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Biicherschau.
„H(itte“ , D es Ingenieurs T asch en bu ch . Herausgegeben vom Akade- 

mischen Verein Hiitte, E. V., in Berlin. 26. Auflage. I. Band. Mit 
970 Tcxtabb. XX und 1199 S. Berlin 1931. Verlag von Wilhelm 
Ernst & Sohn. Preis Leinen 17,50 RM, Leder 20,50 RM.

Vor 75 Jahren wurde die „Hiitte", des Ingenieurs Taschenbuch, ins 
Leben gerufen. Jetzt liegt der I. Band in 26. Auflage vor. Wahrlich ein 
gewaltiger Erfolg, wie er nur selten einem Buche beschieden ist.

Der erste Band umfafit die Hilfswissenschaften des Ingenieurs: die 
Mathematik, die Mechanik, die technische Physik, die Warmelehre, die 
Festigkeitslehre, die Stoffkunde, die Mefikunde und die Vermessungs- 
kunde. Den Schlufi des Buches bildet ein Anhang mit Munztafel, Mafien 
und Gewichten verschiedener Lander, Vergleichs- und Umwandlungstafeln 
von Mafien und Gewichten, Alphabeten verschiedener Lander und Gesetzen 
zum Schutze des gewerblichen Eigentums. Es braucht kaum erwahnt zu 
werden, daB alle Abschnitte dem neuesten Stande der Wissenschaft an
gepafit sind. Zum raschen Aufschlagen der haufig gebrauchten Tafeln, 
der wichtigen Kapitel und der Hauptabschnitte hat das Buch zweck- 
mafiige aufiere Merkmale erhalten.

Das Buch Ist „ D e s  I n g e n ie u r s  T a s c h e n b u c h " . Auf keinem 
Arbeitsplatze eines Ingenieurs darf es fehlen. S c h a p e r .

M itteilun gen  aus dem  m e ch a n isch -tech n isch en  L aboratorium  der 
T ech n isch en  H ochschule M iinchen. Gegrtindet von J. B a u s c h in g e r . 
Herausgegeben von Ludwig F d p p l. Heft 35, 41 S. mit 31 Textabb. u. 
10 Tafeln. Miinchen 1931. Verlag von Theodor Ackermann. Preis
16,50 RM.

Das neueste 35. Heft dieser Mitteilungen enthalt vier bemerkens- 
werte Abhandlungen.

Bericht 1 von L. F ó p p l uber „Stngulare Punkte 2. Ordnung" bildet 
eine Fortsetzung der in Heft 34 erschienenen Abhandlung uber „Singuiare 
Punkte 1. Ordnung". Es werden die Gleichungen fiir die Punkte 2. Ordnung 
aus den Gleichungen fiir die Punkte 1. Ordnung weiter entwlckelt. Die 
Arbeit wendet sich in erster Linie an die Mathematiker.

Bericht 2 von R. S o n n ta g  „Zur ebenen Biegung des stark gekriimmten 
Stabes mit veranderlicher QuerschnitthChe“ behandelt den Spannungs- 
verlauf von exzentrisch aufgeschnittenen Kreisringen. Von besonderem 
Interesse ist die praktische Anwendung auf technische Konstruktionen, 
z. B. Eisenbahnzughaken und ausladende Gestellwande von Pressen 
aller Art.

Bericht 3 von H. K u r z h a ls  behandelt „Polarisationsoptische Unter
suchungen an rechtwinkligen, auf Biegung beanspruchten Stabecken". 
Es wird nachgewiesen, dafi die Spannungen am Innenrande im HOchstfalle 
um 79°/o anstelgen kdnnen, der Einflufi der Kriimmungen in den geraden 
Teilen aber rasch abklingt. Die Genauigkeit des Verfahrens wird mit 
3,6 %  angegeben.

Bericht 4 von G. A p p e l  behandelt „Die Beanspruchung diinnwandiger 
Gummischiauche durch Innendruck". Es wird gezeigt, dafi auch das 
sehr dehnbare Gummi unter besonderen Bedingungen dem Hookeschen 
Gesetz mit £  =  konst. bis zu Dehnungen von rd. 100 °/0 folgt. Die be- 
kannte Erscheinung des Aufblahens wird ais Obergang von einer Gleich- 
gewichtslage in eine neue erkiart.

Die vier Abhandlungen sind mit zahlreichen guten Abbildungen und 
graphlschen Darstellungen der Versuchsergebnisse versehen. R. Bhd.

G ru n d w asser-A b d ich tu n g. Darstellung aus der Praxis. Von ®r.=gng. 
Joachim S c h u l t z e f ,  3. Aufl., neubearbeitet von Sr.=3«g. W illy S ic h a r d  t. 
65 S. mit 26 Texfabb. Berlin 1931. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 
Preis 5 RM.

1913 erschien die erste, 1919 die zweite Auflage der „Grundwasser- 
Abdichtung" aus der bewahrten Feder des In der Tiefbau-Praxis bekannten 
Ingenieurs ®r.=gng. Joachim S c h u lt z e . Er hatte sich damit die verdienst- 
volle Aufgabe gestelit, seine Erfahrungen auf einem Sondergebiet, „das 
abselts der technischen Wissenschaft zu liegen schlen", der Allgem einheit 
fiir die Weiterentwicklung der Fachwissenschaft zu vermitteln. Wie aus- 
gezeichnet Schultze schon damals die auch heute noch fiir viele uberaus 
schwierige Materie, im besonderen aber die Kenntnis der Abdichtungs
stoffe, beherrschte, zeigt heute ein Vergleich der 2. Auflage mit der jetzt 
kurz nach seinem Ableben erschienenen 3. Auflage. Der Neubearbeiter, 
ffir.sgng. S ic h a r d t ,  hat fast nichts von dem alten Originaltexte von Schultze 
ais veraltet oder nicht bewahrt zu streichen brauchen. Er konnte sich 
darauf beschranken, das Werk um die in 12 Jahren aufgekommenen 
Neuerungen in der Abdichtungstechnik zu erweitern. Nebenbei hat 
Sichardt dann noch die bisherige, im Schrifttum allerdings auch un- 
gewOhnlich schlichte Stoffelnteilung der 2. A uflage In eine dem Leser 
gelauflgere und Obersichtlichere verwandelt. Dariiber hinaus ist ihm zu 
danken, dafi er alles, was von Schultze iibernommen Ist, und das ist das

weitaus melste des Inhaltes, vflllig unverandert gelassen hat. So tritt dem 
Leser auch heute noch aus dem Werke in erster Linie der Erstverfasser 
entgegen.

Die weitere Besprechung kann sich darum im wesentlichen mit den 
neuen Teilen des Buches befassen.

Von den Hauptkapiteln ist das iiber die p o r e n f i i i le n d e n  A b - 
d ic h tu n g e n  v o n M 6 r t e l  und B e to n  (das Kapitel der „durchdringetiden 
Dichtungen") besonders stark erweitert. Es werden u. a. die heute zahl- 
reich angebotenen sog. Betonzusatzmittel angefiihrt. Ob es richtig ist, 
diese beziigl. ihrer Eignung sehr umstrittenen Erzeugnisse mehr oder 
weniger vorbehaltlos namentlich aufzuzahlen, sei in Frage gestelit. 
AuBerdem ist die getrennte Stellung der „Sondererzeugnisse" an Zusatz- 
stoffen von den Seifen, Olen usw. nicht ganz giiicklich, denn schon die
2. Auflage sagt von ihnen (S. 5): „sie enthalten meist einen oder mehrere 
der (anderen) genannten Stoffe ais wesentlichen Bestandteil". Auch die 
bei den mechanisch gebundenen Zutaten angefuhrten Richtlinien der DRB. 
iiber die Beurteilung von Betonzusatzmittein schliefien die Sonder- 
erzeugnisse mit ein.

Im Abschnitt I n n e n h a u t d ic h t u n g e n  sind wieder samtliche zuvor 
aufgefuhrten porenfiiilenden Stoffe zur Dichtung in Betracht gezogen, 
ebenso kommen nach einer Aufzahlung 28 Asphalterzeugnisse fiir Schutz- 
anstriche in Frage. Unerfahrene werden auf diese W eise doch leicht in 
Wirklichkeit auch ungeeignete .Mittel anwenden, woriiber unter Priifung 
noch etwas zu sagen sein wird.

Den Hauptteil des Werkes bestreiten wie bisher mit Recht die 
A u f ie n h a u t d ic h t u n g e n  mit Putz, Metali, Asphalt ohne Einlagen und 
besonders mit Asphalt mit Teerpappeinlagen. Die viel umstrittene Frage 
der Zusammensetzung des Asphaltkittes oder der Kiebemasse fiir die 
teergetrankten Wollfllzpappeinlagen der Dichtung wird von Sichardt dahin 
entschieden, daB Naturasphalt mit gutem Teerpech, dem seine wertvolieren 
Ole nicht entzogen sind, stark vermischt werden muB, um ihn geschmeidig 
genug zu machen. Das an sich geschmeidige Oląuellenbitum en bedarf 
dagegen keines Zusatzes von Teerpech. Von den Asphalten ist der 
Trinidad-Asphalt besonders in den Vordergrund geriickt.

Im Gegensatze hierzu sei bemerkt, dafi die DRB. in ihrer „Anweisung 
fiir Abdichtung von Ingenieurbauwerken (A IB )“ auch die Naturasphalte 
ohne Zusatz von Teererzeugnissen wiinscht und im besonderen den ton- 
haltigen, ąuellenden Trinidad-Asphalt ausschliefit. Die niłtige Ge- 
schmeldigkeit des Naturasphaltes soli durch geeignete Mischungen ver- 
schiedenartiger Asphalte erreicht werden. Beide Steilen stimmen aber 
darin iiberein, dafi Teerpech ais solches nicht die Bestandlgkelt von 
Bitumen haben kann. Die Unterschiede in den Forderungen an den Roh- 
stoff der Bitumendichtung bleiben auch dann noch bemerkenswert, wenn 
man beachtet, dafi die Vorschrift der Reichsbahn im wesentlichen fiir 
Abdichtungen von Bauteilen an der Luft statt im Grundwasser Yor
gesehen ist.

Ausgezeichnet und in jeder Beziehung zu beachten sind in diesem 
Buchabschnltt die im allgemeinen auch schon von Schultze stammenden 
eingehenden Schllderungen der Schutzmafinahmen zur Sicherung des Be- 
standes der Dichtung, von denen die Notwendigkeit des Einpressens der 
Dichtung zwischen Betonbauteilen gar nicht genug betont werden kann.

Ein kurzer Abschnitt A s p h a l t d ic h t u n g  o h n e  P a p p e  m it G e -  
w e b e e i n la g e n  erweitert das Werk gegen frtiher um das Dichtungs- 
verfahren mit getranktem Jutegew ebe od. dgl., wobei die Kaltelastic- 
Dichtung der Siemens-Bauunlon etwas zu sehr betont wird.

Wichtig wie bisher ist der Abschnitt V e r t r a g s b e h a n d lu n g ,  be
sonders In seinem Teile: Prtifung der Abdichtungsstoffe. Hier hat Sichardt 
die Anfange von Richtlinien fiir die Priifung der Stoffe in der 2. Auflage 
im wesentlichen durch Nennung der inzwischen erschienenen, mehr oder 
weniger umstrittenen Dinormen ersetzt. Uneingeweihte werden sich 
zur Priifung ihrer Abdichtungsstoffe durch diese Normen nicht leicht 
durchfinden. Sie werden vielm ehr allzuleicht vertrauensvoll ohne eigene 
Priifung aus der grofien Zahl der vorgenannten Stoffe auch die ihrigen 
wahlen. Die erwiinschte eigene Baukontrolle der Dichtungsstoffe —  
entsprechend der bekannten Baukontrolle des Betons —  wird eher zu
stande kommen, wenn in einem derartigen Werke ein ganz besonderer 
Abschnitt die notwendigsten Priifverfahren der Dichtungsstoffe unmittelbar 
schildert, s o w ie  es die erwahnte A IB  der Reichsbahn in ihrem III. Telle 
wohl erstmalig versucht.

Der 4. Auflage des W erkes Schultze-Sichardt sei eine derartige Er- 
ganzung gewiinscht, wozu noch die Anregung einer Vermehrung der Zahl 
k o n s t r u k t iv e r  Abbildungen hinzugefiigt sei.

Im iibrigen gehórt aber ganz ungeachtet der vorstehenden Be- 
merkungen dieses Buch wegen seiner Fiille von wissenswerten Einzel
heiten zur Grundwasser-Abdichtung auch in seiner 3. Auf!. wiederum 
s c h le c h t h in  a u f je d e n  I n g e n ie u r t is c h .  Y o g e le r .
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F a c h s c h r lf t  I. d . g e s .  B a u in g e n ie u r w e s e n

R ahm entafeln . Von Dr. F u k u h e i  T a k a b e y a ,  Prof. a. d. Kaiserlichen 
Hokkaido-Universitat Sapporo, Japan. VI u. 117 S. mit 186 Textabb. 
Berlin 1930. Verlag von Julius Springer. Preis 16 RM, geb. 17 RM.

Zweck des Buches ist die Berechnung der Rahmentragwerke. In 
Betracht gezogen werden durchlaufende Rahmen sowie Stockwerkrahmen 
und geschlossene Rechteckrahmen. Das Vetfahren ist rein analytischer 
Art. Es beruht im Grunde auf Tabellaristerung der Glelchungen. Mit 
denW orten des Verfassers ist es ais ,Verfahren der Gleichungstabulierung“ 
bezeichnet.

