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Yon Zivilingenieur Wilhelm Mdelzer, V. B . I., Berlin.

In den letzten Jahrzehnten sind ais Haupttrager fur Briicken 
bei mittleren Stiitzweiten an Stelle der einfachen Balkentrager 
Systemc zur Anwendung gekommen, die man allgemein ais Balken 
mit drei Gurtungen bezeichnen kann. Bei Brucken mit beschrank- 
ter Bauhohe, also untenliegender Fahrbahn, kommen nach Aus
schluB der versteiften Hangebriicken, welche nur bei groBen 
Stiitzweiten wirtschaftlich sind, zwei Grundsysteme in Betraeht, 
und zwar der Zweigelenkbogen mit Zugband und der versteiftc 
Stabbogen. Beide Systeme eignen sich besonders gut fur die zur 
Zeit beliebte vollwandige-Ausbildung des Bogens bzw. des Ver- 
steifungsbalkens. Ein wirtschaftlicher Vorteil dieser beiden 
Bruckensysteme gegenuber den einfachen Fachwerkbalken be
steht in dem Fortfall langer gedriickter Fiiilungsglieder. Bei 
leicht belasteten Brucken (Fuflgangerbriicken, Rohriiberfiihrun- 
gen u. dgl.) und bei Verwendung hochwertiger Baustahle fallt 
dieser Umstand sehr ins Gewicht. Zieht man einen Vergleich 
zwischen den Bogentragern mit Zugband und dem versteiften 
Stabbogen, unter besonderer Beriicksicbtigung der vollwandigen 
Ausbildung des Bogens bzw. des Versteifungsbalkens, so laBt 
sich folgendes anfiihren: Der versteifte
Stabbogen ist in der Konstruktion etwas 
einfacher ais der vollwandige Bogen mit 
Zugband. Die Hangestangen des versteiften 
Stabbogens brauchcn nicht unbedingt iiber 
jedem Quertrager angeordnet zu werden; 
zweckmaBig darf man den Abstand der 
Hangestangen gleich dem doppelten ais 
giinstig ermittclten Quertragerabstand 
wahlen. In bezug auf die Windkrafte und 
deren EinfluB auf das ganze Briicken-
system besitzt der versteifte Stabbogen 
zweifellos Vorteile gegenuber dem voll- 
wandigen Bogentrager, bei welchem der 
obere Windverband und die Portalrahmen 
entsprechend schwerer ausfallen, wahrend . 
die unteren Windverbande beider Briicken- 
systeme kaum wesentlich verschieden sind; 
besonders bei leichten und schmalen Brucken, z. B . bei
FuBgangerbriicken, erweist sich der EinfluB der Wind
krafte oft ais so bedeutend, daB er eine erhebliche Ver- 
gróBerung des Haujłttragergewichts verursacht. Bei Eisen-
bahnbriicken ist der EinfluB der Brcmslcraftc nicht zu unter- 
schatzen, da diese den massigen Versteifungsballcen weit weniger 
ungiinstig beanspruchen ais das verhaltnismaBig yiel schwachere 
Zugband bei den Vollwandbogen-Brucken. Hinsichtlich der A uf
nahme der lotrechten Lasten ist der versteifte Stabbogen dem 
Vollwandbogen ais gleichwertig zu bezeichnen. Im ganzen ge
nommen wird also der versteifte Stabbogen bei schweren Brucken 
mindestens ebenso wirtschaftlich sein wie der Vollwandbogen, 
wahrend er bei leichten und schmalen Briicken-in bezug auf den 
Stahlverbrauch entschieden im* Vorteil ist.

Der wohl einzige Nachtcil des versteiften Stabbogens in 
statischer Hinsicht ist seine groBere Weichheit und seine Empfind- 
lichkeit gegen dynamische Einfliisse. Diese Weichheit ist aber 
nicht in dem System an sich begriindet, sondern in dcm Umstande, 
daB die Riicksicht auf die verfiigbarc Bauhohe und die freie Sieht 
von der Fahrbahn bzw. den Geh wegen-aus im allgemeinen zu 
starker Beschrankung der Hohe des Yersteifungsbalkens zwingt. 
Beim steifen Bogen iiber der Fahrbahn dagegen, besonders 
beim Fachwerkbogen, ist es meistens ■ ohne weiteres moglich,

die in wirtschaftlicher und statischer Hinsicht giinstigste Hohe 
zu wahlen. Jedenfalls aber bleibt der versteifte Stab
bogen immer noch wesentlich steifer ais die versteifte Hange- 
briicke, deren Brauchbarkeit auch ais Eisenbahnbriicke bei 
entsprechender Hóhe des Yersteifungsbalkens wohl auBer, Zweifel 
steht.

Das erste groBere Bauwerk dieser A rt mit vollwandigem 
Vcrsteifungsbalken verkorpern die beiden eingleisigen Eisenbahn- 
iiberfuhrungen iiber die Havel bei Potsdam, welche vor wenigen 
Jahren an Stelle einer alten zwcigleisigen Fachwerkbriicke von 
der MAN errichtet wurden (Abb. i). Das Yerdienst, diese bis 
dahin fiir Eisenbahnbriicken nicht verwendete Tragerart zur 
Ausfuhrung gebracht zu haben, ist Herrn Geheimrat S c h a p e r  
von der Hauptverwaltung der D R G  zuzusprechen.

Bei dieser Brucke erstreckt sich das System des versteiften 
Stabbogens nur iiber die mittlerc der drei Offnungen, wahrend 
die seitlichen Offnungen durch besondere Blechbalken, welche in 
keinem statischen Zusammenhang mit der Hauptoffnung stehen, 
uberbriiekt werden. In einer ganzen Reihe von neueren Ent-

wiirfen1 ist eine straffere Zusammenfassung derartiger Tragwerke 
angestrebt worden, indem die drei Offnungen durch einen konti- 
nuierlich durchlaufenden Balken uberbriiekt werden, welcher in 
der bedeutend gróBeren Mittelóffnung durch einen Stabbogen 
verstarkt wird, so daB die drei Offnungen auch statisch zusammen- 
gefaBt werden. Begiinstigt wurde diese Entwicklung durch die 
fortschreitende Erkenntnis, daB die friiher vorhandene Scheu 
vor auBerlich statisch unbestimmten Systemen in Briickenbau- 
werken zuinindest weit iibertrieben war. AuBerdem wurden mit 
den asthetischen auch zugleich wirtschaftliche Vorteile erreicht.

Den versteiften Stabbogen ais statisches System iiber mehrere 
Offnungen zu fiihren, ist —  soweit bekannt —  erstmalig von dem 
Verfasser in Gemeinschaft mit Herren Mag.-Baurat Josef 
R e u te r s  gelegentlich des Wettbewerbs fiir eine Briicke iiber 
den Rhein bei Maxau in den in Abb. 2 und 3 dargestellten Ent- 
wiirfen in Vorschlag gebracht worden2. Den Stabbogen iiber

1 Vgl. B ern h ard , Wettbewerb um den Entwurf der Friedrich- 
Ebert-Briicke in Mannheim. ,,Der Bauingenieur" 1925, Seite 833 ff.

Fo erster , Der Bruckenwettbewerb fiir dieErbauung einer 
StraBen- und Eisenbahnbriicke iiber die Elbe bei Tangermiinde. „Der 
Bauingenieur" 1929, Seite 329 ff.

2 Vergl. W eyher, Ergebnisse des Ideenwettbewerbs fiir die
3 Rheinbriicken bei Mannheim—Ludwigshafen, Speyer und Maxau. 
„Der Bauingenieur" 1929, S. 489 ff.

Abb. 1.
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mehrere Óffnungen ais reinen Bogen zu spannen, ware statisch 
an sich móglich, wurde aber durch das Vorhandensein von 
weiteren Stiitzpunkten des Versteifungsbalkens ein unbefriedi- 
gendes Bild ergeben. Hingegen ist die nach Abb. 2 und 3 gewahlte 
neuartige Gestaltung des Stabbogens auch in bezug auf das Aus- 
sehen auBerordentlich befriedigend. Besonders durch Einfiihrung 
harmonischer Verhaltnisse der Seitenoffnungen zur Haupt- 
offnung werden die asthetischen Yorziige des Systems voll zur 
Geltung gebracht.

Bei den Briickenvorschlagen Abb. 2 und 3 war die Pfeiler- 
stellung vorgeschrieben; trotzdem ist die Gesamtwirkung des 
Briickensystems in beiden Anordnungen zweifellos eine recht gute.

Vom ingenieurasthetischen Standpunkt aus gesehen wird 
zweifellos der Entwurf B  (Abb. 3) dem Entwurf A  (Abb. 2) vor- 
zuziehen sein, da bei jenem die statische Wirkung des Trag- 
werks durch die Betonung der Auflager und die fast unmittelbare 
Oberleitung der senkrechten Teilkraft des Stabbogens in die 
Pfeiler besonders augenfallig in Erscheinung tritt. DaB aber auch 
fiir die Losung des Entwurf es A  in asthetischer Hinsicht sehr ge- 
wichtige Griinde anzufiihren sind, zeigen die Ausfiihrungen des 
Herrn Geheimrats Prof. Dr. Theodor F is c h e r , Munchen, weicher 
die Freundlichkeit hatte, die beiden Systeme in bezug auf ihre

wichtigsten statischen Eigenschaften bezieht sich auf die etwas 
einfachere Tragerform B . Der Versteifungsbalkcn darf hochstens 
drei Gelenke erhalten. Empfehlenswert sind zwei Gelenke oder 
gar keine. Der Schub des Steifgurtes w'ird normalerweise vom 
Versteifungsbalken aufgenommen. Wir beschranken *uns hier 
auf den Fali des gelenklosen Yersteifungsbalkens.

Der lrager B  ahnelt der W'iederholt ausgcfiihrten Hange- 
briicke iiber drei Óffnungen mit aufgehobenem Horizontalzug. 
Die allgemeinste Tragerart, welche samtliche besagten Systeme

m,oo 77,50 .
Abb. 3.

beurteilen. Herr Geheimrat Fischerasthetische Wirkung 
schreibt wortlich:

„Entw urf B  ist lcorrekt — selbstverstand- 
lich, in der Proportion der Bogenlange zu 
den geradlinigen Teilen etwas unentschieden.
Entwurf A  dagegen ist voll innerer Span- 
nungen (optischer natiirlich) und in der 
Proportion erstaunlich einschmeichelnd. Die 
Lebendigkeit dieses Entwurfs kommt ohne 
ZwTeifel von der Versetzung des Bogenanfangs 
gegen die Auflager. Den Zusammenhang 
eiganzt sich das Auge ohne weiteres. Wenn es wahr ist, 
daB asthetisches Wohlbehagen nicht in der Vollkommenheit 
(mathematischen Exaktheit) liegt, sondern eine kleine Mit
arbeit und Erganzung bei dem Beeindruckten fordert, so ist 
diese Wirkung erklart. Ein Wescntliches ist der Unterschied 
im Balkenprofil: bei Entwurf B  die gleiche Breite auf die 
gesamte Lange der Briicke, bei Entwurf A die elegante 
Yerdiinnung in der Mitte, die dem optischen Gefuhl den 
Sinn des Stabbogens ganz nahebringt —  nicht ais eines 
tragenden, sondern ais eines versteifenden Elements."

F iir die Entscheidung zwischen System A und B  werden oft 
wohl weniger asthetische ais rein technische Gesichtspunkte 
maBgebend sein. So wird z. B . Entwurf A den Vorzug verdienen, 
wenn etwa im mittleren Teil der Mitteloffnung auf eine besonders 
geringe Hohe des Versteifungstragers Wert gelegt wird. AuBer
dem scheint Entwurf A die gegebene Losung zu sein, falls der 
Einbau des Mittelteils durch Einschwimmen auf Prahmen er
folgen soli.

In statischer Beziehung sind die beiden dargestellten Trager- 
formen grundsatzlich gleich. Die nachstehende t)bersicht der

Abb. 4.

in sich einschlieBt, ist die in Abb. 4 dargcstellte. Setzt man 
hier h =  o, so gelangt man zu der iiblichen Form der Hange- 
briicke. Mit fx =  o und negativem Stich f geht der Trager in 
den Balken auf vier Stiitzen mit Stcifgurt iiber.

Hiernach sind auch die statischen Eigenschaften beider 
Systeme im wesentlichen gleich.

Zur naheren Untersuchung der 
neuen Tragerart in statischer Hinsicht 
und besonders auch in bezug auł den 
Baustoffverbrauch wurde eine StraBen- 
briicke mit zwei Haupttragern in der 
Anordnung B  durchgerechnet.

Die Hauptabmessungen des Bau
werks und die Querschnittanordnung 
gehen aus den Abb. 5 und 6 liervor. 
Die Berechnung erfolgte nach DIN  
to72/3 fiir die Regellasten der Briicken- 
klasse I ; ais Baustoff wurde fiir die 
Fahrbahn und die Haupttrager FluB- 
stahl St 4S angenommen. Die standige 
Belastung stellte sich fiir einen Haupt
trager auf 1 1  t/m, hiervon entfallen
3,2 t/m auf sein Eigengewicht.

Neben der Eigenlast und der Yerkehrslast wurde eine Er- 
warmung des Steifgurtes und der oberen Balkengurtung um 15 °

F„-H073m‘

Fm0,i7 *0jŹ5m*
Abb. 5.

gegenuber der beschatteten Untergurtung des Balkens in Rech- 
nung gestellt. Die Zusatzkrafte haben sich bei der Haupttrager- 
berechnung ais nicht maBgebend erwiesen und werden deshalb 
nicht weiter erwahnt.

Der Gang der statischen Berechnung war nun in groBen 
Ziigen der folgende: Ais iiberzahlige X a wurde der Horizontal- 
schub H des Steifbogens eingefiihrt; der Balken auf vier Stiitzen
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wird dann zum zweifach statisch unbestiminten Haupt- 
system. Der Belastungszustand X a =  —  i und die zuge- 
hórige Ma- Flachę sind in Abb. 7 dargestelit. Das Tragheits- 
moment des Balkens wurde fiir die ganze Lange- konstant an
genommen, was den wirklichen Yerhaltnissen recht nahekommt.
Die Ii-L in ie  la.Bt sich dann ais Biegungslinie infolge X a = __1
aus der Momentenflache Ma mit Hilfe der bekannten Funk-
tionen co leicht ber<

» r ^  

Z_—*— 4----

2chnen.

iri
ł fA \ u

-

— 4 - — 1~

Belaslungzuslandx„--1 
1-ffgct-igjl): ------- „

f,SA M t&M ---''

Momentenflache 

Abb. 7.

Die Ordinaten der Biegungslinie ergeben sich in folgender 
Form:

c- ■> -er * k h  11, , k c l  1,Seitenoffnung: <5ma =  — -—  co D —  — —--1 (on
o 6

Mitteloffnung: c5ma
f l 2 c l2

Hierbei ist 1 J  'i 1k =  —— —- und c
2 f +  k h 

u na c =  -----—
J i  1 3 +  2 k

Die Ordinate der H -Linie ist dann:

_
■

Fur c5aa erhalt man aus der Ma- Flachę und den Normalkraften 
samtlicher Iiaupttragerlieder den folgenden Summenausdruck:

(h2 — h c  +  c2) +  - ™  +  c2 l - ^ - f l c
3 15 3

I- 2 ii !  j  4 . r  2 l i
+  3 J A +  l i r  +  i r j  +  -

+
2 tg2 £ h  J  2 (tg a -tg fi) 2 h 'J

+ L  L. l 6 r1 ' J  
F b, +  r  • 3 12/ F h

Die EinfluBlinie fur H  ist in Abb. 7 miteingetragen. Der 
Horizontalschub infolge der standigen Last ergibt sich zu

Hj - E g  J?h — G ^ Vh >

wobei G die in samtlichen Quertragerpunkten gleiche Knotenlast 
infolge der standigen Belastung bezeichnet.

Die Ermittlung der Momente aus der standigen Last beginnt 
man zweckmafligerweise mit der Berechnung der beiden Stiitzen- 
momente

- Hg h und MB "H g c.

Mit Mg^ ist hierbei das Stiitzen moment des Balkens auf vier 

Stiitzen bezeichnet. Die Momente in der Seitenoffnung setzen
g ^ 2

8
sich nun zusammen aus einer Parabel von der Pfeilhohe

und einen Trapez mit den Auflagerordinaten MA und Mn . In 
der Mitteloffnung ist ein Rechteck von der Hohe Mr żu*eirier

„  ]2 S
Parabelflache zu addieren, dereń Pfeilhohe —  H f betragt.

