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TH EODOR REHBOCIC —  70 JAHRE.

Am  12. April vollendet in Karlsruhe, eben erst im  Begriff, sein 
Lehr- und Forschungsamt in jungcrcH ande zu legen, Theodor 
R e h b o c k in vołler Frische des Geistes und Leibes sein 70. Le- 
bensjahr. D am it ist ein an glanzenden Erfolgen ungewohnlioh 
reiches Ingenieurleben an einem Abschnitt angelangt, der eine 
zusammenfassende Riickschau rechtfertigt und zugleich moglich 
macht.

Zu Am sterdam  1864 geboren, widm ete sieb Rehbock an 
den Technischen Hochschulen Munchen und Berlin dem Stu
dium des Bauingenieurwesens. AIsRegierungsbau- 
fuhrer w irkte er zunachst zwei Jahre beim Bau des 
Reichstagsgebaudes und danach ais Assistent von 
Oberbaudirektor L u d w i g  F r a n z i u s ,  unter 
dem er am E ntw urf der groBen W eserbrucke 
und an einigen wasserbaulichen Projekten m it- 
arbeitete. Nach Ablegung der zweiten Staatspru- 
fung zum Regierungsbaumeister m achte er sich 
selbstandig und errichtete in Berlin ein Ingenieur- 
biiro fiir W asserbau. E r bearbeitete vorwiegend 
groBe auslandische Projekte, die ihm Gelegenheit 
zur Ausfiihrung ausgedehnter Reisen durch E u 
ropa, Nord- und Siidamerika und Siidafrika boten.
In Zusammenarbeit m it der Firm a Friedrich 
K r u p p  entw arf er die Befestigungsanlagen im 
La-Plata-Gebiet. Siidafrika bereiste er ais Leiter 
einer Expcdition zur Feststellung der Bewasse- 
rungsmoglichkeiten. Kaum  zuriickgekehrt und eben im Begriff, 
eine neue Reise nach China zum Studium des Hoang-Ho-Problems 
vorzubereiten, entschloB sich Rehbock, den ihm auf Empfeh- 
lung Baumeisters 1899 angebotenen Lehrstuhl fiir Wasserbau an 
der technischen Hochschule in Karlsruhe anzunehmen.

Erfiillt von hóchster Schaffenskraft und unermiidlichem 
Arbeitseifer, Eigenschaften, die ihm bis heute treu geblieben sind, 
entfaltete Rehbock von hier aus bald eine in ihrem Ergebnisreich- 
tum und ihrer V ielseitigkeit sich standig steigernde, auBerordent- 
lich fruchtbare T atigkeit ais Lehrer, Forscher und praktisch 
tatiger Ingenieur.

E r schuf alsbald in zunachst kleiner, den beschrankten Mitteln 
angepaBter Form, dem Vorbilde von E n g e l s  folgend, eines der 
ersten FluBbaulaboratorien, aus dem zahlreiche, wertvollste A r
beiten, vielfach von grundlegender Bedeutung, wie die nach ihm 
benannte Wehrformcl, die Untersuchungen iiber AbfluB, Stau und 
Walzenbildung, die Briickenstauversuche u. v . a. hervorgingen.

Seinem W erbetalent und seiner zahen Energie gelang es dann 
den w eltbekannt gewordenen groBen Neubau des Karlsruher 
FluBbaulaboratoriums durchzusetzen, m it dessen Yerwirklichung 
und an Erfolgen reicher Leitung er sich iinvergangliche Verdienste 
um seine Hochschule erworben und die Entw icklung des fluBbau- 
lichen Versuchsw'esens der W elt epochemachend beeinfluBt hat.

E s ist unmoglich, hier die Unsumme der Arbeiten auch nur 
aufzuzahlen, die von dieser, bald aus allen W eltteilen besuchten 
und m it Auftragen bedachten A n stalt im Laufe der letzten 15 Jahre 

ausgingen. Ebensowenig ist es moglich, Rehbocks 
zahlreiche Aufsatze und groBeren Veroffentlichun- 
gen, die er der Ingenieurwelt gesclienkt hat, im 
einzelnen zu nennen. Es geniigt hier, seinen be- 
kannten B eitrag zum Band „Stau w erke" des 
Handbuclis der Ingenieurwissenschaften: „D ie  
festen W elire" zu erwahneh sowie den, eine wert- 
volle tjbersicht seiner Forschungstatigkeit geben- 
den Beitrag zu dem von d e  T  h i e r r y  und 
M a t s c h o B  herausgegebenen W erk iiber die 
W asscrbaulaboratorien Europas.

Wahrend dieser reichen Lehr- und Forschungs- 
tatigkeit blieb R e h b o c k  standig in enger Fiih- 
lung m it der Praxis, indem er ais Bearbeiter gro- 
Ber Projekte oder hochgeschatzter fachnianni- 
scher Berater bei der Vorbereitung und Durch- 
fiihrung groBer W asserbauten ta tig  war. So sind 

rpit seinem Namen verkniipft u. a. der Ausbau des Murg- und 
Schluchseewerkes in  Baden, des Sebesflusses in Siebenbiirgen, 
des Dnjestr und Opor in den Karpathen, die H afenbauten von 
Swakopmund, Togo, L a  Plata, R io de Janeiro, die Trocken- 
legungsarbeiten der Zuider-See und die Projekte der Talsperren 
im Murggebiet und bei W indhook.

R e h b o c k s  hohe Verdienste fanden die gebiihrende An- 
erkennung durch die Yerleihung der Ehrendoktorwiirde seitens der 
Technischen Hochschule Munchen, durch die Ernennung zum auBer- 
ordentlichenM itglied der Akadem ie des Bauwesensin Berlin und zum 
Ehrenm itglied des Koninkliken Institute van  Ingenieurs im Haag.

Die deutsche Ingenieurwelt und die groBe Zahl seiner Freunde 
und Verehrer in allen W eltteilen begriiBen den jugendfrischen 
Jubilar in D ank und lioher Anerkennung zu seinem Ehrentage 
und hoffen, seine glanzende Erscheinung noch oft auf den groBen 
internationalen Kongressen, wo sein W ort immer besonderer Be- 
achtung sicher war, zu begegnen. A d o l f  L u d i n .

D IE W E1SZE R ITZTALSPERR E AN  DER LEHNMOHLE. 

Fon Reg.-Baurat Gruhle, Dresden.

t) b c r s i c li t : Das allmahliche Versagen der im Industrieland 
Sachsen bereits aufs auBerste in Anspruch genommenen Grundwasser- 
schatze zwingt dazu, die Wasser\'crsorgung in verschiedenen Landesteilen 
auf Entnahme aus Talsperren umzustellen. Der zu diesem Zweck, neben 
Bauwerken ahnlicher Art, von der Siichsischen Wasser-Baudirektion in 
Dresden durchgefuhrte Talsperrenbau an der Lehnmiihle im Tale der 
W'ilden WeiBeritz wird in der folgenden Abhandlung kurz beschrieben.

Schon die Entwiirfe und Ausfiihrungen der Talsperren bei 
Klingenberg und M alter (1909— 1913/1914) in den Talern der W il- 
den und Roten WeiBeritz ais Folgę der Hochwasserkatastrophe von

1897 sahen in den Oberlaufen dieser Fliisse weitere Staubecken vor, 
dereń Bau allerdings zunachst durch den K rieg verzógert w'urde. 
Das allmahliche Versagen der im W eiBeritzgebiet und in der Elb- 
aue bereits aufs auBerste in Anspruch genommenen Grundwasser- 
schatze zwang erst dazu, die Frage der weiteren W asserversorgung 
dieser Landesteile auf anderer Grundlage baldigst zu klaren und 
lenkte den B lick wieder auf jene Staubecken. Die Untersuchungen 
fiihrten zu dem Ergebnis, daB das FluBgebiet der W ilden WeiBeritz 
infolge seines W aldreichtum s und seiner verh3.1tnismaBig diinnen
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Besiedlung ais das geeignetste dafiir anzusprechen sei. In  das Ar- 
beitsbeschaffungsprogramm der sachsischen Staatsregierung vom 
Jahre 1926 wurde deshalb der B au der Talsperre an der Lehnmiihle 
m it aufgenommen und m it den Vorarbeiten dazu bereits im Spat- 
herbst 1926 begonnen.

oberhalb im reinen Gneisgebiet nicht zu befiirchten war. Der Un- 
tergrund an der endgultigen Baustelle w ar auBerordentlich giin- 
stig; samtliche Bauwerke konnten in gesundem Gneis erstellt wer
den. K liifte  und Spalten wurden in der Baugrube nirgends ange- 
troffen bis auf einzelne Stellen am linken Hang, wo man an-
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Abb. 1. Schnitt durch den Hochwasser-Dberfall, durch das Sturzbecken und das MeBwehrgerinne.
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I. W a s  s e r  w i r t s c  h a f t l i c h e s ,  G e o l o g i s c h e s  u n d  
G e s a m t a n o r d n u n g  d e r  A n l a g e .

Die Talsperre an der Lehnmiihle liegt rund 12 km oberhalb 
der Klingenberger Talsperre, etwa 600 m fluCaufwarts der Lehn- 
miihle. Das Fassungsvermógen des Staubeckens betragt bei nor- 
malem Stauspiegel (+523,80 m ii. NN.) 22,0 Mili. m3, bei hochstem 
Stauspiegel (+524,95 m ii. NN.) 23,5 Mili. m3, das sind etw a 65%  
der mittleren jahrlichen AbfluBmenge des 61,4 km 2 groBen, meist 
bewaldeten Niederschlagsgebietes. Sie wird dam it bis auf weiteręs 
Sachsens groBte Sperre.

Die wasserwirtschaftlichen Untersuchungen, 
die auf zehnjahrigen Beobachtungen in den Jahren 
1915— 1924 aufgebaut sind, haben ergeben, daB 
die Sperre bei einem N utzinhalt von rund 21,5 
Mili. ni3 auch wahrend einer langeren Trocken- 
periode 950 sl =  rd. 30 Mili. m3 im Jahre aus- 
geglichen abzugeben vermag. Die W asserfiihrung 
derW eiBeritz schwankt an der Sperrstelle zwischen
0,15 und 60 m3/s und betragt im M ittel 1115SI.
Der Stausee erstreckt sich bei einer groBten Breite 
von 1 km  etw a 3 y2 km fluCaufwarts und bedeckt 
eine Flachę von i4 o h a W a ld - und Wiesengelande.
Die Sperre hat dieAufgabe, den AbfluB derW eiBe
ritz zu regeln, einen sicherenHochwasserschutz zu 
gewahrleisten und im Yerein m it der Klingenberger 
Sperre die Gemeinden und Industrien des WeiBe- 
ritzgebiets und der benachbarten Elbaue m it 
gutem W asser zu versorgen; daneben wird sie 
spater voraussichtlich noch zur Kraftgewinnung 
herangezogen werden.

Die Sperrmauerstelle war ursprunglich etwa 
500 m unterhalb der Lehnmiihle vorgesehen.
Diese Stelle wurde aber nach ausgefiihrten Schiir- 
fungen und Probegruben aufgegeben und rund 
1100 m fluBaufwarts verlegt, weil man auf den 
groBen von Frauenstein in Richtung Dippoldis- 
walde verlaufenden Granitporphyrgang stieB, der 
schleclite Untergrundverhaltnisse und starken 
Wasserandrang aufwies und schwierige und kost- 
spielige Griindungen erwarten lieB, was weiter

scheinend auf Auslaufer des bekannten Frauensteiner Granit- 
porphyrganges traf und tiefer zu griinden gezwungen war. D ort 
zeigten sich auch vereinzelt W asserandrang und Quellen, dereń 
Fassung jedoch keinerlei Schwierigkeiten bereitete.

Das groBte bekannte Hochwasser an der Sperrstelle betragt 
etw a 60 m3/s. Diese Tatsache m achte in der Mauerkrone iiber der 
Talsohle die Anordnung eines Hochwasseriiberfalls m it 11 ó ff-  
nungen von je 2,73 m 1. W . luftseitig, 3,03 m 1. W . wasserseitig not- 
wendig, dereń Ubcrlaufkante in Hohe des normalen Stauspiegels 
+  523,80 m ii. N.N. liegt und die bei einer Strahlstarke von 1,15 m

S c h n itt a -a .
Abb. 2.



rohren, dic in zwei Grundablassen beiderseits des Uberfalls unter- Die beiden Grundablasse, in einer gegenseitigen Entfernung 
von rund 61,0 m im MauerfuB ausgespart, sind begehbare Stolten 
von 4,0 m Hohe und 5,0 m Breite; in ihnen sind je ein Rohr von 
1200 mm 1. W . und zwei Rohre von Soo mm I. W . verlegt; sie sind 
in Mąuermitte und an der Wasserseite durch Klinkerpfropfen ver- 
sclilossen. Alle drei Rohre sind innerhalb des Mauerkerns und luft- 
seitig durch Talsperrenschieber, die von den Schieberhausern auf
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Abb. 3. Schnitt durch den linken GrundablaB

gebracht sind und die bei gefiilltem Becken gleichfalls ein Abftih- 
rungsvermogen von 100 m3/s haben, kann auBerdem im Laufe 
weniger Stunden ein Hochwasserschutzraum von genugender GroBe Schnitt C -D  

Abb. 5

Eiektrischer Krafh/erfeiiungspian
der Mauerkrone und an der Luftseite aus bedient werden, doppelt 
gesichert. Die groBen Rohre (raoo mm) besitzen auBerdem an 
der W asserseite in Gestalt eines Flachschiebers noch eine dritte 
Sicherung. Samtliche Schieber sind fiir Hand- und elektrischen 
Betrieb eingerichtet (s. Abb. 4, 5 u. 6). Vor den Einlaufen der 
Entlastungsrohre (1200 mm) befindet sich je  ein Einlaufbauwerk 
m it Grobrechen und Sandfang, die Einlaufe der Trinkwasser- 
rohre (800 mm) liegen auf Hohe + 4 9 1,5  m ii. N. N. und sind 
durch Seiher abgeschlossen (s. Abb. 3).

Unter dem Hochwasseriiberfall liegt am MauerfuBe zwischen 
den beiden luftseitigen Schieberhausern das Sturzbecken, in das 
die Entlastungsrohre einmiinden.

Die Anschliisse der Sperrmauer an die Hangę wurden rechts 
m ittels einer einfachen Betonherdmauer, links m ittels eines Erd- 
dammes m it Betonkerndichtung erreicht.

Verteiiung der Steckdosen zur Beieuchtung der Konfroiischtichte

Abb. 6.

II. D i e  b a u  l i c h  e n  A n l a g e n .
Die Sperrmauer ist eine Gewichtsmauer m it 4 m Kronenbreite. 

Das Raum gewicht des Mauerwerks wurde in die statische Berech
nung m it 2,35 t/m3 eingesetzt. Unter der Bedingung, daB keine 
Zugspannungen auftreten durften, ergab sich das Grunddreieck 
des Regeląuerschnitts luftseitig 1 : 0,634, wasserseitig 1 : 0,1 ge-

Alarmkatel

Abb. 4. Eiektrischer Kraftverteilungsplan (fiir Licht- und 
Kraftstrom).
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100 m3/g selbsttatig abzufiihren imstande sind. Die Gangbalin wird 
iiber die Hochwasseróffnungen m ittels einer Eisenbetonkonstruk- 
tion himveggefiihrt (s. Abb. 1). M it H ilfe von sechs Entlastungs-

101

gescliaffen werden, der zum Auffangen gefahrlicher Hochwasser- 
spitzen geeignet und dieselben —  auf langere Zeit verteilt —  un- 
schadlicli abzuleiten in der Lage ist (s. Abb. 2 u. 3).

GRUHLE, DIE W E I S Z E R I T Z T A L S P E R R E  AN DER LEHNMUHLE.
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neigt. B ei 50 m groBter Mauerhohe betragt dam ach die Sohlen- 
breite 37,5 m; das Verhaltnis b : h ist also 0,75. F iir diesen Quer- 
schnitt wurden ais groBte Randspannungen <rmal =  9,65 kg/cm2, 
ais groBte Schubspannungen Tmax =  3,49 kg/cm2 erm ittelt; die 
Kippsiclierheit ist 2,04fach. D er Forderung, daB die Mauer auf der 
Sohle nicht abgleiten soli, wurde durch geniigende Yerzahnung 
der Felssohle und durch eine 3,0 m tiefe Einbindung des Mauer- 
werks in  den gesunden Felsen nachgekommen.

Der Hochwasseriiberfallquerschnitt ist in seiner Form in erster 
Linie nach hydraulischen Riicksichten. ausgebildet worden; dic 
Oberfallkrone verlauft annahernd parabelformig und gelit dann in 
den Regeląuerschnitt (Neigung 1 : 0,634) iiber, der m it einer Aus- 
rundung von r  =  4 m in die Sohle des Sturzbcckens ausmtindet 
(s. A bb. x).

wurde. Zum Schutze der Putzschicht gegen mechanische und atmo- 
spharische Angriffe wurde zwischen den Ordinaten +491,50 und 
+ 513,0  m ii. N . N. ein im M ittel 1,0 m starker Mantel aus Mauer- 
werk errichtet, der m it 2,2 m breiten Schaften 0,4 m tief in den 
Mauerkorper einbindet (s. A bb. 9), wahrend von Ordinate

Srtter/e/ńjM

Mauerb/ock A Mauerb/ack B

Abb. 7. Mauerarbeiten in dcrTalsohle, Arbeitsgeriiste 
mit Transportkranen. Am rechten Hang Holzgerinne 
zur t)berfiihrung der WeiBeritz wahrend des Baues.

Die GrundriBform der Mauer ist gerade (s. Abb. 7), die Bogen- 
form wurde aus Ersparnisgriinden nicht gewahlt, da sie bei der ver- 
haltnismaBig groBen Mauerlange von 420 m nach fruheren E r
fahrungen statisch doch kaum wirksam geworden ware.

Um dem durch Temperaturschwankungen bedingten Arbeiten 
des Mauerwerks Rechnung zu tragen, muBten in Abstanden von 
35— 40 m lotrechte Dchnungsfugen in der Mauer angeordnet wer
den. Die Fugen beginnen 4— 5 m iiber der Griindungssohle und 
sind durch 3, bzw. 2 mm starkę Kupferbleche, die in etwa 2 m A b 
stand von der wasserseitigen Mauerflucht eingemauert wurden, ab- 
gedichtet. In der Tafelm itte sind die Bleche durch Einziehen einer 
Rille gefaltet, die an der Fugę in einer rhombenfórmigen Aus- 
sparung des Mauerwerks liegt und m it Bitumenpaste ausgegossen 
wurde. D a diese AusguBmasse auch bei niedrigen Temperaturen 
noch plastisch ist und die Bleche im Bereich der Rille ausgegliiht, 
also weich und elastisch gemacht worden sind, ist die erforderliche 
Beweglichkeit der Dichtung an der Fugę gewahrleistet. Im Grund
riB erhielten die Fugen eine Verzahnungvon 1,0 m Starkę und durch- 
schnittlich 3,5— 4,0 m Lange. A n  jeder Fugę ist etw a 1,0 ni hinter 
dem Kupferblech ein besteigbarer Schacht von i ,o x r ,o m  Quer- 
schnitt angeordnet, um die W irksam keit der Fugendichtung iiber- 
wachen zu konnen und eine dauernde Beobachtung der Fugę zu 
ermoglichen (s. Abb. 2 u, 8).

Die W asserdichtigkeit der Mauer wird durch eine in zwei 
Lagen von je 1— 1,5 cm Starkę aufgebrachte Torkretputzschicht 
vom Mischungsverhaltnis i-R T -Z em e n t: 0,5-RT-TraB : 3-RT-Gru- 
bensand gewahrleistet, die noch dreimal m it Inertol gestrichen

Abb. 8. Ausbildung der Dehnungsfugen.

+513,00 m ii. N . N. bis zur Mauerkrone +525,60 ni ii. N . N. der 
Mauermantel aus Ersparnisgriinden weggelassen wurde und man 
sich m it der Putzschicht und den Anstrichen allein begniigte. Um 
auch den Mauerteil von der Griindungssohle bis zum M antelansatz 
in Hohe + 49 1,50  m ii. N . N. vor W asserandrang zu schutzen, ist 
weiter noch ein 0,8 m starker GuBbetonmantel angefiigt worden, 
der den Bruchsteinm antel jeweils um etw a 2 m iiberdeckt. D a 
auBerdem die Arbeitsgruben m it Magerbeton verfiillt und dariiber 
eine A nschiittung von Lehm  gestam pft wurde, ist nach mensch- 
lichem Ermessen alles getan, wras die W asserdichtigkeit der Mauer 
gewahrleiśten konnte (s. Abb. 1).

