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Biicherschau.

Betoti-Kalender 1931. Taschenbuch fur den Beton- und Eisenbetonbau 
sowie die verwandten Faclier. Herausgegeben vom Verlage der Zeit
schrift „Beton u. Eisen“. XXV. Jahrgang (Jubilaumsausgabe 1906— 
1931). Mit 1020 Textabb. 2 Teile. Berlin 1930. Verlag von Wilhelm 
Ernst & Sohn. Preis: 1. Teil geb., II. Teil geh. 7,50 RM.

Der 25. Jahrgang des allgemein bekannten und in der Praxis des 
Beton- und Eisenbetonbaues aufs beste eingefiihrten Beton-Kalenders Ist 
erschienen. Die aufiere Gestaltung und die Gliederung in zwei Bandę 
sind ais bewahrt wiederum beibehaiten worden, der Inhalt aber lafit eine 
besonders griindliche Durcharbeitung der einzelnen Kapitel und — ent
sprechend den Fortschritten und Erfahrungen auf dem Sondergebiete der 
Eisenbetonbauweise — eine Reihe wichtiger Anderungen erkennen; dabei 
sind die fiir den vorIIegenden „Jubilaumsjahrgang" besonders zahlreich 
eingegangenen Wiinsche und Anregungen aus den Kreisen der Benutzer 
soweit angangig beriicksichtigt worden.

Viele Kapitel sind neu bearbeitet oder doch durch zahlreićhe wert- 
volle Zusatze weiter ausgestaltet worden. Eine zweckmafiige Bereiche- 
rung bildet die statische Berechnung der Platten, Schalen und Behaiter; 
die Kapitel „Gewólbte Brticken“ und „Baikenbriicken" erscheinen fast 
v011ig neu und diirften nunmehr den berechtigten Anspriichen in jeder 
Beziehung geniigen. Auch die besonders wichtlgen Kapitel „Festigkeits- 
berechnung der Eisenbetonquerschnitte“, „Massivdecken“ und „Grundbau" 
zeigen eine besonders griindliche Durcharbeitung. Die Ósterreichischen 
und tschechoslowakischen Eisenbetonbestimmungen sind sorgfaltig erganzt, 
die polnischen Portlandzementnormen neu aufgenomrnen worden. In dem 
fiir die Praxis wichtlgen Kapitel „Zementmórtel und Beton" kónnten die 
Angaben der AMB iiber den Stoffbedarf zur Herstellung von Beton in 
verschiedenen Mischungsverhaitnissen vie!leicht ausgiebiger beriicksichtigt 
sein; im iibrigen ist aber auch dieses Kapitel, wie alle anderen, durchaus 
auf der Hohe von Wissenschaft und Erfahrung.

Die am Schlufi des ersten Teiles abgedruckten Tabellen zur Um- 
wandlung von engilschen Mafien und Gewichten in metrlsche werden 
den Benutzern des Kalenders willkommen sein.

Der Beton-Kalender in seiner von dem ruhrigen Verlag vorziiglich aus- 
gestatteten Jubilaumsausgabe ist wegen seines relchhaitigen, gediegenen 
Inhalts ein sowohl im Konstruktionsbilro wie auch auf der Baustelle fiir 
jeden Beton- und Eisenbetoningenieur unentbehrliches Taschenbuch, dessen 
Anschaffung auf das warmste zu empfehlen ist. Ls.

Die Wasserkraftwirtschaft Deutschlands. Festschrift zur Tagung der
II. Weitkraftkonferenz, Berlin 1930. Mit Unterstiitzung der Behórden 
des Reiches und der Lander herausgegeben vom Deutschen Wasser
wirtschafts- und Wasserkraftverbande Berlin E. V. Deutsche und engl. 
Ausgabe. Komm.-Verl. VDI-Verlag G. m, b. H. Preis geb. 25 RM.

Ein neues Wasserkraftbuch! Nur mit einem verstandlichen Zógern 
wird der Fachmann das Werk zur Hand nehmen; Ieiden wir doch bereits 
an einer Oberfiiile von VerOffent!ichungen, zu dereń Studium kaum die 
nótige Mufie vorhanden ist.

Das Durchbiattern weniger Seiten zeigt ihm jedoch bald, dafi er es 
hier mit einem Werke zu tun hat, das abweichend von vorhandenen 
weder Lehrbuch noch Statistik ist. Sehr bald erkennt er, dafi ihm mit 
dem neuen Buche ein hervorragendes Quellenwerk, eine Gesamt- 
darsteilung der gegenwartigen deutschen Wasserkraftwirtschaft geboten 
wird, die ihm einen vollkommenen Oberblick iiber das gesamte Gebiet 
vermittelt. Das ist aber unbestreitbar etwas, was uns bisher gefehlt hat.

In einem stattlichen, von der bekannten Anstalt Wilh. Limpert in 
Dresden buchkiinstlerisch hervorragend ausgestatteten Bandę von etwa 
380 Seiten Text und mehr ais 120 ausgezeichneten Tiefdruckbiidbeigaben 
entsteht vor uns ein Bild unserer gesamten Wasserkraftwirtschaft, die ja 
nach dem Kriege eine aufierst lebhafte Entwicklung durchgemacht hat.

Nach allgemeinen, die Grundlagen der Wasserkraftwirtschaft in 
Deutschland behandelnden Ausfiihrungen und noch nicht veróffentlichten 
neuesten Statistiken bringt das Buch ausfiihrliche Darsteliungen der 
bedeutendsten deutschen Wasserkraftanlagen, von denen ein grofier Teil 
hier erstmalig veróffentlicht wird. Leider verbietet es der knappe Raum, 
auf den ausgezeichneten Inhalt naher elnzugehen. Nur so viel sei gesagt, 
dafi jeder Abschnitt Fachleute zu Verfasscrn hat, die kraft ihrer Stellung 
und Tatigkeit in den einzelnen Wasserkraftbehórden, Verwaltungen und 
Unternehmungen in erster Linie berufen und befahigt waren, die Fach
welt einwandfrei und zuverlasslg zu unterrichten.

Dadurch ist es gelungen, das Werk in allen seinen Teilen zu einem 
hervorragenden Quellenwerke auszugestalten. Das Ziel, in gedrangter 
Kurze und grófiter Obersichtlichkelt, hinausgehend aber iiber eine trockene 
Schemadarstellung und Statistik ein iebendiges Bild der deutschen Wasser
kraftwirtschaft in einer Weise dem Leser zu vermitteln, dafi er daraus 
die vieifachen Schwierigkeiten erkennt, die dem deutschen Wasserkraft- 
ausbau aus natiirlichen Voraussetzungen erwachsen, dafi vor ihm sinnfailig 
deutsches Kónnen und deutsche Ingenieurleistung ersteht, dafi ihm

bewufit wird, welch grofies Mafi an Tatkralt und Wagemut die grofie 
volkswirtschaftIiche Aufgabe unter schwierigsten wirtschaftlichen Ver- 
haltnissen gefordert hat, dafi er den Geist wirtschaftlichen Denkens und 
Planens, das Streben nach bautechnisch und baukiinstlerlsch einwandfreier 
Behandlung der Aufgaben unter weitgehender Riicksicht auf die SchOnheit 
deutscher Landschaft erkennt, dieses Ziel ist, wie wir mit Freude fest- 
stellen konnen, in dem vorliegenden Buche voll erreicht worden.

Den Deutschen Wasserwirtschafts- und Wasserkraftverband begliick- 
wiinschen wir aufrichtig zu der Gabe, die er am Tage der ErOffnung der
II. Weitkraftkonferenz den offiziellen Delegierten der beteiligten Lander 
ais Willkommengrufi iiberreichen durfte. An seinem Teile wird er damit 
beitragen, vor der grofien Welt Zeugnis von deutscher Leistung abzulegen, 
die sicher den Vergleich nicht zu scheuen braucht. Nicht niinder aber 
danken wir ihm, dafi er gerade diese Gelegenheit benutzt, das Werk 
allen Fachgenossen aus aller Welt darzubieten. Wir sind gewifi, dafi er 
dafiir hohe Anerkennung finden wird.

Dem Buche selbst wiinschen wir die weitgehende Verbreitung, dic 
es nach seinem Inhaite allein verdient, es ist fiir den Fachmann, den 
Wirtschaftler, den Politiker, aber auch den Laien, der sich ein zutreffendes 
Bild iiber die deutsche Wasserkraftwirtschaft, diesen integrierenden Teil 
deutscher Kraft- und Volkswirtschaft machen will, unentbehrlich.

Prof. Heinrich Heiser, Dresden.

Grundlagen des Holzbaues. Von &r.=!3itg. Th. Gesteschi, Berat. In
genieur, Berlin. 3. Aufl. VIII u. 140 S. mit 226 Textabb. Berlin 1930. 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis 7,50 RM, in Leincn 9 RM.

Das Buch gibt einen Oberblick iiber die Baustoffeigenschaften 
des Holzes, die zur Zeit iiblichen Berechnungsgrundlagen und Holz- 
verbindungen. Insbesondere sind eine grofie Anzahl von Knotenpunkt- 
verbindungen der neueren Holzbauweisen besprochen und auch Versuchs- 
ergebnisse mit solchen Verbindungcn, soweit sie bisher der AUgemeinheit 
zuganglich waren, zusammengestellt. Seiner Absicht entsprechend, eine 
Einleitung zu eingehenderen Darsteliungen iiber hOlzerne Dachkonstruk- 
tionen und hólzerne Brucken zu geben, beschrankt sich der Verfasser 
darauf, zusammengesetzte Tragwerke nur insoweit zu behandeln, ais es 
sich um ausschliefilich der Holzbauweise eigentiimiiche Konstruktionen, 
wie verzahnte und verdiibelte Balken, Spreng- und Hangewerke, Howe- 
sche Trager u. a. handelt.

Wenn auch manche Einzelheiten einer strengen Kritik nicht sfand- 
halten — insbesondere teiit das Buch mit den meisten dieses Gebiet be
handelnden Werken den Mangel, dafi die Tabellen iiber die physikalischen 
und Festigkeitseigenschaften der Hólzer mit Vorsicht zu benutzen sind —, 
so wird das Buch doch in weiten Fachkreisen ein wohWerdientes Inter- 
esse finden. Es gibt sowohl dem in der Praxis stehenden Ingenieur wie 
auch dem Studierenden einen gut ausgewahlten Oberblick iiber die Grund
lagen, von denen bei der Berechnung und Konstruktion von Ingenieur- 
bauwerken in Holz ausgegangen wird. Dr. Seitz.

Der Einflufi eines geringen Kupferzusatzes auf den Korrosions- 
widerstand von Baustahl. Von Prof. ®i\=3ng. O. Bauer, Staatl. 
Materialprufungsamt, Prof. Dr. O. Vogel, Staatl. Materialprufungsamt, 
und Dr. C. H olthaus, Dortmunder Onion. Mitt. der deutschen Mat.- 
Priif.-Anst., Sonderheft XI.: Aus dem Staatlichen Materialprufungsamt 
zu Berlin-Dahlem. 25 S. mit 44 Abb. Berlin, Verlag von Julius Springer. 
Preis 7,20 RM.

In erster Linie handelt es sich hierbei um Bauteile, die ohne 
schiitzende Oberzuge der Einwlrkung von verschiedehen Wassern, Atmo- 
spharilien usw. ausgesetzt werden, wie z. B. Spundbohlen usw. Dic 
Frage, Inwieweit ein Kupferzusatz die Korrosion verhindert, Ist jedoch 
noch sehr umstritten. Die im Fachschrlfttum veróffentlichten Arbeiten 
widersprechen sich zum Teil.

Zur weiteren Kiarung des Einflusses eines Kupferzusatzes wurden 
1927 auf Veranlassung des PreuBischen Ministers fur Handel und Gewerbe 
umfangreiche Versuche eingeleitet. Es handelt sich dabei erstens um 
Versuche im grofien mit eigens fiir diesen Zweck hergestellten Spund
bohlen, die sich iiber 6 Jahre erstrecken sollen, und zweitens um 
Laboratoriumsversuche mit allseitig abgeschmirgelten Versuchsplattchen, 
bel denen der Einflufi des Kupferzusatzes unbeeinflufit durch die Walz- 
haut festgestellt werden sollte.

Die Stahle stammen von den Vereinigten Stahlwerken AG. Dort
munder Union in Dortmund. Die Laboratoriumsversuche wurden teils
im Staatlichen Materialprufungsamt, teils bei der Dortmunder Union aus
gefiihrt. Sie sind nunmehr abgeschlossen.

Verwendet wurden 18 Werkstoffe (Thomasstahl) mit verschiedenen 
Kohlenstoff- und Kupfergehalten, und zwar je sechs aus Stahl von 
37 kg/mm2, 48 kg/mm2 und 50 bis 60 kg/mm2 Fcstigkeit. Sic wurden zu 
Flacheisen von etwa 5 mm Dicke ausgewalzt und danach gegliiht. Die
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Dortmunder Union fuhrte dariiber hinaus noch Versuche mit Blechproben 
(150 ■ 150 • 0,5 mm) mit Walzhaut aus.

I. Korrosionsversuchc mit Plattchen ohne Walzhaut.

a) Bei Zimmertemperatur.
1. In destilliertem Wasser, in humussaurehaltigem Wasser, beim 

Tauchversuch in destilliertem Wasser und beim Versuch' in freier Luft 
fiel der Rostangriff mit steigendcm Kupfergehalt schwach ab.

2. In Flufiwasser war nur beim Stahl von 48 kg/mm2 Festigkeit ein 
Abfall des Rostangriffs mit steigendem Kupfergehalt zu beobachten.