8 ^

Der EinfluB der Verkehrsbelastung wurde mit Hilfe von 
EinfluBlinien untersucht. Infolge einer Last Pm =  r auBerhalb 
einer bestimmten Seitenoffnung —  beispielsweise der linken —  
verlaufen die Momente in dieser linken Seitenoffnung dank der 
geradlinigeri Fiihrung des Steifgurtes linear. Die EinfluBlinien 
f.ur die Momente in den Seitenóffnungen lassen sich deshalb leicht 
mit Hilfe der Spitzenkurven auftragen.

Der Verlauf der EinfluBlinien in der Mitteloffnung und in 
der zweiten Seitenoffnung ergibt sich durch geradliniges Ęin- 
schalten zwischen der MA- und MB-Linie.

Fiir die Momente der in der Mitteloffnung liegenden Quer- 
schnitte wurde ein gemischtes Yerfahren angewandt. Der von 
dem Hauptsystem herriihrende Teil der EinfluBlinie wurde mittels 
Spitzenkurven ermittelt. Die Zusammensetzung der betreffenden 
Ordinaten mit den Ordinaten 7]a  Ma erfolgte auf rechnerischem 
Wege.

Da die Langen der Gurtplatten beim ersten Rechnungsgang 
unbekannt waren, wurden samtliche EinfluBlinien fiir die auf den 
Schwerpunkt der Balkenąuerschnitte bezogenen Momente M 
gezeichnet. Fiir die jeweilige Lastenstellung wurden dann die 
Hp-Werte aus der Ii-L in ie  ermittelt. Die fiir die Quer- 
schnittbemessung notwendigen Kempunktmomente ergaben 
sich dann aus:

M° =  M —  H k und Mu =  M +  H k,

worin k der Kernhalbmessęr ist. In M und H ist der EinfluB 
einer Temperaturanderung, soweit diese ungunstig wirkt, mit- 
enthalten. Es ist unter den oben gemachten Annalimen

<5,H, =  E J  f .

wobei
F- t  
2

1+  2 I|

( 1 + 2  1 J

Fur den Horizontalschub ergeben sich folgende Werte: 

. H„
657 t

<Pm ax ‘ ■‘ p 

4 6 1 1
H, max H

77 t 119 5  t

Die groBten positiven und negativen Kempunktmomente 
sind ohne Beriicksichtigung der Wechselwirkung in Abb. 7 
ebenfalls aufgetragen. Der Momentenverlauf ist ungefahr der 
gleiche wie bei einem an den Enden A und D eingespannten, in 
zwei Zwischenpunkten B  und C abgestiitzten Balken.

Die Yerteilung der lotrechten Belastung auf die End- und 
Mittćlstutzen ist eine wesentlich andere ais bei einem durchlaufen- 
den Balken auf vier Stiitzen ohne Steifgurt. Der Horizontal
schub be wirkt namlich eine wesentliche Mehrbelastung der End- 
auflager "bei gleichzeitiger Entlastung der Mittelstiitzen, was in
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wirtschaftlicher Hinsicht sicher ais Vorteil zu bewerten ist, be
sonders durch den Fortfall jeglicher Verankerungen bei jedem 
nicht ganz ungewóhnlićhen Yerhaltnis der Mittelóffnung zu den 
Seitenoffnungen, d. h. stets dann, wenn das System aus asthe- 
tischen Riicksichten iiberhaupt in Frage kommt.

Fur die durchgerechnete Brucke hat sich ergeben 

Ag =  +  249 t, max Ap =  203 t, min A p — —- 19 t,

A t rr -|- 23 t, max A =  475 t.

Mithin entsteht kein Ankerzug.

Fiir einen durchlaufcnden Balken ohne Steifgurt ergeben sich 
dagegen bei sonst gleichen Verhaltnissen die W erte:

max A =  232 t und min A  =  —  37 t.

DaB bei einer Hangebriicke mit aufgehobenem Horizontalzug 
die Verhaltnisse liinsichtlich der Verankerung noch ungiinstiger 
liegen, versteht sich wohl von selbst.

Auf Grund obiger Ausfuhrungen eignet sich das in Vor- 
schlag gebrachte System fur StraBen- und Fisenbahnbriicken 
mittlerer und groBer Stiitzweiten mit untenliegender Fahrbahn, 
wenn eine Hauptóffnung und mindestens zwei beiderseitig liegende 
Nebenóffnungen vorhanden sind.

EIN SC H A D E N F E U E R  IN EIN ER FA B R IK  MIT H O L Z B E D A C H U N G  IN E N Z E R SFE L D  N.-Ó.

Von Dr. F. Emperger.

Bei Bauten, die feuerbestandig sein sollen, ist eine Ver- 
gróBerung des Eigengewichtes unvermeidlich, und hierdurch 
werden die Gesamtkosten der Konstruktion beeinfluBt. Es 
kommen nicht nur die Auslagen fiir den Feuerschutz, sondern 
auch die durch das Gewicht sich ergebenden Mehrkosten in Be- 
tracht. Aus diesem Grunde strauben sich die Eisenkonstruk- 
teure oft gegen solche MaBnahmen und versuchen die vor- 
geschriebene oder erforderliche Starkę des Feuerschutzes 
móglichst herabzusetzen. Bei einem Holzdach liegt die 
Gefahr nahe, daB es durch die aufsteigende Hitze ge^chadigt 
und zerstórt wird, so daB es nach dem Brand erneuert

Das Bauwerk bildete einen Teil eines industriellen Stadtteiles, 
der teilweise wahrend des Krieges entstanden ist, seinen weiteren 
Ausbau aber erst spater erfahren hat. Die maschinelle Anlage 
ist- bei .dem wirtschaftlichen Niedergang verkauft worden. Ais 
Rest sind einige Transmissionen und eine Kranbriicke iibrig- 
geblieben. Der HolzfuBboden war zu zwei Dritteln abgetragen. 
In der Mitte der Anlage stand eine kleine Meisterhiitte aus Holz, 
uber dereń Verkauf man verhandelte.

Der ganze Hallenbau hatte eine bebaute Flachę von 17000 m2, 
also eine Flachenausdehnung, wie sie bei einer Feuersbrunst 
nur auBerst seiten vorkommt. Das Bauwerk (Abb. 1) bestand

werden muB. GróBerer Schaden kann jedoch durch das 
herabstiirzende Dach und die von ihm mitgerissenen Seiten- 
mauern entstehen.

Den europaischen Versicherungstechnikem kann der Vor- 
wurf nicht erspart werden, daB sie unsere Bauweisen fachlich oft 
nicht richtig beurteilen und keine hóheren Gesichtspunkte 
wahren. Dies zeigt sich deutlich bei einem Vergleich mit den 
amerikanischen Feuerversicherungsgesellschaften. Diese haben 
umfangreiche Brandversuche auf eigene Kosten durchgefuhrt, 
und sie stufen ihre Versicherungsbeitrage so ab, daB sich feuer- 
bestandige Bauweisen in der Praxis Geltung verschaffen und 
so der schrankenlosen Unterbietung Grenzen gezogen werden.

Nach der Lage der Dinge braucht man sich nicht zu wundern, 
daB hólzerne Dachkonstruktionen in Europa trotz ihrer Mangel 
in feuertechnischer Beziehung eine so allgemeine Anwendung 
finden und daB es anderen Bauweisen nicht gelungen ist, vor- 
zudringen. Was sich hieraus ergeben kann, mag eine Feuers
brunst von auBerordentlichem Umfang zeigen, bei der nicht tiber- 
sehen werden darf, daB die vorhandene Windstille einen t)ber- 
griff des Feuers auf Nachbarbauten verhindert hat, die nicht 
wie das abgebrannte Bauwerk leerstanden, sondern teilweise 
sogar mit feuergefahrlichen Betrieben belegt waren. Ein Uber- 
griff des Feuers hatte einen Schaden von noch viel gróBerem 
Umfang anrichten kónnen.

Das niedergebrannte Gebaude ist die Montagehalle der 
Waggonfabrik in Enzersfeld, die sich zur Zeit des Brandes im 
Besitz der Metallwerke A.-G. befand und vollstandig leerstand.

aus einer Reihe nebeneinanderliegender Hallen, die durch ein 
Netz von Gleisanlagen und Schiebebiihnen verbunden waren. 
Es war nach dem Entwurf des Ing.-Konsulenten H. S to ja n  
erbaut. Drei Hallen sind paraliel zueinander, 139 m lang, mit 
einer Spannweite yon 20, 23, 20 m. Diesen Hallen sind solche 
von 29 m Spannweite senkrecht vorgelagert. Die Hallen hatten 
Scheitelhóhen von 1 1  bis 17  m iiber dcm FuBboden. Die Kon
struktion der Hallen bestand aus Eisenbetonsaulen, die durch zwei 
Querverbindungen in der Form von einer fortlaufenden Reihe von 
Rahmen verbunden waren. Die eine Querverbindung diente zur 
Unterstiitzung der Kranbahn, wahrend die zweite ais Unterlage 
fiir das Dach bestimmt war. Die AbschluBwande waren in Ziegel- 
mauerwerk ausgefuhrt. Die einzige Ausnahme bildete die Halle 
von 29 m Spannweite, die mit holzernen Giebelwanden in Fach- 
werkkonstruktion versehen war, weil man fiir sie eine spatere 
Erweiterung vorgesehen hatte. Die hólzerne Dachkonstruktion 
war auf holzernen Bogenrippen nach dem Patent Stephan auf- 
gelagert. Sie stellte mit Hilfe einer Nagelung verbundene Bogen- 
trager aus Brettern dar, die durch SchlieBen zusammengehalten 
wurden. Das Dach hatte kittlose Oberlichte und war mit Rube- 
roid abgedeckt. Beim Entwurf des Bauwerks hatte man auch die 
Frage der Feuerbestandiglceit erwogen und am ZusammenstoB 
der Langs- und Querhallen Brandmauem und tief herabreichende 
Schiirzen angeordnet, so daB ein Uberschlagen des Feuers von 
einer Halle durch die Dachkonstruktion ausgeschlossen war.

Uber das Entstehen des Brandes ist man vollstandig im 
unklaren. Dagegen ist die Art seiner Fortpflanzung und die Ge-
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schwindigkeit, mit der diese vor sich ging, einwandfrei festge
stellt. In unmittelbarer Nahe des Bauwerks flieBt die Triesting, 
an deren Regulierung gearbeitet wird. Der dort beschaftigte 
Polier hatte eine Meisterhutte unmittelbar an das Bauwerk an- 
grenzend aufgestellt und dort seine Piane und Akten unterge- 
bracht. Ais er das Aufleuchten des Feuers an dem einen Ende des 
Bauwerks bemerkte, hat er sich so schnell wie moglich nach seiner
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kittlosen Oberlichter abgcstiirzt, deren Sprossen und Draht- 
glastafeln yielfach geschmolzen sind. Die Nagel des Holzdaches 
fanden sich unterhąlb der Stelle, wo die Bogenrippen angeordnet 
waren, fast in Reih und Glied am Boden vor, cin Beweis, daB 
sie mit dem Fortschreiten der VerkoKlung aus den Brettern her- 
ausgefallen sind und daB die gesamte Halle erst nach Zerstorung 
der tragenden Rippen eingestiirzt ist. Die eisernen Zugstangen 
und Transmissionswellen zeigen entsprechende Zerstorungen. 
Hieriiber gibt die Abb. 3 AufschluB. Die in der Abb. 4 er- 
sichtliche Kranbriicke war abmontiert und stand zum Abtrans- 
port am Boden. Sie hatte nur leichte Yerbiegungen aufzuweisen. 
Die eisernen Kranbahnschienen waren mit den Eisenbetonkran- 
bahnen in starrer Verbindung. Sie waren in fast regelmaBigen 
Abstanden von 20 m etwa 40 cm hochgehoben und ausgebaucht.

Von besonderem Interesse ist das Yerhalten des Eisenbetons 
bei dieser Feuersbrunst. Die Hitze war, wie das geschmolzene 
Eisen und Glas aufweist, stellenweise sehr hoch, doch nirgends 
so lange anhaltend, daB dem Eisenbeton ersichtlicher Schaden 
zugefiigt werden konnte. Aus der Abb. 2 geht hervor, daB

an dem anderen Ende des Bauwerks liegenden Hiitte begeben, 
um sein Eigentum in Sicherheit zu bringen. Der Weg dahin 
konnte hóchstens 10 Minuten in Anspruch nehmen. Bei der 
Ankunft an seiner Hiitte konnte der Polier feststellen, daB sich 
der Brand schon bis zu der ihm benachbarten Halle fortgepflanzt 
hatte. Die ortlichen Feuerwehren waren sofort zur Stelle, und 
es sind im ganzen 44 Feuerwehren m it 64 Geraten und 110  
Schlauchleitungen tatig gewesen, die infolge der giinstigen Lage 
der Fabrik an der Triesting und mit Hilfe der Wasserversorgungs- 
anlagc der Fabrik ihr moglichstes tun konnten. Im ganzen waren 
530 Feuerwehrleute bcscliaftigt, also bei einem Brand in einem 
so entlegenen Ort eine groBe Zahl. Die Leistung der Feuerwehr 
bestand jedoch nur darin, daB sie eine weitere Ausbreitung des 
Brandes zu verhindern hatte.

Das Bauwerk ist, soweit es brennbare Bestandteile enthielt, 
yollstandig ausgebrannt. Die Abb. 2 zeigt den auBeren Zustand Abb. 4.

man im Falle eines Neubaues in der Lage gewesen ware, die 
Eisenbetonunterbauten wieder zu benutzen. An einer einzigen 
Stelle zeigten sich Absprengungen des Betons iiber den Eisen 
und Risse.

E s ist Aufgabe des Konstrukteurs, bei Yerwcndung von 
Dachbauten aus Holz MaBnahmen zur Erhohung der Feuerbe- 
standigkeit zu treffen oder aber zu erwageti, ob nicht besser 
wenigstens die tragenden Rippen aus Eisenbeton hergestellt 
werden. Dabei konnte, um die Belastung geringer zu halten, 
die Dachhaut aus Holz bestehen. Dadurch wurden die Gefahren, 
die bei einem Brand vorhanden sind, wesentlich verringert. 
Hatte sich die Feuersbrunst in Enzersfeld bei vollem Betrieb 
des Gebaudes ereignet, so hatte das Herabstiirzen der Holzteile 
die allergroBten Schaden bringen konnen. Der Fali zeigt,-wie 
notwendig es ist, vor der Errichtung von Neubauten die Frage 
des Feuerschutzes griindlicher zu iiberlegen ais es bisher ublich 
war. Man sollte uberall durch genaue Feststellung von brenn- 
barem Inhalt und Zweck des Bauwerkes die voraussichtliche 
Branddauer ermitteln und so die Teile feststellen, welche 
dieser Dauer von Brandtemperaturen (1000° C) nicht gewachsen 
sind. Erst daraus kann man sich einen Begriff iiber den 
Schaden machen, der durch den Gebrauch von ungeschutzten 
Bauteilen entstehen kann.

Abb.

nach dem Brand. Man sieht, daB nur die kahlen Mauern 
iibriggeblieben sind. Aus dem Holzdach ist eine Schicht auf 
dem Boden liegender Holzkohle geworden, die _ den Arbeits- 
losen in der betreffenden Gegend ais Heizstoff fur den 
Winter uberlassen wurde. Mit dem Holzdachstuhl sind die
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AUS V E R SU C H EN  MIT H Ó LZER N EN  STU TZEN  
UND MIT B A U ST A N G E N .

Von Olto Graf,
Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart.

Die Beurteilung der Widerstandsfahigkeit von Stiitzen aus 
Bauholz ist mit besonderer Verantwortung verbunden, zunachst 
wegen des Einflusses der unvermeidlichen UnregelmaCigkeiten im 
Holz (Aste, Faserverlauf im allgemeinen, Schwindrisse), dann 
weil viele Stiitzen in gegliederter Form gebaut werden und weil 
in gegliederten Stiitzen ublicher Bauart der GJeitwiderstand, wie 
er bei eisernen Stiitzen durch die Klemmkrafte der Nieten ent
steht, nur bei geleimten Stiitzen, bei anderen Bauarten nicht oder 
nur ungeniigend vorausgesetzt werden kann. Wenn der Kon- 
strukteur die heute bekannten Bedingungen beachtet, ist 
es moglich, Holzstiitzen auch fiir auCerordentliche Bau- 
aufgaben ,zuverlassig zu gestalten.