E tw a  trotz aller dieser MaBnahmen in die Mauer noch ein- 
dringendes W asser wird durch Sickerwasserstrange, die 2,0 m von 
der wasserseitigen Mauerflache entfernt im gegenseitigen Abstande

Abb. 9. Mauerfuge. Wasserseite der Mauer mit Verzahnung zur 
Einbindung des Mauermantels,

von 2,0 m verlegt sind, Sammelstrangen von 30 cm 1. W . zugefiihrt, 
nach den luftseitigen Schieberhausern abgeleitet und gemessen 
(s. A b b . 2 u. 3).

Die lotrechten Sickerwasserstrange wurden aus stark porósen 
Betonsteinen 60 X 60 x  60 cm gebildet, die in der M itte eine Lochung



panzerrohre verlegt und so in die Mauer eingebettet. Samtliche 
32 Messer (s. Abb. 10) arbeiten einwandfrei.

Am  rechten H ang wurde die Mauer nur bis zur Schnittlinie 
der Fahrbahn m it dem Gelande (in Hohe +525,60 m ii. N. N.) 
gefiihrt. Die Einbindung in den gesunden, klingenden Felsen, die 
das Umspiilen der Mauer bei bordvoller Sperre verhiiten soli, wurde 
m ittels einer unbewehrten, 1 m breiten Betonherdmauer von 38 m 
Lange erreicht, die konisch in die Massivmauer eingreift und m it 
dieser durcb ein Kupferblech m it Rille nach A rt der Fugenausbil- 
dung in der Sperrmauer yerbunden ist. Die Herdmauer lauft in 
horizontaler Lage auf N uli aus und ist nach Fertigsteliung in ihrer 
ganzen Lange wieder verfiillt worden, so daB eine Unterteilung 
durch Fugen hinfallig wurde.

Am  linken H ang wurde aus Ersparnisgriinden nach reiflichen 
Erwagungen die Mauer von Station o + 4 3  ab (Gelandehohe rd. 
+ 517,50  m ii. N. N.) durch einen Erddam m  ersetzt. Das Bauwerk 
ragt an dieser Stelle nur noch rund 8 m aus dem Gelande lieraus, 
wahrend die Griindungstiefe dort bereits bis zu 14 m betrug und 
bei der Beschaffenheit und Lagerung des Felsens weiter hangauf- 
w arts m it noch groBeren Tiofen gerechnet werden muBte. Den 
Damm m ittels Lehmschiirze zu dichten, verbot sich bei dem Fehlen 
guten plastischen Materials auf der Baustelle ganz von seibst; in- 
folgedessen kam man auf eine Betonkerndichtung zuriick, die

Anordnung der Tempera/urmeBste/ien 
\ im Querscfmiit

Oberkonte Kabelschacht

Grundrift

Zur Uberwachung des Verhaltens der Sperrmauer im Betriebe 
sind auBer den iiblichen MeBbolzen fiir Hohenbeobachtungen eine 
DurchbiegungsmeBeinrichtung m it zwei Visuren und sechs beweg- 
lichen Mauerpunkten, sowie drei FeinmeBeinrichtungen fiir die 
Fugenbewegung vorhanden.
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Abb. 12. Schnitte durch den Betonkern,

Pffasfer
gleichzeitig einen guten AnschluB an die Sperrmauer gewahrleistete 
(s. Abb. 11 u. 12).

Der Betonkern hat von der Grundungssohle bis zur Oberkante 
■-A des anstehenden Felsens eine Breite von 1,4 m, die sich bis zu 

seiner auf Hohe +525,40 ii. N. N. liegenden Krone auf 0,7 m ver- 
jiin gt und eine Lange von 103 m (Schnitt der Dammkrone m it dem 
Gelande); er ist in Abstanden von 14— 15 m durch Vertikalfugen, 
die durch senkrecht zur Fugenrichtung einbetonierte Kupferbleche 
abgedichtet werden, unterteilt (vgl. Fugenbeschreibung der Sperr
mauer) (s. Abb. 13 u. 14). Um RiBbildungen oder gar Briichen 
infolge ungleichmaBiger Belastungen vorzubeugen, sind weiter 
innerhalb der ersten vier Kernmauerblócke Horizontalfugen ange
ordnet, und zwar etwa dort, wo die Betonkernmauer aus der Ein- 
spannung in den beiderseits angeschiitteten Dammkorper iibergeht; 
auf diese Weise kann der K ern etwaigen Bewegungen des Dammes

fahrbohnenUtisserung
wtinscMm/K

b Vorlogtr SG/fO

Abb. 11. AnschluC desErddammes an die Sperrmauer amlinkenTalhang.

Zwecks Beobachtung des Verlaufes der Temperaturen inner
halb des Mauerkórpers wurden in zwei verschiedenen Mauerąuer- 
schnitten (links vom  linken Schieberturm und rechts vom  rechten 
Schieberturm) je 16 elektrothermische Messer eingebaut, Die 
Messungen ergeben wertvolle Hinweise auf den Abbindevorgang

^i\52S,V0Behnkemkrcne 5̂25,60Dammk

^Geldndelinie
tfieorefische fe/sJIme

Sperrmauer-
kBrper

___^S09J 6 __________

Grtnze derBewełinjng

Abb. 13. AnschluB des Erddammes an die Sperrmauer am linken Talhang. 
Bewehrung des Betonkerns.

G R U H L E ,  D I E  W E I S Z E R I T Z T A L S P E R R E  A N  D E R  L E H N M U H L E .  103d e r  b a u i n g e n i e u r
16.  MARZ 103.i .

von i o c m 0  besitzen und auf der Baustelle fabrikmaBig herge- 
stellt wurden.

A11 allen Tiefpunkten der Griindungssohle wurden zur Fest- 
stellung auftretender Unterdriicke Manometer angebraeht. Trotz 
Anstauens bis zu 35 111 Hohe konnten bisher meBbare Unterdriicke 
noch nicht festgestellt werden.

in der Mauer und auf die Einwirkung der AuBentemperaturen auf 
den Mauerkórper seibst.

Die 16 Thermometer in vier verschiedenen Hohenlagen der 
Mauer sind zu je zwei Galerien zusammengefaBt; sie werden an den 
MeBapparaten in den oberen und unteren Schieberhausern abge- 
lesen. D a der AnschluB der Leitungen an die Thermometer beson- 
ders sorgfaltig ausgefiihrt werden muB, wurden dic K abel in Stahl-
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und im AnschluB daran m it einem zweimaligen Inertolanstricli 
versehen.

Die auf der Wasserseite liegenden Arbeitsgruben wurden zu
nachst fiir die Aufstellung der Schalungswande und fiir die spiltereii 
Torkretierungsarbeiten benótigt, anschlieBend sind sie bis etwa 
1,5 m unter Felsoberkante m it Fiillbeton vom  Mischungsverhaltnis 
0,8-RT-Zement : 1,0-RT-TraB : 10-RT-Splitt und Sand ausgegossen 
worden, wahrend fiir die Kern- und Herdmauer das Mischungsver- 
haltnis zu 0,8-RT-Zement : 0,3-RT-TraB : 3,0-RT-Sand : 3,0-RT-

Abb. 14. Schnitte durch den Betonkern mit Bewehrung.

werden muBte. Man half sich dadurch, daB man das Kupferblech 
der Horizontalfuge auf ungefahre Blechbreite der Vertikalfuge 
zungenformig ausschnitt, die beiden Bleche miteinander vernietete 
und die Zungenenden des Horizontalbieches in Breite der eigenen

Horizonfatfbge

Abb. 17. Aushub fiirden Betonkern; Fliigelmauerals wasserseitiger Ab- 
schluB des Erddamms. Einbindung des Betonkems indie Sperrmauer.

Łuffsei/e
Luftseite 

1 Wasserseite

M it Papce MitPappe
Obemeor

ąm,
P ri  
/ . „ j   ̂
Kupferbtech 
dertio risdn-

Bffumen
msstrdknfti'
m nrefpm s

070 15 mm.

Abb. 15. Ausbiklung der Horizontal- und Yertikalfuge des Betonkerns,

Rille stum pf auf die Rille des Vertikalbleches aufstoBen lieB (s. 
A bb. 15).

Ari den eigentlichen Betonkern schlieBt sich eine 20 m lange, 
0,7 m starkę Herdmauer an, die der Gefahr des Umsptilens des 
Dammes vorznbeugen hat und die wieder verfiillt worden ist. Zur 
Sicherung des Untergrundes wurde die Sohle in ganzer Lange (auf 
123111) durch Zementeinpressungen gedichtet (s. Abb. 12, Schnitt 
a— a).

S ch n itt in  /fro n en t.C iie S ch n itf in  S oM en M e

Splitt gewąhlt wurde (s. Abb. 14). Die iibrigen, 
iiber dem Felsen liegenden Arbeitsgruben bei- 
derseits des Kerns wurden bis in Gelandehohe 
m it erdig-lehmigen Massen in Lagen von 20 cm 
Starkę angefiillt.

Die wasserseitige Dammbóschung ist zum 
Schutze gegen den Angriff der wechselnden Was- 
serstande und des Wellenschlages m it einer

_ Steinscliiittung befestigt. W asserseitig wird der
Erddamm gegen die Sperrmauer durch eine 
Fliigelmauer in Bruchstein begrenzt, luftseitig 
lehnt er sich m it einem Bóschungskegel an die 
Mauer an (s. Abb. 11, 17 u. 18).

Beim Bau war besonders darauf zu achten, daB das Einbringen 
der Dammassen beiderseits des Kerns in gleich hohen Schichten 
erfolgte, damit die Belastung der Mauer m oglichst gleichmaBig 
war; die Massen wurden laufend mittels einer 5-t-W alze eingewalzt, 
bzw. nach M oglichkeit eingespiilt.

Zur Entwasserung des luftseitigen Dammkórpers sind an den 
Fugenstellen im Beton Rigolen von o,G x  0,6 m angeordnet, die im 
allgemeinen senkrecht zur Mauer verlaufen, ein Gefalle von 1; roo 
besitzen und in das am DammfluB entlang laufende Schnittgerinne 
einmiinden (s. Abb. 11).

III. B  a u v  o r g a 11 g.

Die Baustelleneinrichtung war in erster Linie abhangig von der 
Lage des Steinbruchs, vom Antransport der Bindemittel, von der 
Gestaltung der Ha.nge und von der vorgeschriebenen Bauzeit.

Die Ausfuhrung der Sperrmauer sam t Nebenanlagen war A11- 
fang April 1927 der „B a u  u nternchm u ng fiir die Talsperre Lehn- 
m uhle", bestehend aus der D y c k e r h o f  f & W i d m a n n  A.-G ., 
Dresden, und der T i e f b a u g e s e l l s c h a f t m .  b. H., Dresden, 
auf ihr Angebot in Bruchstein iibertragen worden.

Von gróBter W ichtigkeit war bei der Abgelegenheit der Bau* 
stelle von allen bedeutenderen Yerkehrswegen die Regelung der 
Bindem ittelzufuhr. Die Bindem ittel wurden von der Bauverwal- 
tung gekauft und frei Bahnhof Naundorf bei Schmiedeberg.an der

ohne Gefahr fiir seinen Bestand folgen. Schwierig war nur jeweils 
die Ausbildung der Kreuzungspunkte der Vertikal- und Horizontal- 
fugen, da sowohl die Langs-, wie auch die Querbewegung der 
Mauer gesichert bleiben und ein Ausknicken der Bleche vermieden

Sperrmauer-
kBrper

Abb. 16. Einbinden des Betonkems in die Sperrmauer; Bewehrung 
des Anschlusses.

Ara AnschluB an die Sperrmauer hat der Kern eine nach der 
Luftseite zu herausspringende Verstarkung erhalten (s. Abb. 16), 
damit seine Einbindung ungefahr in die M itte der Mauer er
folgt und exzentrische Beanspruchungen derselben vermieden 
werden.

Die waśserseitigen Fiachen des Kerns wurden torkretiert
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Schmalspurlinje Hainsberg-Kipsdorf angcliefert. Dic Bauunter- 
nehmung sah sich vor die Wahl gestellt, dic Baustoffe entweder 
mittels Lastkraftwagens oder mittels Seilbahn anzufordern; ihre 
Kntschcidung fiel zugunsten des ersteren aus, weil bis Steinbriick- 
miihle die StaatsstraBe Dippoldiswalde-Frauenstein zur Yerfiigung

Abb. 18. Wasserseite der fertigen Mauer. Aufbringen der
Erddamm.

saubert und dabei alles lose oder gelockerte Felsmaterial entfernt. 
A u f die Griindungssohle wurde das Mauerwerk m it einem fetten 
Anschlufimórtel vom Mischungśyerhaltnis i-RT-Zem ent : 2-RT- 
Sand unmittelbar, also ohne jede Betonausgleichschicht, aufgesetzt 
und in einzelnen, etwa 2 m hohen Schichten hochgetrieben. Bei 

der Lange der Mauer war an Arbeitsflachen kein Man- 
gel, infolgedessen brauchten die Schichten auch nicht 
hóhergewahlt zu werden. Im allgemeinen konnten die 
Blocke eine W oche lang ruhen, ehe auf ihnen weiter- 
gearbeitet wurde. Fiir die Ruhezeit waren in erster 
Linie der EinfluB der Lufttem peraturen und die 
Festigkeitsentwicklung des frischen Mortels ausschlag- 
gebend.

An den Dehnungsfugen wurden die Mauerblócke 
dadurch voneinander getrennt, daB der zuerst ge- 
mauerte Błock geputzt, gestrichen und mit einer ein- 
fachen Pappenlage versehen, der Nachbarblock an- 
schlieBend stum pf dagegen gemauert wurde (s. Abb. o).

auf den

stand und nur ein verha.ltnisma.fiig kurzes Stiick Weg yon dort aus 
bis zur Baustelle neu hergestellt zu werden brauchte. Der K alk  aus 
den benachbarten staatlichen Briichen in Hermsdorf wurde un
mittelbar angefahren.

In dem etwa 1 km unterhalb der Spcrrmaucr aufgeschlossenen 
Steinbruch, in dem ein ausgezeichnetes Materia! anstand, wurden 
die Steine m it Ammonit und Ammongelatine gesprengt und durch 
Loffelbagger geladen. Die Mauersteine wurden auf 75er-Spur un
mittelbar zu den Waschen gefórdert, die je nach den Baufort- 
schritten der Mauer in verschiedeneu Hohenlagen am linken Hang 
unterhalb der Mauer angelegt waren. Dort wurden sie mittels 
Druckwasserstrahls und Drahtbiirsten gesaubert, in Steinkasten- 
wagen den Geriisten zugerollt und von den Kranen den Arbeits- 
śtellen zugefuhrt.

Die Vorschrift der Bauleitung, daB auf der Mauer Transporte 
irgendwelcher A rt unter keinen Umstanden stattfinden durften, 
będingten bei Verwendung von W  o 1 f f schen Turmdrehkranen 
die Anlage von Geriisten, die luft- und wasserseitig auf Hohe 
+  492,00 m ii. N. N. entlang der Baugrube er- 
richtet wurden (s. Abb. 7).

Die Frage, ob Kabel- oder Turmdrehkranen 
der Vorzug zu geben sei, ist ziem lich schwierig zu 
beantworten; letzten  Endes werden immer die órt- 
lichen Verhaltnisse den Ausschlag geben miissen.
Die gerade GrundriBform der Mauer wies gebieterisch 
auf die Yerwendung von Kabelkranen hin, die 
f.angc der Mauer jedoch (einschl. Erddamm rd.
520 m) m it ihren vielen Einzelarbeits- und Bedie- 
nungsstellen lieB wieder den Turmdrehkran geeig- 
neter erscheinen. Die anfangs geforderten sehr 
friihen Fertigstellungstermine und die Notwendig- 
l<eit, moglichst viel Maurer anzusetzen und m og
lichst hohe Leistungen zu erzielen, gaben schlieB- 
]ich den Ausschlag zugunsten der Turmdrehkrane.
Die in sie gesetzten Hoffnungen wurden auch im 
Laufe der Bauzeit nicht enttauscht; ihre Beweglich- 
keit, ihre Anpassungsfahigkeit und vielseitige Vcr- 
wendungsmoglichkeit waren hervorragend. Es waren 
insgesamt sechs Stiick vorhanden, zu denen sich in 
letzter Zeit noch • ein Derrick gesellte, der aber 
seiner Schwerfalligkeit und seiner langsamen ArbeitsweiSe wegen 
nur Arbeitsstellen untergeordneter Bedeutung zu bedienen in der 
Lage war.

Beim Ausheben der Baugrube wurden im Durchschnitt 3 m 
Oberlagerungsmaterial und morsches Gestein und 3— 4 111 gesun- 
der, klingender Fels entfernt, um die erforderliche Einbindungs- 
tiefe zu erreichen; am linken Hang dagegen rnuBte man bis zu
14 m Tiefe gehen, um eine einwandfreie Griindung zu ermoglichen. 
Alsdann wurde die Solile m ittels Druckwasserstrahls sorgfaltig ge-

IV. L  e i s t u 11 g e n.

Mit dem AufschlieBen der Baugrube und dem Ausbau der 
Zufahrtswege wurde, wie bereits erwahnt, im April 1927 angefan- 
gen. Das Mauern in der Talsohle begann am 12. Oktober 1927, 
muflte aber bereits am u .N o v e m b e r 1927 wegen auftretender 
starker Nachtfroste eingestellt werden. W aren die Leistungen in 
dieser kurzeń Zeit auch nicht iibermaBig grofi (rd. 3000 m3), so 
gaben sie. doch einen guten Priifstein dafiir ab, ob sich die 
Baustelleneinrichtung bewahrt hatte und man im kommenden 
Friihjahr m it Hóchstleistungen rechnen durfte. A uf Grund der 
gemachten Erfahrungen konnten aufgetretene kleinere Mangel 
im Laufe des Winters 1927/28 beseitigt werden, so daB man 
1928 nicht unliebsame Oberraschungen in K auf zu nehmen 
brauchte.

Die Leistung des Jahres 1928 betrug von Anfang April bis 
M itte November 77 000 m3 Mauerwerk, durchschnittlich im Monat 
also 12 800 m3. Die groBte Tagesleistung wurde am 18. Juni 1929 
erzielt, wo 820 m3 Mauerwerk im Zweischichtenbetrieb erstellt

werden konnten. Die Jalire 1929, 1930 und 1931 kónnen in 
ihrer Gesamtheit zum Vergleich nicht mehr herangezogen wer
den, da im Juli 1929 eine Einschrankung der Arbeiten angeord- 
net und der Vollbetrieb erst im August 1930 wieder aufgenommen 
wurde, wahrend 1931 nur noch Restarbeiten zu erledigen waren 
und vor allem der Bau des Erddammes in Angriff genommen 
und durchgefiihrt wurde. Immerhin wurden im Herbst 1930 im 
Einschichtensystem noch Tagesdurchschnittsleistungen von 450 m3 
erreicht.

Abb. 19. Saubern und Verfugen der Mauer. Abbruch des luftseitigen 
Arbeitsgeriistes.
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I n s g e s a m t  w u r d e n  g e 1 e i s t e t :
Baugrubenaushub —  Erdm aterial . . . .  28 300 ni3
Baugrubenaushub —  Fels . .......................66 000 m3
Mauerwerk der Sperrmauer, eins chi. Bruch- 

steinmantel, Briistungen, Schieberhau-
scrn, Sturzbecken usw.............................. 185 350 m*

Betonm antel auf der Wasserseite der
M a u e r ............................................................  1 S65 m3

Beton fiir Ausfiillung der wasserseitigen
A r b e its g r u b e n .........................................  3 000 m3

Eisenbeton fiir Gangbahn iiber die Hoch- 
wasseriiberfalle und fiir den Betonkern 
des E rd d a m m s .........................................  21301T13

Das Gesamtmauerwerk der Sperre einschl. Nebenanlagen be
tragt somit 192 345 m3.

Dabei wurden verarbeitet: rd. 14 000 t  Zement, 21 200 t  TraB, 
2950 t gebrannter K a lk  und 15 000 kg Kup/erbleche; verbraucht 
wurden ferner rd. 3500 m3 Holz, 75 000 kg Sprengstoffe und 
rd. 2,6 Mili. kW h Stroni.