3. In Nordseewasser war ein deutlicher Einflufi eines stelgenden 
Kupferzusatzes nicht zu erkennen.

4. Bei den Tauchversuchen in 1 proz. NatriumchloridlOsung stieg 
sogar im allgemeinen der Rostangriff mit wachsendem Kupfergehalt.

b) Bei etwa + 50° C.
5. Bei den Yersuchen des Amtes in destilliertem Wasser, Flufi-, 

Nordsee- und humussaurehaltigem Wasser war ein die Rostneigung 
mindernder Einflufi eines steigenden Kupferzusatzes nicht zu beobachten.

6. Bei der Dortmunder Union waren die Ergebnisse in destilliertem 
Wasser und in Flufiwasser sehr schwankend, teils war bei langcr Ver- 
suchsdaucr mit steigendem Kupfergehalt ein Absinken des Rostangriffs 
zu erkennen (in destilliertem Wasser), teils wieder ein Ansteigen (in Flufi
wasser), wahrend in Nordseewasser und humussaurehaltigem Wasser kein 
eindeutiger Einflufi des Kupferzusatzes zu beobachten war.

7. Die Stahle von 37, 48 und 50 bis 60 kg/mm2 Festigkeit haben sich 
im grofien und ganzen gleich verhalten. Nur beim Versuch mit humus
saurehaltigem Wasser (Zimmertemperatur) und bei dem Tauchversuch in 
destilliertem Wasser zeigte Stahl von 50 bis 60 kg/mm2 Festigkeit etwas 
geringerc Rostneigung. Von einer wesentlichen Oberlegenheit der einen 
oder anderen Stahlsorte kann jedoch nicht gesprochen werden.

c) In Schwcfel- und Salzsaure.
8. Die SaureRjslichkelt wurde durch einen kleinen Kupfergehalt so

wohl bei Zimmertemperatur ais auch bel +50° aufierordentlich stark 
hcruntergedriickt. Der Hauptabfall trat jedoch vorwiegend zwischen 
den nahezu kupferfreien Proben und den Proben mit etwa 0,2 bis
0,3 °/o Cu auf.

9. Bei Zimmertemperaturen haben sich Stahle von 37, 48 und 50 bis 
60 kg/mm2 Festigkeit gegeniiber dem Angriff durch 1 proz. Schwefelsaure 
und 1 proz. Salzsaure nicht wesentlich verschleden verhalien. Bei 50° 
wies der von 37 kg in 1 proz. Schwefelsaure gegenuber denen von 48 
und 50 bis 60 kg den starksten Angriff auf.

10. Ein hoher Phosphorgehalt scheint auch bel gleichzeitiger Gegen- 
wart von Kupfer die Lóslichkeit In Schwefelsaure in hohem Mafie zu 
begiinstigen.

II. Versuche mit Blechproben mit Walzhaut.
Hier fiel der Angriff in Sufi-, Nordseewasser, 0,5 proz. Salzsaure und 

gesattigtem Wasserdampf ganz regelmafiig mit steigendem Kupfergehalt.
Schlufiergebnis. 1. Oberall da, wo sich bel den Proben ohne 

Walzhaut eine Verringerung des Angriffs mit steigendem Kupferzusatz 
nachwelsen liefi, lag der starkste Abfall im allgemeinen zwischen den 
nahezu kupferfreien Proben und denen mit etwa 0,2 bis 0,3% Cu. Eine 
weitere Erhohung des Kupferzusatzes bis etwa 0,6°/o Cu ergab nur in 
wenigen Fallen (bei Tropentemperatur in Siifi- und Nordseewasser) einen 
weiteren Abfall.

2. Der Grund, weshalb die Bleche mit Walzhaut bei steigendem Kupfer
gehalt ein ziemlich regelmafiiges Anwachsen des Widerstandes gegen 
Rosten zeigten, diirfte in der oxydischen Walz- und Gliihhaut und der 
langen Versuchsdauer von 15 Monaten zu suchen sein. Eine derartig 
lange Versuchsdauer ist unbedlngt erforderlich, da die Verz0gerung des 
Rostangriffs erst nach Bildung der dichten und fest haftenden Rostschicht 
einsetzt1). Noch im Gange befindliche Grofiversuche langer Dauer mit 
ausgewalzten Profilen sollen hieriiber weiteren Aufschlufi bringen.

Roloff.

Hilfswerte fiir das Berechnen und Entwerfen eiserner Eisenbahn- 
brOcken. Eingefiihrt bei der Deutschen Reichsbahn-Geseilschaft am 
29. Oktober 1929. Mit 9 Textabb. und 117Tafeln. Berlin 1930. Verlag 
von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis stcif geh. 15 RM.

Schon wieder hat die Deutsche Reichsbahn-Geseilschaft cin umfang- 
reiches und wichtiges Zahlenwcrk zur Berechnung eiserner Eisenbahn- 
brucken hcrausgebracht. Die H ilfswerte haben den Zweck, die Rechen- 
arbeit zu vermindern. In 117 Tafeln sind fiir die vorkommenden Ver- 
haitnisse H ilfstafe ln  zur Berechnung der Fahrbahn aufgestellt, so 
dafi den Tafeln unmittelbar die Auflagerdrilcke und Blegemomente und 
die erforderlichen Widerstandsmomente entnommen werden konnen. Da, 
wo bestimmte Abmessungen der tragenden Teile gegeben sind, ist die 
grófite Entfernung berechnet, bis zu der diese Teile bel voller Aus
nutzung des Werkstoffes verwendet werden kónnen. Zu allen Tafeln 
sind die Berechnungsgrundlagen und, wo notwendig, auch Beispiele ge
geben.

Da die .Hilfswerte" hauptsachlich fiir neue Eisenbahnbriicken in 
Betracht kommen, so hat man sich auf die Lastenziige N und E be- 
schrankt. Ais Baustoff ist FluBstahl St 37 mit einer zulassigen Bean- 
spruchung von 1400 kg/cm2 zugrunde gelegt.

*) Vgl. Carius u. Schulz: .Ober den Einflufi des Kupfers auf den 
Rostvorgang gekupferten Stahles an der Atmosphare und in verschiedenen 
Wasscrn." Besprochcn in Bautechn. 1930, Heft 26.

Neben der Sammlung der zur Wiederverwendung geeigneten Ent- 
wurfe eiserner Briicken und den Musterentwiirfen (fiir kleine Brucken) 
werden die „Hilfswerte" viel dazu beitragen, die Entwurfsarbeiten zu 
vermindern, so dafi sie ihren Zweck in vollem Mafie erfiillen werden.

Die Ausstattung des Werkes ist durch den Verlag in bekannter Giite 
besorgt worden. Der Preis von 15 RM ist angesichts der grofien Rcchen- 
arbeit angemessen. Kommerell.

Nomogramme fiir Steineisendecken „Kleinescher Art“. 4 Nomogramme 
und 2 Zahlentafeln. Von Ing. Willy Repenning. Geislingen-Stcige, 
Wiirttbg. 1930. NBW.-Verlag. Preis 6 RM.

Zu den unentbehrlichen Hilfsmitteln des Technikers, wie Rechen- 
schieber, Tabellen und Kurventafeln, sind in neuerer Zeit die Nomo
gramme oder Fluchtcntafeln getreten, die im Ausiande langst die Ver- 
breitung und Pflege gefunden haben, die ihnen zukommt, bei uns jedoch 
wenig bekannt, jedenfalls nicht so im Gebrauch sind, wie sie es ver- 
dienen. Dies mag daran liegen, dafi im Anfang vielfach Nomogramme 
ver0ffentlicht wurden, die umstandllch zu gebrauchen oder auch wegen 
des zu klein gcwahlten Mafistabes zu ungenau waren. Die Nomogramme 
wollen weder den Rechenschieber noch die anderen Hilfsmittel, von 
denen iibrigens die Kurventafeln auch nur eine besondere Art der 
Nomographie darstellen, verdrangen, sondern dort eingreifen, wo diese 
zu schwerfallig oder uniibersichtlich werden. Fiir den Massivbau liegen 
heute schon Fluchtentafeln vor, die ohne lastige Zwischcnrechnungen In 
verbliiffender Einfachheit der Zeichnungen mit einer einzigen Ablese- 
geraden fiinf Veranderiiche festlegen. Zu den schon seit langerer Zeit 
bekannten Rechentafeln fiir den Eisenbetonbau von ®r.=3ng. W. Prag er 
und R. Kappus sind neuerdings solche iiber Steineisendecken „Kleinescher 
Art* von Ing. W. Repenning in demselben Verlage erschienen (N BW-Verlag, 
Geislingcn-Steige, Wiirtt.). Die Genauigkeit dieser Tafeln erreicht dank 
Ihrem scharfen Druck auf besonders geleimtem glatten Karton voll- 
kommen die Zuverl3ssigkeit der Rechenschiebermethode.

Alle Tafeln sind nach den Deutschen Bestimmungen vom 
September 1925 aufgestellt, sie lassen die Beziehungen der einzelnen 
Veranderlichen zueinander deutlich erkennen, vermeiden Zwischen- 
rechnungen, die bei den meisten Kurventafeln, zwischen dereń Kurven 
und Zeilen man sich mitunter leicht verirren kann, notig sind, schaffen 
eine gute Obersicht und fordern somit das sparsame Bauen. Dadurch 
dafi sich auch alle inversen Operationen ausfiihren lassen, was z. B. bei 
den Tabellen nicht der Fali ist, sind dic Nomogramme nicht nur fiir den 
konstruierenden Eisenbetonfachmann, sondern auch fiir den Priifenden 
gleich wertvoIl.

Die Nomogramme der Sammlung Repenning (4 Fluchten- und
2 Zahlentafeln sowie ein Erlauterungsheft) sind zudem so einfach auf- 
gebaut, daB allein spezif. Belastung der Decken und Spannwelte geniigen, 
um ohne jede Zwischenrechnung die Bemessung und Spannung ablesen 
zu kOnnen. Eine weitere Vereinfachung der statischen Berechnung 
diirfte somit nicht mehr mOglich sein. Dipl.-Ing. Seiffert.

Handbuch fiir Eisenbetonbau. Herausgegeben von Dr. Dr. techn. h. c. 
F. Emperger, Oberbaurat, Wien. VI. Band. Balkenbriicken, in
5 Lieferungen. 3. Aufl. Lieferung3. Bearbeitet von Sr.=3nri.W. Gehler,
o. Professor an der Technlschen Hochschule Dresden. 96 S. u. 161 Abb. 
Berlin 1930. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis der Lieferung 
6,80 RM.1)

Schon die Lieferung 2 lieB erkennen, dafi sich der Verfasser ent- 
schlossen hat, von der ursprunglich geplanten Anordnung des Bandes 
erheblich abzuweichen: Die zusammenfassende Beschreibung aus- 
gefiihrter Strafienbriicken und Gangstege im Unterabschnitt B 
des II. Kapitels (ungefahr 80 S. mit 165 Abb.) bedeutet eine wesentliche 
Vermehrung und Verbesserung des Werkes. Die iibersichtllche Unter- 
teilung dieses fiir den entwerfenden Ingenieur besonders wichtigen 
Abschnittes (einfache und durchlaufende Trager, Kragarme, Auslegertragcr, 
Rahmen und Tragwerke mit versenkter Bahn) gestattet ein rasches Auf- 
schlagen von ausgefiihrten Beispielen jeder Art. Dem Text sind sehr 
viele Abbildungen mit Lichtblldern, Ansichten, Schnittcn und Ausfiihrungs- 
zeichnungen beigefiigt.

Der nachfolgende Abschnitt C wird die statische Berechnung von 
StraBenbriicken und Gangstegen bringen. Sr.=3ng. Th. Gcsteschi.

Allgemeine Baubetriebslehre. Von Maximilian Soeser. 277 S. mit 
89 Abb. Wien u. Berlin 1930. Verlag Jul. Springer. Preis geb. 18,60 RM.

Durch sein Wirken ais Dozcnt fiir Baubetriebslehre an der Technischen 
Hochschule Wien veranlafit, hat der Verfasser seine zuvor in langjahriger 
Praxis an leitender Stelle gewonnenen Erfahrungen zusammengestellt 
und in dem vorliegenden Buch verarbeitet. Ausgehend von allgemeinen 
Betrachtungen iiber die Beziehungen zwischen Technik und Wirtschaft 
werden die Aufgaben des Betriebsingenieurs, die seine Tatigkeit beriihren- 
den sozialcn Fragen und Einrichtungen sowie die damit zusammen- 
hangenden Geblete des Offentlichen Rechts behandelt. — Ein weiterer 
Abschnitt ist dem Menschen im Baubetriebe gewidmet und bringt Er- 
Orterungen iiber Entlohnung und wissenschaftliche Betriebsfuhrung. — Fiir 
die Anwendung der Maschinen im Baubetriebe folgen grundsatzliche 
Gesichtspunkte iiber Anschaffung, Unterhaltung und Bedienung. Neben 
allgemeinen Betriebskostenermittlungen wird die Erzeugung und Ver- 
wendung von Prefiluft mit den dazugehOrigen Geraten besprochen. — 
Fiir die FOrderung von Massen, besonders von Boden, werden die ver- 
schiedenen Hilfsmittel beschrieben und einige Kostenangaben gebracht. —

i) Vgl. Bautechn. 1929, Heft 49, S. 756, u. 1930, Heft 13, S. 214.
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Die Zerkleinerung und Sortierung von Gestein ist in einem besonderen 
Abschnitt dargestellt. — Fiir die Betonbercitung werden die iiblichen 
Arbeltsweisen und Gerate mit mehreren vergleichcnden Kostenbeispielen 
sowie BetonfOrdereinrichtungen und sonst im Betonbau wichtige Gerat- 
schaften behandelt. — Der nachste Abschnitt befafit sich mit dem Baugrund 
und Bauplatz unter besonderer Beriicksichtigung der Rechtsfragen. — Bau- 
stoffbeschaffung und Baustoffgcbarung sind im wesentlichen nach der 
kaufmannischen Seite hin behandelt. — Fiir die Ermittlung der Baukosten 
werden grundsatzliche Gesichtspunkte dargelegt. — Ein weiterer Abschnitt 
erórtert den Bauvertrag und die bei der Vergabe von Bauarbeiten 
wichtigen MaBnahmen und Unterlagen. — Schliefilich folgen Angaben 
iiber die Baudurchfiihrung und ihre Rationalisierung. Eine Literatur- 
ubersicht sowie ein Namen- und Sachverzeichnis sind angefiigt.