Zur Klarstellung der Verhaltnisse sind seit 1927 Unter
suchungen durchgefiihrt worden, die sich zunachst auf gesagte 
Yollstutzen1, dann auf gegliederte Stiitzen2 erstreckten.

1. V o lls t iitz e n  und S tan g en .

Fiir die Yollstutzen wurde festgestellt, daB schlanke Stiitzen 
aus astfreiem, gerade gewachsenem Holz zuverlassig nach den 
Gesetzen von Euler berechnet werden konnen; mit gutem Bauholz 
blieben die Hóchstlasten bis etwa 30%  unter den Werten nach 
Euler. F iir die Hóchstlasten kurzer Stiitzen erwies sich die 
Druckfestigkeit (Prismenfestigkeit) des Holzes ais maBgebend.

Abb. 1 erlautert diese Feststellung mit den zur Zeit vor- 
liegenden Ergebnissen der Stuttgarter Yersuche und der Versuche 
von Tetmajer3.

Spater ist von der Wiirtt. Forstdirektion angeregt worden, 
auch den Druckwiderstand von B a u s ta n g e n  zu verfolgen. 
Hierzu sind im Juni 1930 Stangen verschiedener Starkę ange- 
liefert worden; sie wurden zunachst im Freien gelagert. In den 
Monaten Januar bis Marz 19 31 ist ein Teil der Stangen in senk- 
rechter Stellung der Druckprobe unterworfen worden.

Die Enden der Stangen wurden mit der Sage nach dem 
AugcnmaB senkrecht zur Stangenachse bearbeitet. Zwischen die 
Stangenenden und die beim Versuch festgelegten Druckplatten 
der Priifmaschine sind rohe Brettstiicke von rd. 25 mm Starkę

m

*1?

200 

^ 700 K-C17K

Stuffgorfer Yersuche 7375 
• 2528

Versuche von Tetmajer (Nade/ho/z) 
Stuttgorfer l/ersuche 5830

Jf~2$3-7,$V X(tefm ajerffur A <
h I K-̂ -700000js(Eu/er)fijrA.<

20 10 eo go m  120 m
Schlankhe/fsgrad A-7*

Abb, 1.

rn :ISO 130 200320330

gelegt worden. Die Lastiibertragung geschah demnach unter 
Verhaltnissen, die den praktischen hinreichend entsprechen 
durften.

Ein Teil der Stangen wurde gemaB Abb. 2 nach zwei Rich
tungen verstrebt; die Streben a waren an der Stange mit je 
zwei Nageln von 3 ,1 mm Durchmesser (rd. 8 cm Lange) befestigt; 
an das Maschinengerust waren die Streben a mit einer 7 mm

1 Vgl. Graf, Bautechnik 1928, S. 210 u. f.
2 Vgl. Graf, Bautechnik 1928, S. 2 11  u. i., sowie Forschungs- 

arbeiten, herausgegeben vom Verein deutscher Ingenieure, 1930, 
Heft 319, S. 3 u. f.

3 Vgl. auch Forschungsarbeiten, herausgegeben vom Verein» 
deutscher Ingenieure, Heft 319, S. 1 und 2.
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starken Schraube derart angeschlossen, daB sie sich an der 
Schraube leicht drehen lieBen.

Ferner sind Stangen gepruft worden, die in ~/3 ihrer Hohe 
mit 3 Laschen gestoBen waren, Abb. 3. Die Laschen maBen 
6 X 2,3 x  70 cm; in jeder Lasche saBen 6 Nagel mit 2,5 mm 
Durchmesser (etwa 6 cm Lange).

Abb. 2.
Stange n b  nach dem Yersuch.

Abb. 3.
GestoBene Stange 15 a ' nach dem 

Yersuch.

strebten Stangen in der Regel in oder iiber der Eulerlinie 
(fiir Spitzenlagerung, E  =  100 000) liegen. Eine Stange lieferte 
eine geringere Hóchstlast; dieser Punkt liegt jedoch in dem 
Streuungsbereich gemaB Abb. 1.

Die gestoBenen Stangen ergaben —  im ganzen betrachtet — 
kleinere Hochstlasten ais die yollen Stangen; ein W ert (Stange

4 a ' 14 a ")  liegt 
weit unter der 

Eulerlinie der 
Abb. 1, damit an- 
zeigend, daB bei 
der Yerwendung 

von gestoBenen 
Stangen die Vor- 
sicht geboten ist, 
welche von ver- 

antwortungs- 
bewuBten Baulei- 
tern mit solchen 

Stangen schon 
jetzt erwartet ■ 

wird.
Durch die ge- 

walilten Verstre- 
bungen sind die 

Hochstlasten 
selbstverstandlich 
erhoht worden,wie 
Abb. 4 ohne wei
teres dartut.

Abb. 5 zeigt 
ein Stangengeriist 
vón 9 m Hohe. 
Die Hóchstlast be
trug 4100 kg, d. i: 
13 ,3  bisi 4,2 kg je 
cm2. DerSchlank- 
heitsgrad der 4 
Stangen betrug /
=  352 bis 362. 
Diese Stangen 

muBten nach Ab
bildung 4 bei Zu- 
grundelegung des 
mittleren Quer- 
schnitts 7,7 kg je 
cm2 tragen. Der 
Versuch lieferte, 
wie zu erwarten, 
hohere Werte.

Abb. 5. 4 Stangen von 9 m Hohe 
mit 2 Żwischengertisten nach 

der Priifung.

Stu/tgarfer Versucf>e 1375
• Stófe on den fnden e*z$ntrisetl ćrngebout
• Stab £
« Sbbf 
- SfabS 
« StobH 
« S/ob /
> StobK
• frismęn aus den [inzetstóbenfDrudfesfyltJ

%(Eu/er)fur X < 100

Abb. 4.

Ober die Abmessungen der gepriiften Stangen gibt die Zu
sammenstellung Auskunft. In dieser Zahlentafel, Spalten 18 
bis 20, sind auch die Ergebnisse der Priifung eingetragen. Abb. 4 
zeigt die Ergebnisse in zeichnerischer Darstellung.

Hieraus erhellt, daB die Werte zu den ganzen, unver-

2. G e g lie d e rte  
S tiitz e n .

Die Voraus- 
setzungen, welche 
die iibliche B e
rechnung geglie- 

derter Stiitzen 
enthalt4, sind nach 
den vorliegenden 

Beobachtungen 
bei geleimten 

Stiitzen geniigend 
zu erfiillen. Abb. 6 
zeigt dazu, daB

bei solchen Stiitzen das Verhaltnis der Rechnungswerte zu den 
Versuchswerten nach unten etwa, in den Grenzen bleibt, die 
sich nach Abb. 1 bei Versuchen mit Vollstiitzen einstellten.

4 Vgl. z. B. Festschrift der Techn. Hochschule Stuttgart 1929, 
S. 12 1 u. f.

Abb. 6. Yersuche mit gegliederten verleimten Stiitzen.
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Wesentlich weniger giinstig fanden sich die Yerhaltnisse 
fiir gegliederte Stiitzen ohne Leimung; die wirkliche Trag
fahigkeit war meist bedeutend kleiner ais der Rechnungswert5. 
Man kann nach den bisherigen Feststellungen annehmen, daB

6 Vg!. Heft 319 der Forschungsarbeiten auf dcm Gebiete des 
Ingenieurwesens, S. 13, Abb. 84.

ordentlich hergestellte gegliederte Stiitzen zwar mehr tragen 
ais Yollstiitzen mit dem Querschnitt der Lamellen und daB to k  
dem Mehr, das yergleichsweise die iibliche Rechnung angibt, 
in dem durch die Y ersuche gedeckten Bereich nur etwa ein 
Yiertel zur Geltung kommt. Hierauf wird spater ausfiihrlicher 
zuriickzukommen sein.

Luft-
sch/euse

Befon- J 
mauer i

P i  Gmochswer 
1 J  l  Boden
j & Verkleidungs- 
L E J  mauer 
' | h

! k= (ĄFesłer Felsen
1

Fefsot/słiubjurdk

KU RZE T E C H N ISC H E  BER IC H T E.

W olkenkratzergriindung in offenerBaugrube (New Y ork).
Wahrend bisher bei den schwierigen Griindungen im unteren 

Manhattan der anstehende Schwimmsand mit Druckluftsenkkasten 
bis auf den Felsen durchstoBen wurde, fand fiir das 60 stóckige' City 
Bank Farmers Trust-Gebaude die Griindung ais dritte und schwierigste 
dieser Art in offener Baugrube mit Eisenbeton-Kastenfangedammen 
statt, bemerkenswert auch durch die nur fiinf Monate betragende 
Bauzeit. Grundwasser fand sich rd. 4 111 und fester Felsen, der von 
1—1,5 m gewachsenem Boden .iiberlagert war, rd. 10—13 in unter der 
Oberflache; fiir die Kellerraume war etwa 10 m noch tiefer in den 
Felsen hineinzugehen. Grundflache des Gebaudes ein unregel- 
maBiges Trapez mit rd. 66 m Lang- und 17 bzw. 54 m Breitseite. 
Einige Senkkasten, die von einer friiheren Griindung herrtihrten, 
waren teils zu entfernen, teils nach geringer Ausbesserung wieder 
zu benutzen. — Der Bau der Fangedamme wurde mit dem Schlagen 
zweier leichten eisernen Spundwande in 1,8 m scitlichem Abstand 
begonnen, die in sich alte 2 m mit Tragern P 20 und gegeneinander 
mit P 15 versteift waren, und zwischen denen mit Hand und Kiibeln

bis in die Fel
sen ausgeschach- 
tet wurde. Dann 
wurde eine auf 
starkę beidersei- 
tige Biegung be- 
rechnete Eisen
bewehrung ein
gelegt und Be
ton eingebracht;

die auBeren 
Spundwand- u. 
T ragereisen wu r- 
den zubetoniert, 

die inneren 
durch Schalung 
geschiitzt und 

zuriickgewon- 
nen. Die Fange
damme liefen 
rings um die 
ganze Baugrube 
und waren ent
sprechend dem 
Ausschachtungs- 
stande gegenein

ander durch 
drei eingekeilte 
Rahmen in etwa
4, 7 und 10 m 
Tiefe versteift. 
Die Langs- und 
Querriegei der 
beiden oberen 
Ralimen bestan
den aus je zwei 
verbolzten Vier- 

kantholzern,
30/30 cm stark, diejenigen des unteren Rahmens aus je "vier 
gleichen Hólzern, die von Pfosten in Lange der jeweiligen Aus- 
hubtiefe getragen wurden. Fiir den Fali des Auswechselns oder 
Bruches eines Pfostens trug der Rahmen iiber zwei Felder sich 
selber. Zur Wasserhaltung reichten einige Pumpensiimpfe vollkommen 
hin, da nach dem ersten Trockenlegen der Baugrube nur sehr wenig 
Wasser nachkam. —- Da die Konstruktionen der an einer Seite des 
Gebaudes entlangfiihrenden Untergrundbahn unter Umstanden zu 
Schwierigkeiten fur eine Griindung in offener Baugrube hatte fuhren 
kónnen, waren zwischen den eisernen AuBenseiten des Fangedammes 
dort Vorrichtungen zum Einbau einer Betondecke getroffen worden, 
unter denen man nótigenfalls hatte hydraulisch arbeiten kónnen; 
man brauchte hiervon jedoch keinen Gebrauch zu machen. Der tiefere 
Felsaushub wurde durch eine eisenbewehrte Betonverkleidung geschiitzt 
von 0,6—0,75 m, an der Untergrundbahn von 1,05 m Starkę; wahrend 
des Baues wurde der anstehende Felsen eingehend beobachtet und 
iiberall standfest befunden. An der Westseite zieht sich ein zwei- 
stóckiges Sicherheitsgewólbe quer durch die Unterkeilerung des

Vorrkhtung zur Um- 
stellung auffiydrau- 

Usche Arderf

Offener Fangedamm

Gebaudes. Seitlich und auf der Sohle sammeln sich eindringende 
Grundwasser in ausgedehnten Drainagesystemen; die Betonverkleidung 
halt einem Wasserdruck in der vollen Hohe des Felsens stand. Aller 
verwendete Beton wurde unter vertraglicher Festsetzung seiner 
Festigkeit von einer Spezialfirma fertig zur Baustelle angeliefert und 
dort regelmaBigen Druckproben unterworfen; verlangt waren nach
2S Tagen 170 kg/cm2, fiir den Auflagerbeton der SaulenfiiGe 210 kg/cm2. 
So wurde das Aufstellen einer Betonmisclianlage bei der Beengtlieit 
des Raumes erspart. — Ein auf Raupenbandern laufender Kran 
besorgte das Einschlagen der Spundwand von der StraBe aus. Zunachst 
ein groBer Dampflóffelbagger, dann ein kleiner solclier und ein kleiner 
Elektro-Lóffelbagger nahmen den Sand; ein preflluftgetriebener und 
zwei elektrische Tunnel-Lóffelbagger sowie Handarbeit nahmen den 
Boden und den Felsen nach Einbau der Versteifungsrahmen. Acht 
Drcibocke waren iiber der Baustelle verteilt und iibemahmen sowohl 
die Materialbefórderung ais auch das Hochziehen der Aushubmassen 
in Kiibeln. In dreimal achtstundigcr Schicht wurde am Tage durch
schnittlich iiber .600 m3 Fels geleistet; in sechs Wochen 21,500 mJ 
Fels. Das Spundwandschlagen begann am 5. September 1929, der 
Felsaushub im Dezember, am 1. Februar 1930 waren die Griindungs- 
arbeiten samtlich erledigt: ein amerikanischer Rekord, auch ohne 
Ansehen der bedeutenden technischen Schwierigkeiten. (Eng. News- 
Kec. Vol. 106, Nr. 13.) E. T. Zehme.

Die Bedeutung ausgedehnter Bodenuntersuchungen bei der 
im Bau befindlichen 95 m hohen Ariel-Bogenstaum auer.

Eng. News-Rec. bringt in dem Heft 11 , Vol. xo6 d. J .  recht 
interessante Mitteilungen iiber die konstruktive Durchbildung und 
Herstellung des Ariel-Dam (Wash.) unter besonderer Beriicksichtigung 
der ausgedehnten Bodenuntersuchungen, die zwar 600 oóo Mk. ver- 
schlungen haben, aber auf der anderen Seite durch Verlegung der 
Achse um 40 m stromaufwarts eine Betonersparnis von 57 000 m3 
oder eine Kostenersparnis von etwa 1,5 Mili. Mk. gebracht haben.

Abb. 1. Ansicht der Staumauer im Bau.

Der Ariel-Dam im Lewis-Tale, der fiir die Iniand Power and 
Light Co. in Washington erbaut wird, schafft cin Staubecken von 
270 Mili. m3 Stauraum fiir die Zwecke der Stromerzeugung. Im wei
teren Ausbau sollen noch eine Reihe von Staumauern oberhalb der 
jetzigen zur Ausfuhrung kommen, durch welche gleichzeitig eine voll- 
standige Flufiregulierung bewirkt werden soli. Nach dem vollen Aus
bau werden etwa 4 Billionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden 
konnen. Das ZufluBgebiet fur die Arieltalsperre ist 1200 km” groB 
und die gróBte gemessene Fiutwelle bringt 1800 m3/sec, wohingegen
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der normale ZufluB zwischen 23 und 870 m3/sec schwankt. Der mittlere 
JahreszufluB %vird auf 5 Billionen m3 geschatzt.

Fur den ersten Ausbau dieses gewaltigen Projefetes ist eine 
Bogenstaumauer von 95 m Hohe und 400 m Kronenlange vorgesehen, 
an die sich das Krafthaus luftseitig unmittelbar anschlieBt (vgl. Abb. 1). 
Um eine tiefe Fundierung zu ersparen, ist das Krafthaus auf ein 
machtiges Gewolbe gesetzt worden. Bei der guten geologischen Be- 
schaffenheit der Hangę ist der Typ der elastischen Bogenstaumauer 
(thin-arch-dam) gewahlt worden, der es ermóglichte, mit 230000 m3 
Beton die Sperrmauer nach der Yerlegung der Achse zu erstellen, zu 
denen noch 70 000 m3 fiir den DurchlaS am rechten Hang mit Wider
lager kamen.