Fiir die Architektur der Mauer, dereń Ansichtsflache aus gro
Ben Quadern besteht, war der Charakter der Landschaft niaB-
gebend; infolgedessen weisen die Flachen auch auBer den halb-
kreisfórmigen Offnungen des Hochwasseriiberfalls und den Schieber- 
tiirmen keinerlei Unterbrechungen auf, ohne dabei eintdnig zu 
wirken. Die Steine wurden in der Form, wie sie der Steinbruch 
hergegeben hat, ohne besondere Bearbeitung, vermauert, die Fugen 
tief ausgehackt und anschlieBend m it dem Fugeisen verstrichen 
(s. Abb. 19).

Der Bau der Sperranlage hatte noch eine groBere Verlegung 
der Obcrgebirgischen PoststraBe (StaatsstraBe Dippokliswalde—  
Frauenstein), die das Staubecken durchąucrte, im Gefolge; sie

wurde in der Hauptsache in den Jahren 1930 und 1931 durchge- 
fiihrt und konnte Anfang 1932 dem Verkehr iibergeben werden. 
AuBer einigen Bachkreuzungen von untergeordneter Bedeutung ist 
dabei eigentlicli nur der groBe Eisenbeton wól bdu rchlafi bemerkens- 
wert, der in dem das Tal kreuzenden, rd. 14 m hohen StraBendamm 
errichtet werden muBte. E r hat 55 m* Lichtóffnung, um bei einem 
Stau unter der Hohe 513,00 m ii. N. N. die allen Berechnungen 
zugrunde gelegte Hóchstwassermenge der WeiBeritz von 100 m3/s 
ohne Gefahr fiir den Damm und das Bauwerk abfiihren zu konnen; 
bei bordvoller Sperre dagegen w irkt er ais Dii ker m it dem gleichen 
Abfiihrungsvermógen. Zum Schutze gegen Wellenschlag, Eis und 
schwinimendes Holz ist der Damm bis 1 m iiber Hochststau durch- 
gehend abgepflastert.

Der Bau der Mauer mit allen Nebenanlagen wurde ais groBer 
Notstandsbau durchgefiihrt; die Hóchstbelegschaft war im Sommer
1928 m it rd. 900 Mann vorhanden, davon bis zu 95%  F.rwerbslosen. 
Insgesamt wurden 425 000 anreclinungsfahige Erwerbslosentage- 
werke auf der Baustelle geleistet, zu denen im Sommer 1932 noch 
rd. 25 000 Tagewerke des freiwilligen Arbeitsdienstes hinzukamen, 
der zur Beseitigung von I-Iaklen, zur Anlage von W egen und zu 
Beraumungsarbeiten aller A rt eingesetzt wurde und sich sehr gut 
bewahrt hat. Rechnet man dazu noch die Leistungen, die zwar 
nicht auf der Baustelle unmittelbar vollbracht, aber doch m it dem 
Bau m ittelbar im Zusammenhange stehen, wie Herstellung von 
Maschinen, Rohren, Schiebern, Zement, TraB, K a lk  usw., so kann 
man wohl sagen, daB das Bauwerk —  abgesehen von seiner volks- 
wirtschaftlichen Bedeutung —  seinen Zweck auch insofern erfiillt 
hat, ais es sechs Jahre lang einem nicht unerheblichen Teil der Be- 
vólkerung der engeren und weiteren Umgebung der Baustelle Arbeit 
und B rot gegeben und so zu einer Belebung des schwer ringenden 
deutschen W irtschaftslebens beigetragen hat.

FO RTSCH RITTE BEIM BAU D ER  BOULDER (HOOVER-)DAM-SPERRE. 

H e rste llu n g  u n d V era rb e itu n g  des B e to n s.

Bcarbeitet von Dr.-Ing. II. Rohdc, Essen.

Es ist nicht ganz ein Jahr lier, daB in dieser Z eitsch rift1 iiber 
die Bauausfiilinm g des Boulder-Dam bericlitet wurde. Seit dieser 
Zeit haben die Bauarbeiten weitere gewaltige Fortschritte gemacht 
und wenn nicht besondere Umstande eintreten, diirften die Bau- 
arbeiten an der Sperrmauer zum i.M a i 1935 beendet sein, d. h.

Abb. 1. Auśhubarbeiten fiir die Griindung der 
Sperrmauer, Bauzustand am i.M ai 1933.

Abb. 2. Aufstellen 
der Betonierarbeit.

zwei Jahre und drei Monate friiher ais nach dem urspriinglich auf- 
gestellten Bauprogramm vorgesehen war.

Schon vor einem Jahre waren die Bauarbeiten so schnell vor- 
geschritten, daB fiir den Aufstau der 15. Juni 1935, statt 1936

1 Vgl. Bauing. (1933), Heft 25/26, femer Bericht Paleń, Heft 13/14; 
auBerdem Bauing. {1932), Aufsatz Tólke, Heft 7/8 und Bericht Tólke, 
Heft 39/40.

wie im Bauprogramm vorgesehen, ins Auge gefaBt werden konnte. 
Es scheint nun, daB hierm it bereits im Spatsommer dieses J ahres 
begonnen werden kann. Eine gute Vorstellung von dem Bautempo 
geben die Abb. 1— 3. Abb. 1 zeigt die Aushubarbeiten in der Tal- 
sohle kurz vor Beginn der Betonierung. Anderthalb Monate spater

konnte der erste Beton eingebracht 
werden (Abb. 2) und nach weiteren 
sechs Monaten betrug die Menge 
des eingebrachten Betons 760 000 m 3 
oder fast ein D rittel der Gesamt- 
menge von . 2,6 Millionen K ubik- 
meter (Abb. 3)-

B e s c h r e i b u n g  d e r  G e s a m t -  
a n l a g e .

Die allgemeine Anordnung der 
Anlage geht aus dem L agep lan 2 
hervor. Jenes Bild zeigt auch an 
schaulich den gewaltigen Umfang 
der Nebenarbeiten, die gleichzeitig 
m it dem Hochfiihren der Sperr
mauer ausgefiihrt werden miissen. 
Im folgenden sei nur kurz auf die 
wichtigsten hingewiesen.

Die zu beiden Seiten der Talwande unterhalb des Krafthauses 
angeordneten Schieberbauwerke dienen zur Regulierung des durch 
die unteren Einlauftiirm e abgezogenen Wassers, das nicht in den 
Turbinen abgemahlen wrird. Die Schieberhauser enthalten jeweils 
sechs 2,13 m Nadelventile, sowie ein Notschutz. Die Griindungs-

der Schalung und Beginn 
Bauzustand Mitte Juni 1933.

2 Vgl. Bauing. (1932) S. 97 und (1933) S. 355.
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arbeiten sind nunmehr soweit vorgeschritten, daB m it der eigent- 
lichen Bauausfiilirung begonnen werden kann.

Durch die weiter stromab gelegenen Mundloclier der inneren 
W asserableitungsstollon von je 15,2 111 Innendurchmesser soli das 
durch die oberen Einlauftiirm c abgczogene W asser, das nicht zur 
Krafterzeugung verbraucht wird, abgeleitet werden. Die iiber 
hundert Meter vom  Mundloch entfernt im Stollen angeordneten

sohle liegt 118 m iiber dem tiefsten P unkt der Griindungsflache der 
Sperrmauer. In jedem  Turm  sind zwei Zylinderschiitze von 
9,75 m Durchmesser, eines an der Sohle, eines 45,7 m hoher, ein- 
gebaut. Die Zylinderschiitze dienen zum VerschlieBen des Grund- 
ablasses und der Druckrohrleitungen zum K rafthaus. Obwohl die 
geologisclien Untersuchungen keine Anhaltspunkte fiir Erdbeben- 
gefahr in diesem Gebiet ergaben, wurde aus Sicherheitsgrimden 
bei der Anordnung der Bewehrung hierauf Riicksicht genommen. 
Hierdurch erklart sich der hohe Bewehrungsprozentsatz von 90 kg 
Eisen auf 1 m 3 Eisenbeton. Die Tiirme sind durch betonummantelte 
eiserne Fachwerkbriicken von 32,6 m Spannweite m it der Mauer- 
krone verbunden.

Sehr gute Arbeitsfortschritte wurden auch bei der Herstellung 
der Stollen und der Druckrohrleitungen zum Krafthaus erzielt. 
Die Stahlplatten wurden auf der Baustelle selbst gewalzt, gebogen 
\md in  einzelne Abschnitte zusammengeschweiBt. Die gróBten 
Arbeitsstticke haben eine Plattenstarke von 70 mm bei einem 
Innendurchmesser von 9,1 m und einer Lange von 7,3 m. Derartige 
Stticke konnen noch m it dem Kabelkran von 150 t Tragkraft 
transportiert werden. Abb. 4 zeigt eine der riesigen Walzen, die den 
Stahlplatten die gewiinschte Kriim m ung erteilen. Das Zusammen- 
schweifien der P latten erfolgt in automatischen SchweiBmaschinen.

Die Herstellung der Rohre m it einem Durchmesser bis zu
2,6 m ist verhaltnismaBig einfach, da sie nur eine LangsschweiB- 
naht haben und durch ein oder zwei RingschweiBnahte in Abschnitte 
von 6— 9 m Lange zusammengesetzt werden. Die 6 m langen Rohr- 
stiicke von 4 m Durchmesser erhalten in der M itte einen Ausstei- 
fungsring m it T-formigem Querschnitt. Dic Rippe des Ausstei- 
fungsringes wird beim Einbau der Rohre im Tunnel auf die hierfiir 
vorgesehenen Lagerflachen aufgesetzt, so daB das Zusammen- 
schweiBen der einzelnen Rohrstiicke unbehindert vor sich gehen 
kann. D erVersteifungsring wird aus einem besonderen Formeiscn, 
das dem Flansch eines T-Eisens ahnelt, gewalzt und m it den beid- 
seitig angrenzenden Rohrstiicken verschweiBt. Zuletzt wird dann 
der ringformige Steg aufgesetzt.

Den Arbeitsvorgang beim Biegen und W alzen des Versteifungs- 
ringes zeigt Abb. ^.

Die Kontrollc der SchweiBnahte m it einer Gesamtlange von 
120 000 m erfolgt durch Rontgenaufnahm en. Jede Aufnahm e um-

Abb. 3. Blick auf die Sperrmauer-Baustelle. 
Bauzustand Mitte Deżember 1933.

Kammern m it einer gróBten Breite von 38 m und einer Hohe von
19,5 m bedingten eine Erweiterung des Stollen-Norm aląuerschnit- 
tes auf eine Lange von etwa 60 m. Jede Kam m er enthalt sechs 
1,83 ni N adelventile und ein Notschiitz. E in  groBer Teil der Er- 
weiterungsarbeiten in den Stollen ist beendet, m it R iicksicht auf 
die Ilauptarbeiten ist aber die Ausfuhrung der Restarbeiten jetzt 
auf das erste H albjahr 1935 verlegt worden.

Das am FuBe der Sperrmauer gelegene Krafthaus ist hufeisen- 
fórmig angeordnet. In den beiden Seitenfliigeln von je  175 m 
Lange und 23 m Breite sind die Turbinen und Generatoren auf- 
gestellt und zwar acht 82 5oo-kVA-Aggregate im Nevada-Fliigel 
und sieben 82 soo-kVA-, sowie zwei 40 000 kVA -A ggregate im 
Arizona-Fliigel. Die Schalt-, Betriebs- und Lagerraum e sind in 
dem M ittelstiick angeordnet. M it dem gróBten Teil der Fundament- 
Aushubarbeiten ist schon begonnen worden. Der Krafthausunter- 
bau diirfte bis Juni d. J., der Krafthaushochbau bis September 
d. J. beendet sein.

Nach AbschluB der Bauarbeiten am K rafthaus miissen die 
Bodenmassen der unterwasserseitigen Sperrdamme weggeraumt 
werden, um die Regulierungsarbciten im Unterwasserkanal durch- 
fiihren zu konnen. Die Ausraumung dieser 300 000 m3 Boden- und 
Felsmassen soli im kommenden W inter 1934/35 durchgefiihrt wer
den, so daB September 1935 das K raftw erk in Betrieb genommen 
werden diirfte.

Eine weitere Anzahl von Bauarbeiten von geringerer Bedeutung 
werden im Zusammenhang m it dem Gesam tprojekt wahrend der 
nachsten drei Jahrc noch zur Ausfuhrung kommen. L egt man den 
bis jetzt erziclten Baufortschritt bei der Aufstellung des Baupro- 
gramms fiir diese Arbeiten zugrunde, so kann angenommen werden, 
daB bis zum Friihjahr 1937 sąmtlichc Restarbeiten beendet sein 
diirften, d. h. mindestens ein Jahr friiher ais urspriinglich ange
nommen war.

Von den Nebenarbeiten ist von besonderem Interesse die Aus- 
fiihrung der vier groBen 116 m hohen Eisenbeton-Einlauftiirme. 
Die Turme haben unten einen Durchmesser von 25 m und ver- 
jiingen sich nach oben auf eine B reite von 19,5 m. Ihre Fundament-

Abb. 4. Die Herstellung der riesigen Rohre erforderte die 
Aufstellung von besonderen Maschinen mit groBen senk- 
recht stelienden Walzen. Das Bild zeigt die Herstellung 

eines Yersteifungsringes von 4 m Durchmesser.

faBt 75 cm SchweiBnaht. Die Film e werden sofort im Laboratorium 
entwiclielt und auf Fehler und Mangel der SchweiBnaht kontrolliert.

Die beiden seitlich angeordneten Hocliwasseriiberfalle er
moglichen die Abfiihrung einer Hochwassermenge von 11 3oom 3/sec 
oder 50% mehr wie das H. H. W . von 1884. N icht beriicksichtigt 
sind hierbei der Hochwasserstauraum im Becken von rd. 11,7 Mil- 
liarden m i* , sowie das Schluckvermogen der Turbinen und Grund- 
ablasse von 3400 m3/sec. Die Lange der W ehrkrone jedes Ober-
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fal les mitit 122 ni, die Gesamtlange des Bauwerks betriigt 213 m. 
Die Betonmassen betragen rd. 115 000 m3, der Felsausliub rd. 
535 000 m3. Zur W asserableitung dienen zwei Stolleti von 15,2 bis 
21,3 m Durchmesser, die in die Umleitungsstollcn einmunden. A uf 
den festen Wehrkorpern sind vier bewegliche Trommelwehre von

der Baustelle eiiigerichtet. Dic Anlage wird so betrieben, daB zu- 
nachst die einzelnen Zementsbrten in Silos gelagert und dann ver- 
m ittels einer Transportschnecke im Verhaltnis der W erkskapazi- 
taten abgezapft und auf dem Transport verm ischt werden. Von 
dieser Vormischanlage wird dann der Zement auf pneumatischem 
W ege durch eine gzóllige Rohrleitung zu derBetonbereitungsanlage 
befdrdert.

Ober das auf Grund von langjahrigen Versuchen festgesetzte 
Mischungsverhaltnis, sowie die sonstigen Eigenschaften des B e 
tons und der Zuschlagstof fe gibt die nachfolgende Tabelle A u sku n ft:

Korn
groBe

mm

- jMisch.- 
in verhalt- 

nis

Rau 111- 
gewicht

Spez. 
Ge w.

Holil-' 
rau 111- 
gehalt

Z e m e n t .......................... _ 1,00 — — —

S a n d .............................. • — 2.45 1,73 2,64 33%
F e in k ie s .......................... 6,4— tg L 75 — — —
Mittelkies ...................... 19— 38 1,96 — — —
G r o b k i c s ...................... 33- 76 1,66 — — —
Steineinlagen . . . . 76— 229 2,18 — — —
Gcsamtcr Kies . . . . — — i ,93 2,69 28%
Ges. Zuschlagmaterial — — 2.17 2,67 ■7 %
W a s s e r .......................... — 0.54 — — —

Abb. 5. Schnittc durch den 1 tochwasserubcrfall.

je 30,5 m Lange und 4,6 ni Hohe aufgesetzt. Die Einzelheiten 
sind aus der Abb. 5 ersichtlicli. Die Starkę der auf die Fels- 
wande aufgebrachten Betonverkleidung schwankt zwischen 45 
und 60 cm.

B e t o n a r b e i t e n  a u f  d e r  H a u p t b a u s t c l l  e.

A uf den Umfang der Bauarbeiten ąn der Sperrmauerbaustelle 
und die dort inzwischęn gemachten Fortschritte ist bereits ein- 
gangs kurz hingewiesen worden. Im nachfolgcnden soli auf die 
Fragen der Betonbereiturig, Betonverarbeitung und die dabei ge
machten Erfahrungen eingegangen werden, da diese fiir den F ach 
mann von besonderer Bedeutung sind.

Die A rt des Bindem ittels ist neben der zweckmaBigen W ahl 
der Zuschlagstoffe und des Wasserzusatzes von ausschlaggebendem 
ICinfluB auf die Giiteeigenschaften des Betons. Um die Volumen- 
anderungen des Betons auf ein Minimum zu reduzieren, wurde auf 
Grund von umfangreichen Untersuchungen an Stelle des normalen
I landelszementes, ein Spezialzement m it besonders geringer Ab- 
bindewarmeentwicklung verwandt. Gegeniiber dem normalen 
Portlandzement soli dieser Spezialzement folgende Eigenschaften 
aufweiseń:

1. Die Abbindewarme ist um ein Drittel geringer.
2. Bedeutende Verbesserung der Yerarbeitbarkeit des damit 

hergestellten Betons bei geringerem W asserzem entfaktor 
(0,597 gegeniiber 0,642 bei Yerwendung von normalem Han- 
delszement) hauptsachlich infolge der groBeren Malilfeinheit.

3. Festigkeitszuwachs am Anfang geringer. E ndfestigkeit des 
Betons jedoch hoher wie bei Verwcndung von normalem 
Portlandzement.

Diese Eigenschaften des Bindemittels wurden durch Ande- 
rung sciner chemischen Zusammensetzung erreicht und zwar haupt
sachlich durch Yerringerung der Tricalcium -Siiikat- und Tri- 
calcium-Aluminat-Komponenten. 1-Iierbei zeigte sich, daB die 
Verbesserung der Giiteeigenschaften vor allen Dingen auf die Herab- 
setzung des Gehalts an Tricalcium -Alum inat zuriickzufiihren ist.

Dieser Spezialzement {low-heat cement) wird von vier in 
Siid-Kalifornien gelegenen Zementfabriken bezogen. Um die Un- 
gleichniaBigkeiten der einzelnen Zementsorten in der Farbę und 
chemischen Zusammensetzung auszugleichen und damit eine 
GleichmaCigkeit der Giiteeigenschaften des. Betons zu gewahrlci- 
sten wurde eine besondere Yormisch- und Dosierungsanlage auf

Mischungsverhaltnis 1 Teil Zement zu 9,5 Teilen 
Zuschlagmaterial 

Raungewicht des Betons . . 2,46 t/m3
W asserzementfaktor . . . .  0,54
Z e m e n tp a ste .............................. 19,5 %
Poissonsche Z a h l ......................0,18
S etzm a B .......................................3'/., Zoll
E lastizitatsm o du lu s................. 365 000 kg/cm2
Zylinderfestigkeit nach 28 Tagen 218 kg/cm*

(91.4 X 182,9 cm)

Umfangreiche Versuche m it Probekorpern verschicdener 
GroBe zeigten, daB bei Betonzylindern m it den Abmessungen 
45,7X91,40111, 61,0 x  121,9 cm und 91,4x182,90111 sich etwa dic 
gleichen Festigkeitswerte ergaben. Dic m axim ale Kom gróBe be- 
trug 22,9 cm. Dieses Ergebnis ist insofern von W ichtigkeit, ais es 
die Baukontrolle wesentlich vereinfacht, da der Raum inhalt des 
Zylinders von 91,4 cm Hohe nur etwa Vs des Zylinders von 182,9 cm 
Hohe betriigt. W eiter zeigte die Baukontrolle eine erstaunlich gute 
0 beręinstim 111 u 11 g der Laboratoriumsversuche m it den Versuchs- 
ergebnissen auf der Baustelle.