Der vorstehende Uberblick uber den Inhalt des Buches laBt bereits 
erkennen, daB der Verfasser recht weit ausholend die Grundlagen der 
Baubetricbslehre behandelt hat. Die Darstellung ist ziemlich allgemein 
und beschreibend, aber doch knapp gehalten. Die aufgefiihrten Bau- 
maschinen beziehen sich hauptsachlich auf den Eisenbetonhochbau, 
wahrend man im Hinblick auf die besondere Behandlung der Erdarbeiten 
und Gesteinsaufbereitung die Beriicksichtigung anderweitiger Baustellen- 
arten und ihrer Betriebseinrichtungen vermiBt. Neben den Vorschriften 
und den zum Teil bereits ais bekannt anzusehenden Grundsatzen und 
Beschreibungen, bei denen ubrlgens Hinweise stets nur auf dic neuesten 
Schriftąuellen gegeben werden sollten, enthalt die Arbeit einige Zu- 
sammenstellungen und Angaben, dic das Werk iiber seine Benutzung 
ais Einfiihrungs- und Lehrbuch hinaus auch fiir den im Baubetrieb 
praktisch tatigen Ingenieur lesenswert machen konnen. 3r.=3ng. Roli.

Gefailvennehrung bei Niederdruck-Wasserkraftanlagen. Ver- 
gleichende Modellvcrsuche zur Bcstimmung der zu erwartenden Mehr- 
Ieistung bei gegebenem Gefalle und Leerschufiwassermenge. Von 
Sr.=3itg. R. Gelbert. Mitteilungen aus dem Gebiete des Wasserbaues 
und der Baugrundforschung. Heft 2, 22 S. mit 22 Textabb. Berlin 1930. 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 3,60 RM.

Zur Hochwasserzeit ist bei Nlederdruckkraftanlagen das fiir dic Tur- 
binenleistung mafigebende Gefalle am geringsten. Ein Teil der Wasser
menge geht dabei wegen der beschrankten Schluckfahigkeit der Turbinen 
verloren. Die Aufstellung einer besonderen Einhcit fiir die wenigen Tage 
des Hochwassers kommt aus wirtschaftlichen Griinden nicht in Frage. 
Das ungenutzt abflieBende Wasser, fiir das ohnehin bauliche MaBnahmen 
ln Form von Leerschiissen oder Freiarchcn zu treffen sind, zur Ver- 
mehrung der Turbinenleistung — wenn auch mit geringem Wirkungs- 
grade — nutzbar zu machen und dadurch einen erwiinschten Gewinn 
zu erzielen, ist die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat.

Gefallvermehrungen sind auch fruher schon angestrebt worden, sei 
es durch Einbau eines an der engsten Stelle durchlócherten Venturirohres 
in das Turbinenrohr (nach Herschel), sei es durch mehrere gleichachsig 
hintercinander angeordnete Dusen im Turbinenauslauf (nach Danckwcrts), 
sei es durch seitliche Ejektorschiitzcn (nach Krey) oder anderes. Neuer- 
dings hat der amerikanlsche Wasserbauingenieur cfjr. F. K. Free-
man Herrn Prof. ®r.=3»g. W inkel Piane einer Turbinenanlage iiber- 
sandt, bei der durch Dusenwirkung eine Gefailvermehrung erzielt werden 
soli. In der Versuchsanstalt der Technischen Hochschule Danzig wurden 
vom Verfasser Versuche mit Seitenschiitzeinwirkung, mit Gefailvermehrern 
durch OberschuB wasser, durch Dusenwirkung oder durch Zusammen- 
wlrkcn von Uberfallwasser und Diise angestellt, um Vergleichsgrundlagen 
fur die Wirkungsweise der verschiedenen Anordnungen zu erhalten und 
die Ergebnisse einer von Krey aufgestellten Naherungsformel nachzupriifen. 
Die Versuchseinrichtungen sowie die Vor- und Hauptversuche werden 
vom Verfasser eingehend beschrieben.

Ais Ergebnis der Arbeit laBt sich folgendes zusammenfassen: Der 
durch Saugwirkung des iiberschiissigen Hochwassers zu crzielende 
Gefallegewinn iiberschreitet in dem Falle neunfacher Normalwassermenge 
25°/0 des vorhandcnen Gcfallcs. Dieser Fali wird in wirklichcn AbfluB- 
verhaitnissen vielfach iibertroffen. Der Wert der grOBten Spiegelabsenkung 
liegt bei Seitenschiitz- und Uberfallversuchen eine Strecke stromab des 
Turbinenauslaufes, bei Dusenvcrsuchen liegt er innerhalb des Saugrohres. 
Die Uberschlagsrechnung von Krey ist vollkommen ausreichend, ein 
Berichtigungsfaktor wird empfohlen. Die mit Schragblcchen versehene 
Diise zeigt im Ycrgleich fast doppelte Spiegelabsenkungen, verdient 
deshalb iiberall dort den Vorzug. wo es gilt, langanhaltendes mittleres 
Hochwasser zu verwerten. Fiir Erfassung groBer Hochwasserspitzen ist 
sie wegen ihres geringen Schluckvermógens nicht geeignet. Ihr Einbau 
ist in bestehende Anlagen mOglich, bei Neuanlagen ohne allzu groBe 
Griindungskostcn zu bewerkstelligen. Die Seitenschiitzen sind die schluck- 
fahigsten Gefallvermehrer, erfordern aber eine unter Umstanden teuere 
Verbreiterung des Krafthauses. Die teils weit in das Unterwasser vor- 
gezogenen Trcnnwande zwischen Turbinenauslauf und Leerschufi bzw. 
dem Wehr sollten ktinftig vermieden werden. Der Oberfall ist dem 
Seitenleerschufi gleichwertig, jedoch nicht ganz so aufnahmefahig. Die 
Ausfiihrung bleibt auf neue Bauwerke beschrankt, die Sohle des Unter- 
wasserbettes ist u. U. recht kostspielig zu befestigen. Schliefilich wird 
cin Bauvorschlag der Firma Lochner & Co., Zurich, fiir ein Kraftwerk mit 
Oberfall und Freeman-Diise beschrieben und fiir eine derartige Anlage 
die Vornahme von weiteren Vcrsuchen grofieren Umfanges empfohlen.

Die Belange der Kraftausnutzung gehen dahin, so wenig Wasser wie 
nur irgend móglich ungenutzt durch die Entlastungsanlagen abflieBen zu 
lassen. Wenn allerdings bei Niederdruckanlagen die Wassermengen sehr 
grofi sind, so kann eine Gefailvermehrung selbst im Umfange von 25 °/o 
die Leistung um so weniger beeinflussen, je geringer das Gesamtgefalle

bei Hochwasser ist. Der Wert der vorgeschlagenen Mafinahmen wird 
daher im Hinblick auf dic damit zusammenhangende Kostenvcrmchrung 
von Fali zu Fali untersucht werden miissen.

W. Sbrzesny, Regicrungsbaumeister a. D.

Der Eisenbau. Von Martin G riin ing, o. Professor an der Technischen 
Hochschule Hannover. I. Band: Grundlagen der Konstruktion, feste 
Briicken. Handbibliothek fur Bauingenieure. IV. Teil. 4. Band. VIII 
+ 441 S. mit 360 Textabb. Berlin 1929. Vcrlag von Julius Springer. 
Preis geb. 48 RM.

Im Rahmen der bekannten „Handbibliothek fiir Bauingenieure", die 
Geheimrat Prof. Robert O tzen herausgibt, hat Martin Griin ing den
4. Band des IV. Teiles: .Briicken- und Ingenieurhochbau" den E isen
bau, und zwar zunachst die Grundlagen der Konstruktion und die festen 
Briicken bearbeitet.

Im ersten Teil werden behandelt: die Arten und Eigenschaften der 
Baustoffe der stahlernen Briicken, das Verhalten der Baustoffe unter Zug, 
Druck und Knicken, dic Sicherheit, die zulassigen Spannungen, der Mafi
stab der Sicherheit in statisch unbestimmten Systcmen, ein Gebiet, auf 
dem der Vcrfasser Bahnbrechendes gcleistet hat, dann die Ausbildung 
und Berechnung der Stabąuerschnitte. Es folgen ErOrterungen iiber die 
sogen. Stahlstiicke, die Verbindungsmittel der Stahlstiicke unter sich und 
in den Knotenpunktcn, die Ausbildung der StSfie der Stabe, der Knoten- 
punkte der Fachwerke und der Ecken von Rahmen, wie sie z. B. am An
schluB der Fahrbahnquertr3ger an die Pfosten der Haupttrager entstehen.

Im zweiten Teil, der die festen Briicken umfafit, werden in zweck- 
mafiiger Reihenfolge die Briickcnbahn, die Haupttrager, die raumlichen 
Verbande und die Lager behandelt. Ein besonderer Abschnitt ist einer 
Sonderart von Briicken, den Kanalbriicken, gewidmet. Den Schlufi bilden 
Betrachtungen iiber die Zahl und die Stellung der Haupttrager im Quer- 
profil und iiber die Bauart und Form der Haupttrager unter Beriick- 
sichtigung von technischen und wirtschaftlichen Forderungcn und von 
kiinstlerischen Belangen.

Im Unterabschnitt „Die Bogentr3ger“ bcspricht Griin ing auch den 
vom Preisgericht zur Ausfiihrung vorgeschlagenen Bogenbriickenentwurf 
„Aus einem GuB“ fiir die StraBenbriicke iiber den Rhein in Kóln-Miil- 
heim. Er bedauert, daB sich dieser Entwurf nicht durchgesetzt hat, 
„dessen Errichtung den Rheinstrom um ein hervorragendes und einzig- 
artiges Bauwerk bereichert hatte", und weist nach, daB das Bauwerk ohne 
jeden Zweifel vol!standig standsicher gewesen ware. Es ist sehr zu be- 
griiBen, dafi ein Wissenschaftler und Forscher von anerkanntem Rufę 
wie Griining noch einmal in seinem Buche wissenschaftlich festlegt, dafi 
alle gegen den Entwurf vorgebrachten technischen Bedcnken unbegrundet 
waren. Im Unterabschnitt „Die Hangebriicken" gibt Griining eine neue 
genaue Theorie zur Berechnung der Hangebriicken.

Auch sonst sind in die einzelnen Abschnittc, soweit es notwendig 
und zweckdienlich erschien, theoretischc Betrachtungen und Berechnungs- 
angaben eingeschaltet.

Die Gliederung und der Aufbau des Buches sind sehr gliicklich. 
Auf den 441 Seiten wird alles Wesentllche geboten, was der Studierende 
iiber die Grundlagen des Stahlbaues und iiber die Konstruktion der festen 
stahlernen Briicken wissen mufi und was der praktisch tatige Konstrukteur 
in einem Nachschlagcbuchc gebraucht. Die zahlreichen Abbildungen 
sind klar und deutlich. Sie sind mustergiiltigen und grOfitcnteils neuesten 
deutschen Ausfiihrungen entnommen, die bekanntlich in engster Gemein- 
schaftsarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis und zwischen den groBen 
bauendeti Behorden und den Stahlbauanstalten entstanden sind. Das vor- 
ziigliche Grtiningsche Buch sei allen Studierenden des Bauingenieurfaches 
und allen Briickeningenieuren warm empfohlen. Schaper.

Hilfsbuch fOr das Baustoffpraktikum. Von ®r.=3Jn<i. Siegfried Schuster. 
63 S. Hamburg 1930. Vcrlag von Boyssen & Marsch. Preis geh. 1,50 RM.

Der Zweck des Heftchens Ist, die Ubungen im Baustoffunterricht an 
der Schulc zu erleichtern und die Schiller mit den Priifmethoden des 
Baustoffes bckanntzumachen. Es ist vor allem Wert darauf gelegt, die 
Versuche mOglichst so auszuwahlen. dafi sic ln einfacher Weise und ohne 
grofie Kosten durchzufiihren sind. Das Werk, das offenbar auf Grund von 
Erfahrungen des Verfassers beim Unterricht entstanden ist, scheint geeignet, 
im Schulbetrleb weitere Verbreitung zu finden, da gerade durch derartige 
Obungen sich der Unterricht in Baustoffkunde wesentlich beleben laBt und 
der Schiiler selbst einen weit besseren Einblick in das Wescn der Baustoffe 
erhalt, ais ihm dieses der beste Vortrag zu geben vermag. Dr. B.

Die Hochschulreform. Bericht, erstattet in der Akademie des Bauwcsens 
am 13. Dezember 1929 von Prof. ®r.=3nf|. Hertw ig, Berlin-Charlotten- 
burg. 15 S. Berlin 1930. Wilhelm Ernst & Sohn. Preis 1 RM.

Hertwig gibt in seinen Ausfiihrungen, die sich allerdings nur auf 
das Studium des Baulngenieurwesens und Maschinenbaues beschranken, 
zuerst ein Bild der heutigen Zustande, die besonders durch einen starken 
Zustrom zu den Technischen Hochschulen gekennzeichnet sind, dem die 
vorhandenen Einrichtungen nicht mehr entsprechen. Der Drang nach 
einem abgeschlossenen Studium in Form der Diplom-Priifung erfordert 
einen genau geregelten Studienplan, der aber die Zeit des Studierenden 
iiber Gebiihr beansprucht. Der Wirkungsgrad soli schlecht sein! Hertwig 
vergleicht damit den Zustand vor 80 Jahren, ais zwar noch mehr Prii- 
fungen abgelegt werden mufiten, aber der Zwang zum Besuche einer 
Hochschule nicht bestand. Demgegeniiber vermlfit Hertwig bei den 
heutigen Studierenden dic Selbsttatigkeit.

