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Biicherschau.
Kleinlogel, A.: Mehrstielige Rahmen. Gebrauchsfertige Formeln zur Be

rechnung mehrfach statisch unbestimmter rahmenartiger Stabsysteme, 
ais Hilfsmittel fur den entwerfenden Ingenieur und fiir den Konstruktions- 
tisch. 3. Auflage in zwei Banden. I. Band: Rahmen mit waagerechtem 
Riegel, enthaltend 15 Haupt-Rahmenformen mit 17 Sonderfallen, 190 Ein- 
flufilinien, 109 allgemeine Belastungsfaile, 75 Sondirbelastungsfalle, 
95 WarmeSnderungsfaile, 95 Auflagerverschiebungsfalle, 650 Abbil- 
dungen, sowie 2 ausfiihrliche Zahlenbeispiele. In drei Liefcrungen. 
Berlin 1932, Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 23, Leinen 24,50 RM. 
Bautechnik-Abonnentenprels innerhalb des Erscheinungsjahres 1932 in 
Leinen 22 RM.

Schon vier Jahre nach Erscheinen der zweiten Auflage1) machte sich 
die Herausgabe der dritten Auflage erforderlich. Diese erscheint wegen 
der Aufnahme von neuen Rahmenformen in zwei Banden. Wahrend der 
erste Band alle Rahmen mit waagerechtem Riegel behandelt, wird der 
zweite Band die Hallen- und Stockwerkrahmen enthalten. Da die Rahmen 
mit Pendelzwischenstiitzen im ersten Bandę keinen Platz mehr finden 
konnten, werden auch diese in den etwas spater erscheinenden zweiten 
Band aufgenommen. Der systematische Aufbau der Formeln wurde 
gegenCiber der zweiten Auflage weiter vervolIstandigt, so dafi nunmehr 
die denkbar einfachste Form erreicht sein durfte.

Zu vorliegendem Werk gehort ais Erganzungs- und Hilfsbuch die vor 
kurzem erschienene Schrift des gleichen Verfassers „Belastungsglieder"2), 
die fiir samtliche Kleinlogelsche Formelbiicher gemeinsam gilt, da sie die 
allen Formelbiichem gemeinschaftllchen Grundlagen bringt.

Der eigentlichen Formelsammlung des hier besprochenen Buches geht 
ein Abschnltt „ErklSrungen" (S. 1 bis 24) voraus, in dem zunachst auf die 
erwahnten Belastungsglieder hlngewiesen wird. Weiter werden die 
rechnerischen Voraussetzungen beziiglich Lagerung, Einflufi der Langs- 
und Querkr3fte, Tragheitsmomente, Warmeanderungen und Auflager- 
verschiebungen besprochen. Ober die Herleitung der Formeln ist gesagt, 
dafi die in dem Buch behandelten Rahmen nach derMohrschen Arbelts- 
gleichung, also nach dem Prlnzip der virtuellen Verschiebungen, berechnet 
sind, und zwar nach zwei Hauptgruppen: Gruppe A. Rahmen mit un- 
verschieblichen Riegel-Knotenpunkten und Gruppe B. Rahmen mit waage- 
recht elastisch verschieblichen Riegel-Knotenpunkten. Die Elastizltats- 
gleichungen der bis vlerfach statisch unbestimmten Rahmenformen sind 
auf Grund der Determinantentheorie aufgelóst. Ferner sind der Aufbau 
der Formeln, die Vorzeichenregeln, die Belastungs- und Momentenbilder 
und die Bezelchnungen erlautert.

Die Elnflufilinlen-Gleichungen sind gegeben fiir alle Riegel-Knoten- 
punktmomente, Stlei-Knotcnpunktmomente, Ricgel-Feldmomente, Riegel- 
Feldąuerkrafte, Auflagerdriicke (Stiel-Axialkrafte), Horizontalschiibe (Stiel- 
Querkr3fte); in den vorangehenden „Erklarungen' sind Darstellung und 
Bezelchnungen erortert.

In dem vorerwahnten Abschnitt „Erklarungen0 soli lediglich eine kurze 
Begriindung des Aufbaues der Formeln und der gewahlten Bezelchnungen 
gegeben werden, wahrend der Verfasser sich vorbehait, den ausfuhrllchen 
Entwicklungsgang der Formeln spater ais besonderes Buch herauszugeben.

Im zweiten Abschnitt folgen nunmehr die Formeln fiir funfzehn 
Rahmenformen, und zwar die GrOfien zur Darstellung der Einflufilinien 
und die statischen Werte fur die yerschiedenen Belastungen.

Den Schlufi des ersten Bandes bildet ein Abschnitt mit den eingangs 
erwahnten beiden ausfuhrllchen Zahlenbeispielen.