Dic Betonbereitung erfolgt in zwei getrennt angeordneten 
Mischanlagen. Die im Tal befindliche Mischanlage enthalt vier
3 m3-jVIischmaschinen, die hoher liegende vorlaufig nur zwei
3 m 3-Mischer. Sie soli aber demnachst ebenfalls auf die K apazitiit 
der unteren Anlagen vergroBert werden. Beide Anlagen arbeiten 
vollautom atisch, sie sind aber so konstruiert, daB sie im Fali von 
Betriebsstórunge 11 auch von Hand bedient werden konnen. Die 
Bedienung der unteren Anlage m it einer Schichtleistung von 
15001113 umfaBt:

1 Mann am Entladegleis fiir das Zuschlagmaterial,
1 Mann zum Schmieren des Fórderbandsystems,
2 Mann am Siło fiir Zuschlagmaterial,
1 Mann an der Wassersattigungsanlage,
2 Mann fiir die 4 Mischmaschinen,
1 Mechaniker fiir das Forderbandsystem.

Die obere Anlage hat die gleiche Bedienuugsmannschaft mit 
Ausnahme des Mechanikers fiir das Forderbandsystem und dem 
Mann am Entladegleis, da das Zuschlagmaterial verm ittels Schiitt- 
rinnen aus den Selbstkippern in die Vorratssilos gelangt.

Zeitstudien zeigten, daB fiir das Bescliicken und Entleercn 
der Mischmaschinen etw a 50 sec benotigt werden. EinschlieBlicli 
der 21/2 Minuten fiir das Mischen erfordert der ganze Mischvor- 
gang 3 min 20 sec fiir die 12 ni3 Beton. Der Beton erhalt an der Misch- 
maschine eine Konsistenz, dic einem SetzmaB von  3,6 Zoll ent-
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spricht, da cr nach den technischen Yorschriften an der Verwen- 
dungsstclle ein SetzmaB von nicht iiber 3 Zoll haben soli und durch 
Versuchc ein V erlust von 0,6 Zoll SetzmaB wahrend des Transports 
von Mischmaschine zur Ver\vendungsstellc festgestellt werden 
konnte.

Der Transport des Betons zur Baustelle erfolgt auf Plattform - 
wagen, die von elektrischcn Lokom otivcn gezogen werden. Die 
Plattformwagen enthalten in einem besonderen Aufbau Taschen 
fiir die Aufnahme der vier Betonierkubel. Diese Taschen sind

Abb, 6. Einbringen des Betons. Ausbildung der Schalungsformenund 
der Beton verzahnung.

nach der FluBseite zu offen, um die K ubel leichter herein- und 
herausheben zu konnen.

Die aus zusammengeschweiBtcn Stahlblechen von 6 mm 
Starkę hergestcllten Betonkiibel haben ein Fassungsvermógen von
6 m* und konnen verm ittels Bodenklappen entleert werden. Ihr 
Durchmesser betragt 1,83 m, die Hohe 2,44111 (Abb. 6). Infolge 
der groBen Masse (6 m 3) und der relativ weichen Konsistenz breitet 
sich der Beton von selbst aus in dem MaBe wie der K iibel wieder 
angehoben wird. Ein Nachhelfen m it Schaufeln und Kratzern ist 
nur selten notwendig. Vibratoren zum Einriitteln und Verdichten 
des Betons werden nur ausnahmsweise beim Betonieren in der 
Nahe der E cken oder rund um die, Rohrleitungen und Schalungen 
fiir Kontrollgange u. dgl. gebraucht.

Infolge der groBen technischen und wirtschaftlichen Bedeutung 
der Einbringungsart des Betons, waren auch hier langere Unter- 
suchungęn angestellt worden, ehe man sich zu deroben beschriebe- 
nen Mcthode entschied. D a gemaB den Tech- 
nischen Vorschriften ein SetzmaB von iiber drei 
Zoll an der Einbringungsstelle unzulassig war, 
wurden auf der Baustelle selbst Betonierversuche 
mit verschiedenen Betonkonsistenzen zwecks 
Feststellung des wirtschaftlichsten SetzmaBes 
angestellt. E s zeigte sich hierbei, daB bei Beriick- 
sichtigung samtlicher Yor- und N achteile die 
giinstigsten Ergebnisse bei einem SetzmaB von 
2ll„— 3 Zoll erzielt wurden. Beton m it einem 
SetzmaB von 1— i 1/2Zoll kann nach diesen Ver- 
suchen durchaus ais praktisch brauchbarer, auf 
der Baustelle verw'endbarer Beton angesprochen 
werden, er ergibt auch hohere Festigkeiten, 
wenn er entsprechend eingebracht und ver- 
dichtet wdrd, es zeigte sich aber, daB bei Ver- 
wendung von 6 m 3-Kiibeln, sowie der sonstigen 
Betoniereinrichtung und unter Beriicksichti- 
gung der auf der Baustelle herrschendcn klima- 
tischen Verhaltnisse eine sichere Gewahr fiir 
einen einwandfreien gleichmaBigen Beton hierbei 
nicht gegeben war. W agt man den Zuwachs an 
Festigkeit, W etterbestandigkeit und Wasser-
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undurchlassigkeit einer trockeneren Mischung . gegen die dam it 
verbundenen Nachteile, wie gróBere Harschheit, teuereres E in 
bringen (Verdichten durch Vibratoren), Neigung zum Entm ischen 
und zur UngleichmaBigkeit infolge geringerer Plasti •dtat, gegen- 
einander ab, so findet man, daB den Vorteilen etwa gleich groBe 
Nachteile gegeniiberstehen. Es soli dieses nicht eine grundsatzliche 
AblehnungdesBetonsinit 1— i 1^ Zoll SetzmaB bedeuten. Beianders 
gelagertenYerhaltnissen kann die Verwendung eines solchen Betons 
durchaus wirtschaftlich und technisch richtig sein.

Urspriinglich war beabsichtigt, den Beton in Schichten von 
nur 30 cm Starkę einzubringen. Die auf der Baustelle dam it ge
mach ten Erfahrungen zeigten aber, daB bei dieser geringen Schicht
hohe die Betonoberflache vor Aufbringen der nachsten Schicht zu 
stark austrocknete. Man entschied sich daher zu folgender Ar- 
beitsweise:

Schichthohe 1,5 m.
Die Kiibel werden zunachst an der unterwassersattigen 

Sclialungswand des Arbeitsblocks entleert, so daB sich der Beton 
nach der Oberwasserseite zu m it dem naturlichen Bóschungs- 
winkel ausbreitet.

Das Aufbringen der nachsten Mischungen erfolgt dann nach 
Oberstrom zu in der Weise, daB immer die volle Schichthohe von 1,5 
eingehalten wird bis die Schalungswand erreiclit ist.

Diese A rt des Einbringens hat den Vorteil, daB der Neigungs- 
winkel des Betons stets gegen die oberwasserseitige Schalungs
wand gerichtet ist und eine Keilwirkung auf diese W and ausiibt.

Von sehr groBer W ichtigkeit, insbesondere fiir Wasserbauten, 
ist die innige Verbindung des alten mit dem frisch eingebrachten 
Betons. Das Vorhandensein von Zementschlempe oder porosem 
Beton in einer horizontalen Fugę bildet stets eine schwache Stelle 
in bezug auf die W asserdichtigkeit. Die Behandlung der Arbeits- 
fugen wurde daher m it besonderer Sorgfalt studiert. Hierbei er- 
gaben sich folgende H auptregeln: Bei Beton m it guter Konsistenz 
geniigt ein Abspritzen m it einem unter hohem Druck stehenden 
W asser-Luft-Gemisch, sobald der Beton sich gesetzt hat. Ist je
doch ein zu nasser Beton eingebracht und es hat sich Zement- 
schlempe und loses Materiał an der Oberflache abgesetzt oder 
wenn der Beton bereits erhartet ist, so muB die oberste Schicht 
losgehackt und die Oberflache m it Drahtbiirsten abgekehrt werden.

Jede Schicht erhalt nach Einbringen des Betons eine Ver- 
zahnung (b =  66 cm; t =  19 cm) in Abstanden von 3,1 m. Die 
Seitenflachen der Blocke wenien m ittels durchlochter Rohre, die 
an der Unterscite der nach oben verschiebbaren Schalungsformen 
befestigt sind, berieselt. Die Betonoberflache wird m it Schlauchen 
bespritzt. B ei den auf der Baustelle herrschenden hohen Tempera-

Abb. 7. Die 2,6 Mili. m3 werden in saulenformige Arbeitsblócke eingebracht. Das Bild 
zeigt die relative GroBe und Lage dieser Blockreihen, sowie Einzelheiten der Fugenaus-

bildung.

ROHDE, FOR TSCH R ITTE  BEIM  B AU DER BOULDER (HOO VER-)DAM-SPERRE.
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Abb. 8. Typische Struktur des 
Sperrmauer-Betons.

turen und der geringen Luftfeuchtigkeit im FluBtal ist ein dauern- 
des NaBhalten dringend geboten. In den Sommermonaten war 
wahrend der Tagesschicht eine Kolonne von nicht weniger ais
17 Mann, wahrend der Nachtschicht eine solche von 12 Mann, 
dauernd m it diesen Arbeiten beschaftigt.

Nach den technischen Vorschriften ist eine m axim ale Hohen- 
differenz von 10,7 m zwischen den Oberflachen der angrenzenden 
Baublocke zulassig. W eiter ist in den Vorschriften gesagt, daB 
m it dcm Fortschreiten der Betonierung, eine Blockreihe die gleiche 
relative Hóhenlage der Oberflachen der einzelnen Baublocke von der 
Oberwasserseite nach der Unter wasserseite zu beibehalten nfiiB. 
Die Betonierung geht daher so vor sich, daB dic beiden mittleren 
Blockreihen zu beiden Seiten des 2,9 m breiten zentralen Ganges 
fiir die Zuleitung des Kiihlwas-ers, hoch gehalten werden, die beid- 
seitig anschlieBenden Blockreihen fallen abwechselnd nach den 
Widerlagern zu der Hohe nach ab. In den Blockreihen selbsthaben

wicderum die einzelnen Arbeits- 
blóckeeineverschiedeneHóhen- 
lage. Diese Anordnung wurde 
aus betonier- und schalungs- 
technischen Grunden gewahlt. 
E s ergibt sich dabei, daB die 
hóchstgelegenen Blocke der 
beiden mittleren Reihen, die 
,,fuhrenden“  Blocke, allseitig 
eingt schalt werden miissen. Die 
nachst niedrigen Blocke der 
„fuhrenden" Reihen sind zwei 
Betonschichten (3 m) niedrigcr 
und brauchen nur an den Seiten 
eingeschalt zu werden, da in 
oberwasserseitiger und unter- 
wasserseitiger Richtung direkt 

gegen den Beton der „fiihrenden" Bldcke betonicrt werden kann. 
Die „fiihrenden" Blocke der niedrigeren Reihen werden wiederum 
nach der Oberwasser- und Unterwasserseite zu eingeschalt, und die 
niedrigsten Blocke der niedrigsten Reihen endlich direkt gegen die 
angrenzenden Seitenflachen der Nachbarblócke betoniert. W eitere 
Einzelheiten gehen aus Abb. 7 hervor. Die GroBe dieser Blocke 
nimmt von 15,2 x  18,3 m an der Oberwasserseite, auf 7,6 x  9,1 m an 
der Unterwasserseite a b . Das Betonieren einer Schichthóhe von 1,5 m 
fiir einen7,6 x  9,1-m -Block dauert Stunden. Die na.chstfolgende 
Schicht kann dann erst nach 72 Stunden aufgebracht werden.

Die beim E ntw urf der Staum auer errechneten Spannungen 
setzen eine monolithische W irkung und RiBfreiheit des Bauwerkes 
voraus. Diese Bedingung wird nur dann erftillt, wenn die Beton- 
tem peratur im Innern der Staumauer in allen Punkten auf einen 
W ert reduziert w ird,-die sich aus den Temperaturdifferenzen an 
der Unterwasserseite (mittlere Jahres-Lufttemperatur) und an der 
Oberwasserseite (Wassertemperatur im Staubecken) ergibt. A uf 
Grund von theoretischen Untersuchungen ergab sich in der S tau
mauer ein Tem peraturgefalle von 40 C an der Oberwasserseite, 
auf 230 C an der Unterwasserseite. Die Tem peratur einer diinnen 
Betonschicht iiber Ordinate +900 an der Oberwasserseite und 
iiber dem Unterwasserspiegel an der Luftseite der Staum auer wird 
dic jahreszeitlichen Schwankungen der Lufttem peratur mitmachen.

Die bemerkenswerteste Neuerung auf ingenieurtechnischem 
Gebiet, die beim Bau der Boulder-Dam-Sperre eingefiihrt wurde, 
ist zweifellos die Anlage zur kiinstlichen Abfiihrung der infolge der 
Abbindevorgangc entwickelten Warmemenge.

Um die beim Abbinden des Zements freiwerdende Warnie 
abzufuhren und dadurch die Temperaturspannungen zu redu- 
zieren und gleichzeitig die Betontem peratur in kiirzester Frist auf 
das aus dem Temperaturgefalle resultierende MaB hcrabzusetzen, 
wurde eine riesigę Kiihlanlage m it einem ganzen System von Rohr- 
leitungen m it einer Gesamtlange von 480 000 m errichtet.

Die Abkiihlung des Betons erfolgt in zwei S tu fen : in der ersten 
Stufe wird W asser m it einer Tem peratur von 18,4° C. durch die

Rohrleitungen gepumpt, in der zweiten Stufe vorgekiihltes Wasser 
von 4,4° C. Die Zu- und Ableitungsrohre von 15 cm Durchmesser 
liegen in einem 2,4 m breiten Gang oder Kanał, der stets in der 
M itte der Sperrmauer liegt. Der Abstand der Kiihlrohre betragt
1,5 m in senkrechter Richtung und 1,75 m in horizontaler Richtung.

Um die Tem peraturverhaltnisse jederzeit iiberwachen zu 
kónnen, sind eine groBe Anzahl von elektrischen W iderstands- 
thermometern m it dem Fortschreiten der Betonierung in den 
einzelnen Querschnitten der Staumauer eingebaut worden. Diese 
MeBinstrumente (Telemeter) sind so eingerichtet, daB sie gleich
zeitig fiir Spannungs-Dehnungsmessungen benutzt werden kónnen. 
AuBerdem werden noch m it H ilfe von besonderen MeBinstrumenten 
die Anderungen der Fugenweiten beobachtet. Im unteren T eil der 
Sperrmauer konnten bereits Erweiterungen der Fugen auf 1,6 mm 
festgestellt werden. Die bisherigen Messungen stimmen m it den 
berechneten W erten gut iiberein.

Ist die Abkiihlung des Betons m it einer Schichthóhe von
15,2 m bis auf das gewiinschte MaB erfolgt, dann wird der Kiihl- 
seliacht in Dam m itte zubetoniert und die Radial- und Langsfugen 
m it Hilfe der Zementausspritzrohre m it reiner Zementmilch unter 
D ruck ausgespritzt. Diese Zementausspritzrohre sind im Beton 
direkt an den Fugen eingebettet. Die W andung ist nach der Fugę 
zu in bestimmten Abstanden durchlóchert. Die AusfluBóffnungen 
sind so angeordnet, daB in den Radialfugen auf jede Offnung
2,8 m 2 und in den Langsfugen 4,6 n r  Fugenflache entfallen. Der 
E rfolg war ein sehr gutcr bei sorgfaltiger A rbeit und Fugenweiten 
von iiber 0,25 mm. Hierbei wurde das uberschussige W asser in den 
angrenzenden Beton hereingedriickt und der Zement fiillte die 
Fugę diclit aus. Die bei diesen Arbeiten gemachten Erfahrungen 
sind kurz zusam m engefaBt:

Der Zement muB kurz vor Gebrauch nochmals durchgesiebt 
werden, um ein Yerstopfen der Fugen zu vermeiden.

Abb. 9. Verlegen der Rohrleitungen und Befestigen der Schalungs- 
formen. Die Abkiihlungsrohre werden auf der OberflSehe des Betons 
verlegt, sobald der Beton sich gesetzt hat. Herstellung der Bctonver-

zahnung.

Die Konsistenz der Zementmilch muB so gewahlt werden, daB 
die Massc uberall eindringt und die Fugę voll ausfiillt.

Der D ruck muB so bemessen sein, daB der Zement weiter ver- 
dichtet und das W asser in den angrenzenden Beton gedriickt wird.

Der Zweck des Ausspritzens ist das beim Schrumpfen des 
Betons eintretende K laffen der Fugen durch nachtragliche Ein- 
fiihrung von Zementmilch wieder zu beseitigen und so die mono
lithische W irkung des Gesamtbauwerkes zu gewahrleisten.

Zum SchluB seien einige Angaben iiber die bis je tzt entstan- 
denen Baukosten gem acht:

Sperrmauer, Wasserableitungsstollen und
hiermit zusammenhangende Bauwerke 39 264 975 Dollar

K r a fte r z e u g u n g ...........................................  19 79 70 3  ,,
AnschluBbahn, StraBen, Gleisanlagen,

V e r s u c h e ....................................................  4 489 836 ,,
Boulder City m it Einrichtungen . . . .  1 275 531 ,,
Bauzinsen ..................................................... 2 101 001 ,,
Yorarbeiten ................................................ 178 542 ,,

Bauausgaben bis 31; Oktober 1933 . 49 289 588 Dollar
Ges. Bauausgaben nach dem Yoranschlag 94 790 068 Dollar.
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DIE VARIATION D ER  BOGENACHSE. 

Verfahren zur Vorberechnung gelenkloser Gewolbe. 

Fon Ing. Raimund Grabner, Graz.

Die erste statische Berechnung eines gelenklosen Gewólbes 
liegc vor. Um bei einer Verlagerung der Bogenachse diese Rechnung 
fiir die neue Achse nicht wiederholen zu miisśen, wendet man die 
Yariation der Bogenachse an. Hierbei werden nur die Anderungen 
der Ordinaten y  „A  y "  berucksichtigt, wahrend die gleichzcitig 
entstehenden Langen- und Winkelanderungen am Bogen vęrnach- 
liissigt werden.

<5U, f522, (533, (51H, <5hh sind die Verschiebungen am „1" 
f510, «520, f5,i0 die Verschiebungen am ,,o“ -System.

Mit (5' werden die zu ermittelnden W erte bezeichnet.
A u f Grund des oben Gesagten folgt:

Nun folgt nocli die Yariation des elastischen Gewichtes w_

i5u  — <5U <5'2 =  da 10

El.
I

An

=  J  y' -j- ds =  J  (y -\-A y) ~  ds = E Ic <51H +  Z A  y y  su 

E IC<5;IU = J y '1 - f  ds = E I C(5h[1 +  2 Z  y A y - f s m +  Z A  y 2^ f s m

Sodann errechnet man den neuen elastischen Schwerpunkt:
ę t

zó =  und daraus ó =  ó'H
Ol 1

y'2 A
zo ° n  ■

|vm3 —J*M* (y 1 -f- A y) -j- ds=wm n- -f- — a ym - 1 ' sm- I

- S y s t e m
Bei der Berechnung der Variationsgroflęn ist genau auf das 

Yorzeichen von A y zu achten.

Die Genauigkeit des Yerfahrens: An Hand eines Beispieles 
(1 =  51,400 m, f  =  11,700 m) wurde die Variation m it der genauen 
Berechnung verglichen. Ais Vergleichsbasis diente dabei der 
Flacheninhalt der EinfluOlinien der statisch unbestimmten GroBen 
X], X 2, X 3. Die Differenz F gen, B. —  FVor. hetrug bei

X j . . . . — 0,406%
X 2 ■ • ■ • + 8 ,350%
X 3 . . . . + 0,674%

AuBerdem sei noch der Fehler bei z0 m itgeteilt, welcher sich 
m it — 0,047% ergab.

Die groBte Anderung in der y-Richtung A y  war dabei i3,28cm .

Der Fehler bei X 2 erklart sich aus der Vernachlassigung der 
Bogenlangen. W ird das Gewolbe nach der Stiitzlinie fiir Eigen- 
gewicht geformt, so ist X 2 =  O und daher der Fehler belanglos.

Das Verfahren hat den Vorteil voni Pfeilverhaltnis unabhangig 
zu sein.

Der angegebene Reclinungsgang kann natiirlich auch auf an- 
dere Gewolbe (2-Gelenkbogen usw.) angewandt werden. Die ent- 
sprechenden Formeln sind hierfiir jeweils rasch ableitbar.

K U R ZE TECHNISCHE BERICHTE.

