auch die kiinftige Instandhaltung 
des Karbolineumanstriches wird hierdurch erleichtert.

Um elektrische Stórungen weitgehendst aus- 
zuschlieBen, wrar verlangt, daB die Ttirme mit Aus- 
nahme der Fundamentverankerung keinerlei Eisen- 
teile aufweisen diirfen. Die Verbindungsmittel muB- 
ten aus einem geniigend haltbaren, fiir solche 
Zwecke bcwahrten Nichteisenmaterial hergestellt 
werden, das dic Genehmigung des Reiclispost-

m

Abb. 5. Ansicht der beiden Turme 
von Nordosten.

Abb. 4. Konstruktionseinzellieiten des oberen Teils der Turme.

zentralamtes und der Baupolizei findet. Diesen An
forderungen geniigtcn die von K tib le r  seit Jahren 
bentttzten Eichenholzdiibcl. An Stelle der Verbin- 
dungsschrauben aus Eisen wurden solche aus einer 
Speziallegierung von Messing verwendet. Bei friiherer 
Gelegenheit war die hohe Empfindlichkeit des nor- 
malen Schraubenmessings gegenuber zufalligen 
Biegebeanspruchungen der Bolzenenden unliebsam 
aufgefallen. Durch Erprobung einer Reihe von 
Legierungen wurde diejenige ermittelt, dereń Biege- 
festigkeit durch die Kerbwirkung der Gewinde am 
wenigsten beeintrachtigt wurde. Um fiir alle Falle
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sicher zu gehen, wurderi einige Versuchskórper aus 
Pechkiefernholz mit Eichendubeln und Messing- kg 

bolzen in der Materialpriifungsanstalt der Stutt- j  M00 
garter Technischen Hochschule untersucht. Sie er- I 
gaben gegeniiber friiheren ahnlichen Versuchen 
mit Fichtenholz und Eisenbolzen eine um 15  bis 30%  
hohere Tragfahigkeit, doch zeigte sich gleichzeitig, 
daB die Messingbolzen die empfindlichsten Teile der 1000 

Verbindung waren. Das Verhalten der Verbindung 
geht aus Abb. 4 hervor. Um nachzupriifen, ob die 
bei der Kiiblerba u weise aligemein gebrauchliche 
und bewahrte Gepflogenheit, nicht alle aus Her- 
stellungsgriinden erforderlichen Bohrungen mit 
Schraubenbolzen auszuriisten, sich auch in diesem 
Sonderfall rechtfertigen laBt, wurde eine Knoten- 
verbindung mit zwei Diibelpaaren und nur einem 
Messingbolzen untersucht. Auch bei dieser Anord
nung ergab sich noch 3 ,1 fache Bruchsicherheit und eine 
Verschiebung von 0,9 mm unter der Gebrauchslast, so daB 
an geeigneten Stellen das Auslassen von Bolzen zulassig 
erschieti. Ein Versuch mit einem unter 450 zur Faser - 
richtung verlaufenden AnschluB gab weder beziiglich der 
Bruchlast noch beziiglich der GróBe der Verschiebungcn, 
die innerhalb der Gebrauchslast zu erwarten sind, einen 
nennen swerten Unterschied gegeniiber der Beanspruchung 
parallel zur Faser (vgl. hierzu Abb. 5). Trotzdem wurden 
bei der Konstruktion der Tiirme die zulassigen Be-

gg00 _  Bruc/ilasfSOOOkij
______________________________a der pro Oubelwsohj

PitdipinehoU

0,1 W i,0 8,5 !-------------------- -----------—--- ^ — I
VersMebung in mm------------------------------------------------------ *  k ----- —--------  isoo----- -----------—_—9J

unter P - Verschiebung im Mittel 
1000 kg o mm
2000 ,, 0 ,2 „
3000 .. 1,4 ..
4000 4 ,0  „
5000 ,, S,5 „

U n te r  P  5960 k g  b ra c h  d ic  S c h ra u b e  in i  G ew inde.

Abb. 7. Yersuchsergebnis der Diibelverbindtmg schrag zur Faser.

S_//dfrę_+2̂ 0_

<t>7 a u f Im. 
S fisen

Verschiebun(/ in mm---- jjj:
u n te r  P  — V crsch ieb u n g  ira  M itte l 

1000 k g  0 ,2  m m
2000 „  0 ,3  ,,
3000 ,, 1,2 ,,
4000 ,, 2,8 ,,
5000 „  5,3 „
6000 ,, 12,3 >>
?o o o  „  23,5 ,,

Abb. 6. Versuchsergebnis der Diibel 
verbindung („parallel") zur Faser.

SHO

l i * 2 i  
Abb. 6a. Abmessungen der Eichenholzdiibel.

lastungen der Diibelanschliisse unter 450 nur zu 75%  der 
Belastung parallel zur Faser gewahlt.

Uber dic baulichen Einzelheiten ist folgendes zu er- 
wahnen:

Die Fundamcnte, dereń Anordnung aus Abb. 8 er
sichtlich ist, sind in ihren Abmessungen nicht durch die 
zulassige Bodenpressung, sondern durch die Standsicher
heit, d. h. das hierfiir benótigte Gewieht bedingt. Der 
Ankerzug betragt maximal 30,8 t, die Beanspruchung des 
Baugrundes bleibt unter 1 , 1  kg/cm2, obwohl eine hohere

■g; ^  Oben 2K5tSi,.roi/in),L-niO7us.8imu.S04>10
|  -3,90—

- Unten 2x5010,0-M O 10416,L-tJCZus.3M16 
—3,30—

Abb. 8. Einzelheiten der Fundamente.
Belastung ohne weiteres moglich gewesen ware,

Das Antennenseil besteht aus einem geklóppelten und im- 
pragnierten Hanfseil von 22 mm Dmr. Durch ein aus GuBeisen- 
platten bestehendes Gegengewicht wird die Seilspannung von 
i o o o  kg unabhangig von Winddruck und Yereisung in der

rechnungsmaBigen Hóhe gehalten. Die zum Hochziehen der 
Antenne nótigen Winden stehen innerhalb des Turmes auf dem 
Boden. Bei Holztiirmen und Hanfseilen erubrigt es sich, die 
Winden isoliert aufzustellen wie es bei Eisentiirmen durch Ein-



DER BAUINGENIEUR
1931. HEFT 29. BU ER, BETR1EBSERGEBNISSE DES HOLLAND-TUNNELS. 533

'onhsll Briicke
BRO N*

\ęf/e//-Streef^k 
J J  B riicke (?
TfSueensbnrouoh U
ff
1 1  £ U £ £N S~ ^
jT  W iiiiam sburg - Briicke

\M anhattan - B riicke 
■ 8rookiyn - Briicke

e n o o k i  y n

ISL/W D

O b e rsich t. Zur Erganzung der im „Bauingenieur", 1925, 
Heft 21, Seite 664—666 und 1926, Heft 44, Seite 870, erschienenen 
Aufsatze iiber den Bau des neuen Tunnels (Holland-Tunnel) unter 
dem HudsonfluB, zwischen New York und New Jersey, wird im nach- 
folgenden iiber die Betriebsergebnisse 
dieses Tunnels und iiber die Planung 
eines neuen Fuhrwerktunnels zwischen 
New Y  orle Midtown — Weehawken 
berichtet.

Der H o lla n d -T u n n e l wurde 
im Herbst 1927 fiir den óffent- 
lichen Verkehr eróffnet. Dem 
Wirtschaftsplan fiir dieses B au
werk entsprechend, sollen die 
Ausfiihrungskosten im Betrage 
von 48,4 Mili. Dollar, die von 
den beiden Staaten New York 
und New Jersey je zur Halfte ge- 
tragen worden sind, in etwa
10 Jahren durch die Einnahmen 
getilgt sein. Zu diesem Zweck 
wird eine Benutzungsgebuhr er- 
hoben, die fur Kraftrader 25 Cents 
und fur Kraftwagen je nach 
GroBe und Gewicht von 50 Cents 
bis 1,5  Dollar betragt. Die Ver- 
waltung liegt in Handen einer 
Kommission, die den Tunnel im 
Auftrage und fiir Rechnung der 
beiden Staaten betreibt. Wie er- 
wartet wrerden konnte, setzte 
gleich nach der Betriebseróffnung 
ein sehr starker Verkehr durch 
den Tunnel ein. In dem Bericht 
der Tunnelkommission ist eine

1 Nach dem „Report of the New York State Bridge and Tunnel 
Commission to the Governor and Legislature of the State of New York, 
1930".

Obersicht iiber die Z a h l d er F a h r z e u g e , die den Tunnel 
benutzten, sowie iiber die E in n a h m e n  und A u sg a b e n  in 
den Jahren 1928 und 1929 angegeben. Demnach haben im

Jahre 1928 rund 8,75 Mili. und 
im Jahre 1929 rund 1 1  Mili. Fahr
zeuge den Tunnel passiert. Die 
Zunahme des Verkelirs betragt also 
iiber 25 v . H. Die Bruttoeinnahme 
fiir 1929 betrug 6 ,12 Mili. Dollar, 
der eine Ausgabe fiir Bedienung 
und Unterhaltung von nur rund 
1,53 Mili. Dollar gegeniiberstand. 
Fiir Yerzinsung und Tilgung der 
Bausumme stand also ein Betrag 
von etwa 4,59 Mili. Dollar zur 
Verfugung, in der Tat ein sehr 
vorteilhaftes Ergebnis. Der Ver- 
kehr im Jahre 1930 hat, yerglichen 
mit dcm des Jahres 1929, unge- 
fahr im gleichen Verhaltnis, also 
um etwa 25 v. H., zugenommen.

Nach den aułgestellten Er- 
mittelungen betragt der gesamte 
Verkehr, 'der zwTischen New York 
und New Jersey den HudsonfluB 
kreuzt, zu r Z e it  im  Ja h r e ,  
ohne den Eisenbahriverkehr, etwa
25 M illio n e n  F a h r z e u g e , wo- 
von etwa 13  Millionen allein auf 
den Holland-Tunnel entfallen. Der 
Rest muB einstweilen noch von 
den Fahrschiffen bewaltigt werden. 
Nach den statistischen Unterlagen 

und auf Grund der bisherigen Erfahrungen rechnet man mit 
einer sehr starken Zunahme dieses Verkehrs. Man nimmt an, 
daB der Yerkehr von Ufer zu Ufer, ohne Beriicksichtigung

Abb. 1. tlbersichtsplan.

bau in die auf Isolatoren stehenden 
Tiirme zu geśchehen pflegt.

Die Tiirme sind je durch eine 
in einerTurmecke angeordńeteHolz- 
leiter zuganglich, dereń Rucken- 
schutz durch einen Eckpfosten 
und die Fachwerkssta.be gebildet 
wird. Die aus 50 mm2 Kupfer- 
band bestehende Blitzerde ist an 
einem Leiterholm befestigt und 
auf diese Weise beąuem zu iiber- 
wachen.

Die Aufstellung der Turnie 
erfolgte in der Zeit vom Juni bis 
August 1930 und benotigte fiir 
jeden Turm etwa 20 Arbeitstage. 
Fiir das Anbringen der Aus- 
riistungsteile wurden weitere etwa 
10 Tage gebraucht. Diese Arbeits- 
leistung ist trotz der nicht 
giinstigen Witter u n gsverhaltnis.se 
—  beim ersten Turm dauemde 
driickendste Hitze, die das Karboli- 
neum aus den Poren des Holzes 
trieb, beim zweiten Turm fast 
dauernd heftiger, teilweise sturm- Abb. 9. Siidturm wahrend der Montage.

artiger Wind —- ais recht giinstig 
anzusprechen. Erfreulicli ist, daB 
die ganze Arbeit ohne jeden 
Unfall beendet werden konnte.

Die Nachpriifung der Tiirme 
nach Fertigstellung ergab folgende 
Abweichungen der Mitte der Turm- 
spitzen gegenuber dem Mittelpunkt 
der Fundamente:

Nordturm 40 runi nach Westen 
15  miii nach Siiden 

Siidturni 65 mm nach Westen 
10 mm nach Norden. 