Es werden dann die Urteile iiber die heutigen Zustande vom Stand- 
punkte der Studierenden, Hochschullchrer und der Praxis gebracht und
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dabei die Tatsache festgestellt, dafi sie Zcitstrómungen unterliegen und 
ein klares Bild nicht erkennen lassen, besonders hinsichtlich der Frage, 
was die Praxis fordert.

Von den bisherigen Reformvorschl3gen, die bald nach dem Kriege 
eingesetzt haben, wird festgestellt, dafi sie ergebnislos gewesen sind. 
Kurz besprochen wird die Denkschrift der Stadt Kiel, die eine neue Hoch
schule griinden will, bei der das Schwergewicht bei den Grundwissen- 
schaften ruht, auf denen eine anschliefiende Spezialisierung aufgebaut 
werden kann.

Ober diese und alle weiteren Vorschl3ge urteilt Hertwig, dafi sie das 
Grundiibel nicht erfassen, das nach seiner Ansicht darin liegt, dafi zuvlel 
elngetrichtert wird, dem selbstandigen Schaffen aber keine Entfaltungs- 
mOglichkelt geboten wird. Hertwig sieht in Anlehnung an Vorschl3ge 
auf der Dresdener Hochschultagung eine Reform in der Belebung der 
Selbsttatigkeit und steten Mitarbeit der Studlefenden. Um sie zu er- 
reichen, soli der Umfang der Vorlesungen eingeschrSnkt werden, Indem 
vieles, was durch Buchstudlum erworben werden kann, aus den Vor- 
lesungen fortgelassen wird. Mehr Zeit soli auf Ubungen und Beslchti- 
gungen verwendet werden, wie es zur Zeit schon in den in den letzten 
Jahren eingefiihrten Seminaren geschieht. Mehr konversatorische Behand
lung des Stoffes! Hertwig betont auch, dafi die Vorbereitungsfacher zu- 
vlel graue Theorie bringen, um so mehr ais nach R iedler der technische 
Erfahrungsstoff auch ohne mathematische Methode erfafit und geordnet 
werden kann. Dafiir soli vertieftes mathematisches Studium auch nach 
dem Vorexamen noch mOglich sein. In den eigentlichen Ingenieurwissen- 
schaften lafit sich auch vieles, das allen Zweigen gemeinsam ist, zusammen- 
fassen zugunsten einer Grundlichkeit und des Bewufitseins der Verant- 
wortung. Wirtschaftslehre gehOrt In die technischen Facher. Hertwig warnt 
vor der Oberschatzung der sog. allgemeinen Bildung, er sieht mit Recht den 
Mittelpunkt des Lebens im Beruf. Wer ihn in seinem ganzen Wert, 
seiner menschlichen Bedeutung erfafit, wird das Transzendentale zu den 
iibrigen Lebensgebieten finden. Er fafit dann kurz diese Gedanken in 
acht Leitsatzen zusammen. Selbstverstandlich wird eine solche Reform 
nicht so wirksam sein, dafi auch die ungeeigneten Elemente zu voll- 
wertlgen Ingenleuren erzogen werden; eine Auslese wird immer noch 
getroffen werden miissen. Eine Reform an Haupt und Gliedern, der 
sicherlich die Mehrheit grundsatzlich zustlmmen wird, und die in die Tat 
umzusetzen, alle Gutgesinnten bereit sein werden!

E. Ne u mann, Stuttgart.

Larssen-Spundwandelsen, Vereinigte Stahlwerke AG., Dortmunder 
Union, Dortmund. Ausgabe 1930. 259 S.

Der „Larssen-Katalog" ist mit der Zeit ein stattliches Buch geworden. 
Er bringt eine gute Auswahl der mannigfaltigsten Bauwerke, zu denen 
Larssen-Eisen yerwendet werden, in Bild, Zeichnung, kurzeń Erlauterungen 
und Hinwelsen auf das Schrifttum. Hervorzuheben sind die vorziiglichen 
Ausfiihrungen iiber das Rammen eiserner Wandę. Das Buch ist nicht 
einfach ein „Katalog”, sondern schlechthin ein Lehrbuch eiserner Spund
wande. Lo.

Versuche Ober Langen- und Gefflgeanderung von Betonzuschlag- 
stoffen und Zementmórteln unter Einwirkung von Temperaturen 
bis 1200 0 C. Ausgefiihrt im Laboratorium der Dozentur fiir bauwissen- 
schaftliche Technologie an der Technischen Hochschule Berlin in den 
Jahren 1928/29. Bericht erstattet von Prof. Dr. Kurd Endell. Heft 60 
des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton. Mit 11 Tafeln, 10Textabb. 
und 8 Zusammenstellungen. Berlin 1929. Verlag von Wilhelm Ernst 
& Sohn. Preis geh. 4,80 RM.

Die wesentlichen Ergebnisse der an ProbekOrpern von }8  X  18 mm 
Querschnitt und 100 mm Lange bei Erhitzung im elektrlschen Ofen durch- 
gefiihrten Versuche iiber die Eignung von Zuschlagstoffen und Zement- 
mOrteln unter Einwirkung hoher Temperaturen sind folgende:

Quarzhaltige Gesteine und ZementmOrtel aus derartigen Zuschlag- 
stoffen zeigen schon bel etwa 600° C eine bei dieser Temperatur sprung- 
haft zunehmende Warmedehnung, die zugleich mit einer starken Mlnderung 
der Festigkeit und einer Gefiigeanderung verbunden ist.

K a lkha ltige  Gesteine und entsprechende ZementmOrtel weisen bel 
Temperaturen bis zu 900° C eine gleichmafiige, wenn auch ziemlich starkę 
Warmedehnung auf. Uber dieser Temperatur geht der Kalkstein durch 
Abgabe von KohlensSure in Ca O uber, womit zunachst ein starkes 
Schwinden und nach der Abkiihlung ein Zerfall des Steines bzw. MOrtels 
verbunden ist. Vulkanische Gesteine zeigen bis zu 900° C eine gleich
mafiige verhaltnismafiig kleine Dehnung, die jedoch iiber dieser Temperatur 
infolge der Abgabe von Gasen aus dem Gestein sprunghaft ansteigt. 
Ahnlich liegen die Yerhaitnlsse bei Verwendung von Mansfelder 
Kupferschlacke. Lediglich Hochofenstiickschlacke und der damit 
hergestellte ZementmOrtel weist noch bei der den Versuchen zugrunde 
gelegten HOchsttemperatur von 1200 ° C eine gleichmafiige geringe 
Warmedehnung auf.

Aus den Versuchen lafit sich somit fiir die Praxis die Folgerung 
ziehen, dafi fiir Bauten, die im normalen Betrieb hohen Temperaturen 
ausgesetzt sind, wic Kesselunterbauten, Schornsteine, Loschtiirme und 
ahnliche, quarzhaltige Zuschlagstoffe vermieden werden sollten. Dagegen 
sind dichte Kalksteine und vulkanische Gesteine, sowie Mansfelder 
Kupferschlacke und Hochofenschlacke durchaus geeignet. Bel hóheren 
Temperaturen ais etwa 700 ° C, die bei Elsenbetonbauten im Brandfall 
auftreten kOnnen, weisen alle Gesteine, mit alleiniger Ausnahme der 
Hochofenstiickschlacke mehr oder minder grofie Gefiigcanderungen 
und damit zusammenhangend Festlgkeitsminderungen auf.

Weitergehende Zerstorungserscheinungen treten allerdings, wie durch 
viele Brandfalle bewiesen ist, an den Bauwerken nicht auf, da im Bauwerk 
im Gegensatze zu diesen Laboratoriumversuchen, wo kleine KOrper all- 
seitlg der Temperatur ausgesetzt waren, nur die Oberfiache durch dic 
Brandtemperatur von etwa 1200° C beansprucht wird, wahrend das Innere 
der Betonkonstruktion infolge der schlechten Warmeleitfahigkeit nur mafiig 
innerhalb der fiir Beton ertraglichen Grenzen erhitzt wird. Dr. B.

Versuche zur KlSrung der Frage der Bruchgefahr. Metalle. Von 
Prof. M. Roś und A. Eichinger. Diskussionsbericht Nr. 34 der Eld- 
genOssischen Materialprufungsanstalt an der Eidg. Technischen Hoch
schule ln Ziirich 1929. 29 S. mit 129 Abb.

Die wichtige Erscheinung des Bruches von Werkstoffen bei statischer 
Belastung wurde fiir vcrschiedene Beanspruchungsarten im EMPA ein- 
gehend untersucht. Im vorllegenden Bericht ist die Untersuchung der 
wichtigsten Metalle wiedergegeben, dereń Verhalten zu verschiedenartigen, 
dem Charakter der Stoffe entsprechenden Ergebnissen fiihrt.

Ais Einleitung sind die wichtigsten Bruchtheorien nach Guest-Mohr 
und Huber-von Mises dargelegt. Um bei den Versuchen yerschiedene 
Spannungszustande mit bestimmten gleichzeitig auftretenden Haupt- 
spannungen zu erzielen, wurden sowohl Druck-, Zug- und Drehversuche 
an Hohlzylindern mit und ohne gleichzeitigen Innendruck ais auch Druck- 
und Zugversuche an VoIlstaben mit allseitigem Aufiendruck ausgefiihrt. 
Die Versuchseinrichtungen sind durch klare Abbildungen wiedergegeben.

Ais erstes ist sehr eingehend S.-M.-Flufistahl untersucht. Nach 
Wledergabe der Elastizltatsmessungen in Diagrammform sind diese aus- 
gewertet: einmal ist die grOfite Schubspannung ais Funktion der grofiten 
Schiebung fiir dic verschiedenen Belastungsarten in einem gemeinsamen 
Dlagramm dargestellt; dann ist in einem entsprechenden Diagramm die 
nach der Theorie von Huber-von Mises aus den Hauptspannungen ge- 
bildete Anstrengung ais Funktionen einer in gleicher Weise aus den 
Hauptdehnungen gebildeten VerschiebungsgrOfle aufgezeichnet. (Die 
Deutung dieser VerschiebungsgrOfie ais resultierendc Verschiebung ist 
infolge fehlender Begriffsbestimmung unklar.) Bei der letzten Darstellungs- 
welse erhalt man eine gute Ubereinstimmung aller Versuchsergebnisse, 
so dafi dic Vorg3nge bis zum Bruche in erster Linie durch diese An
strengung bestimmt sind. Dann werden noch Grenzzustande und Bruch- 
zustande in Mohrscher und Schleicherscher Darstellung gebracht und 
erkiart.

Im weiteren wird S.-M.-Flufistahl gegliiht, dann Stahlgufi gegliiht 
untersucht. Auch das Verhalten bei wiederholter Belastung wird gezeigt. 
Fiir die untersuchten Stahle wird dann ein einheitlicher Schlufi aus den 
Versuchen gewonnen.

Ais nachster Baustoff wird Gufieisen von zwei verschicdenen Quall- 
taten untersucht. Das charakteristischc Verhaltcn wird erst durch die 
Wirkung der Graphittrennungsfiachen erkiart. Die ebenso griindlichen 
wic klar wledergegebenen Versuche sind in verschiedcnen Diagrammen 
ausgewertet. Kiirzer werden zum Schlusse Zink, Aluminiumbronzc, 
Kupfer, Tombak und Aluminium behandelt.

Vorziiglichc charakteristische Aufnahmen zeigen dic aufieren Er- 
scheinungen bel den Versuchen wie: Bruchfiachen, Fliefifiguren, Schliffe, 
Einflufi von Aufiendruck bei Zinkstaben und anderes mehr. Die Fiille 
des Stoffes konnte hier nur gestreift werden. Jedem, der sich Klarheit 
iiber die Bruchvorg3nge bei vcrschiedencn Metallen verschaffen will, sei 
dieser Bericht warmstens empfohlen. C. Weber, Dresden.

Die wirtschaftliche Betonniischung. Der Weg zur Vorausbestimmung 
der Betonfestigkeit, der wirtschaftlichen Betonmischung und Baukontrolle 
mit Beispielen aus der Praxis. Von Dipl.-lng. Karl Brausewetter. 
Mit 39 Textabb. Berlin 1929. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 
Preis geh. 4,80 RM.

Das kurzgefafite, aus der Baustellenpraxls entstandene und auch fiir 
die Baustelle bestlmmte Biichleln enthalt eine Anleitung, auf welchem 
Wege man einen die jeweillgen Anforderungen entsprechenden Beton 
erzielt, und wie man die zu erwartende Festigkeit einer gewahlten Beton
mischung vorausbestimmt. Die Abhandlung gibt zunachst eine Zusammen- 
stellung der auf der Baustelle durchzuftihrendcn Voruntersuchungen, um 
die Eignung von Zement und Kies festzustellen. Durchgercchnete Beispiele 
und fiir den praktischen Gebrauch geeignete Formulare erleichtern die 
selbstandige Durchfiihrung derartiger Untersuchungen fiir den Bauleitcr, 
was von besonderem Vorteil erscheint, da in den meisten Fallen der 
Bauleiter im wesentlichen mit anderen Fragen beschaftigt ist und nur 
einen kleinen Bruchteil seiner Zeit fiir die Baustoffpriifung aufwenden 
kann. Weiter werden nach den Voruntersuchungen der Materialien 
praktische Anweisungcn zur Durchfiihrung der Bauversuche mit Beton 
gegeben, die die Erzielung einer bestimmten Festigkeit bzw. Wirtschaft- 
lichkeit einer Betonmischung zum Ziele haben. Auch hier erleichtern 
durchgerechnete Beispiele und Vordrucke die Anwendung in der Praxis.