Der Baugrund besteht in der Gegend der Staumauer aus Basalt 
und Andesit-Lava, die im FluBtal von einer etwa 3S m machtigen 
Sand- und Kiesschicht iiberlagert sind. Bei naherer Untersuchung 
fand man sehr verwickelte geologische Verhaltnisse vor, dereń Kla- 
rung durch ausgedehnte Bohr- und SchiirfmaBnahmen in die Wege 
geleitet wurde, von denen man sich auBerdem noch im Hinblick auf 
die groBe Oberlagerungsdecke wichtige Aufschliisse hinsichtlich der 
zweckmaBigsten Linienfiilirung versprach. Abb. 2 zeigt den Plan, 
nach dem die Bodenuntersuchung vorgenommen wurde. Die Stau
mauer, die ursprlinglich etwa in der Mitte des untersuchten Gelandes 
vorgeselien war, ist bereits in der auf Grund der Bodenuntersuchungen 
ermittelten Lage eingezciclinet worden.

Die strichlierten Linien von Abb. 2 stellen Kliifte im Felsen dar; 
der uberwiegende Teil der weit iiber 100 zahlenden Bohrlocher ist 
langs dieser Kliifte angeordnet worden. Zwischen den durch Kreise

leistet ist. Diese kurze Zeit muBte ausreichen, um bis auf den klingen- 
den Felsen auszuheben und noch 35 000 m3 Beton bis in FluBbetthóhe 
einzubringen.

Die Herstellung des Bauwerks zeigt Abb. 1, einen Querschnitt 
durch eine Fugę Abb. 3. Der Beton wurde nach Gewicht im Ver- 
haltnis 1 : 3,4 : 6,6 gemischt; die Grobzuschlage iiber 6 mm wurden 
abgestuft in KorngróBen von 6 bis 30 mm und von 30 bis 75 mm zu- 
gegeben. Fiir den Wasserzementfaktor war 1,0 ais obere Grenze vor- 
geschrieben; im Hinblick auf die leichte Verarbeitbarkeit der Grob
zuschlage konnte man jedoch durchweg mit 0,97 auskommen. Der auf 
der Baustelle eintreffende Beton wurde standig auf seine Zusammen- 
setzung und seinen Feuchtigkeitsgehalt gepriift. Im Mittel erzielte 
man nach 28 Tagen eine Druckfestigkeit von 180 kg/cm2 bei einer 
maximalen Beanspruchung von 42 kg/cm2.

Recht bemerkenswert ist die Baustellenausrustung. Das Materiał 
geht von drei I %-m3-Mischern, in 
denen es 2 % Minuten gemischt wird, 
in 154-m3-Kubel mit Bodenent- 
leerung auf Plattformwagen, die von 
Gasolinlokomotiven nach der Bau
stelle und bis auf die Hangpartien 
der Staumauer gefahren w'erden.
Auf den anschlieBenden Mauerteilen 
arbeiten fahr- und wippbare Dreh- 
krane, um die Kiibel in Empfang zu 
nehmen und sie in den mittleren 
Mauerteil, der gerade betoniert wird 

(Abb. 1), zu entleeren. Der 
Beton wird in Lagen von 
30 cm aufgebracht, bei 
Tag- und Nachtbetrieb.
Das Betonieren wird im 
Widerlager alle 1,5 m, in 
der Bogenmauer alle 3 m 
unterbrochen. Am Tage 
wurden 1,25 m3/min, in 
der Nacht 1,30 m3/min 
hergestellt.

Besóndere Aufmerk- 
samkeit wurde derWarme- 
entwicklung beim Abbin- 
den und Erharten ge
widmet. Um vier Flachen 
fiir die Abkiihiung der 
Blócke zu schaffen, be- 
tonierte man die Błocko 
nicht satt aneinander, son
dern .lieB ahnlich wie 
bei dem Waterville-Daml 
einen Abstand von 60 cm; 
die entstehenden Lucken 
sollen nach 6 Monaten, 
von der Fertigstellung der 
Nachbarblócke gerechnet, 
ausbetoniert werden. Mit 
dem Fugenabstand scheint 

man in den Vereinigten Staaten immer vorsichtiger zu werden. 
Beim W'aterville-Dam waren es noch 15 m, beim Ariel-Dam glaubte 
man auf 9 m heruntergehen zu sollen.

Die Fugenausbildung zeigt, daB man von den wenig erfreulichen 
Erfahrungen mit dem Watcrville-Dam gelernt hat. An Stelle eines 
Spaltes von 2 y2 nr bei dem lctzteren hat man sich auf 60 cm beschrankt. 
Es scheint doch etwas gewagt zu sein, groBere Spalten ohne Dichtungs- 
maBnahmen einfach zuzubetonieren. Neben dem engeren Spalt zeigt 
der Ariel-Dam auch noch eine Verdiibelung der Fugen mit Nut und 
Feder, einmal um dem Wasser den Durchgang zu erschweren, und zum 
anderen, um den Scherwiderstand zu erhóhen.

Um die giinstige Wirkung der Spalte auf die Abkiihiung der 
Blócke zu erproben, wurden zalilreiche Widerstandsthermometer ein
gebaut. Die vorlaufigen Ergebnisse zeigen bereits an, daB die Anord
nung der Spalten zwischen den Blócken sich sehr giinstig auswirkt. 
AuBerdem befinden sich in einigen Blócken Wasserabkulilungsrohre, 
ahnlich wie sie fur den Hoover-Dam2 vorgesehen sind, um den giinstigen 
EinfluB einer solchen MaBnahme mit Hilfe der Widerstandsthermometer 
beurteilen zu kónnen. Die vorlaufigen Ergebnisse lassen erkennen, daB 
sich die Blócke mit Wasserzirkulation viel schneller abkiihlen ais die 
gewóhnlichen Blócke. Die Bautemperatur w'urde zu 160 gemessen, 
wahrend eine Hóchsttemperatur von 55 bis 6o° C festgestellt werden 
konnte. Dr.-Ing. F. Tolke.

692.
270.

angedeuteten Bohrlóchern 
finden sich zalilreiche Ein- 
schnitte in den Felsen, 
dereń Ausdehnung durch 
Doppellinien kenntlich ge
macht ist; Schiirfungen 
sind durch kleine Qua- 
drate angedeutet. Die Ge
samtlange der Bohrlocher- 
betrug 7800 m. Auf Grund 
der Bohrkerne, die sorg
faltig in einem besonderen 
Scliuppen niedergelegt 
wurden, konnte ein ein- 

gehendes Bild von den geologischen Yerlialtnissen gewonnen werden. 
Dies fiihrte zu der Erkenntnis, daB die verlegte Linienfiihrung, 
die auf Grund der reinen Oberflachenuntersuchungen der urspriinglich 
vorgesehenen unterlegen war, auf Grund der ausgedehnten Boden
untersuchungen eine Ersparnis von 57 000 m3 Beton gegeniiber der 
friiheren brachte.

Zum Schutz gegen Hochwasser wurden ober- und unterwasser- 
seitig Steinfiillfangedamme gebaut und vorne durch eiserne Spund- 
w-ande abgeriegelt, die 9 m in die Uberlagerungsschicht hineingetrieben 
wurden. Die Abfuhrung des Wrassers geschieht durch einen Tunnel 
von 7% • 7/i m* Querschnitt durch den linken Hang. Bei einer Lange 
von 450 m vermag dieser 430 m3/sec abzufiihren, wodurch eine drei- 
monatige Bauzeit ohne Hochwasserstórungen mit Sicherheit gewahr-

Bauingenieur 1929, Seite 
Bauingenieur 1931, Seite

Abb. 3. Fugenausbildung 
der Bogenmauer.
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Y E R S C H IE D E N E  M ITTEILU N G EN .

Zuschrift zum Aufsatz von D r.-Ing. H. Neumann: 
,,Uber die W irkung der Erdbeben auf B auw erk e"

(In Heft 39 ds. Jgs.)
Herr Dr.-Ing. Heinrich Neumann erklart in seinem Beitrag zur 

Erforschung der Erdbebenschaden an Bauwerken (Bauingenieur 1931, 
Heft 39}, daB, im Gegensatz zu der bisher iiblichen Erklarung der 
Erdbebenschaden durch die StoBwirkung, die Eigenschwingungen der 
Bauwerke in den weitaus meisten Fallen die Ursache der Zerstorungen 
seien.

Die Ansicht, daB man bisher bei Untersuchungen iiber Erd- 
bebensicherheit die Eigenschwingungen nur fiir hohe Bauwerke 
(Turme, Schornsteine) im Hinblick auf Resonanzgefahr beriick- 
sichtigt und bei sonstigen Bauten auBer acht gelassen habe, trifft 
nicht zu. Vielmehr ist die Frage, welche Schwingungen an einem 
Bauwerk infolge der Erdbebenschwingungen, unter gieichzeitiger 
Beriicksichtigung der Eigenschwingungen, zu erwarten sind, fiir 
Bauwerke statisch einfacher Grundform (Stabe, Rahmen) der 
theoretischen Behandlung zuganglich und mehrfach untersucht 
worden. In meiner von Herrn Dr. Neumann mehrfach erwahnten 
Veróffentlichung „Die Erdbebensicherheit von Bauwerken"1 wurde an 
Hand von Rechnungsbeispielen dargelegt, daB ftir die meisten Bau
werke die Untersuchung auf Erdbebensicherheit sich auf die reine 
StoBwirkung beschranken darf; denn solange die Periode der Eigen
schwingungen des Bauwerks erheblich unter der Periode der Erd
bebenschwingungen bleibt, werden die Spannungen gegeniiber den 
ohne Riicksicht auf die Eigenschwingungen sich ergebenden Werten 
nur sehr wenig vergroBert. Erst wenn die Perioden der Eigen
schwingungen und des Erdbebens nahezu gleich werden, tritt 
Resonanzgefahr ein; ein Fali, der sich praktisch auf hohe Turme und 
Schornsteine beschrankt. Die Berechnung der Eigenperiode von 
Bauwerken und Bauwerksteilen ist fiir statisch ldare Grundformen 
bekannt, unter anderem aus der Theorie der Turbinenfundamente, 
und, soweit Versuche durchgefiihrt sind, in hinreichender Uberein- 
stimmung mit diesen. Von besonderem Interesse sind in diesem 
Zusammenliang dic im Bauingenieur 1930, S. 214, erwahnten Yer
suche an Eisenbetonrahmen, aus denen hervorgelit, daB auch nach 
Auftreten von Rissen die Eigenperiode einen kleinen Bruchteil der

1 Dr. Briske, Die Erdbebensicherheit von Bauwerken, Verlag 
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1927; der die Schwingungserscheinungen 
behandelnde Teil III ,,Die Erdbebensicherheit von Ttirmen und 
Schornsteincn" ist nur in der Buchhandelsausgabe veróffentlicht, in 
den in der „Bautechnilc" 1927 erschienenen Teilabhandlungen nicht 
enthalten.

bei Erdbeben zu beobachtenden Periode (im allgemeinen mehr ais 
eine Sekunde) darstellt.

Nicht verstandlich ist der Gedankengang des Herrn Dr. Neumann, 
die beim Erdbeben auf ein Bauwerk bzw. den einzelnen Bauteil ein- 
wirkenden Krafte auf dem Wege des Yersuchs und der Bcobachtung 
zu erfassen, und zwar durch Feststellung der Amplituden und 
Schwingungsdauer der einzelnen Bauteile. Rein auf dem Versuchs- 
wege konnte man zwar, durch den Erdbebenerschiitterungen ent- 
sprechende Riittelbewegungen, Schwingungsdauer und Amplituden 
einzelner Vcrsuchskorper feststellen. Nicht moglich ist es aber, dic 
Kraft, mit der zwei miteinander verbundene, ais einzelne Korper 
verschiedenartig schwingende Bauteile aufeinander wirken, durch 
Addition der Produkte aus Masse mai Beschleunigung der einzelnen 
Korper herzuieiten. Vielmehr konnte der Versuchsweg sieli nur auf 
die Feststellung der Schwingungserscheinungen des gesamten Bau
werkes erstrecken.

Die Beweisfiihrung fiir die Theorie des Herrn Dr. Neumann, daB 
fiir die Erdbebenzerstórungen die Interferenzen zwischen erzwungener 
Eigenschwingung und Erdbebenschwingung bzw. der Eigen
schwingungen unter sich maBgebend seien, geht m. E. also von 
physikalisch unzutreffenden Grundannahmen aus. Es erubrigt sich 
daher, auf die Einzelheiten einzugehen, mit denen Herr Dr. Neumann 
durch Interferenzerscheinungen Zerstorungen zu erklaren versucht, 
dic man ebenso gut auf Grund der StoBwirkung erklaren kann. 
Die allgemein anerkannte, unter anderem in den Yorschriften fiir 
Berechnung von Bauwerken in den Erdbebengebieten von Italien, 
Kalifornien, Chile und Japan aufgenommene Auffassung, die 
Erdbebengefahr in erster Linie durch Einfuhrung der waagerechten 
Erdbebenbeschleunigung in die statische Berechnung zu beriicksichtigen 
und nur in Ausnahmefallen, bei besonders schlanken Bauwerken, 
Schwingungserscheinungen zu verfolgen, ist bislang unwiderlegt 
geblieben. B risk e .

Baukontrollkurs.
Fiir die Tage vom 7. bis 9. Januar 1932 ist in der Material- 

priifungsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart unter Leitung 
von Herrn Professor G ra f wie in friiheren Jahren ein Kurs fiir Inge 
nieure, Architekten und Baumeister der staatlichen und stadtischen 
Behorden sowie der Bauindustrie vorgesehen. Behandelt wird die 
Baukontrolle in bezug auf die Priifung und Abnahme von Zement, 
Kalk, Beton, Stahl und Mauerwerk, und zwar jeweils einleitend durch 
Vortrage, dann vertieft durch Ubungen der Teilnehmer. Das Kurs- 
geld einschlieBlich Entschadigung fiir Drucksachen betragt ftir Deutsche 
RM. 35,—. Teilnehmer wollen sich baldmoglichst der Matefialpriifungs- 
anstalt der Technischen Hochschule Stuttgart melden.

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. Das Institut fiir Konjunkturforschung 
behandelt in seinem letzten Bericht die L a g e  am  B a u m a r k t .  Es 
wird folgendes ausgefuhrt:

„Bereits Anfang August (vgl. Bauingenieur Heft 35 S. 624) 
wurde darauf hingewiesen, daB die Schatzungen iiber den Umfang der 
Bautatigkeit, die zu Beginn des Jahres aufgestellt 'worden waren, durch 
die Ereignisse iiberholt sind. Konnte man zu Beginn des Jahres noch 
damit rechnen, daB der Wert der baugewerblichen Produktion fiir
1931 „nur" etwa ein Funftel unter Vorjahrshohe bleiben werde, so 
miissen jetzt erheblich groBere Ausfalle in Ansatz gebracht werden.

W ert der baugew erblichen  P rodu ktion  in Mrd. RM

Jahr Wohnungs-
bau

Gewerblicher
Bau

Offentlicher
Bau iasges.

1.85 2,16 ' 1,81 5.82
1926 2,10 1,84 1,85 5.79
1927 2,90 2,53 2,38 7.8x
1928 3.20 2,99 2,72 8,91
1929 3.5° 2,70 2,70 8,90
1930 3,°o 2,40 1,70 7,10
1931(SchStzg.)

2,00 1,3° 1,20 4.5°

1930 betrug der Wert der baugewerblichen Produktion in Deutsch
land 7,1 Mrd. RM; fiir 1931 schien nach den Aussichten um die Jahres- 
wende ein Bauwert von etwas iiber 5% Mrd. RM mdglich. Bis etwa 
zur Jahresmitte wurde diese Schatzung durch die tatsachliche Ent
wicklung bestatigt. Seither hat jedoch die im Juli ausgebrochene

Kreditkrise die Aussichten auf dcm Baumarkt erheblich verschlcchtert- 
Nach dem Umfang der Bautatigkeit in den Sommer- und Herbst- 
monaten zu schlieBen, diirfte der Wert der Bauproduktion fiir das 
ganze Jahr 1931 wohl nicht mehr ais 4% bis hóchstens 5 Mrd. RM er
reichen. Der Wert der Bauproduktion ware damit auf den tiefsten 
Stand seit 1924 gesunken.