Diese Differenzen halten sich durch- 
aus im Rahmen dessen, was an 
anderer Stelle bei ahnlichen Bau- 
werken gemessen wurde. Durch 
das Aufbringen des Spitzenzugs 
von 1000 kg trat beim Nordturm 
eine Verschiebung der Spitze um 
25 mm, beim Siidturm eine solche 
um 20 111111 ein. Diese Werte er
reichen nicht einmal das MaB, 
das sich unter Annahme eines 
Elastizitatsmoduls von 100 000 
kg/cm2 errechnet.

B E T R IE B S E R G E B N IS S E  DES H O LLA N D -TU N N ELS UND B A U  EINES NEUEN FU H R W ER K T U N N ELS 
UNTER DEM H U DSO NFLU SS IN NEW  Y O R K 1.

Von Oberbaurat Nils liuer, Hamburg.
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des Eisenbahnverkehrs, im Jahre 1942 auf etwa 60 Millionen 
Fulirwerke im Jahre wachsen wird. Die praktische Grenze 
der Leistungsfahigkeit des Holland-Tunnels liegt etwa bei 
15  Millionen Fuhrwerke im Jahre, ist also bald erreicht. 
Wenn man weiter annimmt, daB dic Brucke bei F o r t  L e e  
(Ammanns-Briicke), die demnachst fertiggestellt wird, und iiber 
die ich im,.Bauingenieur", i926,H eft43, Seite850—851, berichtet

wie bei dem Holland-Tunnel. Auf der Westseite des Hudsons 
steigt das Ufer steil an. Wic aus dem Langenprofil auf Abb. 2 
ersichtlich ist, werden dic TunnelstraBen dic tiefliegenden 
StraBenziige, die zwischen dem Hiigel und dem FluBufer liegen, 
namlich Willow und Park Avenuc, unterfahren. Der groBte 
Teil von dem Stadtteil W eeh aw k en  liegt oben auf dem Hiigel, 
der durch zwei Landtunnels unterfahren werden soli. Am west-
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habe, ebenfalls im Jahresdurchschnitt von etwa 15  Millionen 
Fahrzeugen benutzt werden wird, so vcrbleibt dennoch ein 
sehr wesentlicher OberschnB, der bewaltigt werden muB. Es 
ist daher ein Plan ausgearbeitet worden, der den B a u  e in es 
z w e ite n  F u h r w e r k tu n n e ls  unter den HudsonfluB vorsieht. 
Nach Mitteilung des Chefingenieurs fiir „The Port of New York 
Authority", Herrn Ole Singstad, ist damit zu rechnen, daB 
dieses Projekt im Laufe des kommenden Sommers von den 
beiden in Frage kommenden Staaten zur Ausfiihrung genchmigt 
wird.

Wie der Ubersichtsplan, Abb. 1, zeigt, sind die d re i H a u p t- 
v e r k e h r s m it t e l ,  die den HudsonfluB kreuzen, namlich der 
H o lla n d -T u n n e l, die F o r t  L e e - B r i ic k e  und d e r neue 
T u n n e l, innerhalb des Weichbildes der beiden Stadte so ange
ordnet, daB sie eine gleichmaBige Verkchrsabwicklung ermóg- 
lichen. Die Einfahrt des neuen Tunnels auf der New Yorker 
Seite liegt an der 42. StraBe. Dic Erfahrungen beim Bau des 
Holland-Tunnels haben dazu gefiihrt, dieselbe Konstruktion 
und Bauausfiihrung auch fiir den neuen Tunnel zu wTahlen2. 
Der Tunnel soli ebenfalls zwei Rohre erhalten, eins fiir den 
westwarts gerichteten und eins fiir den ostwarts gerichteten 
Yerkehr. Die Ent- und Beliiftungsanlage soli die gleiche sein,

2 Nach derselben Bauart wird demnachst ein Fuhrwerktunnel 
unter der Schelde in Antwerpen ausgefuhrt, dessen Bau der Firma 
Pieux Franki, Liittich, iibertragen worden ist.

lichen Portal dieses Landtunnels fuhren die TunnelstraBen un- 
mittelbar in die DurchgangsstraBe, State Highway, die den 
Hauptverkehr in nordsiidlicher Richtung aufzunehmcn hat.

Abb. 3. Querschnitte.

Der Tunnel unter dem HudsonfluB soli, wie der Holland- 
Tunnel, mittels S c h i ld v o r t r ie b  und D r u c k lu f t  gebaut 
werden. Der Landtunnel durch den Uferhiigel in Weehawken 
wird dagegen bergmannisch vorgctrieben. Auf Abb. 3 ist je ein 
Querschnitt eines Rolires unter den HudsonfluB und eines 
Tunnels unter dem Uferhiigel gezeichnet. Das Gerippe des 
Rohrtunnels soli auch hier aus guBeisernen Segmentstucken, die
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im Vcrband miteinandcr verschraubt werden, hergestellt 
werden. D ie  B a u k o s te n  des neuen Tunneis, einschlieBlich 
der Ratnpea und des Landtunnels auf dcm westlichen FluBufer, 
sind auf 66,928 Mili. Dollar veranschlagt; sie sollen, wie beim 
Holland-Tunncl, je zur Halfte von den beiden Staaten New York 
und New Jersey getragen werden. Das Bauprogramm sieht

eine Bauzeit von vier Jahren vor. Die neue Tunnelanlage wird 
also Ende 1935 fertiggestellt sein, vorausgesetzt, daB die Be- 
willigung der Mittel in 1931 erfolgt. Dre beiden Kommissionen 
„New York and New Jersey interstate Bridge and Tunnel 
Commissions" sind kurzlich vereinigt worden. Sie fiihren jetzt 
die Bezeichnung „The Port of New York Authority".

PERSON ALNACHRICHTEN.

J U L I U S  K E S S E L H E I M f -
Wieder hat der Tod eine schmerzliche Liicke in die Reihe der 

Pioniere der Ingenieurbaufaches gerissen. Dr.-Ing. E. h. Julius 
Kessellieim, der langjahrige Vorsitzende des Direktoriums der Philipp 
Holzmann A.-G. in Frankfurt a. M., istam 9. Juni 1931 einem tiickischen 
Leiflen erlegen. Geboren am 1. Juli 186S in Mannheim, widmete er 
sićh auf den Hochschulen in Karlsruhe in Baden und Charlottenburg 
dem Studium des Ingenicurfaches, das er anfangs 1893 beendete, 
um anschlieBend bei der Philipp Holzmann A.-G. ais Ingenicur ein- 
zutreten. Er wurde mehrere Jahre hindureh auf dem unter Leitung 
des Geh. Baurats Lauter stehenden Briickenbaubiiro bcschaftigt. 
Dann wurde ihm die Vertretung seiner Firma bei der Ausfuhrung 
umfangreicher Objekte auf dem Gebiete des Briicken- und Wasser- 
baues iibertragen, u. a. bei einer Rheinbriicke bei Koln a. Rhcin, 
bei Trockendock- und Werftbauten in Kiel, bei Briicken- und Unter- 
grundbahnbauten in Berlin, bei Hafen- und Uferbauten in Wilhelms- 
haven, bei der Eder- und Muldenbergtalsperre. In der Folgę fiilirte 
ihn das Vertrauen seiner Firma ins Ausland, wo er mit der Oberleitung 
zahtreicher Ingenieurbauten betraut wurde, von denen besonders die 
Kaimauer fiir den Hafen von Ismid und der Bahnhbfsbau Hajdar- 
Pascha hervorzuheben sind. Auch zur Vertretung besonderer Interessen 
wurde er von seiner Firma mehrfach in fremde Erdteile entsandt, so

nach Marokko zur Erkundung der Hafenverhaltnisse in Casablanca, 
nach Nord- und Siidamerika zur Ankniipfung von Verbindungen mit 
den verschiedenen Staaten dieses Kontinents.

Im Jahre 1909 wurde Kessellieim zunachst zum Prokuristen, 
1912 zum stellvertretenden und 19x7 zum ordentlichen Mitglicd des 
Yorstandes der Philipp Holzmann A.-G. ernannt. Den Posten ais 
Vorsitzender des Direktoriums seiner Firma hat er seit 1924 bekleidet.

Infolge des in Kesselheims Fahigkeiten und Kenntnisse allerscits 
gesetzten Vertrauens wurde er auch zum Mitglied der Industrie- und 
Handelskammer in Frankfurt a. M. gewahlt, fiir die er stets ein be
sonders geschatzter Yertreter in bauwirtschaftlichen Angelegen- 
heiten war.

Von der Technischen Hochschule in Darmstadt wurde Kessellieim 
wegen seiner Yerdienste auf dem Gebiete des Ingenieurwesens im 
Jahre 1921 zum Ehrendoktor ernannt. Im gleichen jahre wurde er 
von der Technischen Hochschule in Karlsruhe zum Elirenbiirger 
ernannt.

Wer Kesselheim kannte, wuBte ihn wegen seiner geraden, auf- 
rechten Art, seines bescheidenen Wesens, der Lautcrkeit seines 
Charakters und seiner unermiidlichen Pflichttreue zu schatzen. Darum 
trauem neben seinen Angchorigen und seiner Firma auch seine Fach- 
genossen und Freunde aufrichtig um ihn und um die Werte, die mit 
ihm geschieden sind. v. Meng.

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .

Zur Wirtschaftslage. Die Einigung in Paris iiber den Hoover- 
P ian  erfolgte im wahrsten Sinne des Wortes in zwolfter Stunde.

i- Die Spannung der Finanzlage in Deutschland war bis aufs auBerste 
gestiegen und hatte einer weiteren Unsicherheit auch nur wenige 
Stunden wahrsclieinlich nicht mehr standgehalten. Auch jetzt, nach
dem die GewiBheit iiber das Feierjahr der politischen Schuiden endlich 
gegeben ist und die fiihrenden deutschen Wirtschaftsuntemehmungen 
mit eindrucksvoller Solidaritat und sclinelister Oberwindung aller 
biirokratischen Hemmnisse innerhalb 24 Stunden ihren Kredit dem 
Reich bereitwilligst zur Verfiigung stellten, dauert der Druck, der von 
dem ungeheuerlichen Abzug an Auslandskrediten ausgeht, noch fast 
unvermindert fort. Und doch wird man jetzt mit einer erheblichen 
Entspannung der Lage rechnen diirfen. Insbesondere wird es aller
dings nótig sein, daB der zur Zeit v511ig desorientierte zwischen- 
staa tlich e  Z in sausg le ich  wieder in Gang kommt und damit 
auch die Bauwirtschaft die von ihr so dringend erforderte Versor- 
gung m it b illigerem  K a p ita ł erhalt.