Interessant sind noch die Ergebnisse der sog. KI.-Lagerung, d. i. einer 
weiteren Lagerung von 28 Tagen unter Wasser nach der normalen 
kombinierten Lagerung, aiso insgesamt auf 56 Tage. Dr. B.

Energiewirtschaft. Eine Studie iiber kalorische und hydraulische Energie- 
erzeugung. Von Privatdozent ®r.=3nfl. Michael Seidner, Budapest.
133 S. mit 55 Textabb. Wien und Berlin 1930. Verlag von Jullus 
Springer. Preis geh. 9 RM.

Diese technisch-wirtschaftliche Studie verdient nicht nur die Beachtung 
des Energiewirtschaftlers, sondern auch die des Bauingenieurs, der in an- 
schaulicher Weise auf die Tatsache hingewiesen wird, dafi Wasserkraft
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anlagen nicht ais selbstandige Betriebc in der neuzeitlichen Energie- 
wirtschaft erhalten werden konnen, sondern auf die Mitarbeit von 
Warmeanlagen angewiesen sind. Ausgchend von den Warmekraft- 
werken, zeigt der Verfasser zuerst die Eigenschaften des Energieflusses 
in der Elekrizitatswirtschaft an Hand von Belastungsdiagrammen und 
cntwickelt dann die Berechnungsweise der Kosten fiir Erzeugung und 
Verteilung von Warmekraft. Hierbei zeigt sich, daB eine wirtschaftliche 
und billige Erzeugung und Fortleitung der Energie von der GrOBe und 
spezifischen Belastung der Werke abhangt. Dies fiihrt die kalorische 
Energiewirtschaft durch eine quantitative Erweiterung des Verbrauches zu 
konzentrierter Erzeugung von groBen Energiemasscn in neuzeitlichen 
Grofikraftwerken. Ais wirkungsvolles Mittel zur Verbilligung der Energie- 
erzeugung und -fortleitung wird die Spaltung des Energieflusses in einen 
Grund- und Spitzenteil empfohlen. In allen jenen Fallen, wo — wie 
heute wohl in den meisten unscrer Stadte — cinc Schonung des zu 
investlerenden Kapitals gefordert wird, hat die Spaltung der Energic- 
erzeugung in ortlich getrennte Grund- und Spitzenkraftwerke daher gerade 
jetzt eine erhohte Bedeutung, ais die notwendigen Erweiterungen der 
Elektrlzitatswcrkc derart durchgefiihrt werden, daB vorlaufig keine kalo- 
rischen Grundkraftwerke, sondern Spitzenkraftwerke errichtet werden. 
Es ist schade, daB in der Schrift Kraftwerke auf fliissigen Brennstoffen 
gegeniiber solehen auf Kohlc vcrnachlassigt sind, wenn auch zuzugeben 
ist, daB der Dieselmotor kaum zur Deckung des Grundstromes, jedenfalls 
aber zur Spitzendeckung in Frage kommt.

Die etwas kiirzergehaltene ErOrterung der hy draulischen Energie- 
erzeugung kennzelchnet die wcsentllchsten Eigenschaften von Wasser- 
kraftwerken: Unsicherheit, Abhangigkeit vom Abflufi, Nichtanpassungs- 
fahigkeit und UnerschOpflichkeit. Die Kostenlage der hydraulischen 
Energie kann bei nicht anpassungsfahlgcn Verbrauchern nur im Wege 
eines Verglelches mit jcner der kalorlschen Energie bestimmt werden. 
Wasserkrafte dagegen, die Energie fiir anpassungsfahige Verbraucher zu 
liefern haben, sind nicht mit kalorlschen Werkcn, sondern mit Wasser- 
kraften in Vergleich zu stellen, die anderswo dem gleichen Zwecke dienen.

Den breltestcn Raum nehmen die hydrokalorischen Verbund- 
betriebe ein, die hinsichtlich der Bedingungen untersucht werden, unter 
denen sie die Mitarbeit von Laufkraftwerken und Spelcherwasserkraften 
zur Entfaltung des Hochstertrages befahigt. Die hieraus abgcleiteten 
Richtlinien fur den Bau und Betrieb hydrokalorischer Verbundwerke 
stellen einen bemerkenswerten Versuch zur Vertiefung unserer Energie
wirtschaft durch die Moglichkeit planmafiigen Ausbaues und ebensolcher 
Wirtschaftsfuhrung dar.

Die mit klaren Abbildungen versehcne Schrift wlrkt durch die zahl- 
reichen, kritisch beurtellten Beispiele sehr anschaulich und anregend; sie 
kann bestens empfohlen werden. ®r.=3ng. M arąuardt, Miinchen.

Johann Wilhelm Schwedler. Sein Leben und sein Werk. Bearbeitet 
und herausgegeben im Auftrage der Akademie des Bauwesens von 
August Hertwig. 140 S. u. 8 Tafeln. Berlin 1930. Verlag von 
Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 14 RM., in Leinen geb. 17 RM.

Die Akademie des Bauwesens hat beschlossen, die Lebensarbeit 
einiger hervorragender Ingenieure des 19. Jahrhunderts durch Herausgabe 
von Btichern, die Leben und Leistungen dieser Manner behandeln, der 
Nachwelt zu erhalten. Alle Ingenieure werden diesen Beschlufi aufs 
freudigste begriiBen. Werden doch durch diese Lebensbeschreibungen 
empfindliche Liicken der so wichtigen Geschichtsforschung des Ingenieur- 
gebietes ausgefiillt. Kenntnis der Geschichtc des elgenen Fachgebletes 
tut jedem not; sie gibt uns die richtige Elnschatzung der eigenen Arbeit 
und der EntwicklungsmOglichkeiten des Fachgebletes. Das erste Buch 
dieser Reihe ist das vorliegende. Hertw ig schildert uns melsterhaft die 
Lehr-, Wander- und Meisterjahre Schwediers, des groBen Brucken- und 
Eisenbahnlngenieurs des vorigen Jahrhunderts. Er entrollt uns ein 
fesselndes Bild von seinem Bildungsgange, von seinen theoretischen und 
praktischen SchOpfungen, von seiner Tatigkeit ais akademischer Lehrer, ais 
Staatsbeamter, ais Examinator, ais Vortragender und Ratgeber in den 
technischen Fachvereinen und von seinem Privatleben. Dieses Bild ist 
umrahmt von der Betrachtung der Zeitverhaitnisse, in denen Schwedler 
lebte. Dies gibt der Lebensbeschreibung einen ganz besonderen Wert. 
An die eigentliche Lebensbeschreibung schlleBt sich eine umfangreiche 
Wiedergabe derwichtigsten theoretischen Arbeiten und derhauptsachlichsten 
Konstruktlonen des Meisters an.

Jeder Ingenieur, vor allem aber jeder Brucken- und Eisenbahn- 
ingenieur sollte das Buch lesen. Er wird es mit dem Gefiihl aus der 
Hand legen, Wertvolles in sich aufgenommen zu haben. Schaper.

Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft f£Sr Bauingenieurwesen 1929. 
5. Band. Im Auftrage der Gesellschaft bearbeitet von Dipl.-Ing. S. Baer. 
VIII u. 216 S. mit 59 Abb., 1 Bildnis und 7 Zahlentafeln. Berlin 1930. 
VDI-Verlag G. m.b. H. Preis stcif geh. 12 RM.

Der Grundgedanke der Jahrbiicher1), nicht nur Ubersichtsaufsatze zu 
bringen, sondern zugleich ein Nachschlagewerk fur sonst schwierig oder 
gar nicht aufflndbarc Dlnge zu sein, ist auch In dem vorliegenden 5. Bandę 
verwirklicht worden. Durch umfassende Umfragen sind zuverl3sslge Unter- 
lagen gewonnen worden fur Origlnal-Aufsatze, die die neueste Entwick
lung des Bauingenleurwesens auf verschiedenen Gebieten beleuchten.

Eine hubsche Obersicht uber die baulichen Eigenarten der Hafen- 
speicher und ihrer Einzelheiten hat, mit zahlreichen Bildern ausgestattet, 
Stadtbaurat ®r.=3ttg. c[;r. Kutschke (Konigsberg) gegeben. Von Prof.

■) Vgl. Bautechn. 1929, Heft 26, S. 413.

©r.=2>ng. Randzio (Berlin) finden wir eine Abhandlung uber neuzeit
lichen Stollcnbau, worin besonders neue Ausfiihrungcn von Stollenbauten 
auf dem Gebiete des Wasserbaues und des stadtischen Tiefbaues beriick- 
sichtigt sind. An Hand neuer Entwiirfe und ausgefiihrter Bauten unter
sucht 3)r.=3ng. Georg M u ller (Berlin-Lankwitz) in recht iibcrsichtllchcr 
Weise die neuzeitliche Entwicklung der Stahlbruckcnformen; nicht weniger 
ais 32 verschiedene Bruckcnformcn werden im Bilde vorgefuhrt.

An diese drei bautechnischen Abhandlungen schlieBt sich ein Ver- 
zeichnis der behOrdlichen Verordnungen im Bauingenieurwesen an, dann 
eine kurze Obersicht iiber die Fortschritte der Bauwissenschaft sowie ein 
Verzeichnis der wichtigeren Fachzeitschriften des In- und Auslandes mit 
kurzer Charakteristik jeder einzelnen Zeitschrift; endlich eine Statistik des 
Besuches der Baulngenieurabteilungen der deutschen Technischen Hoch
schulen, der Bauingenieurpriifungen und der Priifungen fiir den hOheren 
Staatsdlcnst im Baufache.

Sehr willkommen und niitzlich diirfte fiir jeden Leser dic 64 Druck- 
seiten umfassende, wieder mit grofiem FleiB bcarbeitete Zusammenstellung 
und denkbar knapp gehaltene, aber inhaltvolle Beschreibung von 310 in 
den Jahren 1928 und 1929 vollendeten oder wesentlich gefOrderten grofien 
deutschen und Osterreichischcn Ingenieurbauten sein.

Den AbschluB des Jahrbuches bildet, wie iiblich, ein ausfiihrliches 
Mitgliederverzeichnis der D.G.f.B. Der vielseitige Inhalt des Jahrbuches 
wird wohl jeden Bauingenieur dazu veranlassen, dem Werk in seiner 
Handbiicherei ein Platzchen einzuraumen. Ls.

Merkblatt ftir Betonbauten und Beton-Merkbiatter. Herausgegeben 
von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. 2 Tafeln im Format 
42X60 auf festem Karton gedruckt. Berlin 1929. Wilhelm Ernst
& Sohn. Preis 1 RM u. 30 Pf. Porto.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat mit der Herausgabe ihres 
Buches „Anweisung fiir MOrtel und Beton" (AMB) den Zweck verfolgt, 
ihren Beamten, dem heutigen Stande der Wissenschaft cntsprcchcnd, 
Aufschlufi iiber alle die Punkte zu geben, dic bei der Herstellung und 
der Verarbeitung eines widerstandsfahigen und dauerhaften Betons zu 
beachtcn sind. Sie hat diesen Weg folgerichtig fortgesetzt mit der Heraus
gabe ihres „Merkblattes fiir Betonbauten" und des „Beton-Merkbuches".

Das crstere enthalt ganz kurze, schlagwortartigc Vorschriften iiber die 
Untersuchung des Baugrundcs und des Grundwassers, iiber die Herstellung 
der Baugrube, iiber die Auswahl der Baustoffe und dic mit ihnen vorzu- 
nehmenden Priifungen, iiber die Geriiste, Schalungen und Eiseneinlagen, 
iiber die Zubereitung und Verarbeitung, Gutepriifung, Nachbehandlung 
und Ausschalung des Betons und schliefilich iiber den Bauwerkschutz.

Diese kurzeń Anweisungen sind auf zwei Tafeln Im DIN-Format A 2 
gedruckt, so daB sie auf jeder Baustelle an sichtbarer Stelle ausgehangen 
werden kOnnen. Der Gedanke ist ausgczeichnet; denn hierdurch wird 
erreicht, dafi die mit grofiem Geschick und umfassender Sachkenntnis 
zusammengestellten VorschrIften nicht nur den iiberwachendcn Beamten, 
sondern jedem Arbeiter auf der Baustelle zuganglich sind; und es ist 
zu hoffen, dafi viele Facharbeiter mit Interesse die Anschlage lesen 
und ihren Inhalt verwerten werden.

Eine zweckmafiige Erganzung des Merkblattes fiir Betonbauten ist 
das Beton-Merkbuch. Es enthalt in seinem ersten Teil die gleichen Vor- 
schriften wie das Merkblatt und in seinem zweiten Teil unter Anlehnung 
an die AMB-Anweisungen fiir die Ausfiihrung der Baustellenversuche. 
Merkblatt und Merkbuch sind natiirlich in erster Linie fur die Bediirfnlsse 
und die Organisatlon der Reichsbahn zugeschnitten. Sie konnen aber 
auch ebensogut auf jeder anderen Betonbaustelle nutzbringend verwendet 
werden, und wir wiinschen ihnen Im Interesse guter Betonbauten eine 
weitgehende Verbrcitung. Nakonz.

Verkehrsrationalislerung im Rhein-Ruhr-Bezirk. Von Enno MO ller- 
Essen. Band IV von „Fortschritte im Stadte- und Strafienbau", Mit- 
teilungen des Lehrstuhls fiir Stadtebau und Stadtischen Tiefbau an der 
Technischen Hochschule Berlin. 42 S. mit 14 Textabb. Berlin 1930. 
Allgem. Industrieverlag. Preis 4 RM.