Die F in an zieru n gsschw ierigkeiten . Die in den Sommer' 
monaten plotzlich ausgebrochenen Kreditschwierigkeiten trafen den 
Baumarkt um so harter ais sich der. Kreditbedarf der Bauwirtschaft 
gegenwartig nicht allein auf die Finanzierung neuer Bauten erstreclct: 
zu Beginn des Jahres 1931 waren vom Bauwert der vergangenen Jahre 
Bauten im Werte von fast 1 Mrd. RM noch nicht endgultig (d. h. 
langfristig) finanziert. Ais nun durch den eingcengtcn Bewcgungs- 
spietraum der Banken auch die Ausdehnungsmóglichkeiten fiir kurz- 
fristige Baukredite beschrankt wurden, traf dies nicht nur die alten 
Bauschulden, die in erster Linie abgedeckt werden mussen, sondern 
auch die zum Teil bereits zugesagten Kredite fur Neubauten, zumal 
auch die Aussichten auf langfristige Finanzierung sich mehr und mehr 
verschlechtern. Hinzu kam die Verringerung der óffentlichen Bauzu- 
schusse und Bauauftrage.

Die B a u ta tig k e it . Schon im ersten Halbjahr 1931 war die Bc- 
schaftigung des Baugewerbes erheblich niedriger ais in der gleichen Vor- 
jahrszeit. fn den folgenden Monaten hat sich die Baubeschaftigung 
weiter verringert: Ende Oktober waren im Reichsdurchschnitt nur 
etwa 29 % der organisierten Bauarbeiter beschaftigt. In einzelnen 
Gegenden (yorwiegend in den Industriegebieten) ist die BeschSftigung 
jedoch noch erheblich geringer: So waren in den Bezirken Koln, 
Dortmund und Frankfurt a. M. nur 20%  der Bauarbeiter beschaftigt. 
In den Bezirken mit mehr agrarischem Einschlag war dagegen die 
Beschaftigung im Baugewerbe noch etwas hoher: So in den Bezirken 
Kónigsberg (34%), Stettin (40%), Rostock (49%).
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V ollb esch aftig te  im Baugew erbe 
in % der erfaBten Gewerkschaftsmitglieder.

Monatsende 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

Januar ................ 77,8 48,7 57.5 62,4 36,6 41,9 25.1
Februar ................ 73.5 58,4 59,2 66,5 28,1 37,2 22,6
Jlarz .................... 87.1 65.5 77.1 71.8 53,5 46,8 26,0
A p i i ! .................... 94,6 73.2 86,9 85,8 79,2 54,5 33,7
M a i........................ 96,9 77-7 93.1 90,.5 87,6 59,5 42,1
J u n i .................... 97-1 78,8 94.7 92,0 89,0 61,3 43,3
Juli .................... 96,6 80,7 95.9 93.4 90,3 61,5 42,1
A u g u s t ................ 95.3 82,1 96,1 93,2 SS,9 60,4 35.3
September . . . . 95.2 83.2 96,0 92,7 86,7 59,1 31.2
Oktober................ 92,8 82,6 94-5 89, S S2,3 55,9 2S,S1
November . . . . 73.2 78,2 77.6 ■ 81,0 70,8 4S,i
Dezember . . . . 54.2 62,7 5 l.o 49.3 46,9 34,4

1 vorlaufig.

Der starkę Ruckgang der Baubeschaftigung ist in erster Linie 
eine Folgę daVon, daB seit Mitte des Jahres nur noch wenig Neubauten 
in Angriff genommen wurden. Die Beschaftigungsmoglichkeiten im 
Baugewerbe beschranken sich daher mehr und mehr auf die Fertig- 
stellung der friiher begonnenen Bauten; der Umfang dieser Arbeiten 
vermindert sich jedoch von Monat zu Monat starker ais in friiheren 
Jahren. Die Unterschiede in der Beschaftigungslage zeigen sich 
deutlich in der Arbeitslosigkeit der Tiefbauarbeiten und Maurer einer- 
seits sowie der Dachdecker andererseits.

A rb e its lo sig k e it der T ie fb a u arb e iter , M aurer 
urid D achdecker

(in % der freigewerlcschaftlich-organisierten Angehorigen dieser 
Berufsgruppen)

Monatsende Tiefbauarbeiter 

1 9 3 0  | 1 9 3 1

Ma

1930

urer

I 9 3 1

Dachdecker 

1 9 3 0  | 1 9 3 1

Januar . . . . . 5 4 . 8 64,8 6 3 . 3 81,6 63. ° 7 7 . 1
Februar ................ Ol,6 72.9 7 1 . 3 82, S 7 4 . 7 80,1
M a r z .................... 51,0 69,9 58.5 79.5 67,2 7 3 . 9

62,3 49.0 71.4 5 3 . 7 65.3
M a i........................ 40.3 55,1 44.2 61,9 43.0 51.5
J u n i .................... 3S,S 53,6 4 0 . 7 59,1 40,9 38,1
Juli .................... 39,o 50.5 39,8 00,6 33.4 4°.7
August . . . . . 40,7 55,6 40,8 69,0 28,1 45.5
September . . . . 43,3 <>4.3 42.3 7 3 , 6 30.8 58,5
Oktober................ 44,4 69,61 45.7 77,6* 35.4 68,o1
November . . . . 5°,o 54.6 42,5
Dezember . . . . 59,5 71,6 ’ 66,2

1 vorlaufig.

Fiir die ersten neun Monate des laufenden Jahres laBt sich 
folgende Gesamtbilanz der Bautatigkeit ziehen: Die Bauerlaubnisse 
fiir Wohnungen liegen der Zahl nach um 45 % unter Vorjahrshohe, 
die fiir gewerbliche Bauvorhaben um 52 % der Baustoffabsatz 
war im Durchschnitt um 35 % geringer ais in der entsprechenden 
Zeit des Yorjahres. Die Baustoffpreise sind im Durchschnitt der 
Monate Januar bis September um 15 % gegenuber dem Vorjahr 
gesunken. In diesen Zahlen kommen jedoch die Auswirkungen der 
Kreditkrise nur teilweise zum Ausdruck, da, wie erwahnt, in den 
ersten sechs Monaten des Jahres noch verhaltnismaOig viel gebaut 
wurde.

Was wird aus den Bauarbeiterlóhnen? (Vgl. Bauingenieur Heft 44,
S. 79). Der Y ersu ch  des "R eich sarbeitsm in isters, die Vertrags- 
parteien des Reichstarifvertrages fiir Hoch-, Beton- und Tiefbauarbeiten 
dazu zu bringen, daB sie sich in freier Verhandlung Uber ein Schlich- 
tungsverfahren fur die bezirkliche Neuregelung der Lohne einigten, 
ist gesch eitert. Die Verhandlungen, die hieriiber im Reiclisarbeits- 
ministerium am 29. Oktober stattfanden, blieben ergebnislos. Die 
Gewerkschaften stellten sich auf den Standpunkt, daB die Tariflóhne 
kraft Yertrages bis zum 2. Marz 1932 festliegen und daB schon dic 
Einladung des Reichsarbeitsministers zu neuen Verhandlungen einen 
unerlaubten Eingriff in das Tarifrecht und in den laufenden Tarif- 
vertrag bedeute.

Aus dem Scheitern dieser Yeihandiungen hat der Reichsarbeits
minister bisher noch keine I\onsequenzen gezogen. Er hat erklart, 
daB er zunachst den Ausgang der Verhandlungen im Wirtschaftsbeirat 
der Reichsregierung abwarten miisse. Inzwischen haben die Arbeit- 
geberverbande in den Bezirken versucht, dic notwendige Auflockerung 
des Tarifvertrages insbesondere hinsichtlich der Lohne mit Hilfe der 
Protokollerklarung zu § 1 Ziffer 7 des Reichstarifvertrages dujreh- 
zusetzen. In einigen Bezirken ist es gelungen, Tarifamtsspriiche zu 
erreichen, die einen sofortigen Lohnabbau vorsehen. Insbesondere

das Tarifamt in B reslau  hat entschieden, daB mit Wirkung ab 6. No- 
vember I93r die Lohne um 10—12%  gesenkt werden. Ein ahnlicher 
Spruch ist fur den Freistaat Sachsen ergangen.

Die zentralen Verhandlungen, die die erwahnte Protokollnotiz 
vorsieht, falls der Tarifamtsspruch nicht von beiden Parteien ange
nommen wird, haben am 19. November stattgefunden. Auch sie sind 
gescheitert, denn die Gewerkschaften halten daran fest, daB die Proto
kollerklarung nicht anzuwenden sei, wenn die Allgemeinverbindlich- 
erklarung fiir ein ganzes Tarifgebiet oder, wie es jetzt der Fali ist, 
fiir alle Bezirkstarifvertrage abgelehnt ist. Daraufhin haben nunmehr 
die Arbeitgebcrverbande das Haupttarifamt angerufen mit dem An
trag, folgendes festzustellen:

„Das in der Protokollerklarung vorgcsehene Verfaliren findet 
in jedem Falle Anwendung, in dem die Allgemeinverbindlichcrklarung 
fiir die Lohn- und Arbeitstarife in bezug auf ein geographisch be- 
stimmtes Gebiet nicht ausgesprochen wird, sei es, daB der Reichs
arbeitsminister die Ablelinung nur fiir einen einzelnen Ort aus- 
spricht, sei es. daB er dieses Gebiet anders umgrenzt, sei es, daB er 
die Verbindlicherklarung generell ablehnt.

„Erforderliclie MaBnahmen" im Sinne der Protokollnotiz sind 
alle MaBnahmen, die geeignet sind, die Voraussetzungen fiir die 
fehlende Allgemcinverbindlicherklarung zu schaffen und das organi- 
sierte Gewerbe vor der Schadigung durch AuBenseiter zu bewahren. 
Das Tarifamt ist berechtigt, durch Schiedsspruch andere Lohn- 
satze an Stelle der nicht aligemeinverbindlich erklarten vorzu- 
schlagen."

Das Haupttarifamt tagte am 27. November.
Nach den Ergebnissen der Verhandlungen im Wirtschaftsbeirat 

der Reichsregierung ist es nicht unwahrscheinlich, daB die Reichs
regierung fiir langfristige Tarifbindungen eine vo rze itig e  A ufkiind i- 
gung durch N otverordnung zulaBt.

Aufschub der Revisionsverhandlungen iiber die VOB. Infolge 
der wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten, die im Sommer 
dieses Jahres eingetreten sind, hatten samtliche Spitzenverbande der 
Wirtschaft gebeten, den Zeitpunkt der Einreicliung von Abanderungs- 
vorschlagen hinauszuschieben (vgl. Bauingenieur Heft 44 S. 792). 
Das Reichsfinanzministerium hat durch den nachstehenden ErlaB 
vom 4. November 1931 — o 6100 Bh II —- 177/31 P II/III — dem 
Wunsche der Spitzenverbande entsprochen:

„Die Spitzenverbande der Wirtschaft und auch einige andere 
Kreise haben mir mitgeteilt, daB es ihnen infolge der inzwischen 
eingetretenen wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten nicht 
moglich gewesen sei, bis zum 1. Oktober 1931 eine Uberpriifung der 
VOB. und der zahlreichen inzwischen bei ihnen eingelaufenen An
regungen und Wunsche vorzunehmen und gebeten, den Termin fiir die 
Einreichung ihres einheitlichen Gesamtvorschlages noch hinauszu
schieben. Da ich auch aus den bisher eingegangenen Ab&nderungs- 
vorschlagen urid Stellungnahmeu sowie aus den Einzelvorschlagen der 
Reichsverwaltungen nicht den Eindruck gewonnen habe, daB die 
Uberarbeitung der VOB. zur Zeit von der Mehrzahl der beteiligten 
Kreise fiir besonders dringlich gehalten wird, so sehe ich mich veran- 
laflt, dem vorerwahnten Wunsche Rechnung zu tragen. Ich behalte 
mir vor, auf die Angelcgenheit zuriickzukommen, sobald die restlichen 
AuBerungen mir vorliegen.

Es ist aber wiederholt angeregt worden, Anderungen nicht 
gru n d satzlich er Bestim m ungen der VOB., z. B. Anderungen 
einzelner Bestimmungen der Technischen Vorschriften, die in der 
Praxis wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten gefiihrt haben, ge- 
trennt von den iibrigen schon jetzt vorzunehmen und sie in dem seiner- 
zeit eingesetzten kleineren UnterausschuB des Reichsverdingungsaus- 
schusses zu beraten. Ich werde auch diese Anregungen noch naher 
priifen und behalte mir vor, zu gegebener Zeit den UnterausschuB 
einzuborufen.''

Auch die B eratu n g der A llgem einen B edingungen fiir 
die A usfuhrung von Leistun gen  (ausgenommen Bauleistungen) 
war votn Reichsverband der Deutschen Industrie infolge der wirt
schaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten auf Wunsch einzelner 
Industriegruppen wahrend der letzten Monate vertagt worden. In 
diesem Fali hat der Reichsminister der Finanzen jedoch mit Schreiben 
vom 1. November 1931 — o 1399 3237 R — mitgeteilt, daB er hier auf 
eine rasche Fortfiihrung und den baidigen AbschluB der Beratungen 
entscheidenden Wert lege. Eine einheitliche Regelung der Yertrags- 
bedingungen sei nicht nur vom Standpunkt der Verwaltung, sondern 
auch vom Standpunkt der Wirtschaft aus erforderlich. Sollte der 
AbschluB der Arbeiten weiter hinausgeschoben werden, so bestande 
die ernste Gefahr, daB es zu Sonderregelungen innerhalb der Ressorts 
der einzelnen Lander komme und daB die Aufstellung einheitlicher 
Vertragsbedingungen alsdann fiir absehbare Zeit uberhaupt gefahrdet 
ist. Auf Behórdenseite sei es nur nach Uberwindung vieler Schwierig
keiten und unter Zuriickstellung mancher ernster Bedenken gelungen, 
einen einheitlichen Entwurf der Beh6rden aufzustellen, in dem der 
Wirtschaft weitgehendes Entgegenkommen gezeigt worden sei. Die 
Weiterberatung des Entwurfs der Allgemeinen Bedingungen fiir die 
Ausfiihrung von Leistungen (ausgenommen Bauleistungen) sei noch 
im Laufe des Monats November geplant.
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Rechtsprechung.
Der Tarifvertrag ist unabdingbar, das heiBt, es diirfen 

keine Arbeitsvertrage geschlossen werden, die von der tariflichen 
Regelung zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen. Das sclilieBt 
aber nicht aus, daB der Arbeitnehmer auł einen tariflichen Anspruch, 
z. B. auf deu Tariflohn, nach seiner F a llig k e it  verzichtet. 
Der nachtragliche Yerzicht auf einen bereits erworbenen Anspruch ist 
aber nur dann rechtswirksam, wenn er nicht unter einem wirtschaft- 
lichen Druck, z. B. unter einer Kiindigungsdrohung, ausgesprochen 
wurde. Der Arbeitgeber hat deshalb das groBte Interesse daran, daB 
der Verzicht moglichst nicht nur stillschweigend, sondern ausdruck- 
lich (z. B. durch Ausgleichsąuittung) ausgesprochen wird, und daB 
der Arbeitnehmer dabei die Freiwilligkeit des Verziclites zum Aus- 
druck bringt.