Bemerkenswert ist die Aufldsung der Gleichungen, wofiir neben dem 
Verfahren der Elimination noch das Verfahren der iteration vorgeschlagen 
wird. Letzteres beruht darauf, daB fiir die tabellarisierten Gleichungen 
die Koefflzienten der Diagonalreihe gegeniiber den iibrigen Koeffizienten 
wesentlich hcrvortreten. Das Verfahren wurde bereits von G e h le r  be- 
nutzt. Mit seiner Anwendung erzlelt man die genaue LOsung In stufen- 
weisem Rechnungsvorgang.

Die Entwlcklungen sind klar und leicht verstandlich aufgebaut und 
In den Einzelheiten eriautert worden. Fiir das gute Verst3ndnis sorgt 
auBerdem eine Reihe von Rechnungsbeispielen.

Im zweiten Abschnitt sind gebrauchsfertige Tabellen gebracht fiir die 
Berechnung von 95 verschiedenen Rahmenkonstruktionen. Die Werte fiir 
die charakteristischen Momente sind aus jeder Tafel unmittelbar abzulesen. 
Allerdings gelten die Tabellen mit der Einschrflnkung, dafi fflr samtliche 
Stabe, d. h. fiir alle Balken und Stfltzen das Steifigkeitsverhaitnis ( l : J )  
gleich grofi ist, eine Voraussetzung, die praktisch kaum zutrifft.

Die Schrift liefert fiir die Berechnung von Rahmentragwerken einen 
bemerkenswerten Beitrag. Neben dem oben bereits erwahnten klaren 
und ubersichtlichen Aufbau ist die gute Aufmachung des Buches hervor- 
zuheben. St.

D as F a b rik -O b erlich t. Von ®r.=3itg. Fr. H e f e le ,  Ravensburg. 47 S. mit 
70Textabb. Berlin 1931. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis 6 RM.

Die Schrift gibt manche wertvollen Anregungen zu den Fragen, die 
mit der Zufiihrung von Tageslicht in Fabrikraume zusammenhangen. Zu
nachst werden das Wesen des Tageslichtes und die Forderungen, die man 
an eine gute Fabrikbeleuchtung stellt, erórtert; dann folgen Angaben 
iiber die Einzeldurchbildung der Oberlichter, sowohl solcher, bei denen 
die sog. kittlose Verglasung benutzt wird, ais auch solcher, bei denen 
Glasbausteine zur Anwendung kommen. Schliefilich werden die Dach- 
formcn, soweit sie fflr den Einbau von Glasbandern und zum Aufsetzen 
von satteldachfOrmlgen Oberlichtern in Betracht kommen, besprochen. 
Dabei wird auch ein sog. .Pontrus" Dach erwahnt. Dazu ist berichtigend 
zu bemerken, dafi diese in Amerika vielfach bei Giefiereien und ahnlichen 
Bauten verwendete Dachform eine Erfindung des Ingenlcurs Ciarkę 
P. P o n d  ist und dort Pond-Trufi-Dach helfit. Bei Abb. 26 hatte die 
Q uelle angegeben werden sollen.

Das mit dem Buch bezweckte Ziel, dem Erbauer industrieller A n
lagen klare Richtlinien fiir die Anordnung der TagesllchtzufiihrungsOffnungen 
zu geben, wird leider deshalb nicht vollkommen erreicht, weil fiir die 
lichttechnische Auswirkung der OberllchtOffnungen statt mit dem Tages- 
lichtąuotlenten nach dcm Vorgange von C. T. B u ff  mit dcm Hlmmels- 
fiachenbruch gerechnet wird. Dabei wird zur Vereinfachung eine 
zylindrlsche Himmelsfiache angenommen und nur die GrOfie der zur 
Wirkung kommenden Himmelsfiache, nicht ihre Lage, beriicksichtigt. Beide 
Annahmen geben in vlelen Fallen stark von der Wirklichkelt abweichende 
Werte. Bei dem Verfahren des Tageslichtąuotienten (T. Q.) (s. z. B. 
Luegers Lexikon, Band 5, S. 31) wird die Beleuchtungsstarke irgend eines 
Fiachenelements im Gebaudeinnern zu der Beleuchtungsstarke eines 
waagerechten Fiachenelements unter freiem Himmel in Beziehung gebracht. 
Bei waagerechten Fiachenelementen z. B. ist der T. Q. gleich dem Ver- 
haitnis der waagerechten Projektion des zur Wirkung kommenden Himmels- 
fiachenstflcks zur waagerechten Projektion der Hlmmelshalbkugel. Mit 
Hilfe dieser Beziehung kann man in sehr einfacher W eise die Wirkung 
von in der Langsrichtung eines Gebaudes verlaufenden Glasbandern ver- 
glcichen, In verwickelteren Fallen kann man sich leicht mit Hilfe der 
Burchardschen Mefibiatter AufschluB verschaffen. M a le r - L e ib n it z .

H ilfsbuch fiir das B austoffp raktikum . Beurteilung der Baustoffe mit 
einfachen Mitteln von 2)r.=gng. Siegfried S c h u s te r .  2. Aufl. Ham
burg 1931. Verlag von Boysen St Maasch. 68 S. Preis 1,80 RM.

Nach Mafigabe des Vorwortes soli der Zweck des Biichleins der 
sein, die Obungen im Baustoffunterricht zu erleichtern und dem Prakti- 
kanten einfache Priifmethoden bekanntzugeben, die er spater in der 
Praxis schnell einmal anwenden kann. Der Verfasser stfltzt sich auf 
pers5nliche Erfahrungen im Unterricht an der Staatlichen Hóheren Schule 
fiir Hoch- und Tiefbau in Hamburg. Das Buch behandelt zunachst die 
Priifung auf wichtige Sauren und Metalle, die Art der Wasseruntersuchung, 
der Zement- und Betonpriifung und gibt dann Anweisungen zur Beurteilung 
von Gips, von gebranntem und gelOschtem Kalk. Es folgen Prflfungs- 
angaben fflr MOrtel, fiir Sand und Kies, fflr Ausblflhungen und Aus- 
witterungen, sowie fflr Beurteilung von gebrannten und von natflrlichen 
Steinen und von ungebrannten Kunststeinen. Die weiteren Ausfuhrungen 
behandeln die Luft- und Wasserdurchiassigkeit, Steinschutz- und DichtungS- 
mittel, Feuerbcstandlgkeit, Hartebestimmung, Beurteilung von Fensterglas, 
chemische Widerstandsfahigkeit der Metalle, Rostschutz, Priifung von 
Farben, Dachpappe, Hausschwamm und Holz und schliefilich die Schall- 
durchlasslgkeit. Den BeschluB des Buches bildet ein kleiner Obungsplan 
sowie ein Schlagwortverzelchnis.

Die Angaben sind kurz gefafit, geniigen aber fiir den gedachten 
Zweck des Biichleins. Die Uberslchtlichkeit des behandelten Stoffes laBt 
nichts zu wflnschcn iibrig; die gegebenen Hinweise und Rezepte sind 
einfach und praktisch und gehen nirgends iiber die gezogene Linie hinaus. 
Gegeniiber der ersten Auflage hat das Buch einige ErgBnzungen erhalten, 
so u. a. Kalksandstein, Ziegelstein, Holz und Schalldurchlassigkeit. Die 
vorliegende zwelte Auflage ist nicht nur fflr den Studierenden, sondern auch 
fur den Praktiker, der sich mit den physikalischen und chemischen Eigen- 
schaften der Baustoffe vertraut machen muB, sicherlich von Wert. Dic 
Anschaffung des Buches kann durchaus empfohlen werden. C. K e r s te n .

Erl& uterungen zu den V orschriften  fiir gesch w eifite  Stahlbauten
mit Beispielen fiir die Berechnung und bauliche Durchbildung. Von
S)r.=3ng. O. K o m m e r e ll .  3. Auflage. 71 S. mit 82 Textabb. Berlin 1931. 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 3,30 RM.

Durch das im Mai d. J. stattgefundene Erscheinen der im Normblatt 
DIN 4100 niedergelegten Yorschriften1) von geschweifiten Stahlbauten, die 
Hochbauten und Briickenbauten umfassen, ist die dritte Auflage des vor- 
liegenden Buches notwendig geworden.

Die bereits in der ersten und zweiten Auflage lediglich auf den 
damals vorliegenden Entwurf von Richtlinien und damit auch nur auf 
Hochbauten bezogenen Beisplele fiir Berechnung und bauliche Durch- 
fuhrung sind in dieser dritten A uflage auch auf Brucken ausgedehnt 
worden. Durch diese neuesten Vorschriften fflr geschweifite Stahlbauten 
miissen sich eine ganze Reihe von Konstrukteuren auf Schwelfiung um- 
stellcn. Fflr sie bedeutei es eine grofie Erleichterung, daB der Ver- 
fasser zunachst die neuen Richtlinien nicht nur vollstandig zum Abdruck 
bringt, sondern laufend die einzelnen Abschnitte ausfflhrlich erlautert. 
Zu diesen ErlSuterungen treten noch zahlrelche Durchrechnungen von 
Beispielen, die den haufiger bei geschweifiten Bauten vorkommenden 
Fallen entsprechen. Die Berechnung der Schweifinahte wird fiir jedes 
dieser Beispiele eingehend durchgefiihrt.

Der Konstrukteur, der diese Beispiele durcharbeitet, wird sich bald 
mit der fflr ihn neuen Materie vertrauter fflhlen, so dafi das vorliegende 
Buch den beteiligten Krelsen nur warmstens empfohlen werden kann.

A. H ilp e r t .

C alcul des p outres supportan t des p lan chers et certain es ch arges 
p artlcu lieres. Par Paul R o g e r. 178 S. mit 62 Textabb. Paris 1931, 
Dunod. Preis geh. 51 RM.

Der Verfasser behandelt den einfachen und beiderseits starr ein- 
gespannten Balken mit glelchbleibendem Querschnitt fflr lotrechte Be- 
lastungen. Diese Belastungen bestehen aus Dreiecken, Trapezen und 
krummlinig begrenzten Flachen verschiedenster Form und Gruppierung, 
wie sie sich bei Deckenfeldern ergeben, wenn man die Platten ais all- 
seitlg gestiitzt annimmt. Es werden fiir jeden einzelnen der rd. 50 Be- 
lastungsfaile dieAuflagerkrafte,Querkrafte undBiegungsmomente berechnet, 
zunachst fflr den einfachen Balken, hierauf die Endmomente des beider
seits elngespannten Balkens, aus denen sich dann mit Benutzung der 
beim einfachen Balken erhalienen Werte die A , Q , M  und die Nullpunkte 
der Momentenflache folgern lassen. Die Untersuchungen sind rein 
rechnerisch durchgefiihrt, nach unseren Begriffen sehr wenig anschaulich; 
dic Abbildungen stellen nur den Belastungszustand dar, keine Q -  oder 
M-Fiachel Fflr dic Berechnung der Einspannungsmomente werden die 
Formeln benutzt (in der bei uns tiblichen Schrcibweise):

w  _  4 6
^ A  l  ' 0 ^  [2 * 0'

2 „ 6 ,
M b  —  ~ f  0 l 2 '

worin F 0 der Inhalt und L 0 das statische Moment der Af0-Flache des 
einfachen Balkens in bezug auf den linken Stiitzpunkt ist. Es leuchtet 
ein, dafi die im deutschen Schrifttum benutzten Ansatze

M A =  ~ - jS -(2 * 0- U

M d  =  - ~ ( 2 L 0 - R 0)

wegen ihres symmetrischen Aufbaues zu flberslchtlicheren Rechnungen 
fiihren.

Bei aller Anerkennung der Sorgfalt und des Fleifies, den der Verfasser 
aufgewandt hat, mufi man doch bezweifeln, ob diese Behandlung der 
Aufgabe eine Erleichterung fflr die Praxis bedeutet, mindestens hatte eine 
durch Skizzen erlauterte Zusammenstellung der Ergebnisse nicht fehlen 
diirfen. P o h l.

D ie w irtsch a ftlich e  und ko n stru k tive  B ed eu tu n g erhO hter z u ia ssig e r 
B ean spruchungen  fflr den E isen beton bau . Von 2)r.=Sng. H. O ls e n ,  
Miinchen. VII u. 100 S. mit 23 Textabb. u. 26 Zahlentaf. Berlin 1928. 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis 9 RM.

Das Olsensche Buch ist eine wertvo!Ie Studie iiber die konstruktiven 
und wirtschaftlichen Folgen, die sich ergeben, wenn bei Eisenbeton- 
Bauteilen die Beanspruchung db zwischen 20 und 130 kg/cm2, de zwischen 
800 und 2000 kg/cm2 varilert werden. In aufierordentllch interessanter 
W eise werden untersucht die Betonzugspannungen db z , das Schwinden, 
die Durchbiegungen, Schub- und Haftspannungen bei auf Bicgung be
anspruchten Rechteckąuerschnitten. Es folgen dann entsprechende Unter-

l) Heftausgabe erschicn im V erlagevon  Wilh. Ernst St Sohn, Berlin W 8; 
Preis 0,80 RM.
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suchungen fiir Plattenbalken, fiir mittig und aufiermittig beanspruchte 
Druckglieder. Ein besonderer Abschnitt behandelt die Grofie der Beton- 
zugspannungen und die Durchbiegungen aus Versuchen, die zum Teil vom 
Verfasser selbst durchgefiihrt wurden. Bemerkenswert sind die mit- 
geteiiten Grofien von db v  und zwar:

V e r s u c h e  v o n  R u th : Balkenąuerschnitt 6 =  15 cm, d = 1 2 c m ,  
3 ,1 4 %  Bewehrung, hochwcrtiger Zement, Alter 3 Tage. Bei Eintritt des 
ersten Zugrisses (n =  15) db z  =  93,5 kg/cm2, dabei </= 170/1540 kg/cm2.