Das Inhaltsverzeichnis ist in Abbildungen angegeben, wodurch das 
Auffinden der betreffenden Rahmenformen erleichtert wird.

Aus dem Gesagten geht der Wert des Buches ais Hilfsmittel zur 
Berechnung von Rahmenkonstruktionen In Stahl und Eisenbeton klar hervor. 
Dem Statiker erspart es viel uberfliissige Rechenarbeit und erlaubt ihm, 
in kilrzester Zeit mehrstielige Rahmen zu berechnen. Das ist besonders 
fiir die Aufstellung von Massen- und Kostenberechnungen wichtig. In 
Fallen, in denen sich eine genaue Rahmenberechnung nicht umgehen lafit, 
also bei abweichenden Rahmenformen, wird das Werk zu den meist er- 
forderlichen Vorberechnungen, aber auch zur Nachpriifung der genauen 
Berechnung benutzt werden kónnen, wenn man statt der wirklichen 
Rahmenform eine vereinfachte Rahmenform (Ersatzrahmen) elnfiihrt.

Wie seine Vorg3nger wird sich auch die dritte Auflage der „Mehr- 
stieligen Rahmen* in seiner erweiterten Ausgabe vlele Freunde erwerben.

Th. G estesch i.

Garbotz: Handbuch des Maschinenwesens im Baubetrieb. 448 S. mit 
313 Textabb. Berlin 1931, Julius Springer. Preis in Leinen 58 RM.

Der Verlag von Julius Springer sowohl wie der Herausgeber Dr. 
G a rb o tz  sind zu dem Handbuch des Maschinenwesens beim Baubetrieb

*) Bautechn. 1927, Heft 54, S. 799.
2) Bautechn. 1931, Heft 13, S. 192.

zu begliickwunschen; wird es doch eine erhebliche Liicke in unserer 
Literatur ausfiillen, so dafi auf diese Weise der Studierende und der 
Praktiker endlich die Móglichkeit erhait, sich auf diesem so ungemein 
wichtigen Gebiete des Bauingenieurs leicht und uberslchtllch zu orientieren. 
Den Gedankengangen der Praxis folgend, dafi nur in der verstandnis- 
vollen Zusammenarbeit von Maschinen- und Bauingenieur sowohl im 
Stammhause der Unternehmung wie besonders auch auf den Baustellcn 
das HOchstmafi an Leistung und Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann, 
hat Garbotz zu der Bearbeitung des Handbuchcs den bauerfahrenen 
Bauingenieur hinzugezogen. Im ersten Teil hat W alch die Bearbeitung 
der Elnrichtung und des Betriebes maschinell arbeitender Baustellen iiber- 
nommen, wahrend Garbotz im zweiten Teil seine Ausfiihrungen iiber die 
Verwaltung und Instandhaltung der Gerate und Baustoffe anschliefit.

Garbotz und Walch beschranken sich. erfreulicher Weise nicht auf 
die Beschreibung und trockene Aufzahlung von Baustelleneinrichtungen 
und Baugeraten, sondern gehen in ihrer klaren Gllederung auf die einzelnen 
Kernfragen ein. Besonders hervorzuheben sind im ersten Teil die iiber- 
sichtlichen graphischen Darstellungen iiber die Baubedarfsmittel und die 
Bauausfiihrung, die Zusammenhange zwischen Baueinrichtung und Bau- 
ausfiihrung, die Hervorkehrung der Hauptgesichtspunkte fiir die Bearbeitung 
von Angeboten, von Einrlchtung und Durchfiihrung von Baustellen, ferner 
die vielseitige Anwendung der Arbeitsmaschinen und die Belspiele von 
grófieren Baueinrichtungen, im zw e iten  Teil die Anwendung der Maschine 
im Baubetrieb ais Funktion des organisatorischen Aufbaues der Unter
nehmung, die Arbeitsteilung in der Ger3teverwaltung nach der technischen 
und kaufmannischen Seite, und die Anforderungen, die an Lagerplatz, 
Werkstatten und Magazine zu stellen sind, alles durchsetzt mit iiber- 
sichtlichen Lagepianen und Tabellen.

Ich kann dem Buche im Interesse der Heranbildung unseres Nach- 
wuchses sowohl wie der Weiterentwicklung unserer Bauindustrie nur die 
weiteste Verbreitung wiinschen, kann mich dabei aber nur riickhaltlos 
auf den gleichen Gedanken von Garbotz einstellen, dafi alles Wissen und 
alle Organisation nur dann von Erfolg begleitet sein kann, wenn der 
schópferlsche Geist yorhanden ist und der Mensch die richtige Einstellung 
zu den betriebswirtschaftlichen Gedankengangen findet. Dr. Agatz.