Abzugsfahigkeit yon Verbandsbeitragen vom steuerpflichtigen 
Einkommen. Abzugsfahige Sonderleistungen bei der Einkommens- 
ermittlung sind nach § 17 Abs. 1 Ziff. 6 des Einkommcnsteuer- 
gesetzes Beitragc des Steuerpflichtigen zu den óffentlich-recht- 
lichen Berufs- oder Wirtschaftsvertretungen sowie zu Berufsverbanden 
ohne óffentlich-rechtlichen Charakter, dereń Zweck nicht auf einen 
wirtschaftliclien Geschaftsbetrieb geiichtet ist. Derartige Beitrage 
sind nicht durch den Pauschalbetrag fur Sonderleistungen nach § 51 
EStG. ohne weiteres ais abgegolten anzusehen, sondern es handelt 
sich hierbei vielmehr um abzugsfahige Betriebsausgaben. So hat bei- 
spielsweise der Reichsfinanzhof mit Urteil vom 15. 1. 30 (VI A 2110/29) 
ausgesproćhen, daB Mitgliedsbeitrage eines Landwirts zum Landbund 
und bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft eine Folgę seiner 
Eigenschaft ais Inhaber eines landwirtscbaftUchen Betriebes sei. Im 
allgemeinen sind nach P isse l-K o p p e  (EStG. Berlin 1926 S. 202) 
ais Berufsverbande, dereń Beitrage bei der Einkommensermittlung 
abziehbar sind, diejenigen Verbande anzusehen, denen der einzelne 
im allgemeinen anzugehoren pflegt, wenn er in dem betreffenden Beruf 
.seine Arbeit und seinen Erwerb suchen will. Zu solchen Verbanden 
gehoren u. a. auch die Arbeitgeberverbande, Industrieverbąnde, Fach- 
organisationen, Handwerkerverbande usw. Ist der Zweck des Ver- 
bandes allerdings auf einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gericbtet, 
so fallt die Steuerfreilieit fort. Was unter wirtschaftlichen Geschaits- 
betrieb zu verstehen ist, beurteilt sich im allgemeinen nach der Absicht 
der Gewinnerzielung. Ist die Geschaftstatigkeit eines Verbandes also 
auf den Erwerb von wirtschaftlichen Vorteilen irgendwelcher Art mit 
der Absicht gerichtet, Gewinn zu erzielen, also Erwerbszwecke zu ver- 
folgen mit dem Ziele, den Verband oder die Mitglieder zu bereichern, 
so entfallt die Steuerfreiheit. Beitrage zu Verkaufsvereinigungen, 
Syndikaten oder ahnlichen Zusammenschliissen konnen daher vom 
steuerpflichtigen Einkommen nicht in Abzug gebracht werden, wohl 
aber die Beitrage solcher Verbande, die eine reine Fachorganisation 
ohne irgendwelche Erwerbszwecke darstellen.

,,Ansiedlung“  in § 6 des preuBischen Gesetzes vom 1. Marz 1923 
(Ges.-S. 49ff.), bedeutet „Wohnstatte". (BescliluB des Oberlandes- 
kulturamts vom 22. Mai 1931 — S Nr. 57.)

Die Ansiedlungsgenehmigung kann yersagt werden, wenn gegen 
die Ansiedlung von dem Eigentiimer, dem Nutzungs- oder Gebrauchs- 
berechtigten oder dem Pach ter eines benachbarten Grundstucks oder 
von dem Vorsteher des Gemeindebezirkes, zu dem das zu besiedelnde 
Grundstiick gehort, oder von einem der Vorsteher derjenigen Gemeinde- 
bezirke, an die es grenzt, Einspruch erhoben, und der Einspruch 
durch Tatsachen begrundet wird, die die Annahme rechtfertigen, daB 
die Ansiedlung den Schutz der Nutzung benachbarter Grundstiicke 
aus der Land- oder Forstwirtschaft, aus dem Gartenbau, der Jagd 
oder der Fischerei gefahrden \verde (§ 6 preuB, Ges. iiber die 
Genehmigung von Siedlungen vom 1. Marz 1923, Gcs.-S. 49ff-)-

Die Ansiedlungsgenehmigung ist nur erforderlich, wenn auBer-

halb einer im Zusammenhang gebauten Ortschaft ein Wohnhaus 
errichtet oder ein vorhandenes Gebaude zum Wohnhaus eingerichtet 
werden soli (§ 2 Ges.). Ais Ansiedlung im Sinne des Gesetzes, ins
besondere von § 6, ist daher nur die Wohnstatte anzusehen.

Demnach kann der Einspruch nach § 6 des Gesetzes nur darauf 
gestiitzt werden, daB durch die Errichtung der Wohnstatte eine 
Gefahrdung, wie dort vorgesehen, eintreten wird. Bei der Priifung, 
ob eine solche Gefahrdung zu besorgen ist, muB daher von der Er
richtung der Wohnstatte ausgegangen werden. Dagegen kann der 
Einspruch nićht allcin gegen die Zuwegung und die angebliche 
Benutzungsart eines Wiesenplans, auf dem kein Wohnhaus errichtet 
wird, gerichtet werden.

Nach Errichtung eines baupolizeilich genehmigten Baues kann 
dessen Benutzung nicht unter Hinweis auf gesundheitliche Bedenken 
polizeilich untersagt werden. (Urteil des PreuBischen Oberverwal- 
tungsgerichts vom 11 . Dezember 1930 — III  A 21/30.)

Dem B. war durch polizeiliclie Yerfiigung vom 19. September 
1929 aufgegeben worden, die im Pferdestall seines rings von Wolm- 
hausern umgebenen Grundstucks untergebrachten Ferkel zu entfernen, 
weil durch die von der Schweinehaltung ausgehenden iiblen Geruche 
die Gesundheit der Anwohner gefahrdet werde. B. teilte am 24. Sep
tember 1929 der Polizei mit, er wolle in nachśter Zeit auf dem Grund- 
stiick einen Stall errichten, der etwa 10—12 m von der nachstcn Haus- 
mauer entfernt sei und so eingerichtet werden 'solle, daB die Nachbar- 
schaft durch Geruche nicht belastigt werde. Die Polizei erwiderte mit 
Schreiben vom 25. September 1929, die Verfiigung werde nicht zuruck- 
genommen. Am 2S. September 1929 erbat B. beim Stadtbauamt die 
baupolizeiliche Genehmigung fur eine neue Stallung und erliielt sie 
einige Tage spater. Unter Hinweis auf den beabsichtigen Neubau 
beschwerte er sich gegen die polizeiliclie Verfugung und erliob Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren.

Das Oberverwaltungsgericht gab der Klage des B. statt. Die 
Schweinehaltung, wie sie B. friiher betrieb, brachte gewisse Gesund- 
heitsgefahren fiir die Nachbam mit sich, indem — bei der geringen 
Entfernung des Pferdestalles von der Hauserfront und dem Mangel 
einer Dunggrube — die entstehende Geruche die Anwohner ndtigten, 
ihre Fenster geschlossen zu halten, und sie so des Genusses der frischen 
Luft beraubten. Die Polizei muBte zu Abwendung dieser Gefahren 
die notigen MaBnahmen ergreifen.

Sie durfte aber ihre Verfiigung nicht ohne weiteres aufrecht er
halten nachdem B. sich in seiner sofortigen Gegenvorstellung zur 
Errichtung eines neuen vorscliri£tsmaBigen Stalles erboten hatte. 
Die Polizei durfte dieses Angebot nur dann unbeachtet lassen, wenn das 
angebotene Mittel zur Abwendung der Gefahr ungeeignet oder das 
Angebot uberhaupt nicht ernst gemeint ŵ ar.

Dies traf hier nicht zu. B. hat den neuen Stall tatsiichlich er
richtet. Er war auch geeignet, den polizeim&Bigen Zustand herzu- 
stellen. Nach Erteilung der baupolizeilichen Erlaubnis zur Errichtung 
des neuen Stalles muBte auch die Schweinehaltung in diesem grund- 
satzlich ais polizeilich erlaubt gelten. Denn es ist Zweck des Erlasses 
einer Baupolizeiverordnung, gerade auch unter gesundheitspolizei- 
lichen Gęsichtspunkten diejenigen Bedingungen allgemein und er- 
schópfend zu bezeichnen, unter denen die Errichtung von Bauten ais 
unbedenklich anzusehen ist. Hierbei werden naturgemaB mit den An- 
forderungen der Hygiene auch die wirtschaftlichen Interessen der 
Bevólkerung und die Riicksicht auf ihre órtlichen Lebensgewohnheiten 
in einen gewissen Einklang gebracht werden miissen. Sind auf diese 
Weise die polizeilichen Erfordemisse einmal festgelegt, so kann nicht 
im Einzelfall erklart werden, der durch die Baupolizeiverordnung 
ermóglichte Zustand sei grundsatzlich gesundheitswidrig. Es wiirde 
auch dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Polizei widersprechen, 
in dem baupolizeilich genehmigten Neubau die Schweinehaltung zu 
verbieten.

P A T EN T B ER IC H T .
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B ekanntgem ach te Anm eldungen.
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 44 vom 5. November 1931.

KI. 4 c, Gr. 33. H 125 775. Dipl.-Ing. Franz Herzberg, Leisnig,
Lindenplatz 8. Verfahren zum Abfangen des Gewichtes der 
beweglichen Gasbehalterdecke in ihrer tiefsten Stellung.
15. X I. 29.

KI. 4 c, Gr. 35. M 114  791. Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg
A.-G., Nurnberg 24, Katzwanger Str. 100. Dichtungsring
fur Scheibengasbehalter; Zus. z. Pat. 530 206. 4. IV. 31.

KI. 19 a, Gr. 16. A 52 6S4. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, 
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4. SchienenstoB- 
verbindung mittels in die Schienenenden eingreifender
Dijbel; Zus. z. Pat. 521 466. 10. X II. 27.

KI. 19 a, Gr. 16. A 53 133. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, 
Berlin NW 40, Friedrich-Karl-Ufer 2—4. SchienenstoB- 
verbindung mittels in die Schienenenden eingreifender
Diibel nach Patent 521 466; Zus. z. Pat. 521 466. 30. I. 28.

KI. 19 a, Gr. 28. H 122 90Ó. August Hermes, Leipzig N 21, 
Delitzscher Str., 7 F. Vereinigte Ausleger- und Briickengleis- 
riickmaschine mit am Gleise dauernd angespannten Aus
leger- und Briickenzwangrollen; Zus. z. Pat. 530 140.
16. VIII. 29.

KI. 37 f, Gr. 3. -N 30 140. Fa. F. A. Neumann, Eschweiłcr, Kr. 
Aachen. Behalterauflager. 26. III. 29.

KI. 80 b, Gr. 1. G 77 796. Conrad GroBmann, Berlin-Tempelhof, 
Kaiserkorso 117. Yerfahren zur Steigerung der Festigkeit 
von Beton. 26. X. 29.

KI. 80 b, Gr. 1. Z 18 196. Fritz Zollinger, Merseburg, und Richard 
C. Fluck, Berlin W 35, Łiitzowstr. 62. Verfahren zur Her
stellung von Baukorpern aus Beton in Schalungen. 1. III. 29.
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KI. 8o b, Gr. 25. M 230.30. A. F. Malchow Akt.-Ges., Neundorf
i. Anhalt. Verfahren -zur Herstellung von bitumen- 
umhiilltem Kalksteinschotter. 1. XV. 30.

KI. 81 e, Gr. 123. G 78 028. Gesellschaft fur Forderanlagen Ernst 
Heckel m. b. H., Saarbrucken 3, Graf-Johannstr. 27—29. 
Bc- und Entladevorrichtung fiir Stapelplatze. 23. X I. 29.

KI. S4 a, Gr. I. M 21.30. Dr.-Ing. Gustav Meyersberg, Berlin- 
Lichterfelde 1, Gartnerstr. 10. Einrichtung an Fliissigkeits- 
gerinnen zur Verhinderung des Anlandens schwimmender 
Gegenstande. 24. III. 30.

KI. 84 a, Gr. 3. H 122 039. Huber & Lutz, Zurich; Vertr.: Dipl.-Ing.
A. Kuhn, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Dachwehr. 12. VI. 2 q •

KI. S4 a, Gr. 3. K  1 1 1  082. Fa. Aug. Klonne, Dortmund. Walzen- 
wehr. 6. IX . 2S.

KI. 84 b, Gr. 1. B  147 147. Bergmann-Elektricitats-Werke Akt.- 
Ges., Berlin N 65, Seestr. 63—67. Schalteinrichtung zur 
selbsttatigen Regelung der W'assergeschwindigkeit in 
Schleuscnumlaufcn. 9. X II. 29.

KI. 85 c, Gr. 3. B  9.30. Arnold Boie, • Dresden-N 29,. Burgsdorff-
straBe 33. Vorrichtung zum Beliiften und Reinigen von 
hauslichen Abwassern. 8. II. 30.

KI. 85 c, Gr. 3. H 4.30. Dr.-Ing. W. Husmann, Essen a. d. Ruhr,
Hedwigstr. 69. Beliiftungsbecken fiir Belebtschlamm-
klaranlagen. 27. I. 30.

' B O C H E R B E SP R E C H U N G E N .

H andbucli der p h ysik a lisch en  und technischen M echanik 
Herausgegeben von Prof. Dr. F. A uerbach und Prof. Dr. W. H ort, 
Band IV, II. Halfte: Technische Physik der festen Kórper. Verlag 
von j .  A. Barth. Leipzig 1931. Preis brosch. RM 94,—, gebd. 
RM 98,—.

Dic umfangreiclien Arbeiten dieses Teiles des IV. Bandes ent
halten die Grundlagen fiir die Formulierung der technischen Festigkeit. 
Der Band hat daher besóndere Bedeutung zur Vertiefung dieses fur 
den Ingenieurbau grundlegenden Fachgebietes. Dies gilt insbesondere 
von dem ersten Abschnitt von A. Smekal, Halle/Saale, iiber die Mole- 
kulartheorie der Festigkeitseigenschaften. Er behandelt in um- 
fassender Weise die Beziehungen zwischen dcm Festigkeitsbegriff 
und don physikalischen Eigenschaften eines Korpers und tragt auBer
dem eine allgemeine geometrische Strukturtheorie der Materie bei.

Die gcometrischc Systematik der Polykristalle und ihr Verhalten 
im Róntgenlicht wird von H. W. Gonell, die Wachstums- und De- 
formationstexturen organischer Stoffe von H. W. Gonell und O. Kratky 
behandelt. Uber Wachstums- und Deformationstexturen der Metalle 
schrciben E. Schmid und G. Wassermann. In enger Beriihrung mit 
den Aufgaben des Ingenieurs stehen die Arbeiten von R. Baumann 
und O. Schwarz, in welchen dic Eigenschaften und der Aufbau der 
Eisenlegierungen, der Nichteisenmctalle, des Holzes, der natiirlichen 
und kunsttichen Steine behandelt werden. Die Arbeit bcfaBt sich vor 
allem auch mit denjenigen Fehlern des Werkstoffes, welche bei der 
Herstellung, durch Verunreinigung, Bearbeitung, durch Warme, 
SchweiBen und Korrosion auftreten. Die Werlcstoffpriifung, dic Priif- 
verfahren und die hierzu notwendigen Maschinen und Apparate 
werden von O. Schwarz beschrieben und ihre Eignung kritisch ge- 
wiirdigt.

Die Erd bau mechanik wird durch eine Arbeit iiber Gleicligewichts- 
figuren loser Massen voa F. Auerbach eingcleitet. Von besonderem 
Interesse sind die sehr interessanten Ausfiihrungen iiber die Festig- 
keitseigenscłiaften der Schiittungen, Sedimente und Gele von K. von 
Terzaghi. Den SchluB bildet ein Abschnitt iiber die lclassische Theorie 
des Iirddrucks von F. Hiilsenkamp.

Das Buch bietet mit der tiefgriindigen, kritischen Bearbeitung 
zahlreicher, fiir den Ingenieur wiclitiger Probleme eine wertvolle 
Unterstiitzung bei wissenschaftlichen Arbeiten. B e y e r .

Form ule per il ca lco lo  dei P o rta li In c a s tra ti. Von Ing. 
Odone B elluzzi. Verlag von Nicola Zanichelli. Bologna 1930. 
Preis 80 Lire.

Der Verfasscr entwickelt in dieser Arbeit die tlieoretischen Grund
lagen fur die Berechnung des mehrstieligen Rahmens fiir Belastungen 
in der Ebene des Tragwerks und senkrecht dazu. Hieran schlieBen 
sich ausfiihrliche Angaben iiber die Schnittkrafte von vielverwendeten 
Stabwerkcn des Hochbaues. Bemerkenswert ist die Darstellung von 
Verschiebeplanen (n— i)fach statisch unbestimmter Hauptsysteme 
fur — Xh =  1 ais Grundlage zur Berechnung dieser Schnittkraft bei 
beliebigen Belastungen. ■ B eyer.

Die Anw endung der N om ographie in der M athem atik. Fiir 
Mathematiker und Ingenieure dargestellt von H. Schw erdt. VII, 
116  Seiten, mit 240 Abbildungen im Text und auf 104 Tafeln. 
Verlag von Julius Springer. Berlin 1931. Preis geb. RM 2S,—.