V e r s u c h c  G e f in e r -N o w a k : hochwertiger Standard-Zement, 0 ,8 %  
Bewehrung, Alter 14Tage: <Jb z - =  7 6 kg/cm2, A lter42Tage: t f ^ = 98,5 kg/cm2; 
bel 1 %  Bewehrung sind die entsprechenden Werte 85,4 bzw. 92,4 kg/cm2.

V e r s u c h e  Dr. S k a li :  hochwertiger Rudersdorfer Zement 2,2 %  Be
wehrung, Alter 22 Tage, db z —  5 l  kg/cm2.

V e r s u c h e  v o n  Dr. P r o b s t:  drei hochwertige Zemente, unbewehrte 
Balken im Alter von 300 Tagen, db z —  63,5, 63,9, 54,2 kg/cm2.

V e r s u c h e  vo n  Dr. O ls e n  (S. 88): Balkenhohe 12 cm , Balken- 
breite 15'cm, Alter 45 Tage. Die Olsenschen Yersuche ergaben s ta rk
w a c h s c n d e  B ie g e z u g s p a n n u n g e n  
w e h f u n g s v e r h a i t n is  /i.

ubz m it z u n e h m e n d e m  B e -

n = 0 ,8 4  % (t =  M 0 % > = 1 , 8 8 % li =  3,14 %

Hochwertiger Zement 1

0,5 cm Eisendeckung . 59,8 63,9 79,3 77,8 96,6
1,0 cm Eisendeckung . 59,8 60,4 74,7 67,4 88,2

GewOhnlicher Zement i

0,5 cm Eisendeckung . 47,2 53,8 66,9 i 72,5 80,2
1,0 cm Eisendeckung . 47,2 49,7 62,2 64,6 71,2

1 m3 Beton fiir db = 4 0  kg/cm2 bei Wb2§ =  120 kg/cm2 kostet:
270 kg Handelszement 0,0475 . 12,80 RM
1,25 m8 Kiessand 4,50 . . . .  5,60 „
8 Stunden Lohn 1,30 . . . .  10,40 „
Maschine und K r a f t ......................0,50 „

1 m3 29,30 RM «  29,50 RM.

1 m3 Beton fur ab =  130 kg/cm2 bei Wb2g =  390 kg/cm2 erfordert nach 
den Deutschen Bestimmungen erhóhten Aufwand fiir gewissenhaftere 
Arbeit bei AusschluB des Gufiverfahrens, fiir die Zuschlagstoffe, fiir Bau- 
kontrollc, fur grofieren Polieraufwand (im Stundenlohn eingerechnet) fiir 
Nachbehandlung des Betons usf.

Kosten fiir 1 m3 des hochdruckfesten Betons:
300 kg Schmelzzement 0,09 ...........................  27,00 RM
0,9 m3 Kiessand besonderer Kornung 5,00 . 4,50 „
0,45 m3 Splitt 10,00 ...........................................  4,50 „
10 Stunden Lohn 1,35 ....................................13,50 „
Maschine und K r a f t ........................................... 0,50 „
N a c h b e h a n d lu n g .................................................2,00 „

1 m3 kostet 52,00 RM.

Angenommen, dafi dic Betonpreise zwischen diesen beiden Grcnz- 
werten geradlinig verlaufen, erhalt man das In Abb. 1 wiedergegebene 
Preisdiagramm des Betons.

Die folgende Zusammenstellung enthalt die erforderlichen A b
messungen einer Platte bei einem Biegungsmoment M  = 1 , 5  tm fiir 
de =  1200 kg/cm2 und db —  20  bis 130 kg/cm2. 1 kg gewóhnlichcs Eisen 
wird mit 0,28 RM Grundprels (gebogen und verlegt) eingesetzt. Dazu 
kommen noch die Aufpreise fiir diinne Rundeisen.

Abmessungen und Kosten fiir Beton und Eisen einer Platte mit ae — \‘200 kg/cm2 bei yVf = 1 , 5  tm.

l 2 3 | 4 5 fi 7 8 !) 10

" b h Bewehrung F e d Betonkosten B Eisenkosten E B  +  E  I B  +  E

kR/cm2 cm cm2 | 0 i CIII RM RM RM

20 28,4 4,73 i 8 10,5 30 0,300 • 29,50 =  8,85 4,73-0,291 =  1,38 ! 10,23 133
40 15,9 8,83 10 9,0 17,5 0,175-29,50 =  5,16 8,83 • 0,289 =  2,55 7,71 100
60 11,7 12,5 12 9,0 13,5 0,135-34,50 =  4,66 12,5 -0,286 =  3,57 8,23 107
80 9,5 15,8 14 9,5 11,5 0,115-39,50 =  4,55 15,8 -0,284 =  4,49 9,04 117

100 8,1 18,9 16 10,5 10,0 0,100-44,50 =  4,45 18,9 -0,283 =  5,36 9,81 127
130 6,9 21,5 18 12 9,0 0,090 • 52,00 =  4,68 21,5 -0,283 =  6,08 !. 10,76 140

Beziiglich der W ir t s c h a f t l ic h k e it  hóherer Spannungen kommt 
Dr. Olsen zu dem Ergebnis, d a f i je d e E r h ó h u n g d e r  B e to n  d r u c k -  o d e r  
d e r E is e n z u g s p a n n u n g  o d e r  g l e i c h z e i t i g  b e id e r  S p a n n u n g e n  
vo n  w ir t s c h a f t l ic h e m  V o r t e i l  ist. Dieses Endergebnis baut sich 
indessen auf der bedenkllchen- Annahme auf, dafi bei Variation der 
Spannungen <tb und de die Preise fi fiir 1 m3 Beton und e fiir 1 ms ver- 
arbeitetes Eisen ihr festes Verhaltnis behaltcn. Fiir den einfachsten Fali 
der auf reine Biegung beanspruchten Platte darf man nach Olsen folgende 
GroBe ais Reprasentanten der Kosten von Beton +  Eisen ansehen:

c  —  h  fi +  F e s.

Das Prclsverhaltnls r.: fi (Kosten fiir 1 m3 Eisen durch Kosten fiir 
1 m3 Beton) wird gleich 50 gesetzt, dann ist Kostenreprascntant dic 
GrOfie _____________

* +  50 A

In vorstehender Beziehung ist h  die Plattennutzhohc, f c die Bewehrung, 
bezogen auf 1 cm der Plattenspannweitc. Um die wirtschaftlichste Beton-

M
spannung fur konstantes <ic , z. B. 1200 kg/cm2 zu erhalten, mufi man fiir 

bei veranderlichem <fb die Abmessungen h  und f e und daraus den Kosten- 
wert c bestimmen. Dr. Olsen tut dies. In Abb. 3 auf S. 19 sind dic 
Kostenwerte c fiir <ie =  800 bis de =  2000 kg/cm2 dargestellt. Jedem de 
ist eine Kostenlinie zugeordnet. Ihr Minimum soli dic Spannung db an- 
geben, bei der die Platte am billigsten wird. Fiir de =  1200 kg/cm2 liegt 
die wirtschaftlichste LOsung nach Olsen bei <sb —  80 kg/cm2. Die Olsen
schen Kurven der c-W erte sind aber deshalb nicht einwandfrei, weil der 
Betonpreis k o n s t a n t  vorausgesetzt wird. Dr. Olsen nimmt also bei Bildung 
der c-Kurven an, dafi ein Beton mit db —  40 und Wb JS  =  120 kg/cm2
ebensoviel kostet wie ein Beton mit «v 130 und W,b 28

= 390 kg/cm2.
Dr. Olsen hat recht, wenn beide Betonsorten fiir g le ic h e n  P r e is  erstell- 
bar sind, denn nur dann blcibt fiir die zu jedem de gehOrige c-K urve in 
Abb. 3 der Wert e : fi konstant. Je starker aber die Kosten eines hoch
druckfesten Betons gegeniiber denen gewóhnlichen Betons wachsen, 
desto grofier werden die Kosten von Beton -f  Eisen von den O lsen
schen Werten abweichen. DaB man unter Umstanden zum entgegen
gesetzten Ergebnis kommen kann —  namlich dafi Spannungserhóhungen 
verteuernd wirken —  soli an folgendem Beispiel einer Platte gezeigt 
werden.

Aus der e-K urvc fiir ^ = 1 2 0 0  kg/cm2 sind bei Dr. Olsen Abb. 3, 
S. 19 folgende Ordinaten abzulescn:

db =  20 40 60 80 100 130 kg/cm2
c  =  0,79 0,53 0,46 0,45 0,46 0,49

in Verh.-Zahlen: 149 100 87 85 87 92

Die beiden Ergebnisse sind in Abb. 2. dargestellt.

130 ob 
kg/cm2

ZO W  60 80

A bb.2. Kosten einer Platte (Betonkosten B  +  Eisenkosten.fi) 
in Verhaitniszablen bei <ie =  1200 kg/cm2 und bei veranderlichem db nach 

Dr. O ls e n  (----------) und nach obenstehendem Beispiel (--------- ).
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Die vorstehende Untersuchung zeigt, daB sich der wirtschaftliche 
Effekt steigender Betonbeanspruchungen verschieden darstellt je  nach 
dem kalkulatorlschen Ausgangspunkte. Nach Dr. Olsen sinkt der Platten- 
preis, wenn bei <te =  1200 kg/cm2 die Betonbeanspruchung <tb von 40 
auf 80 kg/cm2 erhóht wird; nach dem Gegenbeispiel dagegen ist jede 
Steigerung von ab iiber 40 kg/cm2 hinaus mit Kostenerhóhung verbunden. 
In der Abb. 3 von Dr. Olsen und daher auch im Gegenbeispiel blieb 
der giinstige EinfluB der geringeren Eigenschwere bei hóherem <tb auBer 
Ansatz.

Beachtung verdient noch der EinfluB hóherer Spannungen auf den 
Schlankheitsgrad der Decken, der nach den geltenden Bestimmungen 
hóchstens X = =  l :  h  =  27 betragen darf. Dieser Schlankheitsgrad wird 
gerade erreicht bei einer bestimmten Grenzlast qs :

20/1200 40/1200 60/1200 80/1200 100/1200 130/1200
q s —  0,205 0,650 1,207 1,830 2,480 3,500 t/m2.

Fiir Lasten, die kleiner sind ais die zugehórige Grenzlast q s, liefert 
die Anwendung der Randspannungen <Jbi</e eine zu kleine Nutzhóhe h, 
so daB der zulassige Schlankheitsgrad l  —  T l  uberschritten wiirde. Die 
Spannungen 80/1200 sind z. B. nur verwendbar fiir Decken, bei denen 
<7^1,830 t/m2. Man erkennt daraus, daB die hohen Spannungen fiir 
Decken nur beschrankt anwendbar sind, weil so grofie Deckenlasten q 
nur ausnahmsweisc vorhanden sind.

Ich empfinde den Anreiz, grofie Spannungserhóhungen anzustreben, 
weniger stark ais Herr Dr. Olsen, weil ich infolge einer abweichenden 
Kalkulationsbasis die These von der unbedingten Preisermafiigung bei 
Spannungserhóhungen bestreite. Die Preisver3nderungen infolge hóherer 
Spannungen sind sehr stark von den Besonderheiten des einzeinen Bau- 
falles, von den ortlichen Baustoffpreisen und der Gute der Zuschlag
stoffe abhangig, so dafi es m. E. ein allgemein giiltiges Rezept, w ic es 
Herr Dr. Olsen angibt, nicht geben kann.

Trotz meines ln der Kostenfrage abweichenden Standpunktes 
empfehle ich das Olsensche Buch aufrlchtig wegen seiner V ielseltigkeit 
und w egen der Fiille von Anregungen, die man bei seinem Studium 
erhalt. B. L ó s e r ,  Dresden.

G ru n d w asserabsen ku n g bei F u n dierun gsarbeiten . Von ©r.=3ng. W il
helm K y r ie  1 e is. In 2. Aufl. neubearbeitet von Regierungsbaumeister a. D., 
Oberingenieur SDr.rgng. W illy S ic h a r d t . VIII, 286 S. mit 152Textabb. u.
3 Tafeln. Berlin 1930. Verlag von Julius Springer. Preis 21 RM, geb.
22,50 RM.

Durch die erste Auflage dieses Buches wurde das Grundbauschrifttum 
wesentlich bereichert. Die zweite Auflage stellt einen iiberaus dankens- 
werten Zuwachs dieser Bereicherung dar, was ja ohne weiteres bedingt 
ist durch die Fortschritte, die seit dem Erscheinen der ersten Auflage auf 
dem G ebiete der Grundwasserabsenkung zu verzeichnen sind. Es darf 
dabei gesagt werden, dafi die erste Auflage viel dazu beigetragen hat, 
diese Fortschritte zu ermóglichen, so daB auffallig eine Wechselwirkung 
zwischen Buch und Baubetrieb in Erscheinung tritt. Die erste Auflage 
hat zweifellos eine umfangreiche Grundlage zur gedanklichen Ordnung 
aller Erscheinungen geschaffen. Auf ihr konnten dann die weiteren Be
obachtungen aufgebaut werden. Man wird sich allerdings klar dariiber 
sein miissen, daB diese gedankliche Ordnung, die ihren Niederschlag in 
Formeln und Berechnungen gefunden hat, nur ermóglichen wird, 
rechnerische Uberlegungen anzustellen, um sich an die natiirlichen Ver- 
haltnisse heran zu fiihlen. Immer wird die Beobachtung der tatsachlichen 
Erscheinungen und dereń Auswertung fiir die Vertiefung der Erkenntnisse 
den grOfieren und gróBten Wert beanspruchen-miissen. Trotzdem ist es 
erfreullch, dafi der theoretische Teil eine starkę Erweiterung und Ver- 
tiefung erfahren hat, die auch zu Ergebnissen im Sinne der Praxis fiihrt; 
(z. B. Abschnitt B, 6.: Vergleich von Probeabsenkung mit den Beob
achtungen der Hauptanlage).