Die kleine Schrift gibt auf nur 42 Seiten einen ausgezeichneten Ober- 
blick iiber die neuen Aufgaben, dic in dem Gebiet von Kóln bis llamm 
fiir die Siedlungspolitik erwachsen. Die eigenartigen Siedlungs- und Wlrt- 
schaftsverhaitnisse im Ruhrgebiet drangen nach systematischer und ge- 
meinschaftlicher Behandlung vieler wichtiger Offentlicher Angelegenheiten, 
weil hier mit den tiblichen anderwarts ausreichenden Mitteln nicht aus- 
zukommen ist. Dazu gehOren dic Warmewirtschaft, die Versorgung mit 
elektrischer Energie und Gas, die Aufleilung und Ausnutzung des Bezirks 
fiir die Zwecke des Wohnens, der Arbeit, der Erholung und des Verkchrs. 
Der Verfasser, bekannt durch seine gediegenen Arbeiten iiber die Rheinisch- 
Westfalische Schnellbahn, fordert systematische Gesamtgestaltung und 
rationelle Gcsamtbewirtschaftung des bezirklichen Verkehrswcsens.

Prof. Richard Petersen.

Wehre und Sohlenabstiirze. Berechnung der Unterwasscrspiegellage 
und Kolktiefe bei den verschiedenen Abflufiarten. Untersuchungen aus 
dem Flufibaulaboratorium der Technischen Hochschule zu Karlsruhe. 
Von 2>r.=!gng. Josef Einwachter. 58 S. mit 57 Abb. und 10 Zahlen
tafeln. Miinchen u. Berlin 1930. Verlag von R. Oldenbourg. Preis 
geh. 7 RM.

Nach dem Vorwort seiner Arbeit stellt sich der Verfasser die Auf- 
gabe, dic bisher nur wenig erforschte und in ihrer Wirkung auf die 
Tiefe der Kolkbildung noch ungeklarte Erscheinung der zeltweise plOtz- 
lichen Anderung der Abflufiart beim AbfluB an Wehren zu untersuchen,
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und zwar besonders an Wehren mit erhdhtem SchuBboden. Die Anderung 
der AbfiuBart zeigt sich darin, daB der schieBende Wasserstrom bald in 
das Unterwasser eintaucht, bald an die Oberflache tritt und hier unter 
Bildung von stehcnden Wellen abflicBt. Es wird versucht, die Wirkungs- 
weise der beim Wechsel des AbfluBbiides auftretenden Krafte zu klaren, 
um die Grofien zu erkennen, die die AbfiuBart und damit unter gewissen 
Voraussetzungen die Gr5fie der Sohlenauskolkungen bestimmen.

Im ersten Teil der Abhandlung wird der WasserabfluB bei Wehren 
und der dabei auftretende Wechsel des Fliefizustandes naher betrachtet. 
Im Staubereich eines Wehres flieBt das Wasser stets stromend (in ruhigem 
Strom) ab, beim Absturz iiber einen festen Wehrkórper oder beim AbfluB 
unter beweglichen Schiitztafeln bildet sich meist ein schiefiender Wasser- 
strahl (reiBender Strom), wahrend im FluBlauf unterhalb des Wehres in 
der Regel der normale AbfluB wieder strijmend ist. Es muB demnach 
ein Wechsel des FlicBzustandes stattfinden, sei es iiber dem befestigten 
Sturzbodcn oder unterhalb des letzteren im unbefestigten Flufibett. Die 
mit den Namen „gewellter" bzw. „getauchter” Strahl bezeichneten Abflufi- 
arten steilen einen Obergang vom schiefienden zum str5menden Abflufi 
dar. Im einzelnen werden drei Arten des Fliefiwechsels vom SchieBen 
zum Stromen unterschieden: der reine Wechselsprung ohne Deckwalze, 
der Wechselsprung mit freier Deckwalze und der gestaute Wechselsprung. 
Wichtig ist hierbei noch die Betrachtung der Energielinien in den Strom- 
strecken verschiedener AbfluBarten. Wahrend beim reinen Wechsel
sprung — wie Versuche bestatigen — kein merklicher Energieveriust 
stattfindet, diirfen derartige Verluste nicht mehr vernachiassigt werden, 
wenn die SprunghOhe eine gewisse Grenzlage iibersteigt. Die theoretische 
Berechnung des Wechselsprunges tatigt der Verfasser nach dem bekannten 
Stiitzkraftsatze des verstorbenen Staatsrats Prof. Koch, Darmstadt. Die 
rcchnerischen Untersuchungen erstrecken sich dabei auf die Ermittlung 
der beim Wechselsprung auftretenden Unterwassertiefe und die Auffindung 
der Grenzwassertiefe beim Wechselsprung ohne Deckwalze.

Zur Priifung der Richtigkeit dieser Rechnungen hat der Verfasser 
Versuche angestellt, iiber die im zweiten Abschnitt der Arbeit berichtet 
wird. Der Versuchsumfang wird bestimmt durch die Aufgabe, Art und 
Lage des Wechselsprunges bei glcichbleibender Unterwassertiefe und 
verschiedener AbfluBmenge zu bestimmen, die Grenztiefe des Fliefiwechsels 
ohne Deckwalzenbildung zu ermitteln und die Voraussctzungcn fiir die 
Bildung von freien und gestauten Deckwalzen zu finden. Samtliche 
Versuchsergebnisse sind in iibersichtlicher Form graphisch aufgetragen. 
Die gegenuber dem Rechnungswert meist geringere beobachtcte Wasser- 
tiefe erkiart der Verfasser ais Folgę der Wandrelbung in der Versuchsanlage.

Die weiteren Untersuchungen erstrecken sich auf den AbfluBwechsel 
bei Sohlenabsturzen und auf die Sohlenauskolkungen. Auch hier werden 
Bercchnungen und Versuchsergebnisse einander gegeniibergestellt. Bei 
Sohlenabsturzen und ahnlich bei iiberfluteten Wehren mit anschlieficndem 
waagerechten Sturzbett vollzieht sich der Abflufi je nach der Tiefe des 
Unterwassers nach einer der oben genannten AbfluBarten, solange der Unter- 
wasserspiegel die SchwellenhOhe bzw. die Wehrkronenhóhe nicht iiber- 
stelgt. Ist dies der Fali, so hebt sich der SchuBstrahl bei bestimmter 
Unterwassertiefe plótzllch auf die Oberflache. Es stellt sich der gewellte 
Strahl, der obere AbfluB, ein. Die Wassertiefe, bei der der Strahl nach 
Senkung des Unterwasserspiegels von der Oberflache verschwindet und 
untertaucht, der „getauchte" Strahl entsteht, ist meist kleiner ais dic 
Tiefe, bei der sich infolge Hebung des Wassersplegels der gewellte Strahl 
bildet. Es ergeben sich somit zwei Grenztiefen, zwischen denen ein 
labiler Zustand besteht, bei dem beide Fliefiarten auftreten kónnen. 
Dies macht sich durch periodische Schwankungen bemerkbar, besonders 
wenn der Unterwasserspiegel sich nahe an der Grenze der kritischen 
Lage befindet.

Wichtig ist es dabei, auf die Entstehung der Grundwalze zu achten, 
die sich unter dem SchuBstrahl zwischen Absturzwand und Flufisohle 
bildet. Bei kleinen Unterwassertiefen fiillt sie nur einen Teil des Raumcs 
unter dem Strahl aus, im iibrigen entsteht infolge der Saugwirkung des 
Strahles ein luftverdiinntcr und Wasserdampf cnthaltender Raum, der 
einen Unterdruck hervorruft. Dieser Druck jedoch andert sich mit zu- 
nehmender Wassertiefe, und zwar im umgekehrten Sinn, er wird Nuli 
und kann sogar in Oberdruck iibergehen. Die Bahn des Oberfallstrahles 
hangt nun von der GróBc dieses Druckes unter dem Strahl ab, sie wird 
bei Onterdruck gegen die Absturzwand, bei Oberdruck von ihr abgelenkt. 
Daraus wird gefolgert, dafi die Zusatzspannung im Strahl ebenfalls von 
der DruckgróBe bestimmt wird, woraus sich eine Anderung des statischen 
Druckes ergibt. Die Kenntnis der statischen Drucklinie ist bei diesen 
verwickelten Abflufiverhaitnissen von besonderer Bedeutung, da die Druck- 
hohenlinie nur bei geradliniger Bewegung der Wasserfaden mit dem 
Wasserspiegel zusammenfailt. Man mufi daher, um die richtige Lage der 
Energielinie zu erhalten, die Geschwindigkeitshóhen nicht auf die Wasser- 
oberflache, sondern auf die Druckhohenllnie aufsetzen.

Beziiglich der Sohlenauskolkungen wird das Ausmafi und die Grófle 
des entstehenden Kolkraumes im wesentlichen von der Art des Abflusses 
bestimmt, steht also in engem Zusammenhang mit den vorhergehenden 
Untersuchungen. Besonders beachtlich sind WechselmOglichkeiten der 
Abflufiarten. Das ausgespiilte oder durch den Strom ais Geschiebe mit- 
gefiihrte Materia! wird dabei standig hin und her geworfen.

Die Arbeit gipfelt in der Feststcllung, dafi der Energieverlust, der 
durch den Abflufiwechse! entsteht, bei der Abflufiweise des Wechsel
sprunges mit freier Deckwalze am grOBten ist und dafi iibereinstimmend 
damit die Kolktiefen hier am kleinsten sind. Soli daher ein Wehr gebaut 
werden, so ist es jlie erste Aufgabe, die Schufibodenlage im voraus so 
zu bestimmen, dafi das Wasser in der giinstigsten Weise, d. h. unter

Bildung eines Wechselsprunges mit Deckwalze abfliefit. Ferner kann die 
Breite des Sturzbcttes unter Beriicksichtigung der Standsichcrheit des 
Wehres, soweit fester oder undurchlassiger Boden vorhanden ist, bedeutend 
verringert werden. Ob alierdings die daran angekniipfte Bemerkung zu- 
trifft, dafi die schadlichen Kolkę dann durch Einbau einer Endschwelle, 
etwa nach Prof. Th. Rehbock verhindert werden, darf man bezweifeln. 
Die in dieser Richtung vom Verfasser angestellten Versuche befriedigen 
nicht ganz. Sie sind in einer Tiefrinne vorgenommen, die sich wohl zur 
Feststellung hydraulischer Vorgange und zur Kontrolle der Berechnungen 
gut eignen mag. Dariiber hinaus erscheint es fraglich, ob Tiefrinnen- 
beobachtungen bei Versuchen an einzelnen Bauteilen ohne weiteres auf 
die naturlichen Verhaltnisse an Bauwerken iibertragen werden diirfen, da 
in eine Tiefrinne nur das Modeli eines schmalen Bauwerkstreifens ein
gebaut werden kann. Sicherlich werden dabei gewisse in der Natur mit- 
wirkende Elnfliisse ausgeschaltet. Auch sei darauf hingewiesen, daB noch 
andere Wege zur Energievernichtung versucht werden, so hat z. B. neuer- 
dings Prof. Sr.=2Sttg. Thiirnau, Darmstadt, ein Patent auf eine derartige 
Einrichtung erhalten1).

Selbstverstandlich soli durch die letzten Feststellungen der hohe 
Gesamtwert der Arbeit E inwachters, die Wissenschaftlern wie Praktikern 
dringend zum cingehenden Studium zu empfehlen ist, in keiner Weise 
geschmalert werden. Walter Sbrzesny, Regierungsbaumeister a. D.

Der ueuzeitliche StraCenbau. Herausgegeben von $r.=3nfl. ctjr. Ober
baurat a. D. Hentrich. Teil II: Konstruktion und Ausfuhrung. 
Bcarbeitet von Prof. K n ipp ing , Darmstadt. 166 S. mit 99 Abb. und
24 Tabellen. Halle (Saale) 1930. Verlag von Wilhelm Knapp. Preis 
5,40, geb. 7,10 RM.

Das Auftreten des Kraftfahrzeuges crfordert eine voIlkommene Um- 
stellung der gewohnten Bauart der Land- und Stadtstrafien. Der Ver- 
fasser behandelt im 1. Abschnitt dic Entwicklung des Verkehrs, der 
StraBenfahrzeuge und der gegenuber friiher vollstandig geanderten Be- 
ziehungen zwischen Fahrzeug und Fahrbahn. Der zweite und Haupt- 
abschnitt bringt ins Einzelne gehend die Konstruktion und Entwurfs- 
bearbeitung der StraBen, und zwar zuerst die theoretische Untersuchung 
der Konstruktionselemente und dann die praktischen Auswirkungen, ins
besondere auch dic Stellungnahme zu den bisherigen Richtlinien, sowie 
neue Grundsatze iiber die Linienfuhrung (Vermeidung von Erdarbeiten, 
wellenfórmiger Hóhenplan). Im 3. Teil wird die eigentliche Ausfuhrung 
bis zur Herstellung des Unterbaues besprochen: das Vcrwaltungs- 
vcrfahren, der Grunderwcrb, der Baubeginn und die zahlreichen Nebcn- 
anlagen. In einer Anlage sind die Bestimmungen iiber die Verkehrs- 
zeichen angefilgt.

An den sachsischen Vorschriften bemangelt der Verfasser S. 107 den 
Mindesthalbmesser in Kriimmungen, der fiir Hilgelland mit 120 m fest- 
gesetzt ist, ais zu weitgehend. Dcm móchte ich entgegenhalten, daB 
sich dieser Halbmesser bei uns recht gut hat durchfiihren lassen und 
Ausnahmen die Oberste BaubehOrde ja jederzeit zulassen kann. Bei der 
nachsten Auflage empfiehlt es sich, die betriebstechnischen Untersuchungen 
von Prof. S)r.=3»3- W. Miiller-Dresden iiber die Trassierung zu beriick- 
sichtlgen.

Der Band fiigt sich trefflich in das ganze Werk iiber den neuzeit
lichen StraBenbau ein und wird Ingenieuren und Technikern viel Wissens- 
wertes vermitteln. Dr. Speck.