Dor Ingenieur sieht in den graphischen Methoden der angewandten 
Mathematik gemeinhin rationelle Hilfsmittel, dereń er sich vorteil- 
hafterweise bedient, um technische Probleme zu losen. Der bekanntc 
Verfasser zeigt nun, daB es sehr wertvoll ist, den unter der Bezeichnung 
Nomographie selbstandig gewordenen Zweig der angewandten Mathe
matik nicht nur fiir Zwecke des zeitsparenden Rechnens auszuniitzen, 
sondem auch dazu, mathematische Zusammenhange zu veranschau- 
lichen und zu durchdringen. Neuartiges wird jeder erwarten, der ais 
Kenner der Nomographie vor Augen hat, daB diese hauptsachlich an 
Hand technischer Probleme ausgebildet und verfeinert worden ist 
und nun, Wie der Verfasser schon durch den Titel seines Werkes zu 
erkennen gibt, auf die Stammwissenschaft, die reine Mathematik, 
Anwendung findet. Dem Ingenieur mag eine in der letztgenannten 
Richtung sich bewegende Betrachtungsweise zunachst ais auBerlialb

seines Interessengebietes liegend erscheincn. Wie nutzlich das Werk 
aber auch fiir den forschenden Ingenieur ist, wird einleuchten bei der 
Oberlcgung, daB bei der Bearbeitung technischer Probleme immer 
wieder Teilaufgaben in ein mathematisches Gewand zu kleiden sind, 
in dem sie móglichst umfassend erkannt und exakt gelost werden 
konnen. Es kommt oft darauf an, ein anschauliches Bild von geomc- 
trischen Mannigfaltigkeiten zu gewinnen oder in Form von mathe- 
matischen Funktionen vorliegende Zusammenhange zu studieren und 
Gleichungen zu lósen. Fur diese Zwecke hat der Verfasser praktisch 
sehr brauchbare Wege gewiesen.

In der Einleitung zu seinem Werk wird der Zweck nomogra- 
phischer Abbildungen pragnant umrissen, ferner werden die Dar- 
stellungsmittel und die Verwendung findende Bezeichnungsweise 
eriautert. Die Materie ist in fiinf Abschnitte eingoteilt. Im ersten 
Abschnitt werden im wesentlichen Probleme der ebenen und spha-: 
rischen Elementargeometrie mit nomographisclien Hilfsmitteln erórtert, 
im zweiten Abschnitt werden verschiedene Koordinatensysteme und 
Beziehungen zwischen denselben veranschaulicht, im dritten Abschnitt 
sind Probleme der Koordinatengeometrie, im vierten und fiinften 
Abschnitt Gleichungen. und Funktionen mit nomographischen Hilfs
mitteln behandelt. Den beiden letzten Abschnitten durfte gerade von 
Seiten des Praktikers besonderes Interesse entgegengebracht werden. 
Die Losung von Gleichungen hóheren Grades verursaclit oft zeit- 
raubonde Arbeit, die bctrachtlich eingeschrankt werden kann durch 
Anwendung der vom Verfasser entwickelten Methoden. Sehr be- 
achtenswert sind hier u. a. die fiir die Losung von trinomischen Glei
chungen entwickelten Nomogramme, weiterhin auch die Tafeln zur 
Auswertung bestimmter Integrale.

Der Text des Buches ist in eine straffe und klare Sprache ge- 
kleidet. Angenehm empfunden wird eine Reihe wertvoller Literatur- 
hinweise, die mit Riicksicht auf in der mathematischen Literatur 
weniger bewanderte Leser noch um einige hatten vermehrt werden 
konnen. Die im Text besprochenen Nomogramme worden durch 
236 gute Abbildungen des dem Buche kartoniert beiliegenden Tafcl- 
werkes vcranschaulicht.

Das Buch, das vom Verfasser in seinem bereits 1924 im gleichen 
Verlag erschionenen „Lehrbuch der Nomographie" angekiindigt 
wurde, verdient daher sehr wohl einen Platz auf dem Arbeitstisch 
des forschenden Ingenieurs. F. Raab.

„D arste lle n d e  G eom etrie" (Teubners mathem. Leitf, Bd. 2).
Von H. v. Sanden. 114  Abbildungen im Anhang. Preis geb.
RM 6,40.

Die ais Darstellende Geometrie bezeichnete Zweigdisziplin der 
angewandten Mathematik befaBt sich bekanntlich mit zeichnerischen 
Abbildungsverfahren, die eine erschdpfende Beschreibung des abge- 
bildeten Gegenstandes vermitteln. Beim Studium eines Lehrbuches 
iiber dieses Gebiet findet man gewóhnlich die Systematik stark heraus- 
gearbeitet und ais Extrakt der Betrachtungen eine Reihe von Lehr- 
satzen. Es ist zweifellos, daB dereń vollkommene Beherrschung den 
logisch Denkenden dazu befahigt, Gegenstande kunstgerecht abzu- 
bilden und Abbildungen zu lesen. Bei dieser Tatigkeit entwickelt 
sich allmahlich die Raumanschauung, die fiir den Ingenieur Endzweck 
der Beschaftigung mit dieser Disziplin ist. Der Verfasser des Buches 
beschreitet nun einen neuen Weg insofern, ais er die Ausbildung der 
Raumanschauung in den Vordergrund stellt. In fesselnder Weise 
macht er den Leser einleitend mit dem Ziel vertraut, das er mit seinen 
Betrachtungen verfolgt. Im Hauptteil ist zunachst das Verfahren der 
senkrechten Parallelprojektion fiir die Abbildung von Punktcn, 
Geraden und Ebenen behandelt. Ein besonderes Kapitel ist der Ellipse 
ais dem Bilde des Iireises und dem Schnitt des Zylinders sowie der 
Konstruktion dieser in den Zeichnungen des Ingenieurs immer wieder- 
kehrenden Figur gewidmet. Die weiteren Kapitel behandeln die Kegel- 
schnitte, dio Drehkórper, dereń Schnitt- und UmriBfiguren sowie dio 
Durchdringungen, die Rohrenflachen, Schraubenlinien und Schrauben- 
fiachen. Ais weitere Darstellungsmethode ist die senkrechte und 
schiefe Axonometrie eriautert mit treffenden Bemerkungen iiber 
das W7csen dieser Darstellungsart und die praktische Seite dieser Ab- 
bildungsmethoden. Das letzte Kapitel gibt einen kurzeń, aber gut 
einfiihrenden AbriB in das Wesen der Zentralperspektive.
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Der Leitfaden zeiclinet sich aus durch eindrucksvolle Klarheit 
des Textcs und der Abbildungen. Der Verfasser hat in besonderem 
MaBe dcm Bediirfnis des Praktikers Rechnung getragen, indem er so 
oft ais angangig die geometrische Fragestellung an Vorstellungen 
anschlieBt, die dem lngenieur gel&ufig sind. Durch einzelne sorg- 
faltig ausgewahlte Aufgaben und Fragen gibt der Verfasser dem 
Lemenden Gelegenheit, das MaC des erreiebten Erkenntnisvermogens 
zu iiberpriifen. Angaben iiber Literatur, auf die der Yerfasser voll- 
standig verzichtet hat, werden kaum vcrmi(3t werden bei dem Cha
rakter dieses Buches, das ais sehr geeignetes Hilfsmittel zur Erlangung 
der fiir den lngenieur erforderlichen Raumanschauung empfohlen 
werden kann. F. Raab.

Die F eu ersich erh eit des Pap pdach es und sein V erhalten  
bei Brandem  Von Branddirektor a. D. Friedrich W. Diiwer, 
Berlin. Mit 45 Abbildungen. Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, 
Halle. Preis RM 3.50.

Nach cinleitenden Abschnitten iiber Normung, Matcrialbegriff, 
Fabrikation, Erzeugung und Yerbreitung der Dachpappe und nach 
einem Abschnitt mit Beispielen neuzeitlicher, pappegedeckter Gebaude 
•berichtet die Schrift iiber das Ergebnis einer Umfrage bei Versicherungs- 
gesellschaften, Feuerwehren und Materialprufungsamtern beziiglich 
der Bewahrung des Pappdaches bei Branden. Die gesammelten und 
mit zahlreichen Abbildungen belegten Erfahrungen faOt der Yer
fasser dahin zusammen, daG Pappdacher den anderen Dachdeckungs- 
arten gegeniiber auch im Brandfalle mindestens gleichwertig, i n mancher 
Beziehung sogar iiberlegen seien. Diese Schrift eines Brandfachmannes 
darf in dem heute tobenden stark interessegefiirbten Kampf um die 
Dachdeckungen und die Frage „Flachdach oder Steildacli" nicht un- 
beriicksichtigt bleiben. Hummel.

F o rtsch r itte  im Hochbau und deren A n w en d b arkeit im 
o sterre ich isch en  Bauw esen. Von Privatdozent Ing. Dr. techn. 
Sepp H eidinger, Graz. Osterreichisches Kuratorium fiir Wirt- 
schaftlichkeit, ÓKW-Vcr6ffentlichung S. Mit 103 Textabbildungen. 
127 Seiten. Wien. Verlag von Julius Springer 1931. Preis RM 5,65.

Die Schrift gibt eine Bilanz der Fortschritte der Hochbautechnik 
und untersucht clie Bedeutung dieser Fortschritte besonders fiir die 
osterreichischen Verhaltnisse. Nach einleitenden Erorterungen der 
Grundlagen des Warnic- und Schallschutzes werden behandelt die 
Fortschritte auf dem Gebiete der Baustoffe (neue Ziegel- und Holil- 
ziegelformen, Leichtbaustoffe), auf dem Felde der Wand- und Decken- 
konstruktionen (verschiedene Skelettbauweisen, Decken und Massiv- 
decken), auf den Gebieten der Fenster und Tiiren, der Kaminaus- 
bildung, des Aufienputzes und besonders des Baubetriebes in Deutsch
land (Geriiste, Schnellbauriistungen, Turmdrehkran, Betonpfeifen, 
Betonpumpen u. a.). Abschnitte allgemeineren Inlialts befassen sich 
mit den Erfahrungen an neueren Bauweisen, der Bedeutung der Gemein- 
schaftsarbcit und mit Baukostenvergleichen in Deutschland und Oster- 
reich. Die mit zahlreichen Tabellen und Abbildungen ausgestattete 
Schrift bildet einen keineswegs nur fiir die osterreichischen Gegeben- 
heiten wertvollen technischen l?ortschritLsbericht. Hummel.

Sch allsich ere  Decken und sch alldam pfend e FuBbóden. Von 
Friedrich H uth, Architekt. Mit 5 Tabellen und 58 Abbildungen 1931. 
Friedrich Huth’s Verlag, Berlin-Charlottenburg 4. 104 Seiten Grofi- 
oktav. Preis RM 6.—.

Eigene Erfahrungen, die Ergebnisse der Versuche an Siedelungen 
und Bauten in Munchen, Bietigheim, Leipzig, Stuttgart, einige Arbeiten 
der Reichsforschungsgesellschaft und das Ergebnis des jiingsten Wett- 
bewerbs zur Forderung der Massivdecken verwertend unternimmt es 
der Verfasser, die Fragen um die Schallsicherheit der Decken weniger 
wissenscliaftlich gelehrt ais auf die Bediirfnisse des schaffenden Bau- 
nieisters zugeschnitten darzustellen. Die Verdolmetschung der Original- 
"forschungen unter Beigabe zahlreicher, auch nach der Seite der 
Wirtschaftlichkeit belcucliteter Konstruktionsbeispiele werden unsere 
Deckenkonstrukteure sicher begriiBen. Hummel.

La  P ra tic a  delle Costruzioni M etalliclie (Die Praxis der 
Stahlkonstruktionen). Von F au sto  Masi. Mailand 1931, Uhico 
Hoepli. Preis 80 Lire.

Das Werk behandelt auf 525 Seiten mit 433 Textabbildungen 
und 15 groBen Tafeln das Gesamtgebiet des Stahlbaues. Der erste Teil 
enthalt die ublichen allgemeinen Betrachtungen iiber den Baustoff 
und dessen Bearbeitung in der Werkstatt, Verbindungsmittel, Lager, 
Gelenke usw. Im zweiten Teil ist der Hochbau in der Gliederung: 
Dacheindeckung, Trager, Dachbinder, Decken, Wandę, Stiitzen und 
Gebaudeaussteifungen behandelt. Der dritte Teil erstreckt sich auf 
den Briickenbau in der ublichen Aufteilung: Allgemeines, Fahrbahn, 
Haupttrager, Verbande, Lager und Pfeiler. Im vierten und funften 
Teil sind Kranbahnen, Masten, Tiirme, Wehre u. a. m. behandelt.

Auffallend ist, daB im zweiten Teil der Stahlskelettbau nicht be- 
riicksichtigt ist. Die Erklarung liegt wohl darin, daB Italien iiber keine 
nennenswerte eigene Stahlerzeugung verfiigt, und daB dem Stahl
skelettbau dort ein Anwendungsgebiet erst erschlossen werden muB.

Die Darstellung des Stoffes ist im allgemeinen gut. Die vielen 
Abbildungen bringen eine groBe Fiille von Konstruktionseinzelheiten, 
so daB dem Leser ein guter Uberblick iiber den Entwicklungsstand 
des Stahlbaues in Italien vermittelt wird. Bei dem Urteil iiber dieses

Werk darf man naturgemaB nicht den fiir das deutsche Schrifttum 
gewohnten MaBstab anlcgen. So ist'z. B. der Abschnitt iiber die Be
rechnung und Bemessung von Druckstaben sehr knapp behandelt. 
Hier fehlen die in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse voll- 
standig. Immerhin ist das o>-Verfahren der Deutschen Rcicbsbahn- 
Gesellschaft wenigstens kurz erwahnt. Auch von den dargestellten 
Konstruktionen muB manche ais durch die Entwicklung uberholt 
bezeichnet werden. In Italien wird das Buch zweifellos groBe 
Beachtung finden und der Forderung des Stahlbaues sicher wesent- 
liche Dienste leisten. Rein .

R ostsch u tz  und R o stsch u tzan strich . Von H. Suida und 
S a lva terra . (Technisch-gewerbliche Bucher, Band VI.) VI, 
344 Seiten mit 193 Textabbildungen. Wien 1931, Julius Springer. 
Preis geb. RM 24,—.

In seinem Yorwort sagt der Verfasser: „Dieses Buch entstand 
durch eine Anregung aus Baukreisen. Diese empfinden es ais driicken- 
den Mangel, daB in Lehr- und Handbtichern des Biiuwesens und der 
Eisenkonstruktionen der spatere Schutz der Eisenbauwerke und 
Eisenteile keine genugende und sacligemaBe Wiirdigung und Behand
lung findet."

In der Tat ist nicht nur dieser Mangel der Lehrbucher zu be- 
klagen, sondern auch der Umstand, daB der Bauingenieur, der bis
herigen Arbeitsteilung entsprechend, den Schutz und die Unterhaltung 
der von ihm geschaffencn Bauwerke wenig bcachtete und anderen 
iiberlassen muBte, weil er zur Beurteilung der dafiir in Betraeht kom
menden Fragen kaum in der Lage war. In neuester Zeit haben auch 
Verwaltungen und Hersteller diesen Fragen hóchste Aufmerksamkeit 
erwiesen und systematischc Forschungsarbeiten eingeleitct. Ein sehr 
vie!seitiges und auBerordentlich umfangreiches Schrifttum erschwert 
aber dem Bauingenieur die Ubersicht und die MSglichkeit der Unter- 
richtung, zumal auch iiber den Rostvorgang selbst keineswegs einheit
liche Auffassungen bestehen.

Diesem Mangel will das vorliegende Werk abhelfen, und zweifellos 
erfiillt es diese Aufgabe auch in ausgezeichneter Form. Die Verfasser 
waren bemiiht, die Schrift den Bediirfnissen der Bauingenieure und 
Baufachleute so anzupassen, daB auch Nichtchemiker den Darlegungen 
ohne weiteres folgen konnen. Andererseits ist auch Chemikern und 
Physikern mit dem Buch so viel geboten, dafi sie jedes Teilproblem 
wissenschaftlich verfolgen konnen. Vom Standpunkt des Bauin- 
genieurs aus muB sowohl die Gliederung ais auch der Inhalt des Buches 
im allgemeinen ais gliicklich und vollstandig bezeichnet werden.

Nach der Eriauterung der verschiedenen Theoricn und Deu- 
tungen fiir den Rostvorgang besprechen die Verfasser die verschieden- 
sten SchutzmaBnahmen. Ilierbei werden die Eisenschutzlegierungen 
leider etwas zu knapp behandelt, weil diese nach Meinung der Yer
fasser im Baufach z. Zt. noch nicht allgemeine Yerwendung finden. 
Fiir Deutschland trifft diese Einschrankung nur in bedingtem MaBe 
zu, denn der z. Zt. vcrwendete hochwertige Stahl St 52 ist gekupfert, 
und es ist nur eine Frage der Zeit, daB der Rostwiderstand aller in 
Deutschland verwendeten Baustahle durch geringen Kupferzusatz 
wesentlich erhóht wird.