Es ist vielleicht zu empfehlen, diese Erweiterung noch durch ein 
Studium bodenkundlicher Arbeiten, etwa der von F. Z u n k e r  zu erganzen, 
der wohl alle Erscheinungen der W asserbewegung im Boden klargelegt hat 
(Das Verhalten des Bodens zum W asser, Handbuch der Bodenlehre, 
6. Bd., Berlin 1930). Man wird bei manchen dieser Erscheinungen zu
nachst vielleicht der Meinung sein, dafi sie fiir die Grundwasserabsenkung 
belanglos sind. Aber im Zusammenwirken kónnen sic doch maBgebenden 
EinfluB nehmen. Ais Beispiei mag folgendes kurz erwahnt sein: In der 
Nahe der Brunnen kommt das zuflieBende Wasser schnell aus den Gebieten 
hohen Druckes in solche niederen Druckes. Die im Wasser enthaltenen 
G ase werden also ausgescbieden, versperren ais Gasbiaschen den Durch- 
flufiąuerschnitt, greifen die Brunnenwandungen an und fiihren zu Ver- 
krustungen. Also eine der anderen folgende, dem Brunnenbetrlebe 
schadliche Wirkung! Betrachtet man beispielswelse den Abschnitt V, C 
unter dem Gesichtspunkte dieser voneinander abhangigen physikalischen 
un d  chemischen Wirkung, so tritt er in ein ganz neues Licht. Man wird 
nicht etwa aus der chemischen Untersuchung einer im unabgesenkten 
Zustande entnommenen Wasserprobe ohne weiteres Schliissc auf die 
chemische Wirkung bei der Absenkung selbst ziehen kónnen, w eil diese 
Wirkung sich nach der Art des Betriebes —  starkę oder schwache 
Brunnenbeanspruchung —  richten wird.

Dafi Erscheinungen eben erwahnter Art naturgemafi auch die Be- 
rechnungsgrundlagen beeinflussen und die Absenkungsfiachen in der 
Nahe der Brunnen dann ganz anders ausfallen werden, ais die Berechnung 
auf der Grundlage eines gewahlten oder ermittelten Durchiassigkeits- 
beiwertes ergibt, durfte einleuchten. Die Erkenntnis fiihrt aber auch zu

Gegenmafinahmen, die in dem erwahnten Beispiei nicht nur, wie S. 109 
und in Abschnitt VII, D angegeben, darin zu suchen sein werden, die Gase 
aus den Saugeleitungen zu beseitigen, sondern vor Eintritt in den Brunnen. 
Oder man sorgt dafiir, dafl die G ase sich vor diesem Eintritt gar nicht 
erst in schadlicher W eise ausscheiden kónnen. Das kónnte geschehen, 
wenn man den starken und plótzlichen Druckabfall an den Brunnen ver- 
meidet, also vie! Brunnen und sehr weite Brunnen anlegt. Diese An- 
deutungen miissen im Rahmen einer Besprechung geniigen,

Alles in allem darf iiber das Buch gesagt werden, dafl es denen, die 
mit der Grundwasserabsenkungsfrage zu tun haben, ein w ertvolles Aus- 
kunfts- und Hilfsmittel sein wird. Es móge zum Schlusse besonders noch 
auf die Ausfiihrungen des Abschnittes IX, „Grundwasserabsenkung und 
Bodensetzungserscheinungen* hingewiesen werden, der geeignet ist, immer 
wieder auftretende Bedenken gegen die Arbeitswelse auf den richtigen 
Umfang zuriickzufiihren. B e g e r ,  Breslau.

D eutsch er A usschufl fiir E isen beton  —  Aloorausschufl —  Heft 64.
Versuche iiber das Verhalten verscbiedener Zemente und Betonschutz- 
mittel im Moor. Von Prof. H. B u r c h a r tz . 63 S. mit 16Textabb, 
Berlin 1931. V erlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 7,60 RM.

Die ersten in den Jahren 1912 bis 1920 noch von G a r y  durch- 
gefiihrten Versuche iiber das Verhalten von Beton im M oor1) hatten das 
ihnen gesetzte Z iel, die Widerstandsfahigkeit vcrschiedener Zemente 
gegeniiber dem Angriff von Moorwasser zu klaren, nicht erreicht. Der 
MoorausschuB des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton hat daher im 
Jahre 1922 neue Versuche eingeieitet mit der Aufgabe, festzustellen:

a) ob nicht doch das eine oder andere Bindemittel im Moorwasser 
sich widerstandsfahiger erweist ais das andere,

b) ob es nicht gelingt, Anstriche zu finden, die dem Beton auf langere 
Z eit hinaus Schutz gewahren.

Die Untersuchungen sind an 90 Platten 50 X  25 X  8 cm aus erd- 
feuchtem Beton in den Mlschungsverhaitnissen 1 R.-T. Zement +  1,5 R.-T. 
Sand - f  2,5 R.-T. Kies und 1 R.-T. Zement +  3 R.-T. Sand +  5 R.-T. Kies, ferner 
noch an 15 Platten gleicher Art aus w e ic h e m  Beton 1 : 1 ,5 : 2 ,5  vor- 
genommen worden, die sieben Jahre im Presseler Moor in einer offenen 
Grube so gelagert wurden, daB 2/3 jeder Platte im Wasser, 1/3 iiber Wasser 
stand. Zu den Mischungen wurde je ein Portlandzement, ein Eisenport- 
landzement und ein Hochofenzement verwendet. Je drei Platten waren 
ungestrichen, je drei mit Asphalt-Teer, Awa-Asphalt, Preolit und Margalit 
gestrlchen. Ferner sind Untersuchungen an Zementrohren und Betonpfahlen 
in Trebbin, Giister und Kehdingen zur Erganzung herangezogen worden.

Der vorliegende Bericht enthalt die sehr sorgfaltig durchgefiihrten 
Untersuchungen, die sich auf die chemische Zusammensetzung und die 
Normenpriifung der Versuchszemente, die Prufung der Zuschlagstoffe auf 
allgemeine Eigenschaften und Kornzusammensetzung, die Festigkeit des 
Mórtels, die Biege- und Druckfestlgkeit dergestrichenen und ungestrichenen 
Platten, die Wasseraufnahme des Betons, die chemische Zusammensetzung 
des Bindemittels im Belon, den Gehalt des Betons an Kohlensaure, das 
Gefuge und die Bruch- und Schnittfiachen des Betons sowie auf dic 
chemische Zusammensetzung des Moorwassers und des umlicgenden 
Bodens beziehen.

Es ist nicht gelungen, nachzuweisen, daB e in e r  der untersuchten 
Zemente besonders widerstandsfahig gegen die Angriffe des Moorwassers 
war —  es hat sich lediglich die schon bekannte Tatsache bestatigi, dafi 
beim mageren Beton eine mehr oder weniger starkę Schadigung durch 
Moorwasser eintritt, wahrend sich fetter Beton verhaitnismafiig gut hait.

Bitumenhaltige oder ahnliche Schutzstoffe kónnen bei sorgfaitiger 
Verarbeitung dic schadliche Wirkung von Moorwasser usw. e in e  Z e i t -  
la n g  hinhalten. Mischungen aus Teer und Asphalt sind weniger wirksam. 
Die Anstriche halten sich auf rauhen Fiachen besser ais auf geglatteten.

Es ist zu wiinschen, daB ahnliche Versuche noch mit Weichbeton 
und zahfliissigem GuBbeton iiber einen langen Zeitraum —  etwa 15 bis 
20 Jahre —  hinweg fortgesetzt werden. G a y e .

D eutscher A usschufl fiir E isen beton . H eft 65. Versuche Ober dic 
Wasserdurchlassigkeit von Zementmórtel und Beton und Versuche 
mit gespritzten Morteln. Von Prof. O tto  G r a f , Stuttgart. 48 S. mit 
39 Textabb. und 16 Zusammenstellungen. Berlin 1931. Verlag von 
Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 7,20 RM.

Die Materialpriifungsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart hat 
im Auftrage des Arbeitsausschusses I des Deutschen Ausschusses fiir 
Eisenbeton zu einlgen besonderen Fragen der Wasserdurchlassigkeit von 
Zementmórtel und Beton systematlsche Versuche durchgefiihrt und im 
vorliegenden Heft 65 iiber die Ergebnisse berichtet. Es sollte im be
sonderen der EinfluB der Beschaffenheit der Sande und der groben Zu- 
schlage bei verschiedenem Zementgehalt der Mischungen verfolgt werden.

Die untersuchten Mórtel bestanden aus einem bestimmten Portland
zement und aus Rheinsand in bestimmten Kornstufen, mit denen die 
Grafschen Mórtelslebilnlen 5, 7 und 10 gebildet wurden. An den mit bis 
zu 7 at Wasserdruck belasteten Mórtelplatten ergab sich, dafi fiir die Aus- 
lese der Sande zu Mórteln, die hohem Wasserdruck ausgesetzt werden 
sollen, die gleichen Richtlinien zu empfehlen sind, die bereits mehrfach
a. a. 0 . in bezug auf den Widerstand gegen Druck, Biegung und Ab- 
nutzung gegeben wurden. Dazu gehóren in erster Linie gute Kórnung 
des Sandes und ausreichender Zementgehalt.

J) G a r y , Versuche iiber das Verhalten von Beton im Moor. Heft 49 
der Mitteilungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton. Berlin 1922, 
Wilh. Ernst & Sohn.
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In diesem Abschnitt wird noch Bezug genommen auł das u. a. in der 
„Anweisung fur MOrtel und Beton (AM B)" der DRB. benutzte Verfahren, 
um wasserundurchlassige Mischungen durch den „Fiillungsgrad* der 
Hohlraume der Zuschlagstoffe zu bestimmen. Die Mitwirkung Grafs bei 
der Abfassung der A M B  hat offenbar die Anregung zur Weiterentwicklung 
dieses Verfahrens gegeben. Im Zusammenhang mit einer kiirzlich er- 
schienenen Arbeit von ®r.=gng. W a lz 1) wird vorgeschlagen, eine „Fiill- 
ziffer" zu biiden ais Faktor aus:

hohlraumlosem Zementstein .... ...  „  „
u  . ------- V— -̂---r;----- r y r ~  X  Kornungsziffer des Zuschiagstoffs.
Hohlraume des Zuschiagstoffs

Diese Entwicklungen Graf-W alz sind laboratoriumstechnisch und wissen- 
schaftlich zu begriiflen. Es muB aber vermutet werden, daB ihre all- 
gemeine praktische Verwertung wegen der groben Zufalligkeitcn, die die 
meisten Bauausfiihrungen beglelten, nicht mOglich sein w ird 2).

Den MOrtelversuchen entsprechen Betonversuche durch Hinzufiigen 
von Rheinkies zu den vorbesprochenen Morteln. Es ergab sich, dafi fiir 
Wasserundurchiassigkeit vor allem die MOrtelbeschaffenheit entscheidend 
ist. Bel sorgfaitiger Arbeit kann die MOrtelmenge bis auf 4 5°/0 herunter- 
gehen. Durch die HOhe des Kieszusatzes andert sich die Wasserdurch- 
lassigkelt nicht wesentlich. W eich*angem achte Mischungen sind zu be- 
vorzugen.

Der Bericht enthalt sodann noch einige Bemerkungen iiber den Ein
fluB der Kornform des Sandes, der Abmessungen der Versuchskórper, 
der besonderen Eigenschaften der Zemente, der Oberfiachenbeschaffenheit 
der Versuchskorper und iiber denjenigen von Glattstrichen verschiedcner 
Ausfiihrung. Versuche iiber Wasseraufnahme und Wasserabgabe ver- 
schiedener ZementmOrtel und iiber Festigkeit und Wasserdurchiassigkeit 
gespritzter Zement- und KalkmOrtel (Torkret) beschlieBen das Heft. Alle 
diese Mitteilungen bestatigen zu einem Teile durch altere Versuche und 
durch die Praxis schon Bekanntes, zum anderen Teile bringen sie neue, 
fiir die Praxls beachtenswerte Erkenntnisse.

Ais AbschluB der in zahireichen Arbeiten iiber die Wasscrdurch- 
lassigkeit von MOrtel und Beton erkennbaren Bemiihungen um sichere 
Grundlagen bei der Zubereitung derartiger Mischungen seien der Praxis 
bald einfache, fiir jedermann ohne Miihe verstandliche und ebenso einfach 
anzuwendende Leitsatze gewiinscht. Die Grundziige dazu gibt Walz am 
Schlusse seines W erkes1) an. Die Ergebnisse des vorliegenden Heftes 
werden dabei mit heranzuziehen sein. V o g e le r .