Der A rb eitsm arkt hat sich in der zweiten Junihalfte, ebenso 
wie in der ersten, in bescheidenem Umfange weiter gebessert. Die 
Arbeitslosenzahl ging um 38 000 zuriick und betrug Ende Juni 3 962 000. 
Gegeniiber der Hochstbelastung Mitte Februar belauft sich der Riick- 
gang auf rund 1 030 000, wahrend er im Yorjahr, in dem der winter- 
iiche Hóhepunkt der Arbeitslosigkeit allerdings wesentlich niedriger 
lag, bis Ende Juni nur rund 725 000 betrug. Diese immerhin recht 
beachtliche Tatsache zeigt erneut, daB in dem Wirtschaftsablauf selbst 
gewisse Momente vorlianden sind, die zu einer Besserung fiihren 
konnten, wenn nicht immer und immer wieder von auBen kommende 
Stórungen jeden Ansatzpunkt hierzu vernichteten und die Wirtschaft 
erneuten Riickschlagen aussetzten. In der Bauwirtschaft allerdings 
zeigen die Zahlen der Arbeitslosigkeit in jeder Beziehung eine erhebliche 
Ycrschlechterung gegeniiber dem Vorjahr. Die Zahl der verflig- 
baren Bauarbeiter betrug Mitte Juni 575000 gegeniiber 223000 am 
15. Juni 1930,

In  der Reihe der Bauwirtschaftskundgebungen folgte nach Han- 
nover und Frankfurt a. M. nunmehr B reslau  mit einer Veranstaltung 
am 18. Juni, die ebenfalls aus allen Kreisen der Wirtschaft, insbeson
dere von seiten der Behordenvertreter, auBerordentlich stark besucht 
war. Nach BegriiBungsworten von Stadtrat D oerfert, Breslau, 
sprach Universitatsprofessor Dr. B ech tel, Breslau, iiber: ,,Die
v o lk sw irtsch a ftlich e  V erflechtu n g und arbeitsm arktpo- 
litisch e Bedeutung der B au w irtsch a ft."  Er baute seine Aus
fuhrungen auf dem Gedanken auf, daB die Bauwirtschaft mit diesen 
Kundgebungen keineswegs den Zweck verfolge, an das Subventions-

mitleid der Offentlichkeit und der maBgebenden Stelle zu appellieren, 
sondern daB es ihr vor allem darauf ankomme, die Offentlichkeit darauf 
liinzuweisen, daB in der Bauwirtschaft der Schliissel zu Beschaftigungs- 
móglichkeiten liege, die fast einem Zehntel des deutschen Volkes Brot 
geben. Stadtrat Lehm ann, Liegnitz, wandte sich in einem Vortrag 
vor allem gegen eine B egiinstigung der R egiearbeit. Die 
Mogliclikeiten einer „B eleb ung des A rb eitsm arktes durch die 
B au w irtsc h a ft"  beliandelte Architekt BDA. H ausler, Breslau, 
wobei er auf die besonders groBe Arbeitslosigkeit in Schlesien hinwies. 
Die zum Ausdruck gekommenen Gedanken und Forderungen wurden 
wiederum in einer einstimmig angenommenen EntschlieBung zusam- 
mengefaBt.

Am 2. Juli hat sodann in B erlin  eine groB angelegte Kundgebung 
stattgefunden, die von nicht weniger ais 45 Verbanden der Bau- und 
Baustoffindustrie, der Architektenschaft usw. veranstaltet wurde. 
Der Besuch war derartig zahlreich, daB der GroBe Saal der Berliner 
Phiiharmonie bis nahezu auf den letzten Platz besetzt war. Ais Haupt- 
redner hielt zunachst Reichsfinanzminister a. D. P. Reinhold einen 
Vortrag: „Kriseniiberwindung durch die Bauwirtschaft", der auch 
im Rundfunk iibertragen wurde. Wenn Deutschland die finanzielle 
Entlastung durch das Hooversche Schuldenfeierjalir systematisch zu 
einer Oberwindung der innerdeutschen Wirtschaftsnot und des Arbeits- 
notelends ausnutzen wolle, ware eine schnelle und groBziigige Hilfe 
fiir den Baumarkt eine der wichtigsten Yoraussetzungen. Das Mitglicd 
des PreuBischen Staatsrats E. R. Schubert, Berlin, gab ein plastisches 
Bild von der volks\virtschaftlichcn GroBe und Bedeutung der Bau
wirtschaft innerhalb der Gesamtwirtscliaft. Architekt BDA. Schlucke- 
bier erganzte die vorangegangenen Darlegungen durch Erfahrungen 
aus der Praxis und beklagte besonders, daB gerade in der offentlichen 
Baupolitik in starkem jSIaBc marxistische Ideen Eingang gefunden 
hatten. Eine langere EntschlieBung, die u. a. dic A u fstellu ng eines 
K risenbauprogram m s fordert, fand auch hier einstimmige An
nahme.

Die Reichsforschungsgesellschaft fiir Wirtschaftlichkeit im  Bau- 
und Wohnungswesen ist auf BeschluB ihrer nur maBig besuchten Mit- 
gliederversammlung am 5. Juni d. J . au fge lost worden. Der im 
Jahre 1930 vorgenommene Umbau der Gesellschaft hat die von Anfang 
an bestehende Tendenz zu unfruchtbarer Zersplitterung im Organisa- 
torischen nicht beseitigen konnen. Da infolge der Finanznot des 
Reiches fQr die R.F.G. Haushaltsmittel nicht mehr bereitgestellt 
werden konnten, war die Auflósung notwendig geworden. tjber die 
Erriclitung einer „Stiftung zur Forderung von Bauforschungen", 
welche den NachlaB der R.F.G. verwalten soli, haben wir bereits be-
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richtet (Heft 24, S. 455). Die Forschungsarbeiten bei der Siedlung 
Spandau-Haselhorst werden von einer besonderen, hierfiir gegrundeten 
Arbeitsgemeinschaft unabhangig von der genannten Stiftung fort- 
gesetzt. Die fur 1931 vón den Mitgliedern der bisherigen Reichsfor- 
schungsgesellschaft eingezahlten Beitrage sollen zuruckerstattet wer
den. Mit einer besonderen Betatigung der „Stiftung" ist kaum zu 
rechnen.

Zur Fórderung der Teilung leerstehender GroBwohnungen ist ein 
ErlaB des PreuBischen Finanzministcriunis und Wohlfahrtsministeriums 
vom 2. Juli 1931 — IX 7100 15/6 -— ergangen. Hiernach kónnen tiber 
die bereits gewahrte Steuererleichterung (vgl. Nr. 27, S. 507) hinaus 
fiir die Teilung von GroBwohnungen Zuschiisse k fonds perdu in Hóhe 
von 50% der Umbaukosten, hóchstens jedoch RM 600 fur jede durch 
den Umbau einer GroBwohnung geschaffene neue Wolinung gewalirt 
werden. Es kann also z. B. for den Umbau einer Neunzimmerwohnung 
in drei Dreizimmerwohnungen ein ZuschuB bis RM 1S00 gezahlt wer
den. Die Mittel sollen, soweit die den Gemeinden zur Verfiigung 
stehenden Hauszinssteuermittel nicht ausreichen, dem Wohnungs- 
ausgleichsfonds entnommen werden, den das Wohlfahrtsministerium 
verwaltet. Alle durch Teilung von GroBwohnungen geschaffenen neuen 
Wohnungen sind von der Zwangswirtschaft vóllig befreit, jedoch miissen 
sich die Bauherren bei Inanspruchnahme der zur Verfilgung stehenden 
Mittel verpf!ichten, die geteilten Wohnungen nicht vor Ablauf von 
fiinf Jahren wieder in GroBwohnungen zuriickzuverwandeln. Die neu 
zu schaffenden Wohnungen miissen in sich vollstandig abgeschlossen 
sein. Aus diesem Grunde rechnet man damit, daB nur ein Drittel bis 
hóchstens die Halfte der leerstehenden Wohnungen fiir den Umbau 
praktisch in Frage kommt. Der Weg der verlorenen Zuschiisse wurde 
hauptsachlich deshalb gewahlt, um die Bereitstellung der óffentlichen 
Mittel so einfach und unbiirokratisch wie móglich zu halten.

Mittellandkanal. Bei einer Besichtigungsreise des Mittelland- 
kanals erklarte R eich sverkehrsm in ister v. G ućrard, daB unter 
keinen Umstanden davon die Rede sein konne, das groBe Werk des 
Mittellandkanals aufzugeben oder vorlaufig einzustellen. Er hoffe 
vielmehr, wenn es ihm gelinge, das Projekt durch eine Auslandsanleihe 
zu finanzieren, den Kanał in hóchstens fiinf Jahren dem Verkehr iiber- 
geben zu kónnen. Auch der Siidflilgel werde gebaut, da er durch 
Vertrage gesichert sei.

Zur Berufsbezeichnung „Baumeister" hat der BDA. auf seinem
28. Bundestag in Berlin folgenden BeschluB gefaBt:

1. „Die deutsche Architektenscliaft filhlt sich durch die neue „Bau- 
meisterverordnung" aufs schwerste in ihren wichtigsten Standes- 
interessen geschadigt. Die nach deutschem Sprachgebrauch 
bisher eindeutig dem Planer und Leiter des Baues angestammte 
Bezeichnung „Baumeister”  ist ohne inneren Grund durch Gesetz 
einseitig dcm Unternehmer zuerkannt, ohne daB dem Archi- 
tekten seinerseits der seit Jahrzehnten geforderte Schutz seiner 
eigenen Berufsbezeichnung gesichert wurde. Die notwendige 
Begriffsscheidung der gesonderten Aufgaben von Architekt und 
Unternehmer ist fiir die Offentlichkeit vollends venvirrt. Diese 
Regelung trifft den Stand der freien Architekten in der Stunde 
hóchster Not, wo bereits wirtschaftliche Umbildungen und viel- 
facher unlauterer Wettbewerb ihn ernstlich in seinem Bestand 
gcfahrden. Das geschehene Unrecht kann nur noch einigermaBen 
wieder gut gemacht werden, wenn der von der Reichsregierung 
in Aussicht gestellte nunmehr doppelt nótige Schutz der Berufs
bezeichnung „Architekt" mit gróBter Beschleunigung gesetzliche 
Regelung erhalt.

Der BDA. fordert daher, daB gleichzeitig mit dem Inkraft- 
treten der Verordnung Uber die Berufsbezeichnung „Baumeister" 
fiir den freischaffenden Architekten ein Berufsschutz in Kraft 
tritt.

2. Der 28. Bundestag des BDA. beschliefit, daB die Mitglieder des 
BDA. angesichts ihres Standeskampfes um eine eigene Berufs
bezeichnung und um klare Scheidung der Standesbegriffe vor 
der Offentlichkeit bis auf weiteres die Berufsbezeichnung 
„B au m eister" weder fuhren noch beantragen  werden, 
nachdem diese gesetzlich dem Baugewerbebetreibenden zuer
kannt ist."

Vereinbarung iiber Druckluftarbeiten. Die Lohnzuschlage fur 
Arbeiten in Druckluft, die bisher in verschiedenen Gegenden durch den 
Bezirkstarifvertrag geregelt wurden, in einzelnen Gebieten aber ilber- 
haupt nićht tariflich festgelegt waren, sind nunmehr in einer zentralen 
Vereinbarung geregelt, die fiir die Dauer des Reichstarifvertrages fiir 
Hoch-, Beton- und Tiefbauarbeiten gilt. Der Zuschlag zum Stunden- 
lohn betragt:

bis zu 10 m Wassertiefe ..................20%
von 10 „ 15 ni „ ................30%
von 15 ,, 20 m „ ................ 45%
von 20 ,, 30 ni ,, ................ 65%.

Im iibrigen erhalten die in Druckluft tatigen Arbeiter den fiir sie zu
standigen Tarifstundenlohn, der Facharbeiter jedoch mindestens
1,05 RM; der Tiefbauarbeiter mindestens 0,85 RM je Arbeitsstunde. 
Im Laufe des Monats Marz 1932 kann jede Partei eine Neufassung 
dieser Mindestlohnsatze verlangen.

Kein Zuschlag fur Nachtarbeit bei Wechselschichten. Nach § 4 
Ziffer 5 des friiheren Reichstarifvertrages fiir Hoch-, Beton- und 
Tiefbauarbeiten war es den bezirklichen Parteien iiberlassen, im Lohn- 
und Arbeitstarif fiir die bei Wechselschichten in die Zeit von 1 1  Uhr 
abends bis 5 Uhr morgens fallenden Arbeitsstunden einen besonderen 
Zuschlag zu vereinbaren. Diese Bestimmung ist im neuen Reichstarif- 
vertrag w eggefallen. Es gibt also jetzt fiir die bei Wechselschichten 
in der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden iiberhaupt keinen Zu
schlag mehr. Die Bestimmung des jetzt giiltigen RTV. in § 4 Ziffer 2a 
letzter Absatz, wo es heiBt, daB fiir Arbeitsstunden, die in die Zeit von 
nachts 12 Uhr bis morgens 5 Uhr fallen, die aber keine Mehrleistung 
darstellen, ein besonderer Zuschlag im Lohn- und Arbeitstarif zu ver- 
einbaren ist, bezieht sich nur auf die Falle, in denen die regelmaBige 
Arbeitszeit im Einschichtenbetrieb in die Nachtzeit verschoben 
werden muB. Bęi Wechselschichten findet diese Bestimmung keine 
Anwendung.