Druckrohrleitungen der Wasserkraftwerke. Entwurf, Berechnung, Bau 
und Betrieb. Von Ing. Dr. tcchn. Artur Hruschka, Ministerialrat in 
Wien. Mit 152 Abb., 31 Tabellen und 38 Belspielen im Text. Wien 
und Berlin 1929. Verlag von Julius Springer. Preis geh. 23 RM, geb.
25 RM.

Die jiingste Literatur iiber Druckrohrleitungen2) hat durch dic vor- 
liegende Arbeit eine von reifer Erfahrung zeugende Erweiterung erfahren, 
der die im Vorwort geauflerte Auffassung zugrunde liegt, dafi Druckrohre 
heute nicht mehr allein Gegenstand der Hydraulik oder der Technologie 
sind, sondern ais besondere Ingenieurbauwerke behandelt werden miissen. 
In der Tat ist uns kein Werk iiber dieses heute so wichtige Grenzgebiet 
zwischen dem Maschinen- und Bauingenieurwesen bekannt, das in so 
vorziiglichcr Weise „alle wesentlichen theorctischen und praktischen Zu- 
sammenhange beim Bau und Betrieb von Druckrohrleitungen darstellt, 
daneben die seit einem Jahrhundert in allen Landern erprobten Bauformen 
in ihrer allgemeinen Wesenheit aufzeigt, und das Zusammenarbeiten mit 
den Wasseriaufen einerseits und mit den Kraftmaschinen anderseits ins 
gehórige Licht riickt, und das schlicBIich auch die sehr reiche, aber zer- 
splitterte und den Gegenstand ungleichmaBig bchandclnde Literatur in 
einer fiir den Ingenieur unmittelbar anwendbaren Weise zusammenfaBt". 
Hinsichtlich eiserner Rohrleitungen halt das Buch, was der Verfasser 
im Vorwort verspricht.

In fiinf Hauptabschnitten wird die Theorie (Statik und Dynamik der 
Rohrleitungen), die Berechnung und der Bau der Teile von Rohrleitungen 
einschlieBlich ihrer Fundamentkórper sowie die Bcrechnnng, der Bau und 
der Betrieb ganzer Druckrohrleitungsanlagen behandelt. Ein Anhang bringt 
wichtige Angaben iiber bemerkenswerte Druckrohrleitungsanlagen, bei 
denen das Gefaile 400 m oder mehr oder der Rohrdurchmesser 3 m oder 
mehr betragt. Den Schlufi bildet ein alphabetlsch geordnetes, ausfiihrllches

!) Das Patent 497 900 ist in der Bautechn. 1930, Heft 32, S. 498, be
sprochen worden.

2) Vgl. Bautechn. 1929, Heft 12, S. 409 u. 411.
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Literaturverzeichnis. Ein Stich\vortverzeichnis wiirde den Gebrauch des 
Werkes ais Handbuch noch erleichtert haben.

Sehr ausfuhrlich sind die vorliegenden Erkenntnisse iiber die Reibungs- 
verluste in Rohrleitungen dargestellt. Der Druckwellen- und Geschwindig- 
keitsverlauf wird fiir geschlossene Rohrleitungen — das Zusammenarbeiten 
der Rohre mit Wasserschlóssern und Standrohren soli in einer spateren 
Auflage behandelt werden — in einer das Wesentliche erfassenden Form 
dargestellt. Eine besonders sorgfaitige Behandlung haben die in den 
Rohrleitungen und dereń Fundamenten auftretenden Kraftwirkungen er- 
fahren, wobei in der Regel allerdings — wohl im Interesse der Uber- 
sichtlichkelt der Darstellung — auf eine Ableitung der betreffenden Formeln 
verzichtet wurde. Diese Behandlungsart bringt es daher mit sich, daB 
das Werk nicht so sehr Lehrbuch fiir den angehenden Ingenieur ais viel- 
mehr Handbuch fiir den Rohrleitungskonstrukteur ist. Bei der vom Ver- 
fasser angekiindlgten Einbeziehung von Eisenbetonrohren in eine Neu
auflage diirfte es sich empfehlen, die Berechnungsweisen im Hinblick auf 
das verschiedene elastische Verhalten der Baustoffe fiir die verschiedenen 
Rohrmaterialien bei gleichwertigen Annahmen und Voraussetzungen (hier- 
her gehórt u. a. der gegenwartig recht unvollkommen gekiarte Einflufi der 
Rohrlagerung und Rohrgrabeneinfiillung auf die Beanspruchung der Rohr
wand) gesondert zu entwickeln. Nur so wird es móglieh sein, die heute 
noch ubliche Vcrschiedenheit ln den Berechnungsgrundlagen von Rohren 
aus Eisen und Eisenbeton, die nicht seiten bei Wettbewerbsfragen aus- 
genutzt wird, zu beseitigen. Rohrverbindungen, Kriimmer, Absperr- und 
Entlastungsvorrichtungen sind ebenso wie die Herstellung der Rohre in 
der Fabrik zwar kurz, aber doch in gut orientierender Weise behandelt. 
Der Verfasser hat durch sein mustergultig bearbeitetes Werk der Fach
welt einen wertvollen Dienst erwiesen, wofiir ihm unser Dank gebiihrt. 
Die Ausstattung des Buches verdient volle Anerkennung.

Sr.=3ug- M arąuardt.

VorIesung Ober Bauakustik. Von Prof. Lifschitz. Mit 92 Abb. Stutt
gart 1930. Ver!ag von Konrad Wittwer. Preis 6,80 RM.

Das Buch enthalt die VorIesungen des Moskauer Professors in deutscher 
Obersetzung und beschaftigt sich weniger mit der Bauakustik , 
sondern vorwiegend mit der Raumakustik. — Es wird zvyeckmafiig sein, 
diese beiden Begriffe auseinanderzuhalten. — Die Obersetzung ins 
Deutsche stammt von Zo lotn itzky  und lafit nur vereinzelt den russischen 
Ursprung erkennen. Allerdings geniigt es nicht, dafi eine solche Ober
setzung sprachlich durchgcfiihrt wird, sie mufi auch wissenschaftlich 
gehandhabt werden, d. h. sie mufi Ausdriicke und Formeln in die Ober- 
setzungssprache umwandeln. Es geht also nicht an, dafi in einem solchen 
Buche plOtzlich mit Zoll und FuB gerechnet und dem Leser dic Um- 
rechnung zugemutet wird. — Die Systematisierung des Tonumfangcs nach 
russischer Art ist ungelaufig. Wir nennen z. B. das A — 435 Schwingungen 
a1 und nicht A 3. Es . ist ferner in der wissenschaftlichen Formelsprache 
allgemein iiblich, den Raumlnhalt mit V  (Volumen) zu bezeichnen und 
nicht mit W. Ferner erscheint es fast untragbar, ein Wort wie Reverberation 
oder gar Standardreverberation ais technische Ausdriicke einzufiihren. — 
Es wiirde sich noch eine Reihe solcher Unschónheiten aufstellen lassen.

Was den Inhalt des Werkes betrlfft, so ist es zu einem grofien Teil 
ais eine Repetition, bzw. ais eine Darstellung in anderer Form des in der 
Hauptsache bereits bekannten Stoffes anzusehen, enthalt aber auch doch 
manche beachtenswerten Erweiterungen, die allein schon geniigen, daB 
Buch lesenswert zu machen und die Veróffentlichung ais verdienstlich 
zu begriiBen.

In der typographischen Wiedergabe des Rechnungs- und Formelwesens 
hemmt lelder der Formeldruck, und eine Reihe von Fehlern erschwert 
dem Fachmann das flieBende Lesen. So fehlt z. B. auf S. 32 in der 
Formel x das n. Auf S. 24 mufi es in der letzten Formel heiBen: J0 
und b2. Auf S. 36 ist unverstandlich der Unterschied zwischen „Offenes 
Fenster" und „Offene Flachę". Ferner liegt in der Tabelle ein Druck- 
fehler vor in der Angabe: Backsteinmauer 0,32. Vorhang mit schweren 
Falten kOnnte den Wert 1 nur unter ganz besonderen Umstanden erhalten, 
die aber nicht angegeben wurden. Auch der Wert fiir einen Stuhlsitz 
mit 0,017 entsprlcht nicht der Wirklichkeit. Gewisse Ausdriicke, wie 
Vergipsung, sind nicht ohne weiteres verstandlich.

Auch dafiir findet sich ein Beispiel, wie sich falsche Urteile in der 
Literatur vererben. So ist Bezug genommen auf die Stadthalle in Kassel, 
dereń Festsaal akustisch vorbild!ich sein soli, wahrend dieser Raum in 
Wirklichkeit zu starken Klagen Anlafi gibt. — Zu bemerken ist noch, dafi 
der Apparat zur Darstellung der Wellenbewegung der Weinholdschen 
Demonstrationssammlung entstammt.

Biehle, Berlin, Institut f. Raum- u. Bauakustik.

Baumechanik der Hochbaukonstruktionen in elementarer Darstellung.
Ein Behelf fiir die Praxis und ein Lehrbuch. Von Regierungsrat Ing. 
Nikolaus Raubal, Staatsgewerbeschuldirektor i. R., und Baurat a. o. Prof. 
Dr. Wilh. Effenberger, Zivilingenieur. 293 S. mit 314 Abb. und 
32 Tabellen. Wien und Leipzig 1930. Verlag von Franz Deuticke. 
Preis geh. 12 RM, geb. 14,60 RM.

Das in erster Linie fiir den Unterricht an den ósterreichischen ge- 
werblichen Bundeslehranstalten bestimmte Buch verfolgt den Zweck, „auf 
einfach dargestellten theoretischen Grundlagen praktisches Kónnen zu 
vermitteln“. Unter den zahlreichen deutschen Buchern, die den gleichen 
Stoff behandeln und dieselben Ziele verfolgen, nimmt das vorliegende 
einen besonderen Platz ein. Es handelt sich hier namlich nicht, wie bei 
vielen ahnlichen Werken, um eine Wiederholung und Neuzusammen- 
stellung altbekannten Lehrstoffes. Vlelmehr lafit das Buch in allen Teilen

erkennen, dafi die Verfasser in verstandnisvollem Zusammenarbeiten den 
Stoff von Grund aus neu durchgearbeitet haben. Hierdurch, wie auch 
durch die besondere Art des Vortrages, vor allem aber durch sehr 
beachtenswerte eigene, neue Arbeiten erhalt das Werk seine besondere 
Bedeutung und wird auch dem Kenner wertvoll und interessant.

Der Inhalt des Buches ist naturgemafi im grofien und ganzen der 
gleiche wie bei verwandten Werken. Fiir Baugewerkschulen in erster 
Unie bestimmt, setzt es keinerlei Kenntnisse in Mechanik voraus, beginnt 
also mit dem Begriff der Zusammensetzung und Zerlegung von Kraften 
usw. und enthalt sodann im zweiten und Hauptteil die Festigkeits- 
lehre und Tragerlehre. Dieser Teil behandelt auch noch: Drei- und 
Zweigelenkbogen, Erddruck auf Stiitzmauern und verschiedene Arten von 
Gewólben. Besonders bemerkenswert sind: Eine neue Konstruktion der 
Nullinie bel auflermittig gedriickten Baugliedern, die Behandlung der 
durchlaufenden Trager, der eingespannten Trager (die ais durchlaufende 
aufgefafit sind), des Zwelgelenkbogens und der Balkontrager. Hier und 
da werden an den Leser (Schuler) sehr hohe Anforderungen gestellt, weil 
mit fliichtigem Obergehen einfacher Falle rasch zu schwierigen iiber- 
gegangen wird (Fachwerk). Ab und zu ware eine eingehendere Be
handlung oder Begriindung angezeigt gewesen (Treppenwangentrager). 
Manche Abbildungen leiden unter der nicht gliicklich gewahlten Be- 
schriftung, die einfacher, glelchmaBiger und einheitlicher sein kónnte. 
Ausstattung und Druck sind gut. Der Preis muB in Anbetracht des Um
fanges und des gediegenen Inhaltes ais mafiig bezelchnet werden. Wenn 
auch die Bezugnahme auf ósterrelchische Verhaltnisse (Belastungen, 
Beanspruchungen) den deutschen Leser etwas stórt, so kann das Werk 
dennoch zur Anschaffung bestens empfohlen werden. Die Verfasser haben 
den im Vorwort bescheiden geaufierten Wunsch erreicht, daB das Buch 
auch beim Kenner Interesse erregen móge. ©r.=3»g-Th. Gesteschi.

Der Aufbau des Mórtels und des Betons. Untersuchungen iiber die 
zweckmafiige Zusammensetzung des Mórtels und des Betons. Hilfs- 
mittel zur Vorausbestimmung der Festigkeitseigenschaften des Betons 
auf der Baustelle. Versuchsergebnisse und Erfahrungen aus der Materlal- 
priifungsanstalt an der Technischen Hochschule Stuttgart von Otto Graf. 
3. Auflage. 151 S. mit 160 Textabb. Berlin 1930. Verlag voti Julius 
Springer. Preis geh. 16 RM, geb. 17,50 RM.

Innerhalb weniger Jahre ist die dritte neubearbeitete Auflage dieses 
Werkes entstanden, das in iibersichtlich angeordneter Darstellung unsere 
heutigen Kenntnisse iiber die zweckmafiige Zusammensetzung von Mórtel 
und Beton wiedergibt. Die gesamte Anordnung des Werkes ist im 
wesentlichen die gleiche geblieben, weist dagegen im einzelnen nicht 
unerhebllche Erganzungen und Erweiterungen auf. Unter anderem ist 
im Gegensatze zu den friiheren bekannten Versuchsergebnissen nunmehr 
auch der Einflufi der Betonzusammensetzung auf Elastizitat, Biegung, 
Festigkeit, Abnutzbarkeit, Wasserdichtigkeit und Schwinden und Quellen 
des Betons in weitgehendem Mafie untersucht, wahrend sich die friiheren 
Darsteliungen hauptsachlich auf Ergebnisse von Druckversuchen stiitzten. 
Auch in verschiedenen anderen Punkten hat das Werk Erweiterungen 
erfahren, z. B. sind neue Untersuchungen iiber die zweckmafiige Zusammen
setzung von Beton aus porósem Basalt und Bims wiedergegeben, ferner 
Versuche iiber den Einflufi von Ton Im Zementmórtel, sowie Versuche 
mit Kalkmórteln verschiedener Zusammensetzung.