D er B au in gen ieu r in d er P raxis. Von Prof. Theodor J a n s se n . 2. Aufl. 
494 S. Berlin 1927. V erlag von Julius Springer. Preis 23,50 RM.

Das vorliegende Buch erschien erstmals 1913. Seitdem hat sich die 
wirtschaftliche Struktur des deutschen Baugewerbes grundlegend geandert. 
Deshalb ist die zweite Auflage des Werkes v011ig neu bearbeitet worden. 
Es gliedert sich in vier Abschnitte und einen Anhang. Der erste Ab
schnitt: „W irtschaftslehre" behandelt die Stellung und Bedeutung der 
Technik in der Gesamtwirtschaft. Der folgende Abschnitt „Soziallehre* 
bringt eine Darstellung des Systems der deutschen sozialen Fiirsorge und 
des Arbeitsrechtes. Die folgenden beiden Teile sind ais Hauptteile an- 
zusprechen. Abschnitt III enthalt eine Darstellung der Kostenberechnungen 
fiir den Ingenieurbau; Abschnitt IV befaBt sich mit der Bauausfiihrung 
und ist unterteilt in Vorbereltungsarbeiten, Bauverdingung, Bauvertrag, 
Bauarbeiten, Preisberechnung fiir eine Eisenbeton-Bogenbriicke. In den 
Anlagen sind einige w ichtigc Bestimmungen iiber Notstandsarbeiter, 
Arbelterfiirsorge, iiber den Reichstarifvertrag fiir das Baugewerbe wieder- 
gegeben.

In ausgezeichneter W eise stellt der Verfasser —  gesehen mit den 
Augen des erfahrenen Baulngenieurs —  die Beziehungen zwischen Technik 
und Wirtschaft dar. Ungemein anregend sind die rechtllchen Ausfiihrungen 
iiber die Verantwortlichkeit von Bauleitung und Bauausfiihrendem. V011ig 
erschOpfend wird die Preisberechnung fiir Erdarbeiten, Baggerarbeiten, 
Wasserhaltung, Rammarbeiten, Maurerarbeiten, Eisenbeton- und Eisen- 
arbeiten dargestellt. Bei den Maschinen werden Angaben iiber An- 
schaffungskosten, Lebensdauer, Leistung, Bedarf an Kraft und Unter
haltungskosten gemacht und daraus in einwandfreler W eise die Kosten 
fiir die entsprechenden Bauleistungen dargestellt. VorbildIich sind die 
Ausfiihrungen uber das Verdingungsw esen, iiber Bauvertr3ge und ihre 
Auslegung, iiber das Schiedsgerichts-Verfahren mit zahireichen juristischen 
Hinweisen. Eine Fiille goldener Worte von „Treu und Glauben" finden 
sich in den Betrachtungen iiber Verdingungswesen, Auslegung und Durch- 
fiihrung von Bauvertragen. Wenn die vornehme Geslnnung des Verfassers 
in dieser Beziehung Allgem eingut der dentschen Bau-Auftraggeber und 
der Bauunternehmungen wiirde, dann wiirden die meisten Klagen iiber 
MiBstande im Verdingungswesen verstummen. Wir wiinschen dem aus- 
gezeichneten Buche weiteste Verbreitung, aber nicht nur in den Kreisen 
der jungen Bauingenieure, denen es W egweiser sein will, sondern das Buch 
soli auch seinen W eg finden in die Hande derer, die Bauauftr3ge der Offent
lichen Hand vergeben und empfangen. Prof. B. L O ser, Dresden.

Die heutigen  E rken n tn isse uber die W asserd u rch iassigk eit des 
M ortels und des Betons. Von ®r.=3ng. K. W a lz ,  Stuttgart. 92 S. 
mit 18Textabb. und 11 Zusammenstellungen. Berlin 1931. Verlag von 
Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 9 RM.

1) W a lz , Stuttgart, Die heutigen Erkenntnisse iiber die Wasser- 
durchlassigkeit des Mortels und des Betons. Berlin 1931. Wilh. Ernst & Sohn.

2) V gl. auch M a r x - O s t e n d o r f - V o g e le r ,  Bautechn. 1929, Heft 55; 
1930, Heft 23 u. 44.

Eine ausgezeichnete Arbeit, die in klarer Darstellung alle Einfliissc 
behandelt, die fiir die Erzielung der Wasserundurchiassigkeit des MOrtels 
und Betons von Wichtigkeit sind.

Im ersten Teil werden die Erkenntnisse aus den bisher durchgefiihrten 
Untersuchungen zusamm engestellt und dabei gleichzeitig die Richtlinien 
gewonnen, nach denen die vom Verfasser selbst vorgenommenen Versuche 
hinsichtlich der Wasserdurchiassigkeit zu beurteilen waren.

Der zweite Teil bringt die Auswertung dieser mit verschiedenen 
Zementen, Morteln und Beton ausgefiihrten Versuche. Die Einfliissc 
der Einzelbestandteile: Zement und Zuschlagstoffe, der Konsistenz: crd- 
feucht, welch, gieBfahig, des Wasserzementfaktors und Zementgehalts, 
der KOrnung, Oberflache und Rauhigkeit, der Zuschlagstoffe, der Nach- 
behandlung usw. werden in ihrer gegenseitigen Abhangigkeit voneinander 
cingehend untersucht und gegeneinander abgewogen. Ein besonderer 
Abschnitt ist den Versuchen uber die kapillare Wasseraufnahme und 
Wasserabgabe des MOrtels gewldm et. Die Beziehungen zwischen 
Wasserdurchiassigkeit und Druckfestigkeit des Betons werden naher 
untersucht.

Besonders bemerkenswert sind die Ausfiihrungen iiber die Unzuiang- 
lichkeit des sogenannten „Fiillungsgrades" sowie der Nachweis, daB die 
Wasserdurchiassigkeit des Betons nicht allein vom Wasserzementfaktor, 
mithin vom Zementleim bzw. Zementstein, sondern wesentlich auch von 
der Kornzusammensetzung des Mórtels abhangt. Die Versuche bestatigen 
im iibrigen, dafl weich und fliissig angemachter Beton wasserundurchiassiger 
wird ais Stampfbeton.

Bei der grofien Bedeutung, die die Wasserdichtigkeit des Betons fiir 
Wasserbauten, fiir Rohre, Behalter, wasserdichte Vorsatzschichten usw., 
fiir alle Bauten, die schadlichen Wassern ausgesetzt sind, hat, wird das 
eingehende Studium des Werkes warm empfohlen. G a y e .

Die B erechn ung der Stauhohe bei W ehren. Von E. J a c o b y , Prof. an 
der Universitat Lettlands in Riga. 52 S. mit 26 Textabb. u. 2 Tabellen 
mit Versuchsergebnissen. Riga 1931. Kommissionsverlag von Walter und 
Rapa, Riga. Preis 3,50 RM.

Der Verfasser berichtet iiber Wehrversuche, die im dortigen Wasserbau- 
laboratorium unternommen wurden zur Ermittlung von Bestimmungs- 
gleichungen fiir die StauhOhe an Wehren. In der ersten Versuchsreihe 
wurde ein Dachwehr (HOhe 20,4 cm, Breite 50 cm , An- und Ablauf- 
neigung 1 :1) und in der zweiten ein scharfkantiges Wehr, das durch Be- 
festigung eines 3 cm hohen Aufsatzes auf die abgerundete Wehrkrone 
des Dachwehres gebildet wurde, naher untersucht. Die grofiten Wasser
mengen und die dazugehorigen UberstromungshOhen (max h 0 = 6 ,4 6  cm) 
waren verhaitnismafiig klein. Die Versuchseinrichtungen werden ein- 
gehend geschildert, und die'G enauIgkeit der Ergebnisse und dic Grofie 
der unvermeidlich aultretenden Beobachtungsfehler werden einer naheren 
Betrachtung unterzogen. Zu den Versuchsergebnissen ist folgendes zu 
bemerken:

Die Untersuchung des Druckes im Strahląuerschnitt ergab drei ganz 
voneInander verschiedene Arten von Druckverteilung, je nach der Hohen- 
lage des Unterwassers zur Wehrkrone. Auf Grund dieses Ergebnisses 
unterteilt der Verfasser den Abflufi iiber einen WehrkOrper, der je nach der 
Lage des Unterwassers mOglich ist, in drei charakteristische AbfluBarten: 
vollkom m ener Uberfall, unvollkommener Oberfall und Uberstromen. Im 
weiteren Verlaufe der Untersuchung bestimmte der Verfasser fiir die je- 
w eilige Wassermenge die Energielinic durch die Ermittlung der Geschwln- 
digkeitshOhe iiber dem unabgesenkten Wasserspiegel. Nach demselben 
Verfahren errechnete er die GeschwindigkeitshOhe (Uv) iiber der Wehrkrone, 
iiber der sich der Wasserspiegel bereits stark abgesenkt und die mittlere 
Abfiufigeschwindigkeit vergr0fiert hat. h v war beim vollkommenen Uber
fall (z. B. Versuch Nr. 1) jeweils bedeutend grofier ais der Unterschied 
zwischen dcm Wasserspiegel und der Energielinie und beim UberstrOmcn 
(z. B. Versuch Nr. 19) angenahert gleich grofi. Bei der Ableitung von 
Bestimmungsgleichungen fiir dic Stauhóhen der drei Abflufiarten geht der 
Verfasser von der Grenztiefe h gr iiber der Wehrkrone aus, die aus der 
bekannten Beziehung zur Wassermenge zu errechnen ist. Er bestimmte 
fiir die einzelnen Abflufiarten die Beziehung der HOhe der Energielinie 
iiber dem hochsten Punkte der Wehrkrone und der UnterwasscrhOhe (bei 
der zweiten und dritten Abflufiart) zu der Grenztiefe, die dann eindeutige 
Bestimmungsgleichungen ergibt, die an den Grenzen ihres Geltungs- 
bereiches ineinander iibergehen.

Die Abhandlung stellt eine sehr inleressante Untersuchung dar, die 
eine Reihe von Fragen beriihrt, dereń Beantwortung fiir weitere For- 
schungen von Bedeutung sein durfte. K e u tn e r .

E isen beton . Von Dipl.-Ing. S c h o e n r o c k . 216 S. mit 110 Abb. Potsdam. 
Verlag von Bonnefi & Hachfeld. Preis brosch. 9 RM.

Das vorllegende Buch behandelt alle Fragen der Berechnung der 
Grundformen des einfachen Eisenbcton-Hochbaues in mehr oder weniger 
ausfuhrlicher Weise. Das Buch, in Einzellieferungen (Briefen) heraus
gegeben, ist vornehmlich fiir den Selbstunterricht bestimmt. Irgend etwas 
Neues ist nicht geboten, das Vorhandene aber in leicht vcrstandlicher 
Form zum Vortrag gebracht. Die Abb. 18, 28 u. 52 mOchten aber bei 
einer Neuauflage nach MaBgabe der amtlichen Vorschriften berichtigt 
werden. Auch erscheint das Plattenbalkenbeispiel auf S. 88 fiir eine 
praktische Auswertung wenig geeignet, es sei denn, dafi auf die Not- 
wendigkeit einer sehr beschrknkten BauhOhe besonders hingewiesen wird. 
Trotzdem kann das Buch schon in der vorliegenden Form Anfangern im 
Eisenbetonfach zur Anschaffung empfohlen werden. C. K e r s te n .
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Statik  fiir B au gew erk sch u len  und B au gew erk sm eister. 1. Tell: 
G r a p h is c h e  S t a t ik .  Von K a r l Z i l l i c h .  9. Auflage. 71 S. mit 
160 Abb. Berlin 1931. Verlag von W ilhelm Ernst & Sohn. Preis geh,
2 RM., kart. 2,40 RM.

Der Inhalt des in Schulkrelsen gut bekannten Buchleins gliedert sich 
wie folgt: Zusammensetzen zweier Krafte und Zerlegen einer Kraft in 
zwei Krafte; Zusammensetzen mehrerer Krafte; vom Schwerpunkte; 
Momente, Stiitzendruck. Das Buch ist leicht verstandlich geschrieben und 
liir den Unterricht wie fiir ein Selbststudlum bestens geeignet. Die 
vorliegende Neuauflage ist durchgesehen und verbessert worden. Die 
Giite der beigefiigten Abbildungen laflt nichts zu wflnschen iibrig. Bei 
der Bestimmung der Stiitzendriicke durch Zeichnung und Rechnung konnte 
wohl auch der Kragbalken mit ein paar Einzellasten Aufnahme finden. 
Dessenungeachtet kann das Biichlein von Zillich nach wie vor fiir den 
oben genannten Zw eck angelegentlichst empfohlen werden. Fur weitere 
Auflagen der drei Bandchen ist im Hinblick auf die Umbenennung unserer 
technischen Lehranstalten ein Umtaufen des Haupttitels anzuraten.

C. K e r s te n .

Handbuch d er W unschelrute. Geschichte, Wissenschaft, Anwpndung. 
Von Carl Graf v. K lin c k o  w s tr o e m  und Rudolf Freiherr v. M a ltz a h n . 
Mit 68 Abb. im Text, 34 Abb. auf Kunstdrucktafeln und 2 lithographischen 
Tafeln im Anhang. 321 S. Miinchen u. Berlin 1931. Verlag von 
R. Oldenbourg. Preis geh. 16 RM, In Lelnen geb. 18 RM.