Die Frage der Errichtung einer neutralen Schiedsstelle fiir Ver- 
gebungen, mit deren Hilfe der „auskómmliche" Preis im Sinne von 
|  26 der „Allgemeinen Bestimmungen fiir die Vergebung von Bau- 
leistungen" ermittelt werden soli, hat kiirzlich den Wiirttembergischen 
Landtag beschaftigt. Von den dem Handwerk nahestehenden Ab- 
geordneten wurde hervorgehoben, daB der Zw’eck der VOB. sei, dem 
Bieter einen auskómnilichen Lohn zu sichern und eine breite, leistungs- 
fahige. wirtschaftlich gesunde Schicht selbstandiger berufstatiger 
Existenzen am T.ebcn zu erhalten. Mit Hilfe einer neutralen Schieds
stelle kónne im konkreten Falle auf Antrag der Berufsverbande des 
Baugewerbes eine Priifung herbeigefiihrt werden, ob die vorliegende 
Vergebung tatsachlich den Grundsatzen der VOB. entspricht.

Der wiirttembergische Wirtschaftsminister hat erwidert, daB man 
bei den Auftragen, um die sich das Baugewerbe bemiiht, das Gesetz 
von Angebot und Nachfrage sich nicht hemmungslos auswirken lassen 
kónne, da die Gestehungskosten zum iiberwiegenden Prozentsatz von 
vornherein festgelegt sind. Der Staat kónne sich seinen eigenen 
Burgera gegeniiber nicht rein privatvvirtschaftlich einstellen. Gegen 
die Errichtung einer neutralen Schiedsstelle sprachen aber auch Be
denken hauptsachlich, weil dic Entscheidung der Schiedsstelle vor 
allem bei groBen Bauauftragen einen erheblichen Zeitrauni in An
spruch nehmen und dadurch eine Verzógerung des Baubeginns herbei- 
filhren wTiirde. Eine Schiedsstelle innerhalb des Vergebungsverfahrens 
sei nur bei kleinen, handwerksmaBigen Arbeiten móglich.

Ein anderer Vorschlag geht dahin, die Schiedsstelle erst nach der 
Vergebung tatig werden zu lassen, wodurch sie nur erzicherische Be
deutung fiir die Zukunft erlangen wiirde. Derartige nachtragliche 
Feststellungen waren naturlich auch bei gróBeren Objekten móglich. 
Ob in W'iirttemberg die Ęinrichtung einer Schiedsstelle jetzt aber 
durchfiihrbar ist, scheint fraglich, weil der Minister erklarte, daB 
staatliche Aufwendungen fiir die Schiedsstelle nicht in Betracht 
kommen konnten.

R ech tsprechun g.
Riicksteilungen in der Bilanz fiir kiinftig noch zu zahlende Steuern 

sind zulassig. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 28. Mai 1930 — VI A 
2061/29.)

Grundsatzlich sind Riicksteilungen in der Bilanz ftir kiinftig noch 
zu zahlende Steuern móglich und zulassig. Hierbei kommt es nicht dar
auf an, ob und in welcher Hóhe am Sticlitag bereits Steuerschulden 
entstandcn waren. Derartige Posten pflegen unter Schulden gebuclit 
zu werden. Vielmehr ist ausschlaggebend, ob und in wieweit ein sorg- 
faltig rechnender Kaufmann mit Nachforderungen der óffentlichen 
Hand rechnen muBte. Vorsorglich darf der Kaufmann auch diesen 
zur Zeit noch nicht zu realisierenden Verlust, der das abgelaufene Gc- 
schaftsjahr betrifft, bei der Aufstellung seiner Bilanz berucksichtigen.

Stellt sich aber im Endergebnis heraus, daB die Riicksteilungen 
infolge unvermuteter Nachforderungen nicht ausgereicht haben, so 
kónnen weitere Riicksteilungen nachtraglich nicht geltend gemacht 
werden.

Ergibt sich die Notwendigkeit, ungeniigend aufgemachte Bilanzen 
nachtraglich riickwarts auf einen lange zuruckliegenden Stichtag um- 
zugestalten, dann kommt es nicht darauf an, was der Kaufmann ftir 
ein zuriickliegendes Geschaftsjahr nachtraglich hat zahlen miissen. 
Vielmehr ist die Frage zu stellen: „Mit wclchen Forderungen muBte der 
steuerpflichtige Kaufmann nach den Grundsatzen ordnungsmaBiger 
Bilanzaufstellung jeweils am Bilanzstichtage auf Grund der damals 
bestehenden Geschaftsverhaltnisse rechnen ?“

Die Vornahme von StraBenarbeiten verpflichtet die Kraftfahrzeug- 
fiihrer zu besonderer Sorgfalt, (Urteil des Reichsgerichts. VI. Zivil- 
senat, vom 7. April 1930—VI 400/29.)

Der Kraftwagen des R. war gegen einen bei StraBenarbeiten auf 
der StraBe stehehden Wasserwagen aufgefahren, weil er durch die 
Scheinwerfer des ihm entgegenkommenden Kraftwagens des Z. ge- 
blendet worden ist.

§ 17, Abs. 3, der Kraftfahrzeugvcrordnung schreibt zwar zwingend 
vor, daB stark wirkende Scheinwerfer da abgeblendet werden miissen, 
wo die Sicherheit des Verkehrs es erfordert, insbesondere beim Be- 
gegnen mit andern Fahrzeugen. Die Abblendung ist vornehmen, wenn 
der andere Wegbenutzer in den Lichtkegel der Scheinwerfer gelangt.
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Wann dies der Fali ist, hangt von den Umstanden ab. Es kommt 
darauf an, wann der Fiihrer des Kraftfahrzeugs das entgegen- 
kommende ICraftfalirżeug bemerkt hat oder bei gelioriger Aufmerksam- 
keit liatte bemerken miissen.

Andererseits war es dem R. schon von seiner Hinfahrt bekannt, 
daB in jener Gegend StraBenarbeiten vorgenommen wurden. Den aus 
dem Wohnwagen dringenden Lichtschimmer hatte er wahrgenommen. 
Unter solchen Umstiłnden muBte von R. ais Kraftfalirzeugfilhrer nicht 
nur zu seiner eigenen Sicherheit, sondern auch zur Vermeidung der 
Gefahrdung etwaiger anderer vor ihm befindlicher, ebenfallsgeblendeter 
Wegbenutzer ein Anhalten solange gefordert werden, bis mit dem 
Aufhóren der Blendwirkung der tłberblick iiber die Fahrbahn frei- 
geworden ist. Fahrt R. ohne Riicksicht hicrauf weiter, so hat er durch 
sein Verhalten den Unfall crmoglicht und muB sich bei Beurteilung 
eines von ihm geltend gemachten Schadensersatzanspruchs sein Ver- 
halten ais mitwirkendes Verschulden anrechnen lassen.

Im schiedsrichterlichen Verfahren sind Versaumnisurteile unzu- 
lassig. (BeschluB des Landgerichts Duisburg vom 8. Mai 1930 —
2 1 ' 133/30 )

GemaB § 1034 Z.P.O. haben die Schiedsrichter vor Erlassung des 
Schiedsspruchs die Parteien zu horen und das dem Streite zugrunde 
liegende Sachverhaitnis zu ermitteln, so weit sie dic Ermittclung fiir 
erforderlich erachten. In Ermangelung einer Vereinbarung der Par- 
teien iiber das Verfahren wird dasselbe von den Schiedsrichtern nach 
freiem Ermessen bestimmt.

Aus dem Scliiedsspruch findet die Zwangsvollstreckung nur statt, 
wenn er fiir vollstreckbar erklart ist. Der Antrag auf Vollstreckbar- 
kcitscrklarung ist unter Aufhebung des Schiedsspruchs abzulehnen,

unter anderm, wenn der Schiedsspruch auf einem unzulassigen Ver- 
fahren beruht. (§§ 1042; 1041, Abs. 1, Nr. 1, Z.P.O. in der Fassung des 
Reichsgesetz vom 25. Juli 1930, Reichsges. Bl. I. 36iff.)

Haben die Schiedsrichter ein Versaumnisurteil erlassen, so 
haben sie gegen die zwingende Vorschrift des § 1034 Z.P.O. verstoflen, 
wonach sie die Parteien vor Erlassung des Schiedsspruchs horen 
und das dem Streite zugrunde liegende Sachverhaltnis, soweit er
forderlich, ermitteln miissen. Der Antrag. auf Vollstreckbarkeits- 
erlclarung eines ais Versaumnisurteil erlasscuen Schiedsspruchs ist 
daher unter Aufhebung des Schiedsspruchs abzulehnen.

Zur Umsatzsteuerpflicht bei VerauBerung von Betriebsgegen- 
standen. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 30. Jahuar 1931-—-V A  
1030/L9.)

Lieferungen oder sonstige Leistungen, die jemand innerhalb der 
von ihm selbststandig ausgeiibten gewerblichen Tatigkeit ausfflhrt, 
unterliegen der Umsatzsteuer. (§ 1, Nr. 1, Umsatzsteuergesetz.) Aus- 
schlaggebend ist dabei, ob eine Leistung zu dem Bereich der Unter- 
nehmertatigkeit oder zu dem des Eigenlebens einer Person gehort.

Yerfiigt eine p h ysisch e  Person iiber ein geschaftliches Ver- 
mogen und iiber ein Privatvermógcn, so ist zu unterscheiden, ob der 
verauBerte Gegenstand zu dem dcm Betrieb gewidmeten Yermogen 
gehort oder nicht, wenn ein dem Unternehmen gewidmeter Gegen
stand im Wege der Lieferung aus dem geschaftlichen Vermogen 
ausscheidet, wird dieser Vorgang von der Umsatzsteuer erfaBt.

Jedoch hat eine Kapitalgesellschaft begrifflich kein Eigenleben. 
Ihr gesamtes Vermogen dient dem geschaftlichen Unternehmen. Jede 
VerauBerung ist daher bei ihr grundsatzlich geschaftlicher Natur und 
damit umsatzsteuerpflichtig.

PA TEN TBER ICH T.
Wegen der Vorbemerkung (Erliiuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

Bfckanntgem achte Anmeldungen.
Bekanntgemaclit im Patentblatt Nr. 22 vom 4. Juni 1931.
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KI. 5 b, Gr. 41. L  77 238. Lubeckcr Maschinenbau-Gesellschaft, KI. 
Liibeck, Karlstr. 62. Verfahren fur den Abbau von Flózen 
in Tagebaucn. 14. I. 31. KI.

KI. 5 c, Gr. 9. St 143. 30. Stephan, Frohlich & Klupfel, Beuthen
i. O.-S. Holzquetschkorper fiir nachgiebigen Streckenausbau KI. 
in Bergwerken. 10. V. 30.

KI. 19 b, Gr. 1. D 58628. Rudolf Dicderich, Wien; Vertr.: Dr. S.
Hamburger, Pat.-Anw., Berlin SW' 61. StraBenkehrmaschine. KI. 37 f, 
17. VI. 29. Osterreich 22. III. 29.

KI. 19 b, Gr. 1. I< 104278. Karrier Motors Limited, Reginald Fitzroy 
Clayton, u. John William Jemmison, Huddersfield, Graf- 
scliaft York, England; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann,
Pat.-Anw., Berlin SW 11. Antriebsvorrichtungen fiir StraBen- 
kehrmaschinen. 17. V. 27.

KI. 19 c, Gr. 1 1 . J  34 215. James Thomas Mitchell Jolinston, London,
England; Vertr.: Pat.-Anwalte Dr. R. Wirtli, Dipl.-Ing.
C. Weihe, Dr. H. Weil, M. M. Wirth, Frankfurt a. M. und 
Dipl.-Ing. T. R. Koehnhorn, Berlin SW 11. Ortsbeweglicher 
Teerkochkessel. 25. IV. 28. GroBbritannien 30. VI. 27.