In einem Schlufiabschnitt sind ausfiihrliche Anleitungen zur Nutzbar- 
machung der Kenntnisse gegeben. Die praktlsche Durchfiihrung der Sieb- 
proben und die sich daraus ergebenden Mafinahmen zur Verbesserung 
des Baustoffes sind an Zahlenbeispielen durchgefuhrt. Vorschiage fiir 
die Herstellung von besonders gutem Beton durch Verwendung von 
getrennt anzulieferndem Zuschlagstoff werden gemacht, wobei gezeigt ist, 
dafi die Verteuerung infolge der getrennten Aufnahme der Materialien 
durch einen entsprechend verminderten Zementzusatz mehr ais aus- 
geglichen werden kann. Dr. B.

Pratiąue du Calcu! du Beton Arme. Par G. Magnel. Chargć de 
Cours k l’Universitć de Gand, Directeur du Laboratoire de Bśton Armć.
3. Partie. Calcul des Ares. 360 S. mit Textabb. u. 12 Tafeln. Gand 1930. 
Van Rysselberghe & Rombaut, Editeurs. Preis 140 Frs.

Der Verfasser behandelt die Theorie des beiderseits eingespannten 
symmetrischen Bogentragers und der Bogentrager mit zwei und drei 
Gelenken. Die Untersuchung ist getrennt fiir lotrechte und waagerechte 
Lasten durchgefuhrt. Das Ergebnis wird dann fiir den Bogen mit para- 
bolischer Achse und {JC:J  cos y>)= 1 fiir zahlreiche Belastungsfaile bearbeitet 

und in Schaulinien und Tabellen ausfuhrlich zusammengestellt. Das Buch 
erhalt auf diese Weise im Vergleich zu dem Gegenstand einen sehr grofien 
Umfang, ohne dem Konstrukteur mehr ais die Grundlagen fiir den ersten 
Entwurf anzugeben. Die deutsche Literatur besltzt auf diesem Gebiete 
Biicher, die wesentlich mehr bieten. Ich erlnnere insbesondere an die 
Werke von M. R itter, F. KOgler und A. Strafiner, die fiir die statische 
Untersuchung von Gewólben auch bei anderer Querschnittsgestaltung gute 
Unterlagen liefern.

Der Verfasser wurde nach meiner Auffassung das Verstandnis wesent
lich mehr fórdern, wenn die fiir die Querschnittsbemessung notwendigen 
Momente durch Mittelkraftlinien dargestellt waren. Das gilt besonders 
fiir die Schnittkrafte des Dreigelenkbogens. Er gibt hier auch die Einflufi
linien fiir waagerechte Lasten an. Sie lassen sich einfacher unmittelbar 
aus dem Prinzip der virtuellen Verruckungen in Verbindung mit den 
klnematischen Beziehungen an einer zwangiaufigen Kcttc aufzeichnen.

Der Verfasser hat in diesem Buche eine umfangreiche Kleinarbeit 
zusammengefafit, dereń Ergebnisse fiir die Untersuchung von Bogentragern
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nutzlich sind. Man hat jedoch den Eindruck, dafi die Ubersichtlichkeit 
bei anderer Darstellungsweise gewonnen haben wiirde. Dagegen fehlen 
Angaben iiber die Grundlagen wirtschaftlicher Formgebung.

K. Beyer.

Die Baukontrolle im Betonbau. Von Ing. Anton Brebera, Sektionsrat 
im Ćsl. Ministerium fiir offentliche Arbeitenj Prag 1929. Herausgegeben 
im Selbstvcrlag mit Unterstutzung des usl. Ministeriums fiir Offent- 
llche Arbeiten. Druck von Dr. Eduard Grćgrasin.

In ahnlicher Weise, wie in Deutschland von der Reichsbahn und dem 
Deutschen Beton-Verein Anweisungen fiir die Baukontrolle von Beton- 
bauten aufgestellt und dabei die elnschiagigen Forschungsergebnisse 
beriicksichtigt wurden, sind in der Tschechoslowakei von dem Sektions
rat Ing. A. Brebera „Voriaufige Richtlinien fiir die Bereitung der Beton- 
masse" ausgearbeitet und dabei die an Grofibauten dieses Staates 
gesammelten Erfahrungen beriicksichtigt worden. Diese Richtlinien sind 
zunachst in tschechischer Sprache erschienen und wurden nunmehr vom 
Verfasser durch zeitgemafie Erganzungen zu dem vorliegenden Biichlein 
erweitcrt und auch in deutscher Sprachc unter obiger Bezeichnung 
herausgegeben.

Nachdem zunachst die Notwendigkelt der Baukontrolle naher erOrtert 
ist, werden der Reihe nach all jene Faktoren besprochen, die die Festig
keit des Betons mafigebend beeinflussen und dereń Kenntnis daher bei 
der Ausfiihrung von Betonbauten uneriafilich ist. Die Anweisungen fiir 
die Priifung des Zements und die Herstellung des Betons bieten gegen- 
iiber den in Deutschland iiblichen Verfahren mancherlei Neues und Ab- 
weichendes. So wird die Heintzelsche Kugelprobe erwahnt, die ais sehr 
scharfe Priifung zur Feststellung der Abblndezeit bezeichnet wird. Es 
wird ferner die Ermittlung der „Bindekraft" des Zements besprochen, die 
durch Priifung der Biegefestigkelt des ZcmentmOrtels an 25 cm langen 
Zementmertclprismen gefunden wird, wobei die festgestellte Biegungs- 
festigkeit mlndestens doppelt so grofi wie die normenmafiig vorge- 
schriebene Zugfestigkeit sein soli.

Mit besonderer Ausfiihrlichkeit sind die Abschnitte iiber die Zuschlag
stoffe behandelt. Nach Angaben iiber die Feststellung der Verunreinigungen 
im Zuschlagstoff wird auf die zweckmafiigste Kornzusammensetzung naher 
eingegangen. Das hier beschriebene Verfahrcn weicht grundsatzlich von 
den in Deutschland bisher iiblichen ab, insofern, ais es auf dem Yer
fahren nach dem Abramsschen Feinmodul aufgebaut ist. Dieser wird 
mit einem aus 9 Sieben bestehenden Siebsatz festgestellt. Es wird sodann 
ein Verfahren entwlckclt, wie fiir ein gegebenes natiirliches Gemenge 
von Kies und Sand mit Hilfe selnes Feinmoduls der erforderllche Zusatz 
von Felnem oder Grobem gefunden wird. Fiir untergeordnete Zwecke 
wird nur eine Zerlegung des Zuschlagstoffes in Sand und Kies empfohlen, 
die dann in zweckmafiigem Verhaltnis zu mischen sind. Sehr ausfiihrlich 
wird auch der Einflufi des Wassergehaltcs auf dic Betonfestigkelt be
handelt. Hierbei wird auch die Auflockerung des Sandes durch den 
natiirlichen Feuchtlgkeitsgehalt und deren Einflufi auf das Mischungs- 
verhaltnis erOrtert. Hieran anschliefiend wird auf Vorrlchtungen an den 
Wassermefiapparaten der Mlschmaschinen zur Ausschaltung dieses Ein- 
flusses aufmerksam gemacht.

Nach Erórterung der Wichtigkeit des Wasserzementfaktors hinsichtllch 
der Festigkeit des Betons werden fiir bestimmte Festigkeiten die erforder- 
lichen Bctonmischungen einschliefllich des Wasserzusatzes angegeben. 
Der Wasserzusatz ist jeweils auf 1 Sack Zement von 50 kg bezogen, was 
sehr praktisch erscheint. Das auf der Baustelle cinzuschlagende Verfahren 
zur Erzielung einwandfreien Betons von bestimmter Wiirfelfestigkeit wird 
an Hand eines Beisplcls genau fcstgelegt. Angaben iiber die auf der 
Baustelle erforderlichen Gcrate und Tabellen uber den MateriaWerbrauch 
beschllefien den Inhalt des Buches.

Zusammenfasscnd ist zu sagen, dafi die Darstellungsweise des Buches 
sehr klar und folgerichtig ist. Die Verfahren zur Erzielung der zweck- 
mafilgsten Kornzusammensetzung und der Betonmischungen von bestimmter 
Festigkeit sind trotz der gedrangten Darstcllung mit aufierordentlicher 
Klarheit und aligcmeinverstandlich herausgearbeitet. Das Buch wird von 
jedem Fachgenossen mit grofiem Interesse und Gewinn gelesen werden. 
Es wird slcher den allgemeinen Beifall auch in der deutschen Fachwelt 
finden und sei deshalb hiermit angelegentlichst empfohlen. Klett.

Dienemann-Burre: Die nutzbaren Gesteine Deutschlands und ihre 
Lagerst&tten. II. Bd.: Feste Gesteine. Bcarbeitet von W. Ahrens,
O. Burre, W. D ienemann und F. Michels. 485 S. mit 45 Textabb.
u. 20 Tab. Stuttgart 1930. Verlag von Ferd. Enke. Preis 33,— RM, 
geb. 35,— RM.

Mit dem Erscheinen des 2. Bandes ist das grofiangelegte Werk uber 
die nutzbaren Gesteine Deutschlands zum Abschlufi gebracht worden. 
Der vorliegende Band behandelt alle festen Gesteine. Die Gliederung 
ist nach petrographischen Geslchtspunkten durchgefiihrt. Zunachst werden 
die Eruptlvgestelne besprochen, getrennt nach Tiefengesteinen und ErguB- 
gesteinen sowie deren Tuffen. Es folgen dann ausfiihrliche Abschnitte 
iiber die Gruppe der krlstallincn Schiefer und metamorphen Gesteine 
sowie iiber die sedimentaren Gesteine. Letztere sind nach praktischen 
Geslchtspunkten in die drei Hauptgruppen der kicsellgen Gesteine (Sand- 
stcin, Grauwacke, Quarzit), der kalkigen Gesteine (Kalk, Dolomit, Mergel) 
und der schiefrlgen Gesteine (Dachschiefer u. a.j unterteilt. Dic Ab
schnitte iiber die einzelnen Gesteinstypen sind wieder regional gegliedert. 
Bei den einzelnen Vorkommen werden jeweils Verbreitung, Gesteins- 
beschaffenheit sowie Abbau und Yerwendung behandelt.

Das Buch kommt einem grofien Bediirfnis entgegen. Es ist sowohl 
fiir den Geologen und Pctrographen, ais auch fur den Bau- und Berg- 
ingenieur sowie fiir den Fachmann der Stein-, Kalk- und Zementindustrie 
ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Die Behandlung des Textes ist so 
gehalten, dafi sie — ohne sich in Einzelheiten zu veriieren — das fiir 
den Interessenten Wesentllche heraushebt, und zwar unter besonderer 
Beriicksichtigung der praktisch-geologischen Gesichtspunkte. Man kann 
dieses Verfahren ais eine besonders gliickllche LOsung bezeichnen. Zahl- 
reiche geologlsche Obersichtskartchen, Tabellen und viele Literaturhlnweise 
unterstiitzen den Text.

Das Werk kann aufs warmste empfohlen werden. Schumacher.

Aufgaben aus dem Wasserbau. Angewandte Hydraulik. 40vollkommen 
durchgerechnete Beispiele von Sr.=3ng. Otto Streck, Miinchen. 2. Auf
lage. 362 S. mit 133 Abb., 35 Tabellen und 11 Tafeln. Berlin 1929. 
Verlag von Julius Springer. Preis 12,— RM.

Dafi das kleine handllche Werk von Streck wirkllch einem Bediirfnis 
entsprochcn hat, zeigten die seit 1924, dem Jahre des Erscheinens der 
ersten Auflage, gemachten Erfahrungen des eigenen Lehrbetriebes. In 
den immerhin kurz bemessenen VorIesungstunden fiir das Gebiet der 
praktischen Hydraulik ist es unmOglich, In grOfierem Umfange auf An- 
wendungen der gesetzmafiigen Erkenntnisse auf diesem besonders fiir 
den Anfanger sprOden und schwierigen Arbeitsgebiet einzugehen. 
Auch in den Scminarien wird man sich in der Regel auf die Problem- 
stellungen beschranken miissen, die man aus praktischen Beispielen ab- 
zulciten hat.

Die Vertiefung in das Gebiet, das Hineinarbeiten mufi der Studierendc 
selbst in Stiller Eigenarbeit sich erkampfen.

Da ist das Werk von Streck fur den jungen Bauingenieur ein wirkllch aus- 
gezeichneter Helfer und auch Fiihrer geworden, den wohl kaum ein Lehrer 
heute missen mOchte. Es Ist gegen ihn wohl der Einwand erhoben worden, 
dafi er oft die Begriindung fiir viele der angewandten Formeln nicht gebe. 
dafi er zu Streitfragen des Tages nicht kritisch Stellung nehme. Ich kann 
diesen Einwanden eine Berechtigung nicht zuerkennen, bin vielmehr der 
Meinung, dafi dieser Teil der Arbeit dem Lehrer selbst vorbehalten 
bleiben mufi.

Dem in seiner Form und seinem Inhalte bestens bewahrten Werke 
wiinsche ich auch in seiner 2. Auflage den vollen Erfoig und die Ver- 
breitung, auf dic es mit Recht Anspruch erheben kann.

Prof. Heiser, Dresden.
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