Es ist an der Zeit, den theoretischen und praktischen Uber- und 
Unterbau des Phanomens der Wunschelrute zu beleuchten, ihrem Wesen 
und ihren Gesetzen nachzuspiiren und iiber ihre Wirkllchkeit und Er
fahrungen auf sachlich-wissenschaftliche Art belehrt zu werden. Das ist 
der (unausgesprochene) Gedanke, der dem vorstehend angezelgten Buch 
zugrunde liegt.

Das Buch besteht aus vier Teilen, dereń erster von Klinckowśtroem 
bearbeitet ist (S. 1 bis 92), wahrend die Teile II bis IV von Maltzahn 
stammen (S. 93 bis 316). Klinckowśtroem gibt in seiner „Geschichte der 
Wunschelrute" (T e il I) einen auf streng historische Untersuchungsmethoden 
gegrundeten vortrefflichen Uberblick iiber die Wunschelrute in M ythologie 
und Volksglauben sowie im Bergbau, iiber Wunschelrute und Wasser 
nebst einem fiir jeden Fachfreund wertvollen Beitrag zur Geschichte der 
Wassererschliefiung sowie iiber die wichtigsten „Theorien" zur Erklarung 
des Wunschelrutenphanomens. Eine Literaturilbersicht ermoglicht es dem 
Leser, die Im Text gebrachten Fragen und Tatsachen In den Quellen 
griindlicher zu studieren.

Der II. T e i l  behandelt die .W issenschaft und Anwendung derWiinschel- 
ru te '. In dem Abschnitt „Zur Physiologie der Wunschelrute" untersucht 
Maltzahn im einzelnen den Bewegungsvorgang des Wiinschclruten- 
ausschlages, des letzteren Beziehungen zum Weber-Fechnerschen Gesetz, 
den Unwert des siderischen Pendels, das Auftreten physiologischer und 
geopsychischer Erscheinungen, um schliefilich die Beziehungen zwischen 
Heilkunde und Wiinschelrute zu umrelfien. Besondere Beachtung ver- 
dienen vom Standpunkte des Bauingenieurs die ausfiihrlichen Darlegungen 
iiber .Leistungen der Wiinschelrute" (131 S.), in weichen Mutungen auf 
Wasser, Erze und andere Stoffe sowie auf Untergrundstorungen be- 
schrieben sind.

Der III. T e il  ist der Psychologie der Wunschelrute gewldm et und be- 
schaftigt sieli mit den physlologischen und psychologischen Faktoren, mit 
den sehr wlchtigen Suggcstivphanom enen, ihrem W esen, ihrer Ein- 
schrankung und Oberwindung sowie mit der Rutengangerausbildung und 
-priifung. —  Der IV. T e l l  .Z ur Physik der Wiinschelrute" weist Wege, 
die bei der physikalischen Erforschung des Problems in Frage kommen, 
wahrend im Anhang .Z ur Praxls der W iinschelrute” u. a. mit Recht die 
iiberaus notwendige Oberwachung der Rutenganger gefordert wird.

Das Problem der Wiinschelrute hat der in den letzten Jahren erheblich 
fortgeschrittenen Forschung noch zahlreiche Ratsel aufgegeben, so dafi es 
den Verfassern mit Recht sinnlos schien, sich auf irgendeine Hypothese, 
eine Theorie der Erklarung des Phanomens festzulegen. Bei dem heutigen 
Stande der Wiinschelrutenforschung kann man lediglich von Verrriutungen 
sprechen. Theorien bedeuten nichts anderes ais die gelegentliche Frel- 
legung eines Stiickchen Fadens aus einem dicht verschlungenen Gew ebe. 
Es ist aber das Schicksal jeder von aufien an ihren Gegenstand heran- 
tretenden Forschung, daB mit jeder solchen Aufdeckung der Zusammen
hang des Gew ebes gestórt und noch verwickelter wird. Infolgedessen 
ist es noch unsicher, ob —  wie Maltzahn meint —  die Klarung in der 
„Physik der W unschelrute", also auf mechanlschem W ege zu suchen ist. 
Es ist leicht denkbar, dafi zwischen dem gesuchten Gegenstande und dem 
Rutenganger innere Entsprechungen vorliegen, wie sie heute —  wenn auch 
zunachst nur hypothetisch —  hinsichtlich der Bewegung der Weltkórper 
oder des Hellsehens und Gedankenlesens angenommen werden. Hinweise 
auf eine grofie Zahl solcher innerer Entsprechungen in der Natur ver- 
danken wir z. B. Eduard v. H artm an n  in seiner „Philosophie des Un- 
bewufiten" und neuerdings G. L a k h o v s k y ,  der in „Das Geheimnis des 
Lebens" bereits von Radiationen spricht.

Im Laufe ihrer Jahrhunderte alten Geschichte ist das Bild der Wiinschel- 
rute zwischen unsinnigstem Aberglauben und ironislerendem Unglauben 
hln und her geschwankt. In den letzten Jahrzehnten wurde sie oft —  
insbesondere von Laien und unkritischen Bauherren —  iiberschStzt und 
gegeniiber anderen, wissenschaftlich besser ausgebauten Untersuchungs- 
verfahren ais gleichwertig oder gar ais iiberlegen bezeichnet. Bei dem 
heutigen Stande der Wiinschelrutenforschung sollten jedoch wir Ingenieure 
uns huten, die Wunschelrute zu un terschatzen . Trotz des mancherlei 
Angreifbaren und Verfehlten, das der Wunschelrute heute noch anhaftet,

sollte man vor ihrer weitergehenden praktischen Anwendung n e b e n  
anderen Untersuchungsverfahren und durch diese iiberwacht, nicht zurlick- 
schrecken, wo Untergrund-, Gestelns- und Wasserverhaltnisse eine Rolle 
spielen. Denn nur so ist es móglich, zu neuen Erkenntnissen zu kommen, 
nur so kann der Irrtum zum Hebel neuer Einsicht werden, und nur so 
kann sich die Wunschelrute die ihr gebiihrende Stellung in der Geologie, 
Technik, Land- und Forstwirtschaft und auf anderen Gebieten erringen. 
Hierbei wird man sich allerdings des allzu wahren chlnesischen Weisheits- 
spruches erinnern miissen: „Wenn aber ein verkehrter Mann die rechten 
Mittel ergreift, so wirkt das rechte Mittel verkehrt“.

Auf jeder Seite des Buches ist die Absicht zu sptiren, den ganzen 
Umfang des Problems der Wunschelrute mit tiefdringender Gedanken- 
arbeit zu durchlcuchten, unter vorslchtiger Einschatzung unserer heutigen 
Naturerkenntnis das Echte vom Unechten zu scheiden, die Schranken der 
Tauglichkeit der Wunschelrute aufzuzeigen, um so ein deutllches und 
objektlves Gesamtbild zu gewinnen. Auf diese W eise erscheint es ais 
das vielleicht wichtigste Verdienst des Buches, das allen Gefahren des 
Dilettantismus ausgesetzte und dadurch oftmals ins Lacherliche gezogene 
Problem der Wunschelrute zu einer wissenschaftlichen Disziplin erhoben 
zu haben. Es ist nun dringend zu wiinschen, dafi die oifizlelle .W issen
schaft" aufhórt, die Beschaftigung mit dem Problem der Wunschelrute 
ais etwas Aufienseiterisches zu betrachten.

Das Buch von Klinckowstroem-Maltzahn ist die bedeutungsvollste 
Betrachtung der theoretischen, geschichtlichen und praktischen Situation 
der Wunschelrute. M ag man auch in Einzelheiten oder auch im 
Methodischen ab und zu anders denken ais die Verfasser, so sind doch 
die Fiille der Gedankcn, die Klarheit der Darstellung, die umfassende 
Einbeziehung von neuem Stoff und die zahlreichen Hinweise auf die 
Grenzen unserer derzeitigen Erkenntnisse dieses klugen, selbstandigen, 
von kritischen Stlmmungen und sinnspitzen Bemerkungen angefiillten 
Buches so grofi, dafi es jedem Ingenieur auf das warmste empfohlen 
werden kann. —  Zu bedauern ist, dafi der Verlag, der das Buch im 
ubrigen vortreffllch ausgestattet hat, es unterliefi, von elnigen wenigen 
unubersichtllchen geologischen Handsklzzen Reinzeichnungen anfertlgcn 
zu lassen. Sr.=3ng. M a r q u a r d t ,  Miinchen.

Hilfsbuch fiir den E isen beton bau fiir B au m eister und B au leiter. 
Von Ing. Viktor H ie tz g e r n  und Ing. Arnold I lk o w , Zivilingenieure 
fiir das Bauwesen. Mit 79 Abb. Wien 1930. V erlag von Julius Springer. 
Preis 5,80 RM.

Der Inhalt des Buches gliedert sich wie folgt: Beschreibung der Bau- 
elem ente; Der Beton und seine Eigenschaften; Die rechnerischen Grund
lagen; Ausfuhrung von Eisenbetonbauten; Besprechung der im Hochbau 
gebrauchlichsten Eisenbetonausfiihrungen; Besprechung von Bauunfallen 
und Slcherheltsvorkehrungen zu ihrer Verhiitung. Grundsatzllch Neues 
wird nicht gebracht. Die Art der Elsenaufbiegungen entspricht nicht 
immer dem, was auf Grund der neuen Versuche des Deutschen Eisen- 
betonausschusses wiinschenswert und zweckmafiig erscheint. Uberhaupt 
macht sich das Fehlen jeglicher Hinweise auf elnschiagige Fachliteratur 
unangenehm bemerkbar. Bei Abb. 7 sind die negatlven Einspannmomente 
nicht ausreichend berticksichtigt. Die Maschinenmischung verdient gróBere 
Beachtung, ebenso die Art der Betonfórderung. Zur Schalldichtheit wird 
eine mindestens 15 cm hohe Schiittung empfohlen; man kann iiber solchen 
Vorschlag geteiiter Meinung sein. In Tabelle 7 erscheint die Berechnung 
des F c unmittelbar aus dcm Wurzclwert fiir h  zweckmafiiger. Immerhin 
kann das Biichlein solchen Bautechnikcrn, die sich nicht allzu eingehend 
mit Eisenbetonbauten zu beschaftigen haben, zur Anschaffung empfohlen 
werden. O. K e r s te n ,

M itteilungen Ober V ersuch e, ausgefiih rt vom  Ó sterreich isch en  E isen - 
beton-A usschufi. Heft 12. 125 S. mit 50 Abb., 6 Tabellen, 1 Tafel und 
einem Anhang. Wien 1931. Osterreichischer Ingenieur- und Architektcn- 
Verein. Preis 6,50 RM.

AnlaBlich des 25jahrigen Bestehens des Ósterreichischen Eisenbeton- 
Ausschusses erscheint ein 12. Heft iiber einige von diesem Gremium 
von anerkannten Fachleuten durchgefiihrte, wissenschaftlich wertvolle 
Versuche und Arbeiten. Der Ausschufi bedauert, dafi er, durch die 
Ungunst der Verhaitnisse gezw ungen, dem 11. Bericht von 1927 nicht 
schnellcr weitere Mitteilungen hat folgen lassen kónnen, so dafi manchen 
seiner Arbeiten nicht der ihnen gebiihrende Platz hat angewiesen werden 
kónnen. Das vorliegende Heft beschaftigt sich darum mit vier aus- 
gesuchten, heute besonders aktuellen Fragen des Betonbaues.

Ziv.-Ing. Oskar S c h r e ie r  gibt einen kurzeń Oberbllck iiber die Ent
wicklung der „ B a u k o n t r o l le  im B e to n -  un d  E is e n b e t o n b a u "  in 
Osterreich. Danach sind nunmehr unter Fiihrung des Nestors der Bau
kontrolle des Betons, des Oberbaurates Dr. E m p e r g e r , die Bemiihungen 
um Anerkennung beim Unternehmertum mit Erfolg gekrónt worden. Im 
Anhange wird die neueste Fassung der „Richtlinien fiir die Baukontrolle 
bei der Ausfuhrung von Beton- und Eisenbetonbauten" zur Kritlk gestellt. 
Ohne auf Einzelheiten eingehen zu kónnen, muB gesagt werden, daB 
diese Richtlinien im ganzen einen ausgezeichneten, wohldurchdachten 
Eindruck machen. Der deutsche Leser wird dabei unschwer feststellen, 
daB die in Deutschland fiir gleiche Zwecke 1927 u. 1928 entstandenen 
„Leitsatze fiir die Baukontrolle im Eisenbetonbau" des Deutschen Beton- 
Vereins und das „Beton-Merkbuch" [Auszug aus der „Anweisung fiir 
Mórtel und Beton (AM B)"] der Deutschen Reichsbahn diesem Entwurf 
erheblich ais Vorbild gedient haben. Wenn die ersten Anfange deutscher 
Baukontrolle aus den aiteren Bemiihungen Osterreichs seiner Zeit haben 
Nutzen ziehen kónnen, so hat das Nachbarland nun selbst wieder aus
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der „den Ónormentwurf von 1927 uberholenden deutschen Griindlichkeit 
und Genauigkeit" fiir das gleiche Ziel erfreulichen Gewinn gezogen.

Fur Deutschland drangt sich noch die Frage auf, ob nicht auch der 
Deutsche Ausschufi fiir Eisenbeton bei der zur Zeit noch in Arbeit be- 
findlichen Neufassung der Eisenbetonbestiramungen alle dort in den 
Teilen A , C und D verstreuten Baukontrollbestimmungen in Teil D in 
ahnlicher Form iibersichtlich zusammenfafit, wie es der Osterreichische 
Eisenbeton-Ausschufi vorgesehen hat.