KI. 20 g, Gr. 3. M 114  968. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnbcrg A.-G.,
Nftrnberg. Anordnung der Auffahrzungen von unvcrscnktcn 
Schiebebiihnen. 20. IV. 31.

KI. 20 h, Gr. 5. R  21. 30. Rangierteclinisclie Gesellscliaft in. b. H., KI. 81 e, 
Berlin SW 11, Europahaus. Rangierstock fiir Schienen- 
falirzeuge mit starr verbundencn Klemmbacken und doppel- 
scitigem Bremskeil. 22. IV. 30.

KI. 20 i, Gr. 5. V 414. 30. Vereinigte Eisenbahnsignalwerke G. m. KI. 81 e,
b. H., Berlin-Siemensstadt, Blockwerk. Einrichtung zum 
Dberwachen bzw. Stellen von Weichen. 28. XI. 30.
Gr. 35. Z 367. 30. Fa. Carl ZeiB, Jena. Empfangseinrichtung 
fiir Lichtzeichen. 21. X. 30. KI. 81 e,
Gr. 38. V 182. 30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerlce G. m. 
b. H., Berlin-Siemensstadt. Streckenblock mit Zugbeein- 
flussungseinrichtung; Zus. z. Anm. 20 i V 23. 30. 22. IV. 30.
Gr. 7. Sch 24. 30. William Schabelitz, Luzem, Schweiz;
Vertr.: Dr.-Ing. E. Boas, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Schienen- 
verbinder fiir elektrischeBahnen. 28. V. 30. Schweiz 16. V I.29.
Gr. 2. C 43 212. Henri Coanda, Paris; Vertr.: E. Lamberts,
Pat.-Anw., Berlin SW 61. Bautafel fiir raumabschlieBende 
Bauten aus kastenformigen Tragern. 10. VI. 29. Frankreich 
13. VI. 28.

KI. 37 b, Gr. 3. St 45 164. Martinus Joannes Stam, Haag, Holland;
Yertr.: Dipl.-Ing. F. Neubauer, Pat.-Anw., Berlin W 9.
Pfahl aus einzelnen iibereinander gesetzten zapfen- und 
nabenartig ineinandergreifenden Hohlkórpern. n . X II. 28.

KI, 37 d, Gr. 1. F  67 901. Gebr. Friesecke, Berlin W 57, Biilowstr, 45.
Treppe aus Betonsteinstufen und eisenbewehrter Beton- 
kappe. 27. II. 29.

KI. 37 e, Gr. 9. L  71 376. Heinrich Leppin, Frankfurt a. M., Stern- Ki. 85 c, 
straBe 14. Abstiitzvorrichtung fur Klettergeriiste an Wand- 
verschalungen. 13. III. 28.
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KI.
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81 e,

84 b, 

84 c.

Gr. 9. L  72 953. Heinrich Leppin, Frankfurt a. M., Stern- 
straBe 14. Gleitschalung. 12. IX . 28.
Gr. 13. B  132 596. Manfred Burucker, Chemnitz, Hainstr. 10. 
Mauermascliinc. 23. VII. 27.
Gr. 13. W 48. 30. Anton Wragenbach, Wuppertal-Elberfeld, 
Wortmannstr. 23. Reinigungsmaschine fiir Schalbretter. 
3. IV. 30.
Gr. 7. S 85 606. Daniel Siebenmann, Bern, Schweiz; Vertr.: 
Dipl.-Ing. S. Meier, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Parkungs- 
anlage fiir Motorfahrzeuge. 11 . V. 28. Schweiz 7. X. 27. 
Gr. 14. A 319. 30. Augustusliutte Drees & Cie., Burgsteinfurt. 
Stampfmaschine. 10. IX . 30,
Gr. 1. G. 439.30 Eugćne Garapon, Orleans, Loiret, Frank
reich; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kaiser und Dr.-Ing. E. Salzer, 
Pat.-Anwalte, Frankfurt a.M. Verfahren zur Behandlung von 
Mauern, Wanden o. dgl. zwecks Verhiitung des Salpeter- 
ausschlags. 15. IX . 30. Frankreich 16. IX . 29.
Gr. 5. G 464. 30. Florus Geidel, Gera, Prinzenplatz 11. 
Verfahren zur Veredelung von Baukalk. 24. X I. 30.
Gr. 108. L  75 322. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Anhalte- und AbstoBvorriclitung fiir Fdrderwagen. 
10. VI. 29.
Gr. 126. A 52 330. ATG Allgemeine Transportanjagen-Ges. 
m. b. H., Leipzig W 32, Schonauer Weg. Absetzer mit 
Eimerkettenleiter zum Ilerstellen eines Aufnahmegrabens 
von trapezformigem Querschnitt. 26. X. 27.
Gr. 126. A 53 395. ATG Allgemeine Transportanlagen-Ges. 
m. b. IŁ , Leipzig W 32, Schonauer Weg. Fórdergerat, 
insbes. Absetzer mit Schaufelrad ais Aufnahmeforderer. 
24. II. 28.
Gr. 126. L 75 717. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck, Karlstr. 60—62. Fórdergerat mit in einer verstcll- 
baren Parallelogrammfuhrung gefiihrtcn Eimer- oder Kratz- 
kette. 17. VII. 29.
Gr. 133. L 564. 30. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Bunkerauslauf mit drei Abgabestellen. 10. IX . 30. 
Gr. 136. A 731. 30. ATG Allgemeine Transportanlagen-Ges. 
m. b. H., Leipzig W 32, Schonauer Weg. GroBraumbunlcer 
mit Langsschlitz und Schaufelrad zur Entnahme des Bunker- 
guts. 20. .XI. 30.
Gr. 2. S 83 360. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin- 
Siemensstadt. Sicherheitseinrichtung an Wegzeigern von 
Schiffshebewerken. 24. X II. 27.
Gr. 2. T 37 422. Shojiro Takechi, Kitaku, Osaka, Japan; 
Vertr.: Dipl.-Ing. H. Hillecke, Pat.-Anw., Berlin SW 48. 
Verfahren zur Herstellung von Beton- oder Eisenbeton- 
pfahlgriindungen mittels Baumpfahlen aus kurzeń Langen. 
17. V III. 29. Japan 23. V III. 28.
Gr. 3. K 12. 30. Dipl.-Ing. Kusch, Berlin-Lichterfelde West, 
Knesebeckstr. 2. Yorrichtung zur Beliiftung und Umwalzung 
von Abwasser in Belebtschlammbecken. 22. II. 30.
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Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 23 vom 11 . Juni 1931.
KI. 4 c, G. 33. K 210. 30. Fa. August Klonne, Dortmund. Gasbe- KI. 201,

halter mit Glockenspiilvorrichtung. 9. X. 30.
KI. 5 c, Gr. 9. W 120. 30. Paul Waniek, Gleiwitz, Oberwallstr. 15.

Quetschmetalleinlage zur nacligiebigen Verbindung der KI. 37 a,
Iiahmenteile beim Grubenausbau aus Profileisen, Eisenbahn- 
schienen u. dgl. 17. IX . 30.

KI. 5 c, Gr. 10. L 71. 30. Otto Lehmann, Dusseldorf, Brehmstr. 33,
u. Arnold Koepe, Erkelenz. Wandernder Ausbau fiir Abbau- KI. 37 a, 
stóBe in der Grube. 31. V. 30.

KI. 19 a, Gr. 6. T 34 761. Luigi Terzi, Mailand; Vertr.: Dipl.-Ing.
W. Ziegler, Pat.-Anw.; Berlin-Charlottenburg. Vorrichtung KI. 37 b,
zur Befestigung von Bolzen in Zementblócken mittels einer 
in den Błock eingesetzten Metallbuchse. 1. III. 28.

KI. 19 a, Gr. 14. F  68 494. Christian Falk, Darmstadt, Niedcrram- KI. 37 b,
stadter Str. 57a. Vorrichtung zur Verhinderung des Wan- 
derns der Scliienen in beiden Richtungen. 29. V. 29.

KI. 19 a, Gr. 16. C 44 152. Dipl.-Ing. Desider von Csillćry, Budapest; KI. 37 d, 
Vertr.: G. Loubier, F. Ilarmsen, E. MeiBner, Dr. F. Yollmer, 
Pat.-Anwalte, Berlin SW 61. SchienenblattstoBverbindung 
mit bogenformig auslaufenden, nach beiden Seiten geschweif- KI. 37 d,
ten Blattern. 21. X II. 29.

KI. 19 a, Gr. 20. 889017. Dipl.-Ing. Rudolf Sperling, Bochum-Weit-
mar I, Hattinger Str. 405, und Gottfried Kiihn, Essen a. <1. KI. 37 f,
Ruhr, Bredeneystr. 12. Zusammengesetzte Rillenschiene.
17. X II. 28.

KI. 19 a, Gr. 28. R 61. 30. Max Riiping, Miinchen 27, Ismaninger KI. 68 e,
Str. 172. Werkzeug zum Spannen von Blattfedern fiir 
Schienenbefestigungen; Zus. z. Pat. 508 259. 27. II. 30. Kl5 80 a,

KI. 19 a, Gr. 28. S 248. 30. Socićtć Industrielle ,,R. E. P.‘ ‘ , Paris;
Vertr.: Dr. R. v. Rothenburg, Pat.-Anw., Wiesbaden. Hand- KI. 80 a,
schienenbohrer. 5. IX . 30. Frankreich 17. IX . 29.

KI. 20 a, Gr. 12. G 61. 30. Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst
Heckel m. b. II., Saarbrucken 3, Graf-Johann-Str. 27—29 
und Dr.-Ing. Georg Benoit, Baden-Baden, Christofstr. 12.
Einrichtung an Personenseilschwebebahnen mit mehreren KI. 80 b,
nebeneinanderliegenden Tragseilen; Zus. z. Pat. 446 922.
21. X. 30. KI. 81 e,

KI. 20 g, Gr. 1. Z 18 527. Wilhelm Zwirner, Senftenberg N.-I..
Scliieneiwerbindungsstiick zwischen den Fahrschienen auf 
Drehscheiben bzw. Schiebebiihnen und den festgelagerten KI. 84 a,
AnschluBschieuen. 8. V III. 29.

KI. 20 h, Gr. 7. P 4. 30. Heinrich Pósentrup, Munster i.W., Bahnhof- KI. 84 c,
str. 5. Rangiervorrichtung mit einem die Treibachsen tra
genden, zwischen den Schienen auf besonderem Gleis ver- 
fahrbaren Rollwagen. 15. I. 30.

KI. 20 i, Gr. 4. V 25 510. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges.,
Diisseldorf, Breite Str. 69. Doppelte Kreuzungsweiche KI. 84 c,
mit auBerhalb des Kreuzungsvierecks liegenden Zungen.
15. VII. 29.

KI. 20 i, Gr. 35. K  380. 30. Knorr Bremse Akt.-Ges., Berlin-Lichten-
berg, Neue BahnhofstraBe 9— 17. Zugsicherungsanlage. KI. 84 c,
31. X. 30.

KI. 20 i, Gr. 38. O 310. 30. Orenstein & Koppel Akt.-Ges., Berlin SW,
Tempelhofer Ufer 23/24. Selbsttatige Streckcnblockung. KI. 85 e,
30. V III. 30.