Chemische Bodenverfestigung beim Bau eines 
Rolltreppentunnels der Londoner Untergrundbahn.
Zur Verbesserung der Verkelirsverhaltnisse an der Knightsbridge- 

Station wurde ein neues Bauwerk erforderlich, bei dem eino Rolltreppen- 
anlage die Verbindung zwischen dem 30 m tief gelegenen Bahnsteig und 
dem 4,30 m unter der StraCenoberflache gelegenen Fahrkartenraum lier- 
stellt. Fiir die Unterbringung der Rolltreppenanlage war die Herstellung 
eines unter 30° geneigten Tunnels von 7,10 m innerem Durchmesser not
wendig, dessen Ausfuhrung wegen der vorhandenen Untergrundverhalt- 
nisse mit Schwierigkeiten verkniipft war. Der dichte blaue Ton liegt 11 m 
unter StraCenoberflache, iiberlagert durch groben Kies von 1,80 m Starkę 
und 0,60 m Feinkies und Sand, worauf verschiedene Lagen lelimige 
Sande folgen; der Wasserspiegel wurde 2 m iiber dem blauen Ton fest- 
gestellt. Zuerst wurde der Gedanke gefaBt, unter Zuhilfenahme von 
Druckluft die wasserfiihrende Sand- und Kiesschicht iiber dem Ton zu 
durchfahren. Die beim Bau des Vortriebstollensvon 2,70 m 0  gemachten 
Erfahrungen, wo eine Kompressorleistung von 25 m3/min kaum aus- 
reichte, um das Wasser zuriickzuhalten, und wo nur ein Fortschritt von 
1 Ring/Tag gegen normalerweise 6 Ringe/Tag erzielt wurde, liefien es 
nicht ratsam erscheinen, mit dem gewóhnlichen Druckluftverfahren den 
Vollausbau durclizufiihren; die erforderliche groBe Kompressorenanlage 
hatte sich bei den beschrankten Platzverhaltnissen schwer unterbringen 
lassen; auBerdem bestand die Gefahr schwerwiegender Beschadigung 
der uber dem Tunnel liegenden Gebaude fiir den Fali eines Luftaus- 
bruches mit nachfolgendem Boden- und Wassereinbruch. Die dann in 
Erwagung gezogene Verwendung besonderer Schilde, die eine Erweite- 
rung des Tunnelprofils von 2,70 m 0  auf zunachst 4,25 m und dann auf 
7 , i o m0  ermóglicht hatten, wurde wieder aufgegeben wegen der 
Schwierigkeit ihrer Anwendung bei einer Tunnelneigung von 30° und 
wegen des damit verbundenen schlechten Baufortschrittes. Ein bei iihn- 
lichen Untergrundverhaltnissen an der Knightbridge West Station an- 
gewandtes Verfaliren, den Wasserandrang durch Rammen von eisemen 
Spundwanden von der Sohle des iiber dem Wasser angeordneten Tunnel- 
teiles zu beseitigen, konnte hier wegen der im Vertrage festgelegten Bau- 
grenzen nicht zur Anwendung kommen.

Um der auftretenden Schwierigkeiten Herr zu werden, entschloB

man sich schlieBlich zur Anwendung des chemischen Bodenverfestigungs- 
verfahrens nach J o o s t e n ,  das in England durch die Firma John 
Mowlem and Co. Ltd. in Verbindung mit der Lizenzinhaberin, der 
Siemens-Schuckert (Great Britain) Ltd., London, eingefuhrt wurde. Die 
Ausfiihrung der Bodenverfestigung erfolgte unter Benutzung einer Ar-

StraBenoberf/ache

Halbringe

FeinuSeroH
GrobesSerd/L

CelberJeUyerSond 
ffe/ier. fehmigerSond 

miluemggęli

GelheĄlehmigerSa/id̂  
tf/asimpiege/

B/auer Ton

Abb. 1. Langsschnitt durch den Tunnel.

beitskammer von 8,25 m innerem Durchmesser am oberen Ende des 
Tunnels; im unteren, schrag liegenden Teil der Arbeitskammer wurden 
nur Halbkreisringe verwendet, die hier gegen den Yoitriebsstollen abge- 
stutzt wurden, der durch Ziegelmauerwerk ausgesteift war (vgl. Abb. 1). 
Da man von vornherein nicht sicher war, ob das Verfestigungsverfahren 
auch in den lehmhaltigen Sandschichten zum Erfolg fiihren wiirde, hat 
man aus Sicherheitsgriinden im Gebiete der geplanten Verfestigungszone 
zunachst 39 Stuck Stahlrohre von 4" 0  in Abstanden von 30 cm von der 
Arbeitskammer aus mit Hilfe von PreBlufthammem vorgetrieben, um 
im Falle von ortlichen MiBerfolgen ein Stutzgerippe zu schaffen; der
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spatere Befund der Verfestigungszone hat ergeben, daB diese Vorsichts- 
maBnahme nicht notwendig gewesen ware; auBer den Kosten hatte auch 
die Zeit von vier Wochen fiir das Eintreiben von rd. 4i ol f/m Rohren 
gespart werden konnen. Die Einspritzrohre i 3/8"  0  wurden, wie aus 
Abb. 2 hervorgeht, versetzt zwischen den Stahlrohren angeordnet; sie

Achse derArbeikkammer Achse des Treppentunne/s

Abb. 2. Querschnitt.

wurden ebenfalls mit PreBlufthammem eingetrieben, wobei alle 60 cm 
die erste chemische Fliissigkeit eingepreBt wurde; beim Iierausziehen der 
Rohre wurde dann in gleichen Abstanden die zweite chemische Flussig- 
keit eingepreBt, um die Verfestigung zu erzielen. Die Starkę der Ver- 
festigungszone betrug etwas iiber i m, die Lange von der Arbeitskammer 
bis zum blauen Ton rd. 10,50 m. Der Erfolg der Verfestigung war durch- 
aus befriedigend; das Verfestigungsprodukt des Sandes konnte mit einem 
weichen Sandstein, das des Kieses mit einem magercn Beton verglichen 
werden. Der Vortrieb des eigentliclien Treppentunnels konnte jetzt im 
Schutze der Yerfestigungszone ohne Schwierigkeiten durchgefiilirt wer
den, wobei nur ein Luftbedarf von 50 m3/min gegen 200 ms/min unter 
normalen Bedingungen erforderlich war. Der durchschnittliche Arbeits- 
fortschritt fiir den Tunnel betrug 2 Ringe/Woche (einschl. der Zeit fur die 
Herstellung der Arbeitskammer) gegeniiber 5 Ringen/Woche bei nor
malen Yerhaltnissen; der Fortschritt war aber ebenso gut wie beim reinen 
Druckluftverfahren. Bemerkenswert ist, daB bei der Anwendung des 
Verfestigungsverfahrens keinerlei Beschiidigungen an den unterfahrenen 
Gebiiuden eintraten und daB die gemessenen Setzungen 6 mm nicht 
iibcrschritten. (Nach Engineering vom 17. November 1933.)

W. L y d  t i  11.

YERSCH IEDENE M ITTEILUNGEN.

Lose Blatter gelten nicht ais vorschriftsmal3iges Baubuch.
Infolge der Wirtschaftskrise und ihrer fur das Baugewerbe besonders 

ungunstigen Auswirkungen geriet ein Architekt und Bauuntcrnehmer 
im Jahre 1931 in finanzielle Schwierigkeiten, die schlieBlich zur Zahlungs- 
einstellung fuhrten. Nach dem Zusammenbruch des Unternehmens 
stellte sieli u. a. heraus, dafi der Unternehmer in seinem Betriebe das 
im Gesetz iiber die Sicherung von Bauforderungen vorgeschriebene 
Baubuch nicht gefuhrt hat; uber die einzelnen Bauausfiihrungen war 
lediglich eine lose Blattersammlung vorhanden.

Das I.andgericht Altona verurteilte den Bauuntcrnehmer wegen 
Vergehens gegen §§ 6 u. 2 des Gesetzes uber die Sicherung von Bauforde
rungen. Dieses Urteil ist durch Verwerfungder Revision des Angeklaglen 
vom 3. S t r a f s e n a t  d e s  R e i c h s g e r i c h t s  bestśitigt w ôrden. 
In bezug auf die unterlassene Fuhrung eines Baubuches fuhrtc das 
Reiclisgericht aus, die lose Blattsammlung sei kein Baubuch im gesetz- 
lichen Sinne. (Niiheres s. „Reichsgerichtsbriefe“ [301443/33.
19. Februar 1934].)

Zuschrift zu dem Aufsatz Terzaghi; „Die Ursachen der 
Schiefstellung des Turmes von Pisa“ .

(In Heft 1/2 lfd. Jgs.)
Falls man, wie der Herr Verfasser der obigen Abhandlung, die Ge- 

setze der Druckverteilung anwendet, die fiir Oberflaclienbelastungen des 
elastisch-isotropen Halbraumes gelten, dann ruft die Gebiiudelast Q, 
die man sich v o r der Schiefstellung des Turmes in erster Annaherung 
iiber die Sohlflache r2n  des Grund ungskórpers gleichfórmig verteilt 
denken kann, in der Tiefe z unterhalb der Sohle in der Turmachse be- 
kanntlich die lotrechte Normalspannung

a =  .2Q ( 1 -  z3\
'■ r2jt rą j

hervor (r® =  z2 -f- r2).
Durch die Schiefstellung des. Turmes wird der Spannungsverlauf 

natiirlich beeinfluBt; jedoch findet man in der Senkrechten durch den 
Schwerpunkt des Sohldrucktrapezes in Abb. 4 der Abhandlung eine der 
Gl. (1) ganz ahnliclie cr,-Kurve.

Soweit reichen die im Schrifttum verstreuten Angaben fiir die Be- 
urteilung dieses Falles sehr gut aus. Wenn jedoch der Leser den nachsten

(1)

Abb. 1.

a) Hydrostatische 
Anfangsdrucke n,.:

b) Zeitlicher Ver- 
lauf der hydrostati- 
schen Driicke w (z, t) 
in der im durch- 
lSssigen Untergrund 
des Turmes festge- 
stellten Tonschicht.

Schritt unternehmen will, niimlich die Senkung der Tonoberflache in der 
genannten Senkrechten ais Funktion der Zeit zu fintlen, wird er feststel- 
len miissen, daB ihn hierbei die heutige Literatur im Stiche laflt. Esdurfte 
der Verstandlichkeit des interessanten Aufsatzes des Herm Prof. Dr .Ter
zaghi zugute kommen, wenn diese Lucke hier, im Rahmen des zur Ver- 
fugung stehenden Raumes, ausgefiillt wird.

Denkt man sich die zur lotrechten Schwerlinie des Sohldrucktrapezes 
gehorige Lastflache im Ton durch ein f lachengleiches Dreieck nach Abb. ia 
ersetzt, so kann man die Senkung der Tonoberflache unter Annahme

p l ó t z l i c h e r  Lastwirkung und l o t r e c h t e r  Porenwasserstró- 
mung nach den beiden durclilassigen Grcnzebenen der Tonschicht auf

d  w
Grund der Fouriersclien partiellen Diffcrentialgleichung —  — c w 
bestimmen.

Mit den Bezeichnungen:
s — Senkung der Tonoberflache zur Zeit t .

I p b =  Lastwirkung zur Zeit t =  O . . . . ' .

2I1 =  Machtigkeit der T o n s c h ic h t ...................

k =  Mittelwertaer Durchlassigke.it des Tones

=  Verfestigungsbeiwert....................

=  Raumgewicht des Porenwassers . 

=  s : sóo Verfestigungsgrad . . . .

— M, llilfsgroBc , ....................

Abkurzung,

at

Dimenśion: 
cm]

kS ■ -ci 
cm-
cm]

cm
Jahr

V

n2 c 
4 h2 

E (x) 
erhalt man

(2)-

( 3 )

Jahr

cnr 
O] .

1
Jahr

=  ex,

1; 1
c y  2

p  b

16 
n 2

2 h . m 71 b] 
-sin 

111 71 b 2 li
E ( -  m2 M t).V  _  I 

i - j  m* |
'*1 - 1 . 3 . 5  • ■ •

Dieses Ergebnis gilt unter der Yoraussetzung, daB c. und k ais kon
stantę Mittelwerte fiir das Eastintervali p betrachtet werden diirfen 
und daB fur die im Raume (2 h — b) eintretende Schwellung (s. Abb. 1 b) 
der Beiwert c in erster Annaherung auch den Schwellbeiwert cs darstellt. 
Ist diese Annahme nicht zulassig, dann laBt sich die obige Differential- 
gleichung auch losen; es fehlt hier jedoch an dem erforderlichen Raum, 
um dies zu zeigen.

Nun soli Gl. (3) dazu verwendet werden, um die in der obigen Ab
handlung auf S. 4, Spalte 2 gegebene „Ahnlichkeitsreger' fiir die Be- 
urteilung der Setzungszeiten in zwei Tonschichteń verschiedener Dicken 
dj, d2 und verschiedener Durchlassigkeiten kŁ, k , namlich:

( 4 )
l i  

2̂ d*
etwas jiaher zu beleuchten. Augenscheinlich gilt diese Regel nur lUr zwei 
Tonschichten mit den Verdichtungsziffern aj =  a2 und den Anfangsporen- 
ziffem £'j =  e2. Die von Herm Prof. Dr. Terzaghi gemachte Einschran- 
kung, daB die Auflasten pj und p2 fiir beide Schichten gleich sein miissen, 
ist m. E. nicht erforderlich. Mit Hilfe der Gl. (3) kann man eine allge- 
meinere Ahnlichkeitsregel herleiten. Wenn die Setzungen in den beiden 
Schichten aliąuote Betrage der bez. Gesamtsetzungen sein sollen, dann 
muB //j =  fis sein. Diese Bedingung liefert mittels Gl. (3):
(5) hj . b j =  h2 : b2
und
(6) M j t ,  =  M2t2

Da der Yerfestigungsbeiwert c definitionsgemaB

(7) c =  ^  (i +  f)
/ ^
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ist, folgtaus Gl. (6) die Ahnlichkeitsregel :

(S) to =  t kl
1 k2 aj 1 +  f2

1 +  fi | d •]

' d f
mit der Nebenbedingung nach Gl. (5):
(9) di : d2 =  ht : b2

Dic Strecken bj und b2 hilngen von der Auflast und von der Machtig- 
keit des Hangenden ab. Riickt die Spitze des Lastdreieckes in die untere 
durchlassig angenoramene Begrenzungsebene der Tonschicht, oder 
daruber hinaus, dann wird d, =' bx und d2 =  b2, womit die Nebenbedin
gung Gl. (9) von selbst erfullt ist.

Wenn daher, wie in der obigen Abhandlung angenommen wurde, die 
lotrechten Normalspannungen in beiden betrachteten Schichten fiir 
t =  o : pj =  konst. und p2 =  konst. lauten, dann ist die Einschrankung 
Pj =  p2 iiberfliissig. Dies ersieht man unmittelbar aus der bekannten 
Gleichung fiir den Verfestigungsgrad fi im Falle rechteckiger I.ast- 
f lachę:

(10) V  —2 E (— m2 M t).

lii =* i, 3, 5 . . .
die sich auch aus Gl. (3) ergibt, wenn man dort b =  2 h einfuhrt.

Dr.-Ing. O t t o  K.  F r o h  1 i c h  , ’s-Gravenliage.

E rw id e ru n g .
In seiner Zuschrift lenkt Dr. F r 6 h 1 i c h die Aufmerksamkeit der 

Leser auf eine Liicke im heutigen Schrifttum iiber Erdbaumechanik. 
Sie besteht in der Abwesenheit einer zusammenfassenden Darstellung 
des zeitlichen Verlaufesder Setzungen fiir die yerschiedenen in der Praxis 
vorkommenden Verteilungen der hydrostatischen Anfangsdriicke im 
Untergrund des belasteten Bauwerkes. Da Dr. Frohlicli bereits mehrere 
wertvolle Beitrage zu diesem Gegenstand verfaBt hat rege ich an, er 
mogę sich gelegentlicli der Miihe unterziehen die Liicke zu schlieBen.

Seinen Bemerkungen iiber die Ahnlichkeitsregel stimme ich eben
falls bei. K. T e r z a g h i .

Z u s c h r ift  zu m  A u fs a tz  H a ssę : „ D ie  B e stim m u n g  des 
,a n g e m e sse n e n ‘ P re is e s " .

(In Heft 43/44, Jg. 1933.)
Zu dieser Aufgabe bot Prof. Dr.-Ing. F r i e d r i c h  H a s  s e im 

obengenannten Heft dieser Zeitschrift eine sehr bemerkenswerte Arbeit 
unterder Uberschrift: ,,D e r  ,a n g e m e s s e n e‘ P r e i s  im L i c h t e  
d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t s r e c h n u n  g." Er lieB sich dabei 
von dem Gedanken leiten, ein Verfahren zu finden, das zur Ermittlung 
des angemessenen Preises in móglichśt objektiver Weise fuhrt, ein Ge- 
danke, der immer mehr von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur ein- 
miitigen Forderung erhoben wird.

Die in Rede stehende Frage wurde in der letzten Zeit in Wien mehr- 
fach besproclien, u .a .v c n  Ziv.-Ing. P a u l  W e s t h a u s e r ,  Ing. 
A d o l f  B r z e s k y  und dem Unterzeichneten 1.

Prof. Dr.-Ing. H a s s ę  verwendet natiirlicherweise zu seinem „ob- 
jektiv gestiitzten11 Verfahren ein mathematisches, indem er die Wahr- 
scheinlichkeitsrcchnung heranzieht, und zwar eine „gesteuertc" Wahr- 
scheinlichkeitsreclinung. Diese „gesteuerte" Rechnung geschieht durch 
die Ausstattungder zu beurteilenden Werte mit „Gewichten, die nach den 
Zieleń der Aufgabe abgestimnit werden", und zwar sollen die „niedrigen 
Werte erhijhten EinfluB haben und sich in ihrem Bereich die relative 
Dichte starker auswirken". Man wolle diese Zielsetzung beachten.

Hier soli bloC darauf hingewiesen werden, daB die unterste Stufe 
der einen Rechnungsart, d. i. m =  o, das allbekannte a r i t h  m e t i -  
s c h e  M i t t e l  gibt. Wohlgemerkt, nicht dasMittel zwischen dem nied- 
rigsten und dem hóchsten Zahlenwert, sondern den Bruchwert aus der 
Summę der Werte gebrochen durch die Zahl der Werte. Ist das Beispiel
— Fali II — etwa i'oo, i'05, i ' i o , i 'i5  . . .  bis i 'o  (n =  21), so ist das 
Mittel zwischen i'oo und 2'oo ebenso 1 5̂0 wie das arithmetische Mittel
( 00 -(- 1 05 +  °g) _  i 'j 0j weji ciie Zahlenwerte gleichmaBig

um je o'o5 steigen. Verdiclitet man obiges Beispiel jedoch — Fali IV — 
(lurch Zwischenschaltung der Werte i ' i 8, l'23, i'28, i'33, i'3S (n =  26), 
so sinkt das arithmetische Mittel von i'50 auf i'45- Man sieht hieraus, 
daB das primitive Verfahren der Bildung des arithmetischen Mittels, im 
vorgeschlagenen Verfahren die unterste Stufe, m =  o, auch schon der 
von Prof. Dr.-Ing. H a s s ę  erhobenen, bereits betonten Forderung ge- 
niigt, daB ,,die niedrigen Werte erhohten EinfluB haben und sich in 
ihrem Bereich die relative Dichte starker auswirken soli". Das neue 
Verfahren bringt nun nach beiden Rechnungsarten in den lidheren Stu- 
fen m =  1 bis m =  4 das Resultat einer E r h d h u n g  des Einflusses 
der niedrigen Werte und einer V  e r s t  a r k u n g der Auswirkung in 
ihrem Bereich der relativen Dichte.