Sodann bringt das Heft 12 durch Oberbaurat Dr. techn. h. c. Dr. Fritz 
E m p e r g e r  den sehr ausfiihrlichen „ D r it t e n  B e r ic h t  d e s  U n te r -  
a u s s c h u s s e s  fiir  S a u le n " .  An diesen wichtigen Versuchen, die berufen 
sein sollen, Liicken und Unklarheiten im Gebaude des statischen Wissens 
zu beheben, wird die deutsche Fachwelt, zumal sie sich zur Zeit ebenfalls 
mit statischen Fragen von Eisenbetonsaulen und einbetonierten Stahl
saulen befafit, nicht voriibergehen diirfen. Die Auswertung der Versuche 
geschieht im wesentlichen in bezug auf die Stauchgrenze des Betons, 
die Mitwirkung der Schale der Saule, die Stauchfahigkeit des umschniirten 
Betons und den Festigkeitszuwachs durch Umschnurung.

Ebenso werden die Spezial-Fachleute des Elsenbetonskelett- und 
Hochhausbaues den nachsten Bericht eingehend wurdigen miissen: „ D e r  
E in flu B  v o n B r a n d t e m p e r a t u r e n  a u f v e r s c h i e d e n e w i c h t i g e B a u -  
c le m e n t e "  von den Berichtern Oberstadtbaurat Ing. Hans G u n d a c k e r , 
Prof. Dr. Leopold H o fb a u e r  und Stadtbaukommissar Ing. Josef G rofi. 
AnlaB zu den Versuchen gab der geplante Bau eines 17 geschossigen 
Wohn- und Burohauses. Im Doppelversuch mit zwei getrennlen Brand- 
hauschen werden bis iiber 1000° C Feuerraumtemperatur gepriift: in den 
Umfassungswanden Leichtziegel, Hourdissteine, 7-cm-Monierwand, Isostone- 
steine; in den Decken: 7-cm-Eisenbetonplatzel mit gerabitzter Untersicht, 
geputzte Hourdisziegeldecke, mit Asbestin geschiitzte Kontrasiondecken- 
steine, geputzte 10-cm-Eisenbetonplatten, ferner in den Wanden, Decken 
und Feuerraumen die verschiedensten Trager, Saulen und Unterziige in 
Eisenbeton oder einbetoniertem Stahl.

Die Wirkung der Brandversuche auf die Betonkonstruktionen erfordern 
ernsteste Beachtung, besonders bei Bauten mit scharferen Bedingungen 
fur die Standsicherheit bei GroBfeuer wie Warenhausern und Magazinen.

Ein kurzes Referat gibt schliefilich Dozent Ziv.-Ing. Maximilian 
S o e s e r  iiber „ D i e  N a c h e r h a r t u n g  d e s  B e to n s " .  Er empfiehlt den 
fiir spat voll belastete Bauwerke, z. B. fiir Sperrmauern, wirtschaftlich 
verwertbaren Grundsatz, die Druckfestigkeit eines Zementbetons nach 
einem Jahre ais das l,3fache derjenigen von 28 Tagen anzunehmen und 
demgemafi die zulassigen Beanspruchungen in wirtschaftlicher W eise etwas 
zu erhOhen bzw. die Sicherheitsgrade etwas zu erniedrigen.

Das Heft 12 des Osterreichischen Eisenbeton-AuSschtisses wird vielen 
Fachleuten W issenswertes bringen konnen, es sei dazu warm empfohlen; 
Druck und Ausstattung durch die Staatsdruckerel in Wien sind iiberdies 
mustergiiltig. V o g e le r .

„Ist G uflbeton w irtsch aftlich  ?“  Untersuchungen iiber die Wirtschaftlich- 
keitvonG ufibetongegeniiberStam pfbeton. V on5D r.= 3n g.L.B aum eister, 
Stuttgart. 100 S. mit 43 Textabb. u. 14 Tab. Berlin 1927. Verlag von 
Jullus Springer. Preis geh. 7,50 RM.

Der Verfasser gibt Richtlinien, w ie bei Verwendung von Maschinen 
in Baubetrieben Wirtschaftlichkeitsberechnungen aufzustellen sind und 
wie sich mit Hilfe dieser Methoden die Wirtschaftlichkeit der Gufibeton- 
weise darstellt, und zwar im Vergleich mit Stampfbeton. Neben Rinnen- 
giefianlagen mit Glefitiirmen und Giefimasten werden auch Kabelkrane 
behandelt. G a y e .

Jahrbuch der D eutschen G ese llsch aft fflr B au in gen ieu rw esen  1930.
6. Band. Im Auftrage der Gesellschaft bearbeitet von Dipl.-Ing. S. B a er. 
VIII und 218 S. mit 1 Bildnis, 60 Abb. u. 14 Zahlentafeln. Berlin 1931. 
VDI-Verlag G. m .b. H. Preis steif geh. 12 RM.

Der vorliegende sechste Band der Jahrbiicher will ebenso wie seine 
Vorganger’) Ubersichtaufsatze bringen und sonst schwer auffindbaren 
Stoff der Benutzung zuganglich machen. Nach einem Riickblick auf die Tatig
keit der Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen im Jahre 1930 geben 
zunachst drei hervorragende Fachieute einen Uberblick iiber die neueste Ent
wicklung ihrer Sondergebiete. Insbesondere untersucht Wasserbaudirektor 
F r e n t z e n  auf Grund seiner reichen Erfahrungen, inwieweit die kiinst- 
lichen WasserstraBen Norddeutschlands sich baulich und im Betriebe der 
neuzeitlichen Binnenschiffahrt angepafit haben. In dem Aufsatze „Stadte- 
baufragen der Gegenwart" erortert Prof. H. E h lg ó t z  den gegenwartigen 
Stand und die ingenieurtechnischen Erfordernisse des Stadtebaues. Endlich 
zeigt Ministerialrat ©r.=gng. E. G. F r ie d r ic h  sehr anschaulich, weichen 
Einflufi der Ingenieur auf den neuzeitlichen Hochbau ausgeiibt hat.

Eine vollstandige Obersicht iiber alle in- und ausiandischen Forschungs- 
statten fiir die Baugrunduntersuchung und uber das gesamte in- und aus- 
landische Schrifttum dieses jiingsten Gebietes der Ingenieurwissenschaften 
findet sich in einer ausgezeichneten, verdienstvollen Arbeit von Ministerial
rat B u s c h .

Das in Band 5 erstmallg ver0ffentlichte Verzeichnls von Verordnungen 
deutscher Behórden im Bauingenieurwesen ist bis zum 1. April 1931 fort
gesetzt und durch Hinzunahme der Lander Bayern und Sachsen erweitert. 
Bibliothekrat W a lt e r  bringt samtliche Doktor-Dissertationen des Bau- 
ingenieurfaches und der Grenzgebiete fiir die Jahre 1928 bis 1930 
systematisch gesammelt und geordnet. Eine weitere, fachmannisch griind- 
lich durchgearbeitete Zusammenstellung enthalt die in den letzten drei

>) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 41, S. 633.

Jahren erschicnenen Biicher und Schriften auf dem G ebiete des Erd-, 
Grund-, StraBen- und Wasserbaues.

Von erheblichem praktischen Werte ist ohne Zweifel die 58 Druck- 
seiten umfassende, vorziigtich bearbeiteteZusammenstellung und die aufierst 
knappe, aber doch inhaltreiche Beschreibung einer betrachtlichen Zahl 
von grofien deutschen und Osterreichischen Ingenieurbauten, die in den 
Jahren 1929 und 1930 vollendet oder wesentlich gefórdert worden sind. 
Eine Teilauswertung der in den bisher erschienenen Jahrbuchern ge- 
brachten Bautenlisten zeigt, wie sich wichtige Schliisse aus dem reichen 
Materiał einer solchen Zusammenstellung ziehen lassen.

Schon die vorstehende Inhaltsaufzahlung lafit erkennen, dafi auch der
6. Band der Jahrbiicher ein namhaftes Q uellenwerk darstellt, das dem 
Praktiker und Wissenschaftler sicher gute Dienste leisten wird und daher 
jedem Bauingenieur zur Anschaffung empfohlen werden kann. Ls.

Die G rundlagen d er G run dw asserforschu ng. Von G. T h ie m . Thiems 
Hydrologische Sammlung, Helt 18. Alfred Króner Verlag in Leipzig. 
Technischęr Verlag Si\=3ng. G. Thiem, Leipzig. Preis 1,50 RM.

Die G esctze der Hydrologie sind die wichtigsten Grundlagen der 
neuzeitlichen Grundwasserversorgung und der Grundwasserabsenkung bei 
Fundierungsarbeiten. Wenn auch diese beiden Zw eige des Ingenieur- 
bauwesens Sonderfachgebiete sind, die in der Hauptsache von Spezial- 
ingenieuren bearbeitet werden, so sind sie doch so eng verbunden mit 
dem Tiefbauwesen, dafi es notwendig erscheint, dafi diese Grundlagen 
.allgemeinere Verbreitung im grofieren Fachkreise finden.

Die vorlicgende Schrift ist geeignet, diese Verbreitung zu fordem.
In anschaulicher Weise wird das Wesen der Grundwasserforschung 

behandelt und werden die Grundgesetze der Hydrologie eriautert und 
dem Verst3ndnis naher gebracht.

Allen Fachgenossen, die sich schnell iiber die Grundziige der Hydro
logie und ihre Gesetze unterrichten w olien, sei die kleine Arbeit 
empfohlen. S ic h a r d t .

M aste aus E isen beton . Zementverarbeitung, Heft 26. Herausgegeben 
von ®r.=3>ng. R ie p e r t . 36 S. mit Textabb. Charlottenburg 1930. 
Zem entverlag G. m. b. H. Preis 1,80 RM.

Der grofie Bedarf an Masten fiir Schwach- und Starkstromleitungen 
bringt es mit sich, dafi die zustandigen privaten und behórdlichen Stellen 
der Auswahl des Materials hinsichtlich Anschaffungskosten, Dauerhaftig- 
keit und Wirtschaftlichkeit besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Riepert 
gibt einen mit guten Abbildungen versehenen Uberblick iiber die Leistungs- 
fahigkelt des Eisenbetons auf diesem G ebiete und behandelt nach all- 
gemeiner Darlegung der Vor- und Nachteile der Reihe nach den Schleuder- 
betonmast, die im Riittelverfahren hergestellten Eisenbetonmaste System 
Kisse und Wolle sowie die Maste System Porr. Aufierdem sind auch 
einige Konstruktionen fiir Mastfiifie sowie die einschiagigen Vorschriften 
und Erlasse wiedergegeben. Interessant ist auch die z. B. fiir KIssemaste 
angestellte Verg!eichsberechnung mit einer Holzmastleitung, die sehr zu- 
gunsten der ersteren spricht, K le i n l o g e l .

Eingegangene Bucher.
T ech n isch e H ochschule A ach en . Verzeichnis der Vorlesungen und 

Ubungen fiir das Winterhalbjahr 1931/32.

T ech n isch e  H ochschule zu Berlin . Personal- und Vorlesungs- 
verzeichnis fiir das Studlenjahr 1931/32.

T ech n isch e  H ochschule C a ro lo -W ilh elm in a  zu B rau n sch w eig . 
Programm fiir das Studienjahr 1931/32.

T ech n isch e H ochschule zu B reslau . Vorlesungs- und Personal- 
verzeichnis fiir das Studlenjahr 1931/32.

T ech n isch e H ochschule der F reien  Stadt D an zig . Programm fiir 
das Studienjahr 1931/32.

T ech n isch e H ochschule D arm stadt. Lehrplan fiir das Studien
jahr 1931/32.

T ech n isch e  H ochschule zu H annover. Programm fiir das Studlen
jahr 1931/32.

F rid eric ian a, B adische T ech n isch e H ochschule K arlsruhe. Vor- 
lesungsverzeichnis Winter-Semester 1931/32.

T ech n isch e  H ochschule M iinchen. Unterrichtsplan 1931/32.

T ech n isch e  H ochschule Stuttgart. Programm fiir das Studien
jahr 1931/32.

P o lize ivero rd n u n g iiber die E in ste llun g von K raftfah rzeu gen . 4 S. 
Sonderdruck aus Zentralblatt der Bauverwaltung, vereinigt mit Zeitschrift 
fiir Bauwesen. Berlin 1931. Verlagvon Wilhelm Ernst & Sohn. Preis0,60RM.

Fortschritte im Stadtebau und Strafienbau, 9. Bd. D er G eneral- 
sied lu n gsp lan  O p p a u -E d igh eim . Von Prof. H. E h lg O tz . 52 S. mit
19 Abb. Berlin 1931. Allgem einer Industrie-Verlag G. m. b. H. Preis 3 RM.

3. Internationella Kongressen fór Teknisk Mekanlk. D as W ider- 
stan dsproblem . Von F. E ls n e r . 20 S. mit 6 Abb. Stockholm 1930. 
Kommissionsverlag R. Klepert, Charlottenburg. Preis 4 RM.

G rofistadtsan ierun g. Gewinnung von Spiel-, Sand- und Griinfiachen 
in Neben- und Seitenstrafien mit Rentabilitatsnachweis. Von Dipl.-Ing. 
J. G o ld m  e r s t e in  und Prof. K. S t o d ie c k . 38 S. mit 4 Abb. Berlin 1931. 
Deutsche Bauzeitung G. m. b. H. Preis 2 RM.
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F a c h s c h r if t  f .  d . g e s .  B a u ln g e n le u r w e s e n

L eh rga n g  fiir B eto n fach arb eiter. Teil II. Format DIN A  5. 56 S. 
Preis 2,60 RM. L eh rb iatter fiir L ich tbogen sch w eifiun g. Teil IIa. Heraus
gegeben vom Deutschen AusschuB fiirTechnischesSchulwesen. Berlin 1931. 
Datsch-Lehrmitteldienst. Format DIN A 5 . 44 S. Preis 2,10 RM.