M elan, J. und Gesteschi: Bogenbriicken. (Handbuch fiir Eisenbetonbau.
Herausgegeben von Dr. Dr. techn. h. c. F. Emperger. 4. Auflage, Band XI).
XX, 536 S. mit 586 Textabb. Berlin 1931, Wilhelm Ernst & Sohn.
Geh. 38 RM, in Leinen 41 RM.

In den zehn Jahren seit dem Erscheinen der 3. Auflage des Hand- 
buches fiir Eisenbetonbau sind im Bau von Eisenbetonbogenbriicken grofie 
Fortschrltte zu verzeichnen. Durch die Verwendung hochwertigcr Zemente, 
die Vorbehandlung und Vergiitung der Zuschlagstoffe zur Herstellung des 
Betons, ferner durch die Auswertung wissenschaftllcher Erkenntnisse iiber 
zweckmafiige Kornzusammensetzung der Zuschiage, Wasserzusatz, Ver- 
arbeitung des frischen und Nachbehandlung des fertigen Betons, Mafinahmen 
zur Gewahrleistung eines durchweg glelchmafilgen Bauwerkbetons von 
hoher Festigkelt, Verscharfung der Bauiiberwachung und Baukontrolle, 
Verfeinerung der Berechnungs- und Bemessungsverfahren Ist es gelungen, 
das Anwendungsgeblet massiver Briicken aufierordentllch zu erweitern 
und mit Eisenbetonbogen Spannweiten bis 171 m (Briicke iiber den Elorn 
bei Plougastei) zu uberspannen.

Der neue Band XI des Handbuches fiir Eisenbetonbau gibt einen 
umfassenden Oberblick iiber den derzeltigen Stand des Bogenbriickenbaues. 
Um die Einheitlichkeit und Geschlossenheit der Behandlung des Bogen- 
briickenbaues zu gewahrlelsten, ist der Stoff des Sammelwerkes neu ge- 
ordnet worden. Die von Prof. Dr. M e lan  verfafite „Theorie des Gewfllbes 
und des Eisenbetongewólbes im besonderen* wurde aus Band I der 
3. Auflage in Band XI der 4. Auflage iibernommen, ebenso das auszug- 
weise von Prof. Dr. K le in lo g e l bearbeitete Kapitel iiber „Versuche mit 
GewOlben”.

Band XI ist in 2 Hauptabschnitte gegliedert:
1. Kapitel. Theorie, statische Berechnung und Versuche mit GewOlben.
2. Kapitel. Ausfiihrung.

Die vom Deutschen Ausschufi fur Eisenbeton aufgestellten neuen 
„Berechnungsgrundlagen fiir massive Briicken” , DIN 1075, sind bei der 
Neubearbeitung bertfcksichtigt. Hlernach sind statisch unbestimmte Bogen- 
trager auf Grund der Eiastizitatstheorie zu berechnen, wobei Temperatur 
und Schwindspannungen zu beriicksichtigen sind. Die Anwendung des 
Stiitzlinienverfahrens ist auf gewdlbte Durchiasse mit reichllcher Ober-

schiittungshOhe und giinstigem Pfeilverhaitnis [/ -^j beschrankt.

A b schn itt  A. Die Theorie des GewOlbes, insbesondere des Elsen- 
betongewólbes, ist von Prof. Dr. M e lan  eingehend behandelt und durch 
Zahlentafeln zur Berechnung eines elngespannten Bogens erganzt. Fur die 
Starkebemessung des Mauerwerk- und Stampfbetongewólbes und Eisen-
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betonbogen sind Regeln aufgestellt, die fiir die Entwurfbearbeitung wert- 
voll sind.

A bscbn itt B. Nach einleitenden Betrachtungen iiber Bogenform und 
Belastungsannahmen wird an anschaulichen Beispielen die Berechnung 
gelenkloser GewOlbe mittels Stiitzlinien oder ais beiderseits eingespannte 
Bogen auf Grund der Elastizitatstheorie, sowie die Berechnung des Bogens 
mit Gelenken gezeigt,

A b schn itt  C. In diesen werden die Versuche von Bogenbriicken 
besprochen. Die alteren Versuche sind nach der Bearbeitung von Prof. 
ffir.=5>itg. K le ln lo g e ) in der 3. Auflage, Band I, IV. Kapitel auszugweise 
wledergegeben. Die Ergebnisse neuerer Versuche, z. B. der Bruchversuch 
an einem Dreigelenkbogen mit 20 m Spannwelte und 1,54 m PfeilhOhe in 
Ehingen a. d. Donau im Jahre 1896 sowie die vom Deutschen Beton-Verein 
im Jahre 1908 durchgefiihrte Bruchbelastung an einer in Dusseldorf er- 
stellten Versuchsbriicke mit drei Walzgelenken aus Granit, 28 m Spann- 
weite und 1,92 m PfeilhOhe, sind ausfiihrlicher behandelt.