Das Verfahren nach Prof. H a s s ę  erhebt nicht den Anspruch abso- 
luter Genauigkeit — die Zahlenwerte der Tafel schwanken zwischen i'2Ó 
und 1'50, bzw. zwischen i'29und i'53 — , sondern ,,soll nur ein auf anderem 
Wege erlangtes Urteil mathematisch stutzen und in Wirklichkcit wird

1 Osterr.Bauzeitung, Heft n u . 12 v. 13. bzw. 20. Marz 1933. Wien.

man immer so vorgehen, daB man bei dem so ermittelten wahrscheinlich- 
sten Angebot auch die Einheitspreise auf Angemessenheit priilt. Immer- 
hin gestattet es der so gewonnene Anhalt die genaue Einzelnachrechnung 
und die Einzelpriifung der Einheitspreise auf hóchstens 3 oder 4 Angebote 
zu beschranken, o h n e  d a b e i  a u f  d i e  p r e i . s b i l d e n d e  M i t - 
w i r k u n g  d e r  i i b r i g e n  z u v e r z i c h t e n.“

Hier scheint mir nun die Achillesferse des Yerfalirens zu liegen. Es 
handelt sich bei den Anbotssummen leider nicht um Werte, die man ais 
Beobachtungswerte auffassen kann, aus denen der nach den gegebenen 
Umstanden wahrscheinlichste zu erreclinen ist. Einer solcher Rechnung 
zu unterziehende Beobachtungswerte miissen auf.ganz anderer Grund- 
lage entstanden sein, ais dies bei Anbotsummen der Fali ist. Wer mit 
der Art der Preisbildung solcher Anbote vertraut ist, wird bestatigen, 
daB man manche Anbote nicht mehr ais mehr oder weniger wahrschein- 
lich bezeichnen kann, sondern daB sie yollig unwahrscheinlich, weil un- 
richtig sind. Werden sie deshalb zur „preisbildenden Mitwirkung" heran- 
gezogen, so niitzt alle Steuerung der Rechnung nichts — das Ergebnis 
einer solchen Wahrscheinlichkeitsrechnung gewinnt dadurch kcineswegs 
an Wahrscheinlichkeit, sondern das Umgekehrte ist leider der Fali 
Schaltet man aber, Herr Prof. Dr.-Ing. I i a s s e  verlangt dies ebenfalls, 
die unwahrscheinlichen Anbote von vornherein aus der Rechnung aus, 
so werden jene Anbote verbleiben, die in einem Diagramm gezeichnet, 
so ziemlich auf einer Treppenstufe liegen.

Hier móchte ich nun auf die bereits erwahnten Untersuchungen von 
Ing. Adolf B r z e s k y  hinweisen, die sich auf 96 Anbotsergebnisse er- 
strecken. Er findet, <laB, wenn man die Werte in Diagrammform auf- 
tragt, sich vier „typische Preislinien" (s. Abb.) herausschalen lassen, von 
denen die Linien a und d nur 23% umfassen, wahrend durch die Linie b 
54, die Linie c 19 Ergebnisse, d. i. fiir beide Linien 77% oder mehr ais 
drei Vierteile aller untersuchten Falle gekennzeichnet sind. Die Preis- 
linie b besitzt zwischen 2 Steilasten eine flach geneigte Treppenstufe 
(,,Plateau“ ), die Linie c zwischen 3 Steilasten zwei solcher Plateaus. 
Ing. B r z e s k y  bezeichnet dic auf dem fast horizontalen Ast seiner 
Preislinie b liegenden Anbote ais solche, ,,die im allgemeinen ais richtig 
ermittelt gelten diirfen. Sie konnen ais griindlich iiberlegt angesprochen 
werden und sind voneinander wenig verschieden". Die Preislinie c 
mit ihren zwei Plateaus laBt darauf schlieBen, ,,daB zwei Gruppen der 
Anbotsteller den Inhalt der Leistungsbeschreibung verschieden, docli 
untereinander gleichartig verstanden haben und bestrebt waren, ihrer 
Auffassung gemaB richtig zu kalkulieren". Was bei solchen Schliissen 
an Unklarheit oder „Unwahrscheinlichkeit" noch bleibt hat Ing. 
B r z e s k y  selbst bestens dargelegt.

Ich móchte nun eine Beziehung zwischen den Arbeiten von Prof. 
Dr.-Ing. H a s s ę  und von Ing. B r z e s k y  herstellen mit folgender 
tlberlegung. Uberblickt man die H a s s ę  sclie Tafel und sieht, daB bei 
hni das „ a r i t h m e t i s c h e  V i e r t e l “ der „wahrscheinlichste" 
Wert ist, d. i. i'22 — 1'29, so darf man darauf hinweisen, daB das Ende 
des ersten Steilastes, d. i. der Beginn des Plateaus b und das Ende des 
ersten Plateaus c bei B r z e s k y  ungefahr in diesem arithmetischen 
Viertel liegt. Wenn Prof. H a s s ę  darauf hinweist, daB „bei neuerdings 
erfolgten Vergebungen mit planmaBiger Abkehr vom absolut billigsten" 
aber ohne die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Zu- 
schlagssummen von den nachtraglich nach dem H a s s ę  schen Ver- 
fahren (Stufe 5) errechneten" so wenig abweichen, daB man fiir die 
Praxis von einer volligen tjbereinstimmung sprechen kann", so wird dies 
durch B r z e s k  y s  Ergebnis bestatigt, wo 77% aller Falle ein fast 
lineares Plateau zwischen den Wertcn i'20— 1 '30 aufweisen. D ie  a u f  
d i e s e m  P l a t e a u  d e r  P r e i s l i n i e n  b, c und d g e l a g e r t e n  
W e r t e  s i n d  n a c h  m e i n e r  A n s i c h t  j e n e ,  d i e  w a h r - 
s c h e i n l i c h  r i c h t i g  s i n d .  Will man das neue Yerfahren nach 
H a s s ę  etwa auf diese wenigen auf diesem Plateau gelagerten Werte 
beschranken, so konnte man allerdings mit ziemlicher Wahrscheinlich
keit das „angemessene Anbot" auf Grund eines objektiven Verfahrens 
richtig ermitteln. Denn mit dieser Beschrankung fallt die „preisbildende 
Mitwirkung" der „unwahrscheinlichen" Anbote eben weg.

Nun ist das o b j e k t  i v  e Verfahren eben jenes, das das Ziel aller 
Teile auf der Arbeitnehmer- wie Arbcitgeberseite ist. In diesem Sinne 
erlaube ich mir den deutschen wie den osterreichischen Verdingungsaus- 
schiissen ein Verfahren zum eingehenden Studium nachdrucldich zu 
empfehlen, bei dem das B r z e s k y  sche P l a t e a u  fiir die B e s c h r a n 
k u n g  der H a s s ę  schen R e c h n u n g z u  unterziehenden Anbotezahl 
und diese Rechnung dann fiir die o b j e k t i v e  E r m i t t l u n g  des 
angemessenen Preises dient. Jene — sagen wir — vier Anbote, die nach 
anten wie nach oben neben dem solcherart errechneten „wahrschein- 
lichsten" Preise liegen, miissen dann noch einer Sichtung und Beurtei- 
lung der Einheitspreise unterzogen werden, wie dies sowohl Dr.-Ing. 
H a s s ę  ais auch Ing. B r z e s k y  verlangt, um schlieBlich das a n g e 
m e s s e n e  Anbot erkennen zu kónncn.

Unter Wahrung der prinzipiellen Standpunkte, die Ing. B r z e s k y  
und ich darlegten und nach Befolgung obiger Anregung wird man auch 
dem gróBten Teil der Ausfiilirungen Prof. Dr.-Ing. H a s s e s beistimmen 
konnen, die dieser am Schlusse seiner Arbeit ais Auswirkungen seines 
Verfahrens in roathematischer, rechnerischer, verdingungstechnischer, 
wirtschaftlicher und verwaltungstechnischer Hinsicht mit ungewóhn- 
licher UmsichC darlegt.

Ziv.-Ing. M ax S o e s e r, Hon.-Doz a. d. Techn. Hochschule in Wien.
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Erwiderung.
Ich begrtiBe es sehr, daB Herr S o e s e r zu meinem Aufsatz Stellung 

genommen hat und betrachte es ais eine Bereicherung des Problems, daB 
er auch noch andere Gesiclitspunkte hineinbringt. Hit meinem Aufsatz, 
der urspriinglich eingehender begriindet war, bin ich des Raumes wegen 
niclit voll zur Geltung gekommen. Mir war hauptsachlich daran gelegen, 
fiir solche Stellen, die neben der Auswertung nach verstandigem Er- 
messen und nach durchgepriiften Einlieitspreisen noch einen akten- 
maOigcn Riickhalt brauchen, einen solchen Behelf zu schaffen. AuBer
dem liegt mir daran, die falsche Yorstellung zu beseitigen, daB bei der 
engeren Verdingung der angemessene Preis bei der Forderung des Billig- 
sten zu suchen sei. Wenn man das zum Grundsatz erhebt, so werden die 
Mangel der offentlichen Verdingung in verscharfter Form bei der engeren 
Verdingung weiterleben. Ob man die Verdingungsergebnisse ais Beob- 
achtungen ansehen will oder nicht, ist wohl Auffassungssache. Die Tat- 
sachen scheinen aber doch dafiir zu sprechen, denn wenn man nicht eine 
Reihe solcher ..Beobachtungen" fiir nótig hielte, brauchte man doch 
immer nur einen aufzufordern. Ein zeichnerisches Verfahren, das im 
Grundgedanken dem von Herrn S o e s e r  angefuhrten nahekommt, 
habe ich bereits I926 im „Bauingenieur" unter meinen „Praktischen Ver- 
dingungsfragen" (S. 856) angefiilirt. Ich freue mich der Feststellung, daB 
das von Herrn S o e s e r  angefiihrte Verfahren im Endergebnis dem mei- 
nigen so nahekommt.

Zum ScliluB móchte ich noch eine Pflicht des Dankes gegen Herrn 
Professor Dr. H e l m u t  II a s s e in Marburg erfiillen, der mich freund- 
lichst darauf hinwies, daB der Endwert der Gleichung 11 fiir unendlich 
groBe Werte von m auf das niedrigste Angebot zuriickkommt. Damit 
ist der Beweis erbracht, daB das Verfahren sich nach Bedarf auf jeden 
Wert abstimmen laBt, der zwischen dem Durchschnitt (arithmetisclies 
Mittel) und dem niedrigsten Werte liegt. Prof. Dr. H a s s e.

Zuschrift zu dem Bericht Tdlke: Das Schlamm- und 
Geschiebeproblem fiir die Entnahmeanlagen unterhalb der 

Hoover-Staumauer.
(In Heft 51/52, Jg. 1933.)

Das obengenannte Heft des „Bauingenieur" enthalt einen Bericht 
uber die in der Oberschrift gekennzcichneten Fragen. Zu dem Auf
satz seien einige kurze organ z ende Hinweise gestattet.

Die Geróllbewegung ist eine Funktion der FlieGgeschwindigkeit und 
damit im wesentlichen eine Funktion der AbfluBmenge. Aber erst, wenn 
eine bestimmte Mindestwassermenge mit der ihr eigenen Geschwindig- 
keitabflieflt, setzt eine durchlaufende Geróllewanderung im FluBbett ein. 
Diese Grenzwassermenge kommt etwa der mittleren AbfluBmenge des 
Flusses gleich. Fiir den Rhein unterhalb von Basel gibt W i t t m a n n 1 
diese Grenzwassermenge mit 1090 m3/S an, wahrend das Mittelwasser 
865 m3/S *a bis 1029 m3/S betragt.

Abb. 1. Modeli des 
Wehres und des Ein- 
laufes zum Werk- 
kanal derMittleren- 

Isar - Kraftwerke. 
Die Óffnungen der 

SpiilkanSle unter 
der Schwelle des 
Einlau f bau werkes 

sind zu erkennen. 
(Aus: Mittlere-Isar- 
A.- G., Modellyer- 

suche iiber die 
zweckmaBige Ge- 

staltung einzelner 
Bauwerke).

Andererseits kommt das Schluckvermógen der Werk- und Bewasse- 
rungskanale aus Griinden der Wirtschaftlichkeit etwa der Mittelwasser- 
menge gleich, weil diese kaum in der Halfte des Jahres zur Verfugung 
steht. So erreicht oder uberschreitet z. B. atn Rfiein die aus 33 Jahren 
gemittelte Ganglinie nur an 165 Tagen die mittlere JahresabfluBnienge. 
Es ergeben sich folgende Zahlenwerte:

. ..
Namen 

des Flusses

Mittelwasser 
im FluB 

m 3/S
Namen des Kanals

Schluck- 
vermógen 
des Werk- 

kanals

Colorado 670 All-American-Car.al 420
Rhein b. Basel 865— 1029 Kraftwerk Kembs 850

Isar 100 Kraftwerke der 
Mittleren Isar

125

Daraus folgt, daB in einem FluB keine nennenswerte Gerollebewe- 
gung stattfindet, solange alles ankommende Wasser vom Werkkanal auf- 
genommen wird. Steigt die ankommende Wassermenge, so beginnt das 
Gerolle zwar zu wandern, aber gleichzeitig setzt der AbfluB iiber das 
Wehr in den Unterlauf des Flusses ein. Somit handelt es sich bei den 
Untersuchungen an Werkkanaleinlaufen stets um die Frage der Gerólle- 
bewegung an Stronwerzweigungen, die durch die Arbeiten von II. T  h o - 

, m a 3, B u l l e 4, S c h o k 1 i t  s c h E, V o g e 1 0 und H a b e r  m a a  s T 
eine sehr iiberraschende Beantwortung gefunden hat. Nach den Ergeb- 
nissen dieser Arbeiten kann es heute ais sehr wohl móglich bezeichnet 
werden, daC der Geschiebetransport in den Werkkanal hinein lediglich 
durch eine zweckmaBige Anordnung des Einlaufbauwerkes nahezu zu 
unterbinden ist. Allerdings kann eine Seitenabzweigung (etwa senkrecht 
zur Stromrichtung) keine fuhlbare Entlastung bringen. In der nach- 
stehenden Zusammenfassung sind die angegebenen Zahlenwerte Hundert- 
teile der ankommenden Wassermenge bzw. der Geróllemenge, die an der 
Yerzweigungsstelle yoriiberwandert.

Z u s a m  m e n  s t e l l u n g  e i n i g e r  Y e r s u c h s e r g e b n i s s e  
u b e r  G e r ó l l e w a n d e r u n g  i n S t r o m v e r z w e i g u n g e n.

AbfluB

in der 
Geraden

menge 
in der 

Abzwei
gung

Geróllet

durch die 
Gerade

ranspoit 
durch die 
Abzwei

gung

Abzweig-
winkel Bemerkungen

1 2 3 4 5 6

A. A b z w e i g u n g  a u s  d e r  G e r a d e n .  F e s t e  S o h l e .  

Yersuclie von H. Thoma.

50 50 J4>7 85,3 30° Beide Arnie
50 50 7,9 92,1 90° gleich breit

Yersuche von Bulle.

50-54 50 -46 2.7- 12,51 97,3-87,5! 30— 150° » >

Yersuche von Habermaas.

50 50 0,0 100,0 30° Abzwreigender
66,7 33,3 37.2 62,8 30° Arm schmalcr
50 50 40,9 59,1 48° Gerader Arm
33,3 66,7 1,4 98,6 48° schmaler

B. A b z w e i g u n g a u s d e m  i n n e r e n  U f e r  a m
B o g e n e n d e .

Yersuche in Yicksbui g (Yogel).
? ? 3,0 97-0

C. A b z w e i g u n g a u s d e m  a u B e r e n  U f e r  a m
B 0 g e n e n d e .  B e . w e g l i c h e  S o h l e .

Yersuche von Habermaas.

74 26 100 0 30°
60 40 nahezuioo Spuren 30°

Die Zahlenwerte zeigen, daB lediglich durch geeignete Wahl der Lage 
des Entnahmebauwerkes und der Richtung des Werkkanales es móglich 
ist, die Gerólleeinwanderung in den Kanał nahezu zu unterdrucken

1 Dr.-Ing. Heinrich W i t t m a n  n: Der EinfluB der Korrektión des 
Rheins zwischen Basel und Mannheim auf die Geschiebebewegung des 
Rheins. Deutsche Wasserwirtschaft (1927) Hefte 10, 11 u. 12.

2 F o c r s t e r ,  M.: Taschenbuch fiir Bauingenieure, 4. Auflage, 
Julius Springer, Berlin 1921.

3 M i t t l e r e  I s a r A.-G., Modellversuche iiber die zweckmaBige 
Gestaltung einzelner Bauwerke. Charlottenburg: ROM-Verlag (R. Otto 
Mittelbach) 1923.

4 B u l l e ,  H .:’ Geschiebeableitung bei Spaltung von Wasserlaufen
Heft 283 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieunvesens. 
Berlin: YDI-Yerlag G. ni. b. H., 1927.

6 Dr.-Techn. Armin S c h o k l i t s c h :  Geschiebebewegung in 
Fliissen und an Stauwerken. Wien: Julius Springer 1926.

1 N e w  P l a n s  f o r  t h e  M i s s i s s i p p i .  General hydraulic 
phenomena studied with models. Engineering News-Record, Bd. i i i ,  
S. 41 —  43-

7 H a b e r  m a a s ,  Fritz: Geschiebeeinwanderung in Werkkanale 
und dereń Yerhinderung. Noch unveróffentliclit.
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selbst dann, wenn die AbtluBmenge im Kanał noch gróBer ist ais im FluB. 
Es,kann liier nicht der Ort sein, um die theoretischen Erklarungen fur 
diese Erscheinung zu geben. Es ware auch nur eine Wiederholung oder 
eine Vorwegnahme der Angaben von H. Thoma, Bulle und Habermaas.

Es kann vorkommen, daB der Kanał aus einer geraden Flufistrecke 
abgezweigt werden muB und daB damit nach den oben mitgeteilten 
Untersuchungen eine besonders 
starkę Gerolleeinwanderung 
droht. Fiir diesen Fali ist 
die Anordnung von Spiilkana- 
len zweckmaBig, die stollen- 
artig das vor der Schwelle 
angesammelte Gerolle unter 
dem Boden des Einlaufbau- 
werks in das Unterwasser des 
Flusses zuruckfiihren, also ein 
Mittel, wie es von den Ameri- 
kanern fiir das Entnahmebau- 
werk am Colorado vorgesehen 
ist. Doch ist dieser Vorschlag 
fiir den deutschen Wasserbau- 
Ingenieur nichts Neues, nach- 
dem er erstmals von H. Thoma 
fiir das Entnahmebauwerk 
der Mittleren-Isar-Kraftwerke 
gemacht worden ist und dort 
seit iiber 10 Jahren vollauf 
befriedigt hat (vgl, Abb. i 
u. 2).

Allgemein wird heute im 
Wasserbau der Nutzen des 
Modellversuches anerkannt.
Daher konnen auch die deut
schen Ergebnisse auf die Auf- 
gaben am Colorado iibertragen 
werden. Sie scheinen aller- 
dings den Amerikanern un- 
bekannt zu sein, da die ameri- 
kanischen Berichte keinen 
Hinweis auf sie enthalten.
Wir diirfen jedenfalls an die
sem Beispiel mit Befriedigung 
feststellen, daB die erstmalige 
Behandlung der Frage durch 
deutsche Ingenieure erfolgt ist.

Dr.-Ing.
E. S c h l e i e r m a c h e r ,

Karlsruhe.

Bedienungssfeg fur Da mm - 
balken u. Spu/scfiutz

Abb. 2. GrundriB des Einlaufes des Isarwehres bei Unterfóliring und Schnitt durch die Spiilkanale. 
(Aus: A. Schoklitsch, Der Wasserbau, 2. Bd.)
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Herstellung von bituminósen VerschleiBmassen, Sand- oder 
Stampfasphalt, Asphalt- oder Teerbeton fiir StraBen- u. dgl. 
Decken aus Hartbitumen, Minerał und Ol. 11. VII. 32,

Ki. 81 e, Gr. 127. M 118 039. Mitteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges., 
Lauchhammerwerk, Lauchhammer i. Sa. Abraumforder- 
briicke. 18. X II. 31.

KI. 85 b, Gr. 1/01. C 4593S. Carbo-Norii-Union-Verwaltungs-Gesell- 
schaft m. b. H., Frankfurt a. M. Verfahren zur Reinigung 
von Wasser. 25. I. 32.

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 9 vom 1. Marz 1934 und vom 
gleichen Tage ab im Reichspatentamt ausgelegt.

KI. 5 c, Gr. 9/10. T 40102. Heinrich Toussaint, Berlin-Lankwitz u.
Bochumer Eisenhutte Heintzmann & Co., G. m. b. H., 
Bochum. Eiserner Grubenausbau mittels einzelstehender 
ring- oder bogenfórmig gestalteter Profile. 23. I. 32.

PA TE N T BERICHT.
Wegen der Vorbemerkung (Erliiuterung der nachstehenden Angaben) siehe-Heft 3/4 vom 20. Januar 1933, Seite 60.

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

KI. 80 b.
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Kl. 19 a, Gr. 16. R 85520. Arno Rosch, Falkensee, Osthavelland.
Schienenauszugsvorrichtung. 28. X I. 32.

Kl. 20 i, Gr. 4/02. V 29 202. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dussel
dorf. Doppelherzstiick oder Kreuzung. 16. II. 33.