Der wirtschaftliche Baubetrleb, Band IV. W ie baut man b illig e r?  
Von ®r.=3ttg. E. H o tz. Mitarbeiter Dipl.-Ing. A. S c h a u e r . 153 S. mit 
131 Abb. u. 2 Tafeln. Berlin 1931. Bauwelt-Verlag. Preis 4,50 RM.

Dsgl., Band V. D ie F lach b au w o h n u n g fiir das E xistenzniininium . 
Von Magistrats-Oberbaurat E. H e ln ic k e . 48 S. mit 23 Abb. u. 3 Tafeln. 
Preis 4,50 RM.

B erlin er W ohnbauten  der letzten  Jahre. Von Mag.-Baurat ®r.=2>ng. 
cl)r. J. S c h a l le n b e r g e r  und Architekt BDA E. G u tk in d . 132 S. mit 
147 Abb. Berlin 1931. Verlag von W. & S. Loewenthal. Preis 5,80 RM.

Thiems Hydrologische Sammlung Heft 19. D ie W irkun g d e rW a sse r-  
haltung des B rau n ko h len b ergb au es W olm sdorf und die W asser- 
verso rgu n g  d ieser G em einde. Von Sr.jgn g. G. T h ie m . 9 S. mit 
1 Abb. Leipzig 1930. Verlag von Alfred KrOner. Preis 0,80 RM.

Dsgl., Heft 20. H ydrau lisch es E rkennen und E rkenntnis im W asser- 
w erk sb etrie b . 12 S. mit 3 Abb. Preis 0,80 RM.

Dsgl., Heft 21. Das G run dw asser im W andel der Zeiten . 13 S. 
mit 6 Abb. Preis 1 RM.

Dsgl., Heft 22. G run dw assern ach w eis m ittels V erstan d und m ittels 
G efflhl. 16 S. mit 6 Abb. Preis 1 RM.

B ahn hofsan lagen . Von Geh. Baurat, ®r.s3ng. cfyr. H. W e g e le ,  
Prof. an der Technischen Hochschule Darmstadt. II. Hoch- und Tiefbauten 
derBahnhOfe. 138 S. mit 88 Abb. u. 1 Tafel. Sammlung GOschen, Bd. 1036. 
Berlin W 10  u. Leipzig 1931. Walter de Gruyter & Co. Preis in Leinen 
geb. 1,80 RM. __________

Personalnachrichten.
D eutsches Reich. R e ic h s b a h n  - G e s e  l ls c h a ft .  Ernannt: zum 

Reichsbahnbaumeister: der Regierungsbaufiihrer des bautechnischen
Dienstes ®r.=!gng. B a r ts c h  bei der R. B. D. Dresden; —  zum Relchsbahn- 
assessor: der Gerichtsassessor Dr. jur. Graf La m b s d o rff  bei der R. B. D, 
Breslau.

Versetzt: die Reichsbahnoberrate L ie s e r ,  Dezernent der R. B. D. 
Frankfurt (Main), ais Abteilungsleiter zur R. B. D. Kassel, D e i fi, Dezernent 
der R. B. D. Magdeburg, ais Dezernent zur R. B. D. Halle (Saale), M ar- 
s t e l l e r ,  Vorstand des Betriebsamts Berlin 6, ais Dezernent zur R. B. D. 
Frankfurt (Main) und ®r.*3ng. K O h le , Dezernent der R. B. D. Osten in 
Frankfurt (Oder), ais Dezernent zur R. B. D. Halle (Saale), die Reichsbahn- 
rflte B in d e r , Vorstand des Betriebsamts Berlin 10, ais Vorstand zum 
Betrlebsamt Berlin 6, B a tz in g , Vorstand des Betriebsamts Recklinghausen, 
ais Vorstand zum Betriebsamt Essen 1, ®r.=3ng. A p e l ,  bisher beim 
R. Z. B. in Berlin, ais Vorstand zum Betriebsamt Berlin 10, K r e ts c h m a r , 
bisher beim Betriebsamt Beuthen (Oberschles.), zur R. B. D. Essen, H a ll-  
s t e in , Vorstand des Betriebsamts Mayen, ais Vorstand zum Betriebsamt 
GleBen 2, B r z o z o w s k i ,  bisher beim Betriebsamt Essen 1, zur R. B. D. 
Osten in Frankfurt (Oder), G a t je n s ,  bisher beim Betriebsamt Stettin 2, 
zum Betriebsamt Essen 1, L u c h t e r h a n d t , bisher beim R. Z. B. in Berlin, 
zur R. B. D. Hannover, ®r.=3ng. Franz M u lle r ,  bisher beim Messungs- 
amt der R. B. D. Augsburg, ais Vorstand zum Messungsamt der R. B. D. 
Ludwigshafen (Rhein), Arthur H o f m ann , bisher beim Betriebsamt Alten- 
burg, ais Vorstand zum Betriebsamt Plattling, Z e h n d e r , Leiter einer 
Abteilung beim Ausbesserungswerk Neuaublng, zur R. B. D. Augsburg, 
E g e r , Vorstand des Maschinenamts Hof, ais Vorstand zum Neubauamt 
fiir den elektrischen Eisenbahnbetrieb In Augsburg, ®r.=3»g. Franz 
F is c h e r , Vorstand des Neubauamts fiir den elektrischen Eisenbahnbetrieb 
in Augsburg, ais Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Miinchen- 
Freimann, M iih lb a u e r , Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk 
Kaiserslautern, ais Vorstand zum Maschinenamt Hof, M a y r w ie s e r ,  
bisher bei der R. B. D. Miinchen, ais Leiter einer Abteilung zum Aus
besserungswerk Neuaublng und T h o m a , bisher bei der R. B. D. Niirnberg, 
ais Vorstand zum Verkehrsamt Passau, die Reichsbahnbaumeister J a c o b s -  
h a g e n , bisher beim Betriebsamt Essen 3, zum Betriebsamt Dortmund 1, 
H o h lw e in , bisher beim Neubauamt Stettin, zum Betriebsamt Stettin 2, 
L l i t g e r t ,  bisher bei der R. B. D. Halle (Saale), zum R. Z. B. In Berlin 
und G r o s p ie t s c h ,  bisher bel der R. B. D. Oppeln, zum Maschinenamt 
G leiwitz, sowie der Reichsbahnamtmann D r o s te , Leiter der Bahnmelsterei 
Trier Hauptbahnhof, ais Leiter zur Bahnmeisterei Ehrang.

Obertragen: den Reichsbahnraten K in n e r , Vorstand des Maschinen
amts Miinchen 1, die Geschafte eines Abtellungsleiters beim Ausbesserungs
werk Miinchen-Freimann und P r in z , Leiter einer Abteilung beim Aus
besserungswerk Miinchen-Freimann, die Geschafte des Vorstandes des 
Maschinenamts Miinchen 1.

In den einstweiligen Ruhestand getreten: der Reichsbahnrat M e th , 
bisher bei der R. B. D. Essen.

In den dauernden Ruhestand getreten: der Direktor bei der Reichsbahn 
B iit t n e r ,  Abteilungsleiter bet der R. B. D. Kassel, der Reichsbahnoberrat 
K a u ffm a n n , Dezernent der R. B. D. Stuttgart, der Reichsbahnrat T f a ut- 
m a n n , bisher bel der R. B. D. Karlsruhe, der Reichsbahnoberamtmann 
W en d t bei der Hauptverwaltung in Berlin, sowie die Reichsbahnamt- 
manner L o r e n z  in Altona, K r o n e n b e r g  in Koln, W a lln e r  in KOnlgs- 
berg (Pr.), L in d e m a n n  In Magdeburg, B e n d e r  in Frankfurt (Oder), 
S c h le e  In Miinchen und Kurt W ern er in Dresden.

Gestorben: die Reichsbahnamtmanner P l e t z  in W uppertal-Stcinbeck 
und K in k c l ln  in Miinchen.

Patentschau.
I - fo r n iig e r  Sch lofiriegel fiir eine K astenspundw and. (Zusatz zum 

Patent 449 668')• KI. 84c, Nr. 501 057 vom 9 .5 . 1928 von Ferdinand 
R a u w a ld  in Essen/Ruhr.) Durch den neuen Schlofi
riegel wird das Widerstandsmoment der Spundwand in 
einfacher W eise durch Vergrófierung oder Verringerung 
des Bohlenabstandes, d. h. also durch die Wahl der 
Riegelhohe verandert. Zur Herstellung der Spundwand 
werden halbwellige Spundbohlen a verwendet, die durch 
den Schlofiriegel b verbunden werden. Auf jeder Seite 
des Steges dieser Riegel sind zw ei Ansatze c angeordnet, 
die mit den hakenfOrmig nach innen umgebogenen Flan- 
schen des Riegels je  ein vollstandiges Schlofi fiir die beiden 

nebenelnander liegenden Spundwandeisen benachbarter Bohlen bilden.

V erfah ren  zum  A usschn eiden  von A ussparungen  in Pfahlen  fiir 
P fahlroste  od. dgl. (KI. 84c, Nr. 506 622 vom 5 .10 . 1927 von Georg

H e rrm a n n  in Wiesbaden.) Zur Aus- 
ubung des Verfahrens wird ein an sich 
bekanntes Grundsagegestell benutzt, an 
dem ein zylindrisch gestaltetes Sage- 
blatt, ein Fraser od. dgl. angeordnet 
ist. Das Grundsagegestell a kann in 
der HOhenrlchtung durch einen Antrieb 
bei b verschoben und auBerdem durch 
eine Spindel c schrag gestelit werden. 
Das Gestell tragt am unteren Ende ein 

Sageblatt d. Beim Arbeiten kann man die Zylindersage, 
die auf einem auf dem Rammgerust beweglichen Wagen 
iiber dem Geradpfahl aufgebaut ist, durch die Schrag- 
stellung in kurzer Zeit in die gewiinschte Neigung 
bringen und den untersten Punkt der Sagę auf den 
Punkt einstellen. Nach dem Einschalten des Motors wird 
die Sage langsam in die Tiefe gespindelt, wobei sie 
den zylindrischen Schnitt ausfiihrt. Nachdem der Zahne- 
kranz den oberen Einschnitt des Hartholzkeiles erreicht 
hat, wird abgestellt und die Sage im Turm hochgespindelt, 

bis der keilfórmige Abfall herausfailt. Nach dem Wiedereinsetzen der Sage 
wird der untere Schnitt vollendet, wobei das Stiick von selbst wegfailt.

Sch iitzen w eh r mit S tauklapp e. (KI. 84a, Nr. 5173 15  vom 9. 8. 1927 
von Fried. Krupp Grusonwerk A G . in Magdeburg-Buckau. Zusatz zum 
Patent 482914.)2) Um mOglichst tiefliegende W indwejkbriicken zu er

halten und zu erreichen, dafi wahrend der 
Bewegung des Wehres in die obere 
Stellung eine Verringerung der StauhOhe des 
Wehres erzielt w ird, ist am StiitzkOrper eine 
Vorrichtung gelagert, die in den Staukorper ein- 
greift, durch Anschiage der Kanalwand betatigt 
wird und beim Anheben des Wehres ein Ver- 
schieben der Stauwand gegen den StiitzkOrper 
und die Nischendichtung bewirkt. Die Stau
wand 1, die am StiitzkOrper 2 mittels Rollen 3 
verschiebbar gelagert ist, tragt an der Unter
kante eine Dichtungsleiste 4 und an der Ober
kante die Stauklappe 5, die durch eine Stange 11 
gelenkig mit dem StiitzkOrper verbunden ist. 
Die Stauwand 1 wird beim Heben des Stiitz- 
kOrpers durch Mltnehmer 8 mitgehoben und 
tragt an jedem Ende einen Zapfen 12, uber 
den das gegabelte Ende eines Hebels 13 greift, 
der auf einer im StiitzkOrper gelagerten W elle 14 
befestigt ist. Die W elle 14 tragt einen Hebel 15, 
der mit dem Hebel 13 eine Doppelkurbel bildet 
und mit einem Anschlag 16 zusammenwirkt. 
Die Nischen werden durch Dlchtungsschilde 17 
abgedichtet, die auf dem StiitzkOrper 2 ruhen 
und durch diesen gehoben und gesenkt werden. 
In der Staustellung des Wehres werden die 
Dlchtungsschilde durch Anschiage 19 gehalten 
und kOnnen an der Absenkung des Stiitz- 
kOrpers nicht teilnehmen. Wird das Wehr in 
die obere Stellung gehoben, so stofien die 
Hebel 15 kurz vor Erreichung dieser Stellung 
gegen die ortsfesten Anschiage 16, wodurch 
die Stauwand gegeniiber dem StiitzkOrper 2 
und den Schilden 17 gehoben und hierbei die 
Stauklappe 5 um gelegt wird. Die Dichtungs
leiste 4 der Stauwand liegt in dieser Stellung mit 

der Unterkante des StiitzkOrpers in gleicher HOhe; die BauhOhe des Wehres 
und damit auch die PfeilerhOhe ist also um das Mafi Z  verringert worden.

!) V gl. Bautechn. 1928, Heft 9, S. 116.
2) S. Bautechn. 1930, Heft 26, S. 422.
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