Gr. 41. V 25 854. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke GmbH., 
Berlin-Siemensstadt. Sicherungseinrichtung fiir Bahnen. 
15. X. 29.
Gr. 2. M i i i  780. Willy Mellmann, Liibeck, Moislinger 
Allee 26 b. Decke aus vorher gefertigten Eisenbetonbalken 
und zwischen diesen aufgehangten Hohlsteinen aus gebrann- 
tem Ton. 10. IX . 29.
Gr. 4. Sch 66. 30. Hans Schmuckler, Berlin N 20, Wollank- 
straBe 54—56. Holilwand fiir Stahlskelettbauten aus Platten.
11. IV. 30.
Gr. 3. G 70 715. Hans Gartmayr, Kassel, Hohenzollernstr. 8. 
Abdeckgitter fiir Laufstege, Schachtabdeckung, Liiftungs- 
kanale, FuBkratzer u. dgl. 7. VII. 27.
Gr. 3. L  72 Sio. Elisabeth Lautenschlager, geb. Nebel, 
Frankfurt a./M., Nibelungenallee 51. Betonbalken oder 
Wandteil. 7. IX. 28.
Gr. 32. Sch 84 816. Oskar Scholz, Waldenburg i. Schl., 
Bahnhofstr. 3d. Vorrichtung zum Auftragen von Putzmórtel 
und ahnlichen Stoffen. 15. X II. 27.
Gr. 36. G 220. 30. Martin Gumpert, Nurnberg-Allenberg, 
Post Zirndorf. Zaun aus aneinander gereihten und mitein- 
ander verbundenen Formstiicken. 23. V. 30.
Gr. 2. S 82 690. Johannes Petersen, Buxtehude-Wehden- 
dorf, Heinrich-Hertz Str. 9. Liiftungseinrichtung fiir Silos. 
15. X I. 27.
Gr. 3 Ii 107 625. Carl Iiastner, Aktl-Ges., Leipzig, Berliner 
Str. 69. Panzerung fiir Geldschranke u. dgl. 20. I. 28.
Gr. 7. Z 191. 30. Peter Zwick, Berlin-Pankow, Dolomiten- 
straBe 15. Mischmaschine. 15. V. 30.
Gr. 34. A 52 633. Aktiengesellschaft fiir Spezialbauten, 
Zurich, Schweiz; Vertr.: Georg Herrmann, Wiesbaden,
Albrechtstr. 46. Verfahren zur Herstellung von Rohren und 
Kanalen aus Beton oder Eisenbeton. 30. XI. 27. Schweiz 
21. X. 27.
G. 21 A 56 537. Paul Anft, Iiassel, Bismarckstr. 12. Yer
fahren zur Herstellung einer Kunststeinmasse. 17. I. 29. 
Gr. 123. E 147083. Adolf Bleichert &  Co. Akt.-Ges., 
Leipzig N 22. Gieflvorrichtung an Seilbahncn zur Ausfiih- 
rung von Betonarbeiten. 4. X II. 29.
Gr. 3. I i 112 420. Fa. August Iilónne, Dortmund, Absenk- 
barer und in der Staulage kippbarer Wehrkórper. 5. X II. 28. 
Gr. 2. G 66 956. Cie. Intle. des Pieux Armćs Frankignoul, 
Liittich, Belgien; Vertr.; R. Brede u. Dipl.-Ing. L. Hammer- 
sen, Pat.-Anwalte, Iioln a. Rh. Verfahren zur Herstellung 
von Betonpfahlen unter Verwendung von Vortreibrohren mit 
unterem AbschluB. 3. IV. 26.
Gr. 2. L  63 832. Carl Leyst-Iiiichenmeister, Berlin-Schlachten- 
see, Friedrich-Wilhelm-Str. 12. Verfahren zur Herstellung von 
Betonpfahlen innerhalb von Hiilsen aus dunnwandigen leichten 
Stoffen, wie Pappe, Papier, Holzstoff u. dgl. 13. VIII. 25. 
Gr. 2. W92. 30. Wayfl & Freitag A.-G., Frankfurt a./M., 
Schaumainkai 10 1— 103. Verankerung von Spundwanden 
mittels Rundeisenstangen. 13. IX . 30.
Gr. 17. B  5S. 30. Buderus’sche Eisenwerke, Wetzlar. Riick- 
stauverschluB. 15. IV. 30.

BU C H ER B ESPR H C H U N G E N .
F reytagg  H ilfsbuch  fiir den M aschinenbau, fiir Maschinen- 

ingenieure sowie fiir den Unterricht an technischen Lehranstalten. 
Unter Mitarbeit yon zahlreichen Fachgelehrten, lierausgegeben von 
P. G erlach , Proffessor an der Staatlichen Akademie fiir Technik 
zu Chemnitz. Achte, teilweise vollstandig umgearbeitete Auflage. Mit 
2673 in den Text gedruckten Abbildungen und 4 Konstruktionstafeln. 
X II, 1562 Seiten. Verlag von Julius Springer, Berlin 1930. Preis 
geb. RM 24.—.

Das seit seinem ersten Erscheinen (1904) mit der Staatlichen 
Akademie furTechnik in Chemnitz eng verkniipfteBuch kann, da es sich 
auf den Maschinenbau beschrankt, vielfach erheblich ausfiihrlicher sein, 
ais z. B. die „Hiitte", und ferner ab und zu ins Lehrbuchhafte hiniiber- 
spielen, sehr zum Vorteil der Studierenden. Hervorgehoben sei ais 
Beispiel hierfflr der Unterabschnitt „Transzendente Gleichungen” . — 
Es ist natiirlich nicht leicht, ein Werk mit vielen Mitarbeitern gleich- 
maCig auf der Hóhe der Zeit zu erhalten. Wenn daher im folgenden 
einige Bemerkungen hierzu gemacht werden, so mógen diese ais An- 
regungen fiir die nachste Auflage verstandcn werden. Den zeitgemaBe- 
stcu Eindruck hat auf den Besprechenden der Abschnitt „Maschinen- 
teile" gemacht, der zu dem besten gehóren durfte, was es heute auf 
diesem Gebiete gibt. Auch in dem Abschnitt „Elastizitat und Festig
keit" findet sich vieles, was man in anderen Taschenbiichern immer 
noch schmerzlich vermiBt. Erwahnt seien ein ausfiihrlicher Unter
abschnitt iiber die Berechnung der Platten mit vielen Literatur- 
hinweisen und ein solcher iiber FlieBbedingung und Bruchbedingung. 
In dcm, im iibrigen erfreulich ausfuhrlichen, Abschnitt „Mathematik" 
sollte die dort gegebene recht primitive Methode fiir die graphische 
Integration durch das viel leistungsfahigere Yerfahren der „mittleren

Abszisse" ersetzt werden, und das graphische Lósungsverfahren von 
Runge fiir Differentialgleichungen erster Ordnung neu aufgenommen 
werden. Die Erklarung der Differentiale sollte den heutigen Anschau- 
ungen angepaBt werden, und damit gleichzeitig den Beschliissen des 
AEF, wie dies in der „Hiitte" langst geschehen ist. In dem Ab
schnitt „Verbrennungskraftmaschinen" findet sich allerlei, was iiber- 
holt ist und durch Beriicksichtigung der heutigen Literatur gróBten- 
teils verbessert werden konnte. — SchlieBlich sollte man -— und das 
betrifft das ganze Buch — mit der nicht mehr zu rechtfertigenden 
Gewohnlieit brechen, daB von im ganzen 4 Konstruktionstafeln
3 Kolbendampfmaschinen darstellcn und 1 eine Wasśerturbine, so daB 
die heute so aktuellenDampfturbinen undBrennkraftmaschinen leeraus
gehen. Druck und Papier sind vorziiglich, was bei einem fur den tag- 
lichen Gebrauch bestimmten Buch besonders wichtig ist. v. Sandcn.

Lelirgang fiir B au tisch ler fiir planmaBige praktische Ausbildung 
und fiir den technischen Unterricht. 2. Teil. Unter Mitarbeit zahl- 
reicher Fachleute maBgebender Iiórperschaften und mit Unter- 
stiitzung des Iieichskuratoriums fiir Wirtschaftlichkeit bearbeitet 
und lierausgegeben vom Deutschen AusschuB fiir Technisches Scliul- 
wesen. Berlin 1930. Preis geh. RM 2,75.

Wahrend der erste Teil des Bautischlerlelirgangs seinerzeit die 
Anfangsbegriffe der Bautischlerarbeiten und die Verwendung und 
Instandhaltung der Werkzeuge dieses Gewerbes behandelt hat, befaBt 
sich der vorlicgende 2weite Teil mit der Darstellung der sachgemaBen 
Herstellung der wichtigsten Bautischlcrerzeugnisse selbst. In 48 
Zeichenblattern unter Verwendung isometrischer und geometrischer 
Darstellungsweisen wurden behandelt: Die Herstellung von Blend-
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rahraenfenstern, Kastenfenstern, Zargenfenstern, Schiebe- und Dreh- 
fliigelfenstern, runden und elliptischen Fenstern, ferner die Herstellung 
von Klappladen, Sperrholztiiren, gestemmten Tiiren, Bretterturen, 
Gartenturen und Garteneinfriedigungen, Vertafelungen verschiedener 
Art, schlieDlich, nacli einem Abschnitt iiber das MaBnehmen fiir Fenster 
und Tiiren, noch das Verlegen von Diclen- und ParkettfuBbóden. 
Den Zeichnungen sind wie bei den librigen Lehrgangen wiederum kurze, 
klare Beschriebe der Arbeitsvorgange und Arbeitsfolgen beigefiigt. 
Um den Lernenden nach und nach mit dem Lesen von Werkzeich- 
nungen vertraut zu machen, sind die Zeichnungen diesmal weitgehendst 
ais Werkzeichnungen aufgefaBt worden, ohne indessen die gerade bei 
Fenstern und Tiiren besonders anschauliche isometrische JProjektion 
ganz auBer acht zu lassen. Der neue Lehrgang des DATSCH gehort 
zu den padagogisch gliicklichsten Unterrichtsmitteln auf diesem Ge- 
biete. Verdienstvoll wiirde es sein, wenn den Schulen von den wich- 
tigsten Blattcrn der verschiedenen Lehrgange Diapositive zur Ver- 
fiigung gestellt werden konnten. Hummel.

Lehrgang fiir B eton fach arb eiter fiir planmaBige praktische 
Ausbildung und fiir den technischen Unterricht. i. Teil. Unter 
Mitarbeit zahlreicher Fachleute maBgebender Korperschaften und 
mit Unterstiitzung des Reichskuratoriums fiir Wirtschaftlichkeit 
und von Wirtschaftsverbanden bearbeitet und herausgegebon vom 
Deutschen AusschuB fiir Technisches Schulwesen. Berlin 1930. 
Preis brosch. RM 2.70.

Den Lehrgangen fur Maurer und Zimmerer des Deutschen Aus- 
schusses fiir Technisches Schulwesen (DATSCH) ist der erste Teil 
des Lehrganges fiir Betonfacharbeiter gefolgt, dem sich noch zwei 
weitere in Bearbeitung befindliche Teile anschlieBen sollen. Der erste 
Abschnitt des erschienenen Teils behandelt die Handwerkzeuge des 
Beton- und Eisenbetonbaues und Allgemeines iiber das Lagern der 
Baustoffe, der zweite, ausgedehntere Abschnitt dic Einschalungs- 
und Ausschalungsarbeiten an typischen einfachen Beispielen; der 
letzte Abschnitt geht kurz auf die Verarbeitung der Baustoffe, das 
Żurichten und Bicgen von Eisen und das Grundsatzliche iiber das 
Verlegen der Eisen bei Decken, Balken und Stutzen ein. Der ganze 
Stoff ist.in 48 Zeichenblattern mit kurzeń, treffenden Beschreibungen 
der Abbildungen und der Arbeitsgange dargestellt. Die auch bei 
den andern Lehrgangen des DATSCH gewahlte Darstellungsweise 
ist in hohem MaBe geeignet, gerade bei der verwickelteren Bauweise 
des Eisenbetons den technischen Unterricht wie auch das Selbst- 
studium zu erleichtern, dem Lehrling das Vielerlei seiner Arbeiten 
iiberschaubar zu machen und nicht zuletzt eine gewisse Vereinheit- 
iicliung immer wiederkehrender Arbeiten im Beton- und Eisenbetonbau 
herbeifuhren zu helfen, die ja dort, zum Leidwesen gerade vieler 
Lernender, bisher noch nicht gelungen ist. Einige Matcrialfragen 
bediirfen gelegentlich einer Oberarbeitung. Z. B. sollte die Definition 
fiir erdfeuchte Betonmasse auf Blatt 2638 einmal einer gliicklicheren 
Fassung Platz machen, kann man doch gerade den ideał gekórnten 
Beton (40% Sand, 60% Kies) nicht ballen. Man kann nur wiinschen, 
daB der Lehrgang nicht nur bald in den Baugewerkschulen und Ge- 
werbeschulen Eingang findet, sondern auch von den Eisenbeton- 
firmen ihren Lelirlingen vorgesetzt wird. Hummel.