Kl. 20 i, Gr. 39. N 34592. Naamlooze Vennootschap Machinerieen-en 
Apparaten-Fabrieken, Utrecht, Holland; Vertr.: Dr. G. 
WeiCenberger, Pat.-Anw., Berlin SW u .  Signaleinrichtung 
fiir Uberwege an ein- und mehrgleisigen Bahnen; Zus. z. Anm. 
N 33 566: 9- X II. 32.

Kl. 37 f, Gr. 1/04. M 124274. Wilhelm Martike, Berlin-Tempelhof.
Sporthalle fur vielseitige Verwendungs- und Vorfiihrungs- 
zwecke. 28. VI. 33.

Kl. 37 f, Gr. 7/01. L  79 708. Carl Ludowici Falzziegelwerke K. a. A., 
Jockgrim, Pfalz." Bauverfahren unter Verwendung von werk- 
stattmaCig hergestellten Bauteilen. 2. X II. 31.

KI. 80 a, Gr. 46. L  307.30. Otto Laubner, Penzig. Verfahren und Vor- 
richtung zum Herstellen einstiickiger Brunnenfilterschiisse.
30. VIII. 30.

Kl. 84 c, Gr. 1. M 119261. Dr.-Ing. Theodor Muller, Berlin-Steglitz.
Erweiterungsbohrer zur Herstellung von Ortpfahlen. 24. III. 
32-

Kl. 84 d, Gr. 2. L  79094. Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Liibeck. Auf dem Falirgestell quer zur Fahrtrichtung verfahr- 
barer Schwenkbagger fiir Hoch- und Tiefschnitt. 14. VIII. 31.

Kl. 84 d, Gr. 2. L  80577. Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Liibeck. Bagger mit auf dem Fahrgestell quer verfahrbar und 
waagerecht scliwenkbar angeord netem, das Grabwerkzeug 
tragendem Oberteil. 26. II. 32.

Kl. 84d, Gr. 2. L 82223. Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Liibeck. Eimerkettenschwenkbagger mit schwenkbarem Fór- 
derband. 15. X. 32.

Kl. 85 d, Gr. 1. K  128941. Ernst Kiehlmann, Strehlen i. Schl. Aus 
Betonringen bestehender Saugbrunnen fiir Feuerlóschgerate.
8. II. 33.

b Dc h e r b e s p r e c h u n g e n .
T r o c h ę ,  A. :  G r u n d  l a g e n  d e s  E i s e n b e t o n b a u e s .

143 Seiten mit 62 Abb., 15 Bemessungstafeln und 20 Rechenbeispielen. 
(Sammlung Gfischen Nr. 1078.) Verlag von Walter de Gruyter & Co., 

_ Berlin 1933. Preis geb. RM 1,62.
Dem wissenschaftlich vorgebildeten Ingenieur werden die wohl- 

durchdachten, eigeneii Wege, dio Trochę in seinem Buchlein geht, will- 
kommene Erg&nzung zu anderen, groBeren Werken bieten. Dem An- 
fanger, der sich durcli dieses Gbschenbandchen in das Gebiet des Eisen- 
betons erst einfiihren lassen will, mag die zunachst fremdartige Darstel
lung der Theorie einige Schwierigkeiten bereiten.

Dem Vorgesc.hrittenen seien einige Abschnitte zum Studium und 
zur Anwendung empfohlen, die sich vorteilhaft vom Uberkommenen 
unterscheiden und wirtschaftliches Konstruieren verspreclien: Die Ta- 
bellen fiir doppelseitig bewehrte Rechteckquerschnitte bei einfacher Bie
gung, dic eine recht giinstige Verteilung von Zug- und Druckeisen ge- 
statten; die Einfiihrung der ideellen Spannung bei den umschniirten 
Saulen; die Behandlung der Biegung mit Langskraft. Rechenbeispiele 
erlautern die naturgemaB etwas knapp vorgetragene Theorie.

Besclirślnkter Raum machte eine etwas stiefmiitterliche Behandlung 
der Baustoffkunde notwendig. Immerhin darf fiir eine kiinftige Bearbei- 
tung z. B. angeregt werden, daB an Stellen der Sieblinien aus den amt- 
lichen Bestimmungen die umfassenderen Erkenntnisse vom A b r a 111 s - 
schen Feinheitsmodul und der H u m m e 1 schen F-Fl&che beriicksich- 
tigt werden. Dipl.-Ing. Th. B u s c h .
B e r n h a r d ,  K . : B e m e s s u n g s b u c h  fii r E i s e n b e t o n .  

Anleitung, Formeln und Tabellen zum wirtschaftliclien Bemcssen 
von Eisenbetonąuerschnitten. DIN A 4. 182 Seiten, darunter
113 Tabellenseiten, 88 Abb., 84 Zahlenbeisp. Verlag von R. Olden- 
bourg, Munchen u. Berlin, 1933. Preis in Leinen geb. RM 22,—,.

Die wirtschaftliche Druckspannung fiir einen Plattenbalken mit 
z. B. 150 cm Druck- und 24 cm Zugbreite und einem „Eisenkoeffi- 
zienten" von 1,3 kg/(cni-. m) kann 17 kg/cm2, kann aber auch 43 kg/cni2 
betragen. Der kleinere Wert entsteht beispielsweise fiir die ErdgeschoB- 
decke eines Umbaus zu einer bestehenden Zementfabrik in kiesreicher 
abgelegener Gegend; der gróBere fiir die Dachdecke eines neu zu er- 
richtenden hohen Verwaltungsgebaudes fiir eine neben der Baustelle 
schon vorhandenes Eisenwerk in kies- und zementarmer Gegend. Er- 
heblich mehr noch schwanken die Werte, wenn man im ersten Fali 
die Druckbreite grófier, im zweiten kleiner wahlt. Jedenfalls zeigt dies 
Beispiel, wie weilig berechtigt es ist, einen bestimmten Durchschnitts- 
wert der wirtschaftliclien Druckspannung, z. B. 30 kg/cm2, fiir allgemein- 
giiltig zu erklaren; der Wert bedarf vielmehr, wenn im Entwurf grund- 
legend gespart werden soli, unbedingt der E r i n i t t l u n g .  Nur fiir 
eine bestimmte Baugegend, also leidlich festliegende Preisverhaltnisśej 
und fur eine bestimmte Druckbreite bleibt dann die wirtschaftliche 
Druckspannung unveranderlich, Zu ihrer bequemen und doch aus- 
reicliend genauen Ermittelung gibt nun der Verfasser ein — bisher 
fehlendes — Verfahren an. Die Losung aller derartiger Aufgaben wird 
in Form knapper ,,Rezepte“  mitgeteilt. Es gelang dem Verfasser diese 
Sonderaufgaben so von den gewóhnlichen Bemessungsaufgaben abzu- 
trennen, daB auch jene Buchbenutzer, denen fiir die ausgesprochene 
w i r t s c h a f t l i c h e B e  m e s s u n g  Zeit oder zeitweiliges Interesse 
fehlt, durch sie nicht gestort werden. Die Tabellen erleichtern in erster 
Linie die Losung der an den Entwerfenden taglicli herantretenden ge- 
wohnlichen Bemessungsaufgaben, sind gut ausgedacht und behandeln 
zunachst die Rechteckquersclinitte (bei Neuauflage Erweiterung wiin- 
schenswertl), dann aber eingeliend die Plattenbalken; hervorzuheben 
ist bei diesen die unmittelbare Beriicksichtigung des Stegdruckes, die 
nicht nur fiir Briickenbalken, sondern auch S t e i n e i s e n d e c k e n  
Vorteile bringt. Geringeren Raum nehmen die Tafeln fiir Kreuz- und 
Pilzplatten ein, ferner „konstruktivę und wirtschaftliche Tabellen". 
Hierunter wird der Praktiker jene begriiBen, die es ihm ermoglichen, 
die zur Unterbringung der Zugeisen erforderliche Balkenbreite und vor 
allem auch dereń Schwerpunktsabstand d0 —h unmittelbar genau ab- 
zulesen und zwar gerade auch fiir mehrere Lagen. Unter den Formeln 
sind beachtenswert solche, die dem Massen- und Kostenanschlag dienen;

dabei wird der Erinittlung des Eisenbedarfs besondere. Sorgfalt ge- 
widmet. Allerdings beriicksichtigt der Verfasser die Uberlageisen der 
Unterzuge (die m. E. zu d i e s e n zu rechnen sind und dann eine Er- 
hdhung von c, bisweilen um 17— 22% bewirken), in den angrenzenden 
Deckenplatten. Indes durfte wolil der Hauptwert des Buches, be
sonders fiir jungere Techniker, in den Haupt t a f e 1 n liegen, die in 
ihrem einfachen Aufbau keinerlei Einarbeit bediirfen, und in der reich- 
haltigen Formelsammlung mit Beispielen. ■ Das wiirdig ausgestattete 
Tabellenwerk wird ais Hilfs- und Nachsclilagebuch fur den Entwurfs- 
tisch, vor allem aber Unternehmern und Zivilingenieuren durch sein 
praktisches Wirtschaftlichkeitsverfahren erhebliche Vorteile bringen, 
weil bereits beim Entwurf buchstablich Tausende ersparbar sind.

Luz D a v  i d.

W e e s e , E .: E i s e n  b e t o n -  Z a  li l e n  t a f e l n .  Nach den Be- 
stimmungen des Deutschen Ausscliusses fiir Eisenbeton 1932. Teil I I I : 
Eisenbetonrippendecken und Steineisendecken. Vierte Auflage. 
25 Seiten. 21 X29cm. Selbstverlag Weese, Berlin-Grunewald, 1933. 
Preis brosch. RM 18, — . Teil II und Teil IV: siehe Hinweis unter 
„Neuerscheinungcn" in Heft 3/4 lfd. Jgs., S. 42. Preis fiir Teil II: 
RM 1 4 ,- ;  fiir Teil IV: RM 6, — .

In Erganzung zu der Besprechung von Teil I u. V in Heft 25/26, 
Jg- 1933 dieser Zeitschrift' móge auf das Ersclieinen der letzten Hefte 
hingewiesen werden.

Teil II entha.lt zulassige Spannweiten fiir Decken fiir die Biegungs- 
niomente ql2/s, qls/u, ql2/i2' ql2/iS. ql2/i8 llei &c =  1200 kg/cm2 und ab =  30, 
40, 50 bzw. 40, 50, 60 kg/cm2, die verschiedenen Bediirfnissen der Praxis 
angepaflt sind.

Teil III iiber Eisenbetonrippendecken und Steineisendecken ver- 
schiedener Systeme beriicksichtigt die Druckspannungen im Steg bei 
(Te =  1200 kg/cm2, (Tb =  20— 65 kg/cm2 und dj/h =  0,07— 0,44 mit Um- 
rechnungstafeln fiir andere Spannungen und verschiedene Biegungs- 
momente und Grenzlinien fiir zulassige Schubspannungen.

SchlieBlich umfaBt Teil IV die zulassigen Belastungen quadra- 
tischer Saulen mit Langsbewehrung bei mittigem Angriff, Oh =  35 
und 45 kg/cm2 und eine Hilfstafel fiir Knickberechnung mit Umrecli- 
nungswerten fiir andere Spannungen. Sie geben die zulassigen Be
lastungen achteckiger, sechseckiger und kreisfórmiger Saulen auch mit 
Umschnurung an.

Was ich schon in der vorangegangenen Besprechung zum Ausdruck 
gebracht habe, mochte ich, nachdem samtliche fiinf Teile des bekannten 
Tabellenwerkes der Facliwelt zuganglich sind, hier wdederholeii und 
auf die besondere Brauchbarkeit der den neuesten amtlichen Bestim
mungen angepaBten Tafeln fiir den Entwurf und die Nachpriifung von 
Eisenbetonbauwerken aller Art hinweisen. Sie werden wie bisher der 
Praxis viel Arbeit sparen und wertvol!e Dienste leisten. E. P.

M i 11 a s c li , W. und K. B  r a u 11 i g : B a u  u n d  B e r e c h n u n g  
v o n B r ii c k e n. Holzbriicken, Massivbriicken, Stahlbriicken. 
Statische Berechnung. Erste Auflage. Gr. 8. IX/299 Seiten mit
650 Abbildungen, 24 Tafeln und 3 Ausschlagtafeln. Verlag B. G. Teub
ner, Berlin und Leipzig 1933. Preis geb. RM 18.— .

Das ais Lehrbuch zur Einfiihrung in den Briickenbau gedachte Werk 
ist in vier Teile gegliedert.

Nach einem kurz gefaBten Uberblick uber die Entwicklung des 
Briickenbaues wird in Teil I der Bau von Holzbriicken behandelt und 
zwar die konstruktive Ausbildung der Fahrbahn, die einfachen Balken- 
briicken, Hangę- und Sprengv.-erkbriicken sowie die Fachwerkbrucken. 
Die Abstiitzung der Holzbriicken durch Holzjoche ist am SchluB kurz 
erlautert.

Unter Teil II Massivbriickenbau werden lediglich die gemauerten 
und die in unbewehrtem Beton hergestellten Bogenbriicken behandelt. 
Eine Besprechung der Lehrgeruste findet in ausfuhrliclier Weise statt, 
sodann wird die Stiitzlinientheorie und am SchluB ein Anwendungsbei- 
spiel fiir einen eingespannten Bogen behandelt. Das wichtige Gebiet der 
Eisenbetonbalkenbriicken ist in dem Buch leider nicht aufgenommen 
worden.
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In Teil III erfolgt die Behandlung stahlerner Blechtriigerbriicken 
und zwar sowohl der einfachcn ais auch der durchlaufenden Balken. 
Die konstruktiven Grundsatze fiir Balkenbriicken in genieteter und ge- 
schweiBter Bauweise werden an einer gróBeren Anzahl ncuerer muster- 
giiltiger Ausfiihrungen, speziell auch aus dem Gebiet der Deutschen 
Reichsbahngesellschaft, erliiutert. Die Fahrbahnausbildung der Eisen- 
bahn- und StraBenbriicken ist ihrer Bedeutung entsprechend ausfiihr- 
lich behandelt worden. Nach Besprechung der Lager, Gelenke, Stiitzen 
und Yerbande wird ein kurzer Oberblick iiber die Anlage von beweglichen 
Briicken und die Vorgange bei der Aufstellung von Balkenbriicken ge
geben.

In Teil IV sind die Grundlagen fiir die Berechnung von Briicken- 
fahrbahnen der in Teil I— III beliandelten Briickenarten kurz zusammen- 
gefafit. AuBerdemwerdendievollwandigenl-IaupttnigerfiirStahlbriicken 
und der Dreigelenkbogen sowie der eingespannte Bogen fiir die massiven 
Briicken behandelt. ZweckmaBig ware es gewesen, die in den einzelnen 
Teilen verstreut eingegliederten statischen Angaben in Teil IV geschlossen 
zu bringen.

Das Buch gibt naturgemaB nur einen Ausschnitt aus dem groBen 
Gebiet des Bruckeńbaues und ist inhaltlich ais Lehrbuch fiir technische 
Mittelschulen besonders geeignet. Um diesem Zweck gerecht zu werden 
ist das Buch auch in Einzelteilen, entsprechend dem beliandelten Facli- 
gebiet, kauflicli. Der Druck und die zahlreichen Abbildungen sind erst- 
klassig.

Das Buch ist dem hervorragenden Fórderer des Deutschen Briicken- 
baues, Herrn Geheimrat Schaper, zugeeignet. Ma e l  zer .
R e p o r t  o f  t h e  B u i l d i n g  R e s e a r c h  B o a r d  f o r  t h e

Y  e a r 1932. Department of Scientific and Industrial Research. 
!5 X24.3 cm. X/133 S. mit 31 Abb. und 12 Tabellen. Published by 
His Majestys Stationery Office, London 1933. Preis 2S 6d  netto.

Das englische Bauforscliungsamt hat eine vielseitige Aufgabe, wie 
aus seinem Jahresbericlit hervorgelit. Dieser enthalt Angaben iiber Ver- 
suche auf fast allen Gebieten des Bauwesens, so iiber die Wetterbestiin- 
digkeit von Baustoffen, uber Erd- und Winddruck, iiber die Wiirmever- 
haltnisse in Hausern und iiber dereń Beleuchtung durch die Sonne. Wie 
es der Bedeutung der Zement- und Betontechnik und dem Interesse, das 
man ihr auch in England entgegenbringt, entspricht, nehmen die Dar- 
legungen uber Forschungen auf diesem Gebiet einen breiten Raum ein. 
Natiirlich kann in einem Jahresbericlit, der einen Uberblick iiber die ge- 
samte Tatigkeit des Forschungsamts geben soli, nicht iiber die Ergebnisse 
der einzelnen Arbeiten eingehend bericlitet werden. Es ist daher wert- 
voll, daB der Bericht auch ein Verzeichnis'der Ver6ffentlichungen ent- 
halt, in denen die Mitglieder des Amts iiber die Ergebnisse ihrer Forschun
gen so eingehend berichten, wie es in Einzeldarstellungen moglich ist, so 
daBdadurchdie Allgemeinheit indie Lage versetzt wird, aus den Arbeiten 
des Bauforschungsamts Nutzen zu ziehen. Bei den einzelnen Abschnitten 
finden sich auch beachtliche Literaturnachweise, unter denen auch An
gaben iiber das deutsche Schrifttum nicht fehlen.

Die Tatigkeit des Bauforschungsamts beschrankt sich nicht auf die 
Arbeit, die in seinem Namen zum Ausdruck kommt. Es tragt auch zur 
Vefbreitung bauteclinischen Wissensbei, indem es Lelirgange veranstal- 
tet, indem es auf Fragen, die in technischen Zeitschriften, z. B. im Builder, 
aus dem Leserkreis gestellt werden, auf Grund seiner Yersuche und Er
fahrungen Antwort erteilt. Auch an der Aufstellung von Liefcrvorschrif- 
ten fiir Baustoffe und von Ausfiihrungsvorscliriften fiir Bauarbeiten wirkt 
das Amt mit. Es halt mit anderen auf iihnliclien Gebieten arbeitenden 
Anstalten Fiihlung und nimmt andererseits Anregungen und Aufgaben 
von anderer Seite entgegen. Natiirlich bedarf es zur Erfiillung seiner 
Aufgaben erheblicher Geldmittel, und wenn diese auch nicht in unbe- 
schrankter Hohe zur Verfiigung stehen, so scheint doch das Baugewerbe 
und die mit ihm zusammenhangenden Zweige der Wirtschaft geniigende 
Mittel aufzubringen und zu iiberweisen, um dem Anit umfassende und 
eingeliende Forschungen zu erinóglichen.

Alles in allem vermittelt der Jaliresbericht einen Einblick in die 
Tatigkeit einer Stelle technischen Schaffens, an der niitzliche Arbeit 
geleistet wird. W e r n e k k e.

B e g g s , G. E., R, E. D a v i s und H. E. D a v  i s: Tests on structura 
models of proposed San Francisco — Oakland Suspension Bridge. 
University of California Publications in Engineering, Vol. 3, Nr. 2, 
S- 59— 166. 17,5 X26,5 cm. Mit 1 Tafel und 56 Textabbildungen. 
University of California Press, Berkeley, Calif. 1933. Preis geh. 
Dollar 1,50.

Im Stadtgebiet von San Francisco ist ein rd. 12 km langer Verkehrs- 
weg iiber die Bai von San Francisco im Bau. Dieser Bruckenzug, iiber 
den bereits bcrichtet wurde l , entha.lt u. a. zwei aneinander anschlie- 
Bende Hangebriicken mit je 704 m weit gespannten Mittelóffnungen und 
Seitenoffnungen von je 354 m Stiitzweite. Fiir die Vorarbeiten zu diesem 
Bauwerke wurden in groBem Umfange Versuclie an Hangebriicken- 
modellen herangezogen 2, und zwar zum Vergleich verschiedener Ent- 
wiirfe bzw. zur Auswahl des Systems, zur Ermittlung der Abmessungen 
von Kabel, Pylorien und Versteifungstrager sowie zum Vergleich mit den

1 Neue groBe Hangebriicken in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Der Bauingenieur 14 (1933) S. 330.

2 Ober ahnliche Messungen des erstgenannten Verfassers wurde 
berichtet in: Messungen an Modellen von Hangebriicken 14 (1933) S. 56.

nach den verschiedenen Theorien durcligefuhrten Berechnungen. Das 
Heft behandelt u. a. Bemessung, Entwurf und Einzelheiten der Modelle, 
MeBapparate und MeBmethoden, Ergebnisse der Messungen und dereń 
Diskussion mit den ScliluBfolgerungen. Besonders interessant ist z. B. 
die Gegeniiberstellung der Systemschnittkriifte fur am F11B gelenkig 
gelagerte bzw. elastisch eingespannte Pylone.