Selbstverstandlich haben die Verfasser sowohl metallische und 
ahnliche Rostschutzuberziige, wic auch alle gcbrauchliclien Anstriclie 
in den Kreis ihrer Betrachtungen gezogen. Die Schutzanstriche werden 
systematisch in Bindemittel, Pigmente und Hilfsmittel, ihren Bestand- 
teilen entsprechend, unterteilt und sehr cingehend besprochen.

Nach einer anschlieBenden kurzeń Eriauterung der Herstellung 
der Ólfarben sind in den SchluBkapiteln die Ausfuhrung von Scliutz- 
anstrichen mit allen in Betraeht kommenden Arbeitsverfahren und die 
praktischc Priifung von Rostschutzfarben auf breiter Grundlage und 
in ilbersichtlicher Klarheit und Vollstandigkeit behandelt.

Das sehr handliche Werk ist vorziiglich ausgestattet und gibt jedem 
Bauingenieur und Baufachmann die Móglichkeit, sich iiber dieses 
wichtige Gebiet in kiirzester Zeit eingehend zu unterrichten. Es kann 
daher allen Facligenossen aufs warmste empfohlen werden. Rein .

A ngew andte H ydrom echanik, I. Bd. Einfulirung in die Lehre 
vom Gleichgewicht und von der Bewegung der Flussigkeiten. Von 
Dr.-Ing. Walther K aufm ann, o. Professor der Mechanik an der 
Technischen Hochschule Hannover. Mit 146 Textabbildungen. 
V III, 232 Seiten. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1931. Preis, 
geh. RM 12.50, gebd. RM 14,—.

Kaum ein Zweig der technischen Mechanik hat in den letzten 
Jahrzehnten so einschneidende Veranderungen crfahren wie die 
Hydromechanik. Aus der Zweiteilung, die etwa noch zur Zeit der 
Jahrhundertwende zwischen der „theoretischen Hydromechanik" und 
der „technischen Hydraulik" bestand, ist durch eine gltickliche 
Synthese eine neue Disziplin entstanden, die alle Merltmale einer 
physikalisch wohlbegriindeten und den mathematischen Metlioden zu-i 
ganglichen Wissenschaft besitzt, und deren Ergebnisse schon heute 
einen gerade in diesen Fragen kaum geąhnten oder vorhergesehenen 
Grad von Allgemeinheit aufweisen.

Es ist verstandlich und liegt ganz in dem Streben nach Ver- 
tiefung der theoretischen Grundlagen auch im Unterricht, daB diese 
Entwicklung nicht nur in den Handbiichern ihren Niederschlag ge- 
funden hat, die in den letzten Jahren erschienen sind, sondern auch 
in der Lehrbuchliteratur zur Geltung kommt, und zwar in einer der 
heutigen technischen Einstellung besonders angepaBten Form. Die
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vorliegende „Angewandte Hydromechanik'' mochte ich ais ein be- 
sonders kennzeichnendes Beispiel fiir diese Entwicklung und fiir diese 
Einstellung bezeichnen, die sich jedoch ihre Aufgabe keineswegs 
lcicht macht, vielmehr an den Studierenden oft recht weitgehende 
Anforderungen stellt, die aber ihren Lohn finden in allgemeinen Er- 
gebnissen von besonderer Eigenart und Scli5nheit. Diese Ergebnisse 
sind vorwiegend den Arbeiten von P ra n d tl und v. K arm an und ihrer 
Schuler zu verdanken und die in jeder'modemen Darstellung dieses 
Gegenstandes einen besonderen Platz beanspruchen diirfen, was auch 
in dem vorliegenden Lehrbuche in gebiihrender Weise zum Ausdruck 
kommt.

Die allgemeine Einteilung des vorliegenden ersten Bandes, der 
der Technischen Hochschule Hannover zur Feier ihres hundert- 
jahrigen Bestehens gewidmet ist, ist in Schlagworten die folgende: 
E in le itu n g : Eigenscliaften, Flilssigkeitsdruck.
H y d ro s ta t ik : Gleichgewichtsbedingungen, schwere Fliissigkeit, Auf

trieb, Schwimmcn, OberflSchcnspannung. 
F Ittssigkeitsbe.w egun g:

I. Strom faden. Druckgleichung, Tmpulssatz, Fliissigkeitsreibung, 
Widerstandsgesetz fdr turbulente Stromungen in glatten und 
rauhen Rohren.

II. Ideale: F lu ssigke iteu . Grandgleichungen, Potential-
bewegung, konforme Abbildung, Drehkorper, Auftrieb, Wirbel- 
bewegung.

III. Zahe F liiss ig k e iten : d ieN avier-Stokessch en  Gleichungen, 
Theorie von Oseen, die P ran d tlsch c Grenzschichtentheorie. 
Fliissigkeitswiderstand. Th. Poschl.

Der D ru ck ab fa ll in gekr,ummten g latten  Rohrleitungen.
Yon Dr.-Ing. Hugo R ich ter. Forschungsarbeiten auf dem Gebiete
des Ingenicurwesens. Heft 338. Berlin 1930 im VD.I-Verlag
G. m. b. H. .Preis geh. EM 5,50 (VDI-Mitgl. RM 5,—).

Der Yertasser hat seine Untersuchungen an geraden, gezogenen 
Kupferrohren und an Kupferrohrkriimmem von verschiedenem 
Krummungshalbmesser und Ablenkungswinkel durchgefiihrt. Der 
innere Durchmesser der Leitiingen betrug 40 mm, bei einigen Ver- 
suchen auch nur 20 mm. Aus Beschaffenheit und Abmessungen der 
Rohre ergibt sich, daB eine quantitative Verwertung der Versuchs- 
ergebnisse in der Praxis nicht ohne weiteres in Frage kommen wird, 
zumal ,,der Zusammenhang zwischen den Rauhigkeitsgraden und dem 
Druckverlust nicht untersucht wurde". Immerhin wird man die von 
Richter fcstgestellten und durch Yrergleich mit den Ergebnissen anderer 
Forscher uberpriiften Eigentiimlichkeiten von Rohrkrilmmern sinn- 
gemaC auf solche von groBeren Abmessungen und gróBerer Wand- 
rauhigkeit ubertragen diirfen. „Sicher hangt" also „die Widerstands- 
ziffer £ eines Rohrkriimmers ab von

1. der Reynoldschen Zahl R, also von Rohrdurchmesser, Strómungs- 
geschwindigkeit und Zahigkeit,

2. der Rauhigkeit des Rohrmaterials,
3. dem Ablenkungswinkel d und
4. dem Verhaltnis des Krummungshalbmessers o zum lichten Rohr- 

halbmesser r".
Sehr beachtlich ist auch die von Richter festgestellte Tatsache 

eines Minimums von £ fur ein Krummungsverhaltnis Q : r — 4 bis 6. 
Aus Abb. 32 geht hervor, daB dieses Minimum nicht durch die Uber- 
lagerung zweier Einflusse zustande kommt: des Umlenkungs- oder 
StoBverlustes, der mit wachsendem Krummungsverhaltnis zunachst 
rasch bis nahe zu Nuli wird, und des Wandungs- oder Reibungs- 
verlustes, der mit wachsendem Krummungsverhaltnis, d. h. mit zu
nehmender Achsenlange des KrUmmers geradlinig zunimmt. Dieses 
Minimum soli vielmehr dem Umlenkungsverlust allein schon eigentum- 
lich sein, eine Erscheinung, fiir die Richter leider keine Erklarung gibt. 
Allgemein sind die Versuche mit grofler Sorgfalt bei hoher MeBgenauig- 
keit ausgefiihrt; die Ergebnisse sind zur Reynoldschen Zahl, zum 
Ablenkungswinkel und zum Krummungsverhaltnis in Beziehung 
gebracht und iibersichtlich in graphischen Darstellungen niedergelegt 
worden. Storend, weil unverstandlich, wirkt der Satz: „um den Ein
fluB der S ch w erk raft auf die strom ende Menge wirkungslos zu 
machen, wurden die MeBleitungen sorgfaltig in waagerechte Lage 
gebracht", Die Beschreibung des MeBvorganges mit Wasserstands- 
róhren ist unklar. Wertvoll ist eine ausfiihrliche Zusammenstellung 
des einschlagigen -Schrifttums, wenn sie auch offenbar nicht ais voll- 
standig bezeichnet werden kann. So fehlt z. B. die Angabe der ahn
lichen Arbeiten von Hopf und Fromm aus dem aerodynamischen 
Institut in Aachen. Dr.-Ing. Ernst Schleierm acher.

T ragw erk  und Raum abschluB. Eine Zusammenfassung heutiger
Konstruktionsmóglichkeiten des Hochbaues in Holz, Stein, Eisen
beton und Eisen. Von Dr. Roland Rohn, Dipl.-Architekt. Vcrlag
H. R. Sauerlander &  Co., Aarau.

Der moderne Skclettbauer wird durch die ihm gestellten Probleme 
ganz automatisch wieder zu einer Besinnung bezuglich der konstruk- 
tiven Losungsmóglichkeiten der Wohnhauswand gefiihrt. Man gibt 
sich klar Rechenschaft, daB die Wand grundsatzlich auf zwei Wegen 
zu losen ist: Vereinigung oder scharfc Trennung der tragenden und der 
raumabschlieBenden Funktion der Wand. Diese Móglichkeiten sind 
an sich nicht neu. Sie sind nicht nur in der Baugeschichte wiederholt 
erkannt und ausgenutzt worden, sie sind auch in den letzten Jahren

des ófteren in Einzelaufsatzen unter Wiirdigung der materiał technischen 
Fortschritte der neueren Zeit erortert worden. Wenn so dem modernen 
Wandkonstrukteur die Gedankengange iiber die Móglichkeiten der 
Wandausbildung durchaus nicht ungelaufig, keinesfalls aber unbekannt 
sind, so gebiihrt doch dem Verfasser des vorliegenden Buches das Ver- 
dienst, die einschlagigen Fragen fiir Holz-, Stein-, Eisenbeton- und 
Eiseckonstruktionen mit Systematik und Klarheit zusammengefaBt 
zu haben. Erfreulich ist, daB er, im Gegensatz 7.u den oft stark ein- 
seitigen Darstellungen mancher Interessenverbande aus der letzten 
Zeit, um eine weitgehende Objektivitat bei seinen Gegenuberstellungen 
bemiiht war. Gelegentlich zu breite Ausfiihrlichkeit in ganz elemen- 
taren Dingen und die UnvolJstandigkeit der nachgeschlagenen Literatur 
konnen den Gesamtwert der Schrift, die besonders den lieranwachsenden 
Technikern empfohlen werden muB, nur wenig schmalern. Der Wille, 
die Architekten von ihrer ewig mittelalterlichen IConstruktionstradition 
weg zu einer Ausnutzung der verstandesklaren Errungenschaften 
der Ingenieurkunst und der neueren Materialtechnik zu fuhren, kann 
nur gelobt werden. Hummel.

A rb eit und Wohnung. Beiheft 22 zum Zentralblatt fiir Gewerbe- 
hygiene und Unfallverhiitung. Herausgegeben von der Deutschen 
Gesellschaft fiir Gewerbehygiene, Frankfurt a. M. Alit Beitragen von 
Professor Dr. W. von D rig a lsk i, Stadtmedizinalrat, Berlin,
H. P. H crrm ann, Ministerialrat im PreuB. Ministerium fiir Vollcs~ 
wohlfahrt, Berlin, Dipl.-Ing. F .R ich te r , Regierungsgewerberata.D., 
Niirnberg. Mit 5 Textabbildungen und 2 Tabellen. IV, 67 Seiten. 
Berlin, Yerlag von Julius Springer 1931. Preis RM 4.20.

Dic Schrift enthalt dic drei auf der letzten Hauptversammlung 
der Deutschen Gesellschaft fiir Gewerbehygiene in Breslau zum Thema 
„Arbeit und Wohnung" erstatteten Referate. Prof. von D riga lsk i 
behandelt die arztlich-hygienische Seite des Themas, die Berufsschaden, 
die Bedeutung der Lebensreizc (Licht, Luft, Arbeitsreiz), die Forde
rungen des Hygienikers fiir GrundriB und AufriB der Wohnung und 
ihre Lage zur Arbeitsst&tte. H errm ann faCt die vielseitigen baufach- 
lichen Gesichtspunkte zusammen. R ich ter bearbeitete das Thema 
ais Problem der Betriebsgestaltung und Betriebsfiihrung unter be
sonders ausfiihrlicher Erórterung der Frage der Pendelwanderung. 
Ein kurzer Diskussionsbericht beschlieBt die Schrift, die besonders 
den St&dtebauern und Architekten auf beste empfohlen sei.

Hummel.
Ne u erscheinungen.

Brucken. Mitteilung M 39/II der Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 
A.-G. Ausgabe September 1931.

Das Heft schildert mit der Entwicklung von Werk Gustavsburg 
cin wesentliches Stiick deutscher Briickenbaugeschichte und behandelt 
dic neuesten, im Vordergrund des Interesses stehenden Systeme.

GroBjstadtsanierung. Gewinnung von Spiel-, Sand- und Griin- 
fiachen in Neben- und Seitenstrafien mit Rentabilitatsnachweis. 
Von Dipl.-Ing. J .  Goldmerstein und Prof. K. Stodieck Technische 
Hochschule Charlottenburg. GroB S3, 38 Seiten mit vier Abbild. 
Deutsche Bauzeitung G. m. b. H., Berlin SW 48. Preis RM 2,—.

Die R e la tiv ita ts th e o r ie  von Prof. Dr. L. Hopf-Aachen. 
(„Verstandliche Wissenschaft", Band 14). Mit 30 Abbildungen,
V III, 148 Seiten. Verlag von Julius Springer, Berlin 1931. Preis 
geb. RM 4,80.

Uhlands In gen ieu r-K a len d cr 1932. Nach Mitteilung des Verlages 
ist der 58. Jahrgang des bekannten Kalenders neu gestaltet worden, 
wodurch er an praktischer Verwendbarkeit gewonnen hat. Alle 
Abschnitte sind griindlich durchgesehen und erweitert, z. T. neu 
bearbeitet worden. 1400 Seiten Text und etwa 1000 Abbildungen. 
Verlag Alfred Kroner, Leipzig C 1. Preis RM 6,—.

P aten t-R ech en sch ieber „L e ic h tb au " und U niversalzeichen- 
gerat „Zw eckloch " der Firma Walter Gabriel, GroBschonau 22 
(Sachsen).

Der Patent-Rechenschieber wiegt nur 10 g, ist vollkommen 
biegsam und fast unzerbrechlich. Die Skaleń sind durch eine trans- 
parente Zelluloidhiille geschiitzt. Taschenformat 12%  cm lang. Preis 
RM 1,60.

Das neue Universalzeichengerat ist ein praktisches Hilfsmittel 
fiir jeden Ingenieur und Zeichner. Ersetzt Winkel, Zirkel, MaBstab, 
Transporteur, dient zugleich ais Normschrift- und Abrundungs- 
schablone, Schraffierlineal und gestattet die einwandfreie Wiedergabe 
genormter Zeichenelemente. Preis RM 2,So.

Was muB jed er w issen von der Lohn-, K risen loh n -, B u r 
ger-, Ledigen-, Lohnsum m ensteuer und Loh npfandung ? 
Ein Ratgeber in Frage und Antwort. Von Steuerinspektor A hlers, 
Kiel. Zu beziehen durch den Yerfasser. Preis RM 1,—.

Ich  b itte  ums W ort zur G eschaftsordnung! Praktischer 
Wegweiser fiir YTerbands- und Vereinsvorsitzende, fiir Versammlungs- 
leiter, Verhandlungsfiihrer usw. Fiinfte Auflage. Von Chefred, 
E. P aquin , Hó.sel (Bez. Dusseldorf). Zu beziehen durch den Yer
fasser. Preis RM 1,95 bei Yoreinsendung, RM 2,25 per Nachnahme.

F iir  d ie  S ch riftle itu n g  y e ra n tw o rtiich : P ro f. D r.-In g. E . P ro b st, K a rlsru h e  i .B .  — V e r !a g  vod Ju l iu s  S p rin g e r in B er lin  W 
D ru ck  von  H . S . H erm an n  G . i i i .  b. H ., B er lin  S W  1 9 ,  B eu tbstrafle  8.