„Fu h rer durch die technische L iteratu r" 1931, 25. Aus- 
gabe, fuhrt in knappen Angaben die technische Literatur aller Gebiete 
unter Berucksichtigung der Neuerscheinungen ausfflhrlich auf. Auch die 
Bucher der Hilfswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaft, 
soweit sie fiir dieTechnik in Frage kommen, sind in besonderen anleitenden 
Abschnitten angegeben. Fiir jedes Buch sind auBer dem Verfasser und 
genauen Titeln angegeben: Die Auflage, die Zahl der Abbildungen, das 
Erscheinungsjahr, Einband und Preis.

Die diesjahrige Auflage betragt 20 000 Exemp!are und ist in den 
Buchhandlungen kostenlos zu haben.

Das Deutsche EisenbahnadreBbuch, Ausgabe 1931, 15. Ausgabe, 
erschienen im Verlag H. Apitz, Druckerei und Verlagsbuchhandlung
G. m. b. H., Berlin SW ęi, Belle-Alliance-Str. 92 Preis RM 15,—.

Gerade die letzten Monate haben innerhalb der Reichs-, Privat- 
und Kleinbahnen aufierordentliche Umstellungen mit sich gebracht. Ftir 
Unternehmungen, die mit Eisenbahnbetrieben arbeiten, ist daher das 
neuherausgegebene AdreBbuch mit samtlichen neuen Anscliriftcn der 
Amter der Reichs-, Privat- und Kleinbahnen, der StraBenbahnen, Kraft- 
verkehrslinien und der mittleren europaischen Bahnen von besonderem 
Wert.

Der B au ratgeber. Von Ju n k -IIe rz k a . Handbuch fiir das gesamte 
Baugewerbo und seine Grenzgebiete. Neunte, voIlstandig neu- 
bearbeitete und wesentlieh erganzte Auflage. Herausgegeben unter 
Mitwirkung hervorragender Fachleute aus der Praxis von Ing. 
Leopold H erzka, Wien. Mit zalilreichen Tabellen und 724 Ab
bildungen im Text. XVI, 820 Seiten. Verlag von Julius Springer, 
Wien, 1931. Preis geb. RM 38,50.

Der urspriinglich in erster Linie fiir osterreichische Verhaltnisse 
geschriebene, aber schon immer weit iiber die Grenzen Ósterreichs 
hinaus bekannte und geschatzte Bauratgeber von Junk-Herzka hat 
in seiner neuesten Auflage wesentliche Erganzungen erfahren und vor 
ailem eine neue Fassung erhalten, die dem Buche den einst lokalen 
Charakter vollstandig genommen haben. Den neuzeitlichen Rationali- 
sierungsbestrebungen Rechnung tragend, wurde ein von Dr. Abeles

bearbeiteter Abschnitt iiber „Wissenschaftliche Arbeitsverfahren im 
Bauwesen" eingefugt. Das Kapitel iiber den StraBenbau ist unter 
Mitwirkung namhafter Fachleute auf den neuesten Stand erganzt und 
durch die Hilfe erster StraBenbaufirmen mit reichlicheu baukalkula- 
torischen Unterlagen versehen worden. Uberdies ist der Teil iiber 
Baukalkulationen durch eine Neubearbeitung des Abschnittes „Grund- 
lagen zur Kostenermittlung von Beton- und Eisenbetonarbeiten" 
bereichert worden. Der Abschnitt „Normung im Bauwesen" erhielt 
eine aufschluBreiche Gegeniiberstellung osterreichischer, deutscher und 
tschechoslowakischer Baunormen. Die bedeutende Entwicklung der 
Erdbaumechanik kónnte nicht ohne EinfluB auf den tiefbautechni- 
schen Teil des Handbuchs bleiben. Sic fiihrte zur Neuaufnalime eines 
Abschnittes iiber „Untersuchungen und Belastungen des Baugrundes". 
Neu sind weiterhin u. a. Abschnitte iiber ,,Vermessung und Ab- 
steckung im Hochbau1', „Probśbelastungen vou Eisenbetontragwerken 
im Hochbau''. Selbstverstandlich sind die inzwischen gesammelten 
Erkenntnisse auf dem Gebiete der Baustoffkunde und der bauprakti- 
schen Stoffkontrolle mitverarbeitet worden. Form, Inhalt und Viel- 
seitigkeit des Gebotenen machen das Werk zu einem ausgezeichneten 
und umfassenden Auskunftsbuch fiir den Bauingenieur. Hummel.

Wir machen auf den soeben im Verlag von Wilhelm Ernst &  Sohn, 
Berlin, erschienenen und zum Preis von RM 1,— erhaltlichen Ent- 
wurf 1931 der „Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisen- 
beton", Teil.B, C, D aufmerksam.

Lu ftbefeuch tu ngsan lagen . Untersuchungen und Berechnungen. 
Von Dr.-lng, Fritz K astner. Miinchcn und Berlin 1931. Verlag 
von R. Oldenbourg. Preis geheftet RM. 6,50.

Die Frage der Luftbefeuchtung und ihrer Regelung ist besonders 
in den Fabrikationsraumen der Textilindustrie einschneidend, weil 
ja die Giite des Garnes wesentlieh durch Temperatur und Feuchtigkeit 
beeinfluBt ist. Der Entwurf von Befeuchtungs-, Liiftungs- und 
Heizungsanlagen erfordert deshalb dort besondere Voraussetzungen, 
zu dereń Klarung in der vorliegenden Arbeit ein umfassender Beitrag 
geliefert worden ist. In einem Spinnmaschinensaal eines fiinfstockigen 
Spinnereigebaudes wurden eingehende Messiingen angestellt. Nach 
einer Untersuchung iiber die Temperaturverteilung in einem solchen 
Saal werden die zur VergleichmaBigung der Temperatur moglichen 
Anordnungen besprochen. FuBend auf die theoretische Arbeit von 
Krantz und auf Grund eigener Feuchtigkeitsmessungen wurde eine 
fiir den Entwurf neuer Anlagen dienliche Berechnungsart fiir die Luft
befeuchtung aufgestellt und die Ubereinstimmung dieser Berechnungs
art mit den durchgefiihrten Messungen nachgewicsen. In einem Ver- 
gleicli der Wirkungsweise aller bisherigen Befeuchtungssysteme 
wird der Nachweis geliefert, daB diese nur in ganz beschranktem 
MaBe eine Abkiihlung unter die AuBenlufttemperatur herunter ge- 
statten. Zur teilweisen Beliebung dieser Beschrankung wird fiir die 
Bediirfnisse der Spinnereien eine neue Luftfiihrung in Vorsclilag 
gebracht und begriindet. Die sehr eingehenden experimentellen und 
rechnerischen Untersuchungen Kastners sind nicht nur fiir die Textil- 
industrie und die Heizungs- und Luftungsteclmik von Interesse, 
sondern haben auch fiir die allgemeine Laboratoriumsforschung 
namentlich in solchen Fallen Bedeutung, wo gróBere Forschungsraume 
auf langere Zeit auf gleichbleibender Temperatur und Feuchtigkeit 
gehalten werden sóllten. Hummel.

Die Zentrallieizung und ihre Bedienung. Ein Taschenbuch zur 
Anleitung fiir Hausbesitzer, Hausverwalter und Heizer, sowie fiir 
Ileizungstechniker. Mit 65 Abbildungen. Von Dr.-lng. II. D iete- 
rich. Industrie-Verlag Carl Haenchen, Halle-Saale. Preis geb. 
RM 3.25, brosch. RM 2.75.

Das kleine Buch, das in gemeinverstandlicherWeise und ohne die 
Forderung von Vorkenntnissen die physikalischen und technischen 
Grundbegriffe des Heizens, die Verbrennung, die Brennstoffe, die 
Systeme der Zentrallieizung, die Heizkessel, die lleizkorper, den Heiz- 
raum, den Heizbetrieb und die Stórungen im Heizbetrieb darstellt, 
ist im Anschlufl an Lchrerfahrungen bei praktischen Heizerkursen ver- 
faBt worden. Aus der genauen Kenntnis des Charakters der Frage- 
stellungen von Lernenden heraus traf der Verfasser in glucklicher 
Weise den Ton, sich aufkljtrend an den groBen mehr oder weniger 
vorgebildeten Personenkreis zu wenden, der im allgemeinen mit der 
Bedienung von Zentralheizungen zu tun hat. Besonders diesen Per- 
sonen (Hausbesitzer oder -verwalter, Mieter, jungere Heizungstech- 
niker) wird das Taschenbuch sehr nutzlich sein. Hummel.

Die G ru n d riB -Sta f fel. Eine Sammlung von Kleinwolinungs- 
Grundrissen der Nachkriegszeit mit einem Vorschlag folgerichtiger 
Ordnung und Kurzbezeichnung. Von Prof. Gustav Wolf. Beitrag 
zu einer GrundriBwissenschaft. Verlag Georg D. W. Callwey, Miinchen, 
1931. Preis kart. RM 8,50, geb. RM 10,—.

An die Stelle der bisher stark gefuhlsmaBigen Bewertung von 
Wohnungsgrundrissen ein objektives Bewertungsverfahren zu setzen, 
also GrundriBwissenschaft zu begriinden und zu pflegen, tat besonders 
bei der Wohnungswirtschaft der Nachkriegszeit sehr not. Hier setzte 
der Verfasser der „GrundriB-Staffel" den Hebel an. Der oft beklagten 
Verschwommenheit und Unklarheit der wohnungspolitischen Termi
nologie setzte er einen Vorsclilag zu einer pragnanten Kurzbezeichnung 
der Hausform und der Wohnungsform entgegen, die klar die wertent-
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schcidcnden Merkmale der Wohnungen zu erkennen gibt. 288 Grund- 
risse der typischen Leistungen der Kriegs- und Nachkriegszeit wurden, 
mit den vorgeschlagenen neuen Kurzbezcichnungen versehen, nach 
ihren wohnwirtschaftlichen Werten geordnet dargestellt ais Beitrag 
zur Losung der Aufgabe der Typenbildung. Warum die ewige Wieder- 
holung alter oft gemachter GrundriBfehler ? Es ist Zeit, daB die Ar- 
cliitektenschaft, ihren oft bekundeten Widerwillen' ąuittierend, den 
Ergebnissen grundriBwissenschaftlicher Untersuchungen ihre Auf- 
merksamkeit zuwendet. Dazu sei ihr die vorliegende GrundriB-Staffel 
bestens empfohlen. Hummel.

„H iitte '' Des Ingenieurs Taschenbuch. 26. Auflage, I. Band. 
Grundlagen der Technik. Vom Akademischen Verein Hiitte e. V. 
Berlin. Verlag Wilhelm Ernst und Sohn. Preis: Leder EH 20,50; 
Leinen RM 17,50.

Die neue Auflage des 1. Bandes ist durch die Aufnahme neuer 
Mitarbeiter umgestaltet und ausgebaut. Aus dem vielseitigen Inhalt 
dieses Bandes seien die Kapitel iiber Eisen und Stahl, Festigkeitslehre, 
Hydromechanik, Mathematische Mechanik, Mefikunde, Stoffkunde, 
Mechanische Physik und Vermessungskunde hervorgehoben. Es er- 
iibrigt sich wohl, auf den Inhalt dieses bekannten Taschenbuches noch 
weiter einzugehen. Es bleibt auch in der neuen Auflage was es friiher 
war: ein wertvolles Nachschlagebuch fiir den Ingenieur. E. P.