Die Ausfiihrungen iiber die bei groBen Briickenanlagen durch Modell- 
versuche móglichen Vorarbeiten sind weit iiber die Planung der San 
Francisco-Oakland Bridge hinaus fiir die ganze Fachwelt von gróBtem 
Interesse, weil sie den Grad der Zuverlassigkeit und auch die Schwachen 
der verschiedenen in Betracht kommenden Theorien deutlich aufweisen. 
Das Heft ist interessant und anregend wie wenige andere Neuerschei- 
nungen der letzten Jahre. Ferd. S c h l e i c h e r ,  Hannover.
P i r a t  l i ,  C.: D i e  G r u n d l a g e n  d e r  V  e r k e h r s w i r t -

s c h a f t .  17 X25,S cm. VII/263 Seiten. 1934. Verlag J. Springer, 
Berlin 1933. Preis geh. RM 18,— ; geb. RM 19,50.

Das Buch setzt die Verkehrswirtscliaft mit dem menschlichen Ge- 
sellschaftsleben im Kultur- und Wirtschaftsleben eines Landes und in 
der Weltwirtscliaft in Bezieliung. Dies ist erst dann moglich, wenn die 
Grundlagen der Verkehrs- und Betriebswirtschaft der Verkehrsmittel 
des Land-, Wasser- und Luftverkehrs erkannt und angewandt werden.

Die Untersucliung dieser Grundlagen fuhrt der Verfasser mit der 
ihm eignen Klarlieit und Folgerichtigkeit durch. Ausgehend von den 
Verkehrsbediirfnisspn werden die Ausdrucksformen des Verkehrs in 
technischer und organisatorischer Hinsicht behandelt und im Verkehrs- 
bild der einzelnen Verkehrsmittel erliiutert. In diesen Untersuchungen 
liegt im -wesentliclien die Bezieliung des Verkelirs zur AuBenwelt und 
zur Nachfrage. Im AnscliluB liieran werden die verkehrs- und betriebs- 
wirtschaftlichen Grundlagen der Verkehrsmittel des Land-, Wasser- 
und Luftverkehrs nach Sicherheit, Leistungsfahigkeit und Wirtschaft- 
lichkeit untersucht. Auf die Grundsatze der wirtschaftlichen Betriebs- 
fuhrung von Verkehrsmitteln wird eingegangen. Dieser Analyse der 
Verkehrs- und Betriebswirtschaft folgt die Behandlung der organisato- 
rischen Grundlagen der Verkelirsmittel sowie die Synthese der ver- 
scliiedenen Verkehrsmittel im Dienste der Volkswirtschaft mit einem 
Ausblick auf die Entwicklungsriclitung der Verkehrswirtscliaft.

Das Buch ist gesclirieben fiir Lehre und Forschung und ist ein 
Standardwerk im Schrifttum iiber das Verkehrswesen. Der Leitung von 
Verkehrsbetrieben ist es ein wertvolles Hilfsmittel fur ihre verkehrs- 
und betriebswirtscliaftlichen Uberlegungen.

Prof. W. M u l l e r ,  Berlin. 
K o e h n e ,  W.  und W.  F r i e d r i c h :  U n g e w ó h n l i c l i c s

S t e i g e n  d e s  G r u n d w a s s e r s  u n d  U b e r s c h  w e  i n
ni u n g e n  i n S e n k e n  o l i n e  s i c h t b a r e n  A b f l u B .  Jahr- 
buch fiir die Gewasserkunde Norddeutschlands. Besondere Mittei
lungen. Bd. 8, Nr. 1. Herausgegeben von der PreuBischen Landes- 
anstalt fiir Gewasserkunde und Hauptnivellements. 25x340111. 
58 Seiten mit 5 Abb., 2 Tabellen im ;Text und 8 Tafeln. Verlag Ernst 
Siegfried Mittler & Solin, Berlin 1933. Preis geh. RM 8, — .

Mit dieser Schrift haben die Verfasser unser Wissen vom unter- 
irdischen Wasser erheblich erweitert und durcli die Verarbeitung lang- 
fristiger p l a n m a B i g e r  B e o b a c l i t u n g e n  (Niederschlage fiir 
die AbfluBjahre 1892— 1931 und Grundwasserbeobachtungen von 
1913— 32) wertvolle Bausteine zur Grundwasserkunde geliefert, dic 
ihren Wert fiir die offentliche Gesundheitspflege und Volkswirtschaft 
bald erweisen werden. Besonders die Land- und Forstwirtschaft im 
norddeutschen Flachland wird die Auswertung solcher Fiille, in denen der 
Grundwasserspiegel in auffallender Weise gestiegen ist, begriiBen, haben 
doch in den letzten Jahren verscliiedene irrefiihrende Veróffentlichungen 
aus dem Steigen des Wasserspiegels in Senken Riickscliliisse auf das 
Grundwasser der weiteren Umgebung gezogen und u. a. Niederschlags- 
reichtum, Waldvernichtung durch RaupenfraB und Brande, Teniperatur- 
anderungen und Krustenbewegungen fur die ungewóhnlichen Grund- 
wasseranstiege verantwortlich gemacht und damit zu wasserwirtschaft- 
lichen Fehlschliissen oder zu falscher Ausnutzung mancher Geliinde 
verleitet.

Die Verfasser zeigen an Hand zahlreicher MeBstellen, wann und wo 
besonders hohe Grundwasserstande beobachtet worden sind und worauf 
sie zuriickgefiihrt werden miissen. Da die Grundwasserverhaltnisse 
weitgehend von den drtlichen (besonders geologischen) Bedingungen ab- 
hangen, so ist jedeMeBstelle beschrieben (Einzugsgebiet, Entfernung vom 
nachsten Vorfluter, Art, Tiefe und Lichtweite, Bodenbeschaffenheit 
usw.). Dabei ist die Feststellung wichtig, daB von einer dauernden Ande- 
rung im Sinne eines fortschreitenden Steigens oder Sinkens der Grund
wasserstande nicht die Rede sein kann und daB die sclieinbar abfluB- 
losen Seen und Tiimpel nur z. T. ais Blanken des Grundwasserspiegels 
anzusprechen sind. Die an sich auffallige Tatsache, daB der regelmaBige 
jahreszeitliche Gang des Grundwasserspiegels in den letzten Jahren 
haufiger von langdauernden Schwankungen uberdeckt worden ist, wird 
uberzeugend durch die ungewóhnlichen Niederschlagsverhaltnisse er- 
klart. Beachtung verdient auch die neue Einteilung der Becken ohne 
sichtbaren AbfluB, dereń Anstiege ebenfalls aus dem Verhalten der 
Niederschlage erklart werden.

Bei der groBen Bedeutung des Grundwasseranstieges fiir viele tecli- 
nische Gebiete (FluBbau, Meliorationen, Wasserversorgung, Stadteent- 
w'asserung, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Siedlungswesen, Fried-



1 1 8 B O C H E R B E S P R E C H U N G E N . DER BAUINGENIEUR
1934. HEFT n/12.

hofsanlagen) verdient die klar und liberzeugend verfafite Schrift um so 
mehr die Beachtung aller Hydrologen, Bauingenieure, Kulturtechniker, 
Forst- und Landwirte, Geologen, Heimatforscher, Naturfreunde usw., 
ais die erorterten Bcdingtheiten recht mannigfaltige und in ihren letzten 
Ausdeutungen oft schwer entwirrbare sind. M a r ą u a r d t ,  Miinchen. 
R i p p b e r g e r ,  K . : D i e  G e f a h r d u n g  d e r  K  a n a 1 i s a • 

t i o n s a n l a g e n  d u r c h  G a s e .  Beihcft 13, Reihe II zum 
„Gesundlieits-Ingenieur". 40. 28 Seiten mit 8 Abb. Verlag von 
R. Oldenbourg, Miinchen, 1933. Preis brosch. RM 5,20.

Die Gefahrdung der Kanalisationsanlagen durch Gase hat in den 
letzten Jahren zugenommen, einmal durch den Kraftwagenverkchr, 
aber auch durch andere Vorgange. Verfasser untersucht die Art und 
Wirkung der Gasbildung in den Kanalen (z. B. Entźiindungsmóglich- 
keiten), die Wege zur Erkennung der Kanalgase, die Vorkehrungen, die 
gegen die Gasbildung getroffen werden kónnen, und welche MaBnahmen 
gegen die Gefahren vergaster Kanale ergriffen werden konnen. Die 
vielen Unfalle in den Kanalen lassen es wiinschenswert erscheinen, daB 
eine solche' Schrift, auch wenn sic auf dem Gebiet noch manche Frage 
offen lassen muB, in reclit viele Hande gelangt. Dr. N e u m a n n.

A  b w a s s e r f a c hig r u p p e d e r D e u t s c h e n G e s e 11 s c h a f  t 
f i i r  B a n w e s e n  E. V. Schriftenreihe 1. Wollen, Werden und 
Wirken. DIN A 4. 68 Seiten mit 11 Abb. Verlag von R. Oldenbourg, 
Miinchen 1933. Preis RM 3,50.

Diese erste Kundgebung der Abwasserfachgruppe, die eine groBe 
Anzahl von Abhandlungen zusammenfaBt, die im,,Gesundheitsingenieur“ 
erschienen sind, liiBt erkennen, welcher Auftrieb in der Gruppe lierrscht 
und daB ihre Griindung einem dringenden Bediirfnis cntsprochen hat. 
Alle Gebiete des Abwasserwesens, die technischen, liygienischen, die 
wirtschaftlichen und gesetzliclien, werden kurz aber scharf geformt 
beliandelt. Auch dort, wo sichere Ergebnisse nicht mitgeteilt werden 
konnen, ist das Gebiet doch so besprochen, daB der Fachniann wertvo!le 
Hinweise findet, die ihm seine Entscheidung erleichtern. Ich wiinsche 
diesem Heft weiteste Verbreitung in allen Kreisen. Dr. N e u m a n n.

S p a n 11 a g e 1 , F r.: L e i c h t e  H o l z a r b e i t e n .  Ein Werkbuch 
fiir Schule und Haus, zugleich eine Sammlung vorbildlicher Klein- 
móbel und Gebrauchsgegenstiinde. 16 X24 cm. 116 Seiten mit 
2x5 Teśctabb. Verlag Otto Maier, Ravensburg. Preis kart. RM 4,80; 
geb. RM 5,50.

Dem Menschen — nicht zuletzt dem Kopfarbeiter — die Achtung 
vor dem kóstlichen Werkzeug der gestaltenden Menschenhand und das 
Yerstandnis fiir die Handarbeit und die Schónheiten der Handwerks- 
kultur zuruckgewinnen zu helfen, wurde dieses Biichlein verfaBt. Die 
Werkzeuge fiir Holzarbeiten, die Materialien, die einfachsten Arbeits- 
gange der Holzbearbeitung und Holzverbindungen sind voll Liebe zum 
Handwerk und bei aller sachlichen Schlichtheit des Worts so begeisternd 
beschrieben, daB man sich sogleich an den ais tlbungsarbeiten vorge- 
schlagenen schinucken Klcinmóbeln und Gebrauchsgegenstanden ver- 
suchen mochte. Heute, wo wir uns auf die Folgen einer iibertriebenen 
Maschinenkultur besinnen, kann man nicht anders, ais diesem Schrift- 
chen bei Jung und Alt weitestgeliende Verbreitung und — freundlichste 
Befolgung zu wunschcn. H u m m e 1.
V a 11 e r , H .: D ie  S c h a t z u n g  v o n  H o c h  b a u t e n  nach 

Kubikmeter umbauten Raumes. Eine Anleitung zur Ermittlung des 
Wertes von bebauten Grundstiicken. 15 X 2 i cm. VIII/I40 Seiten 
mit 21 Textabb. Verlag von Konrad Wittwer, Stuttgart 1934. Preis 
in Ganzleinen geb. RM 6,80.

Auf eine langjahrige Erfahrung ais amtlicher Schatzer sich stiitzend, 
besclireibt der Verfasser die Methoden zur Feststellung des Preises je 
m3 umbauten Raumes. Die Zweifelhaftigkeit des zumeist verwendeten 
Mittelpreises Bauwert: Gebaudeinhalt bestimmte ihn, den Weg der ein- 
fachen Schatzung der Einzelbauteile ais am sicliersten zu empfehlen. 
An beliebig ausgewahlten Beispielen, einem Scliuppen, einer Wasch- 
ktiche, einem Kleinsiedlungshaus, einem Bauernliaus, einem Einfamilien- 
haus und einem gróBeren Krankenhaus, wird dieses Verfahren erlautert. 
Die fiir die Ermittlung des jeweiligen Verkehrswertes wichtige, fallweise 
Bestimmung der Indexziffern, der Wertverminderung und des Wert- 
zuwachses ist erórtert, wobei in Anbetracht der Labilitat von Bauwert 
und Ertragswert ais Yerkehrswert das Mittel aus Bauwert und dem nach 
einem bestimmten Zinssatz kapitalisierten Ertragswert ais richtig bezeich 
net und zur allgemeinen Annahme empfohlen wird. Das Buch soli in 
erster Linie den Anfanger anleiten, wozu es sehr geeignet ist. Ein reich- 
haltiges statistisches Materiał und der Versuch einer kritischen Gegen- 
iiberstellung verschiedener Yerfahren machen die Schrift aber auch dem 
erfahrcnen Schatzer wertvoll. H u m r a c  1.

NE UERSCHEINUNGEN.
D i e  D e u t s c h e  R e i c h s b a l i n  i m  J a h r e  1933. Vorlaufiger 

Jahresriickblick. VoraIxlruck aus dem amtlichen Nachrichtenblatt

der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Gesellscliaft „Reichs- 
autobahnen" ,,Die Reichsbahn", Heft x vom 3. Januar 1934- 
21 X30 cm. 37 Seiten. Herausgegeben vom Pressedienst der Deut. 
sclien Reichsbahngesellschaft, Hauptverwaltung, Berlin.

V o r t  r a g e u n d A u s s p r a c h e n d e r  71. H a u p t v  e r s a m m -  
l u n g  d e s  V D I ,  Friedrichshafen/Konstanz 1933. DIN A 4. 
IY/157 Seiten mit 383 Abb. und 15 Zalilentafeln. VDI-Verlag G. m. 
b. I-I., Berlin 1934. Preis brosch. RM 3, — .

Z c m  e n t k a 1 e n d e r 1 9 3 4 .  Herausgegeben vom Deutschen Ze- 
ment-Bund. 10 x i5  cm. 460 Seiten. Zementverlag G. ni. b. H., Berlin- 
Charlottenburg 2. Preis in Leinen geb. RM 3,20, in Ganzleder RM 4,40.

V o r 1 a u f i g e s M e r k b l a t t  f u r  T e e r - B i t u m e n - M i -  
s c h u n g e n  i m S t r a B e n b a u .  Ausgearbeitet von den Aus- 
schiissen „AsphaltstraBen" und ,,TeerstraBen“ der Stufa.
14,5 X22,5 cm. 4 Seiten.

Das Merkblatt ist im Verlag der Studiengesellschaft fur Automobil-
straBenbau, Berlin-Charlottenburg 2, KnesebeckstraBe 30, erschienen
und zum Preise V0n20 Pfg. zuziiglich Porto zu beziehen.

B e r i c h t  i i b e r  d i e  ó f f e n t l i c h e  T a g u n g  d e s  A u s -  
s c h u s s e s „ B  e t  o n s t  r a B e n“ der Stufa am 20. Oktober 1933 
in Halle (Saale). 15,5 X23 cni. 60 Seiten mit 13 Textabb. Verlag 
der Studiengesellschaft fiir AutomobilstraBenbau, Berlin-Charlotten
burg 2, Knesebeckstr. 30. Preis RM 1,— zuziiglich Porto.

D u t  r o 11, R .: E t u d e  s u r  l e s  s a b l e s .  Granulometrie, resistan- 
ces en mortiers et en betons. Extrait des Annales des Travaux Publics 
de Belgique. Aout 1933. Bulletin techniąue Nr. 16. 15,8x24 cm. 
27 Seiten mit 8 Abb. und 6 Tafeln. Goemaere, Irfiprimeur du Roi, 
Editeur. Bruxelles 1933.

— , L e s  c o n d i t i o n s  d e  r ć c e p t i o n  d e s  b e t o n s  et 
produits en bćton utilisćs dans les travaux routiers. Bulletin techniąue 
Nr. 21. Deuxiźme Congrós National de la Route. Anvers 1933. 
16 x 25 cm. 23 Seiten mit 2 Abb. und 6 Tafeln. Imprimerie De 
Vos-van Kleef, Anvers.

D e s p a ,  E. :  E n t r e t i e n  d e s  r e v e t e m e n t s  e n  b e t o n .  
Bulletin techniąue Nr. 18. Deuxiśme Congrós de la Route. Anvers 
1933- 16 ><24,5 cm. 16 Seiten mit 2 Abb.

— , P i s t e s  c y c l a b l e s  e n  b ć t o n .  Bulletin techniąue Nr. 20. 
Deuxićme Congrós de la Koute. Anvers 1933. 16 X25 cm. 14 Seiten 
mit 6 Abb.

Beide Brosclniren: Imprimerie De Vos-van Kleef, Anvers.

D u t r o n ,  R.  et D e s p a ,  E. :  P e r f e c t i o n n e m e n t s  k la 
techniąue d ’execution des revetements en grandes dalles de beton 
monolithe et en parćs de beton. Bulletin techniąue Nr. 17. Deux- 
ieme Congrós National de la Route. Anvers 1933- 16 X24,5 cm.
34 Seiten mit 22 Textabb.

— , R e v f i t e m e n t s  d e  „ R e s u r f a c e m e n t "  e n  b ć t o n .  
Bulletin techniąue Nr. 19. Deuxićme Congrós de la Route. Anvers 
1933' 16x24,5 cm. 11 Seiten.

Beide Broschiiren: Imprimerie De Vos-van Kleef, Anvers.

S c h l a p f e r . P .  und R B u k o w s k i : U n t e r s u c h u n g e n  i i ber  
d i e  B e s t i m m u n g  d e s  f r e i e n  K a l k e s  u n d  d e s  
K a l z i u m h y d r o x y d e s  i n  Z e m e n t k l i n k e r n ,  Z e -  
m e n t e n ,  S c h l a c k e n  u n d  a b g e b u n d e n e n  l i y d r a u -  
l i s c h e n  M ó r t e l  n. Mitteilung aus der Eidg. Materialpriifungs- 
anstalt an der E. T. H. Ziirich. Bericht Nr. 63, Juni 1933- 21 x 3°  cm- 
42 Seiten mit 29 Abb.

R o i ,  M.: U n t e r s i i c h u n g e n  u b e r  d e n  E i n f l u B  d e r  
F a l l z e i t  a u f  d i e  b a u t e c h n i s c h e n  E i g e n s c h a f -
t e n  d e s  F i c  h t e n -  u n d  T a n n e n h o l z e s .  Ergebnisse der
an der Eidg. Materialpriifungsanstalt der E. T. H. in Ziirich in den 
Jahren 1926— 1928 durchgefiihrten Untersuchungen. Bericht Nr. 73, 
September 1933. 21 X30cm. 21 Seiten mit 31 Abb.

R o i ,  M.: D i e  O s n a b r i i c k e r  Y e r b u n d g u B - S c l i i e n e n  
der Klockner-Werke A.-G., Abt. Georgs-Marien-Werke in Osnabruck. 
Erster erganzender Bericht zum Hauptbericht vom April 1931. Er
gebnisse der an der Eidg. Materialprufungsanstalt der E. T. H. in 
Ziirich in den Jahren 1932— 1933 durchgefiihrten Untersuchungen. 
Bericht Nr. 75, September 1933. 21 X30cm. 21 Seiten mit 26 Abb.

R o g ,  M.:  D i e  E l e k t r o  - Ma  n g a n s t a  li 1 - S c h i e n e  der
Osterreichisch-Alpine Montangesellschaft, Werk Donawitz, Steier
mark. Ergebnisse der an der Eidg. Materialprufungsanstalt der E. T. II. 
in Ziirich in den Jahren 1930— 1933 durchgefiihrten Untersuchungen. 
Bericht Nr. 77, Oktober 1933. 21x30  cm. 24 Seiten mit 22 Abb.

D ie  37 . H a u p tv e rsa m m lu n g  des D e u ts ch e n  B e to n -V e re in s
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