Zahlen tafeln  m it Erlauterun gen  und B eisp ielen  fur die 
Berechnung der Sperle-H ohlsteindecke. Vón Richard 
F isch er unter Mitarbeit von Dr.-Ing. Rudolf R oli. Selbstverlag 
Richard Fischer, Ingenieurbiiro, Berlin Nr. 31. Preis RM 6,—.

Die Tabellen sind fiir die Praxis unter Beachtung der Bestim
mungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton und der baupoli- 
zeilichen Zulassungsbescheinigungen aufgestellt. Sie werden dort, wo 
diese Spezialdeckenkonstruktion verwendet wird, gute Dienste leisten.

E. v, E sm arch ’s H ygienisches Taschenbuch. Ein Ratgeber der 
praktischen Hygiene fiir Medizinal- und Verwaltungsbeamte, Arzte, 
Technilcer, Schulmanner, Architekten und Bauherren. F iin f te, voll- 
standig neubearbeitete und vermehrte Auflage. Herausgegeben von
H. Reichenbach unter Mitwirkung von B. B iirger, F. K appus, 
A .K o rff-P etersen  und Franz Schutz. Verlag von Julius Springer, 
Berlin 1930. Preis geb. RM 19,80.

„Es muB eine Darstellung gefunden werden, die sowohl den 
Hygieniker iiber technische Dinge wie auch den Techniker iiber die 
hygienischen Grundlagen geniigend untcrrichtet." „Wir haben heute 
eine ganze Reihe ausgezeichnete von Technikern geschriebene Dar- 
stellungen der Gesundheitstechnik, und es wiirde vermessen sein, wenn 
die Hygieniker hier ais Lehrer auftreten wollten. Wohl aber verrniBt 
man sehr haufig in diesen Darstellungen — auch in den besten — eine 
geniigende und sachverstandige Wiirdigung der hygienischen Gesichts- 
punkte, und hier kónnte, glaube ich, das Buch erganzend eintreten."

Mit diesen Satzen der Einleitung ist der Zweck des Buches, sein 
Verhaltnis zur technischen Literatur und seine abweichende Ein- 
stellung gegenuber den fruheren Auflagen klar dargestellt.

Es darf Vorausgeschickt werden, daB das Ziel, den Techniker 
iiber die hygienischen Grundlagen zu unterrichten, voll erreicht worden 
ist. Die Fiille des auf knappem Raum gebotenen Tatsaclienmaterials 
ist sehr groB. Die Darstellung ist kurz, klar und iiberall auf das wesent
liche gerichtet. Das Fehlen von Illustrationen wird denjenigen, welcher 
die Probleme von der technischen Seite kennt, nicht stóren.

Bereits das erste gegenuber den fruheren Auflagen sehr aus- 
fiihrlich gehaltene Kapitel iiber Luft, Wetter und Klima bietet dem 
Techniker sehr viel. Dic Erórterungen iiber Luftstaub, Rauch und RuB, 
iiber Sonnenstrahlen und Niederschlage sowie iiber die Unterschiede 
von Land- und Stadtklima geben wertvoile Anregungen. Die Dar
stellung der AbkiihlungsgróBe und ihrer Messung ist wegen ihrer Be
deutung fiir die Gewerbehygiene wiclitig.

Das Kapitel iiber allgemeine Bau- und Wohnungshygiene schlieBt 
sich an die Forderuugen iiber Sonnenlage und Gebaudeabstande an, 
welche der deutsche Verein fiir óffentliche Gesundheitspflege auf der 
Tagung in Munchen 1875 beschlossen hat. Hier ware eine Bemerkung 
am Platze, daB der modeme Stadtebau in den westeuropaischen 
Landern nórdlich der Alpen wesentlich weitgehendere Forderungen 
stellt. Die technischen Einzelfragen, besonders die sogenannten Ersatz- 
bauweisen sind, dem Zwecke des Buches entsprechend, mehr referie- 
rend ais kritisch behandelt.

Der Abschnitt iiber Ventilation unterstreicht vor allem die Be
deutung der Querliiftung fiir die Wohnungshygiene. Ein Vergleich 
der hygienischen Wertigkeit der Ileizungssysteme ist vor allem da
durch wertvoll, daB die Heizung in engster Verbindung mit der Ven- 
tilation behandelt ist.

In dem Abschnitt iiber die natiirliche Beleuchtung wird die 
Wiclitigkeit der Himmelsstrahlung in unserer Breite besonders unter- 
strichen. ZweckmaBig ist die Tabelle der erforderlichen Beleuchtung 
fiir Innenraume nach der Art der Beschaftigung, fiir welche diese Raume 
benutzt werden. Vorteile und Nachteile der verschiedenen kiinst- 
lichen Beleuclitungsarten werden klar und iibersichtlich dargestellt.

Im Kapitel iiber die Wasserversorgung werden zunachst die 
Anforderungen an das Wasser selbst erortert, ferner die Konstruktion 
der Anlagen mit Riicksicht auf die Verhiitung des Eindringens von 
Infektionserregem und die Reinigung und Yerbesserung des Wassers.

Im Abschnitt iiber die Beseitigung der Abfallstoffe interessieren 
die allgemein hygienische und die seuchenhygienische Bedeutung der 
Beseitigung der Abfallstoffe und die hygienische Uberwachung des 
Entwasserungsnetzes und der Abwasserreinigungsanlagen.

Die Abschnitte iiber Wasserversorgung und Beseitigung der Ab
fallstoffe dienen vor allem dazu, den Hygieniker iiber zahlreiche 
technische Fragen zu unterrichten. Umgekehrt geben die Abschnitte 
iiber Krankenhauser und Schulhygiene dem Techniker auBerordent- 
licli viele Anregungen. Nicht nur der Abschnitt iiber technische Schul
hygiene ist in dieser Beziehung wertvoll, sondern auch der iiber indi- 
viduelle und soziale Schulhygiene sowie die Ausfuhrungen iiber die 
Hygiene des Unterrichts.

Der Abschnitt iiber dic Gewerbehygiene behandelt die Anlage 
der Fabriken und die Einzelheiten des Fabrikbaues und der Fabrik- 
einrichtung. Ferner wird hier auch iiber die Nachteile der Fabriken 
fiir ihre Umgebung, vor allem fur die Wolmgebiete gesprochen und es 
werden bestimmte Forderungen zum Schutze der Umgebung auf
gestellt, vor allem die Fórderung der unbedingten Nachtruhe. Hier 
vermiBt man einen Hinweis, daB der moderne Stadtebau versucht, die 
gegenseitige Behinderung von Fabriken und Wohnungen dadurch zu 
beseitigen, daB ihnen durch Bauordnung und entsprechende Fiihrung 
der Verkehrslinien verschicdene Zonen im Stadtplan zugewiesen werden.

Auffallend ist, daB die hygienische Bedeutung der Anlagen von 
Freiflachen, der Sport- und Spielplatze, Wanderwege und dergleichen 
in dem Buche nicht behandelt wird. Abgeselien von einigen Bemer- 
kungen iiber Walderholungsstatten fiir Schulkinder und iiber die Not
wendigkeit des Schwimmunterrichts werden MaBnahmen fiir kórper- 
liche Bewegung kaum erortert. In dieser Beziehung ware zweifellos 
eine Erganzung erwiinscht.

Abschnitte iiber Ernahrung, Infektionskrankheiten und Desinfek- 
tionen beschlieBen das Werk, das allen Technikern, Architekten, Bau- 
ingenieuren und Maschineningenieuren bestens empfohlen werden kann.

Die Literaturangaben sind bei den verschiedenen Abschnitten 
verschieden behandelt. Hier ware eine gróBere Einheitlichkeit wohl 
am Platze, etwa derart, daB, wie es bei einzelnen Abschnitten der Fali 
ist, am Ende jedes Abschnittes ein Literaturverzeichnis beigefiigt wird.

H eiligen th al,

E rdw iderstan d  unter dem E in fluB  von Seitenwanden. Von 
Dr.-Ing. Eugen Jacger. Mitteilungen aus dem Gebiete des Wasser- 
baues und der Baugrundforschung. Heft 5. Berlin 1931. Verlag 
Wilhelm Ernst u. Sohn. Geh. RM 5,60.

Bei der Durchfiihrung von Versuchen iiber den (aktiven oder 
passiven) Erddruck auf Stiitzwandc besteht immer die groBe Schwierig- 
keit, daB das Erdreich auch einen Druck auf die Seitenwande ausiibt, 
die senkreeht zur Stutzwand verlaufen und die Erdmassen seitlicli be- 
grenzen, und daB die hieraus folgende Reibung unvermeidlicli in die 
5les.sungsergebnisse mit eingeht. Bezeichnet man mit dem Verfasscr 
die Stutzwand ais „Druckwand", so sind selbst bei gescliicktester Ver- 
suclisanordnung 3 Fehlerąuellen nicht auszuschalten: Die Widerstande 
durch die Lagcrung (Aufhangung) der Druckwand, die Druckwand- 
Seitenreibung (AbschluB der Druckwand gegen die Seitenwande) und 
die Seitenwandreibung (Reibung der Erdmassen an der Seitenwand). 
Der unangenehmste EinfluB ergibt sich durch die Seitenwandreibung, da 
diese die gesamten Bcwcgungsvorgange und Spannungsverhaltnisse im 
Erdreich gegenuber der Wirklichkeit verandert. Auf den EinfluB der 
Seitenwandreibung bei dem Erddruck zwischen gleichlaufenden Wandcn 
geht der Verfasser ein und widmet ihr eine ausfiilirliche Erórterung. 
Der Gleitwiderstand des Sandes bei Bewegung langs einer ruhenden 
Wand wird auf zwei Wirkungen znriickgcfiihrt: Erstens die von der 
Bodenpressung abhangige Reibung des irgendwie — sei es durch auBere 
Kraft, sei es durch Eigengewicht — unter Spannung stehenden Sandes 
an der Wand, und zweitens die von der FlachengróBe abhangige, aber 
von der Pressung unmittelbare unabhangige, vor allem bei Feuchtig- 
keit vorhandene Haftwirkung des Sandes an der Wand (Adhasion"). 
Beide Wirkungen zusammen kónnen niemals ein grófieres Verhaltnis 
von Schubspannung zu Normalspannung an der Seitenwand erreichen, 
ais es die Tangente des Sandreibungswinkcls angibt.

Der Verfasser zielit alle von der Pressung unabhangigon Wir
kungen in der „AdhasionsgróBe" r0 und die von der Pressung v ab- 
hangigen Schubwirkungen in der „ReibungsgróBe" fi zusammen; 
dann wird die Schubspannung an der Seitenwand:

r  =  r0 -f fi. v
Sowohl fiir die Werte r 0 wie auch fiir die Werte fi werden die 

uflter den verschiedensten Verhaitnisśen ermittelten Zahlcn angegeben 
und mit den in der Literatur vorhandenen verglichen. Diese Er- 
mittlungen und ihre Deutung sclieinen mir besonders wertvoll.

Weiterhin bringt die Arbeit Untersuchungen iiber die Theorie 
des kleinsten Erdwiderstandes zwischen gleichlaufenden Wanden bei 
glatter Druckwand und am SchluB eine vereinfachte Berechnung der 
Seitenwandreibung. Auf diesen Teil kann natiirlich im Rahmen dieser 
Besprechung nicht naher eingegangen werden. Die Schrift zeichnet sich 
durch klare Darstellung und durch ausfiihrliche Angabe des Schrift- 
tums aus. Sie stellt das Heft 5 der Mitteilungen aus dem Gebiete des 
Wasserbaues und der Baugrundforschung dar. Dem dankenswerten 
Bestrebcn des Vcrlages, in diesen Mitteilungen móglichst vollstandig 
alles das zu bringen, was auf dem Gebiete der Baugrundforschung 
bearbeitet wird, ist bester Erfolg zu wunschen. Dr.-Ing. F. Kógler.
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