Dle Ergebnisse der Belastungs- und Bruchversuche an GewOlben, so
wie der Versuch iiber den Elnfiufi des Temperaturwechsels der Luft auf 
GewOlbe, haben die Weiterentwicklung des Beton- und Eisenbetonbogen- 
briickenbaues gefOrdert.

Das 2. Kapitel erórtert die A u s f iih ru n g  der Bogenbriicken.

A b sch n it t  A. An zahlreichen ausgefiihrten Briicken eriautert der Ver- 
fasser die Grundformen der Beton- und Eisenbetonbogenbrucken: Beton- 
bogenbriicken ohne Eiseneinlagen, Eisenbetonbogenbrucken mit vollen 
GewOlben, mit RippengewOlben und mit einzelnen Haupttragern, Bogen
briicken mit steifen Eiseneinlagen (Melanbauweise) und mit Bewehrung 
aus umschniirtem GuBeisen (Bauweise Emperger). Kostenvergleiche gegen
iiber Briicken mit stahlernen Oberbauten sind in anschaulichen Kurven- 
tafeln zusammengestellt.

A b sch n itt  C. Unter den baullchen Einzelheiten sind die Gelenke 
aus Stein, Beton und Eisenbeton, aus Biel und Stahl behandelt. Mit 
Asphaltplatten laBt sich jedoch keine Gelenkwirkung erzielen. Bei der 
Erbacher Briicke ist durch die Anwendung von Asphaltfllzplatten am 
Scheitel eine gegenseitige Verschlebung der GewOlbehalfte eingetreten. 
Dle Ausbildung der Bewegungsfugen und Entwasserungsvorrichtungen ist 
an Ausfiihrungsbeisplelen eriautert.

A b sch n itt  D. „Herstellung der Beton- und Eisenbetonbogenbrucken“, 
enthalt Angaben uber die Schwindwirkungen und dle MaBnahmen zu ihrer 
Unschadlichmachung. Die Versuchsergebnlsse von G raf sind auszug
weise wiedergegeben. Auf die Dischingcrsche Abhandiung iiber die bei 
Zwelgelenkbogen mit Zugband auftretenden zusatzlichen Biegungsmomente 
Infolge Verkiirzung des Bogens und Veriangerung des Zugbandes wird 
naher elngegangen.

A b sch n itt  E. „Wiederherstellungen, Umbauten und Verst3rkungen 
von Beton- und Eisenbetonbogenbrucken', zeigt an zweckmafiig gewahlten 
Beispielen die Verstarkung von alten gemauerten WOlbbriicken mittels 
Elsenbetonbogen iiber oder unter dem alten GewOlbe, entiastenden Eisen- 
betonplatten oder Zugbandern.

Bemerkenswert ist die Wlederherstellung einer StraBenbogenbriicke 
mittels desExpansionsverfahrens(Puppenbriicke inLiibeck). Verbreiterungen 
von Bogenbriicken sowie Verstarkungen von eisernen Bogenbriicken durch 
Umhullung mit Beton oder Eisenbeton bilden den SchluB des interessanten 
Abschnltts.

A b schn itt F Ist der Besprechung ausgefiihrter Beton- und Eisen
betonbogenbrucken gewidmet.

Das durch erschopfende Behandlung des Gcgcnstandes, geeignete 
Auswahl und gute Wiedergabe neuzeltlicher Ausfiihrungsbeisplele aus- 
gezeichnete Werk wird beim Entwerfen und Berechnen massiver Bogen
briicken vorzugliche Dienste leisten und kann deshalb bestens empfohlen 
werden. Schae.

Krivoshein, G. G .: SimplifledCalculationofStatically Indeterminate Bridges.
290 S. Prag 1930, Selbstverlag des Verfassers. Preis 21 RM.

Der Verfasser, der eine langjahrige Praxls im Brtickenbau hinter sich 
hat, welB, worauf es in der Praxis ankommt. Er will mit selnem Buche 
deshalb auch in erster Linie dem praktischen Statiker etwas brlngen. Er 
will Ihm Anhaltspunkte geben zur v e re in fa ch ten  Berechnung einfach 
und mehrfach statisch unbestimmter Briickensysteme. Jcdes statisch un- 
bestimmte System bedarf ja einer mehrfachen Wiederholung der Rechnung, 
damit die auszufiihrenden Querschnltte einerseits dem wirklichen Krafte- 
spiel entsprechen, anderseits der wlrtschaftlichen Forderung nach giinstigster 
Baustoffverteilung, d. h. dem geringsten Aufwande an Baustoff, genUgen. 
Die zeltraubende Umstandllchkeit dieses rechnerischen „Problerens" wird 
natiirllch um so fiihlbarer, je hOher der Grad der statischen Unbestimmtheit 
ist. Alles hangt hlerbei davon ab, daB dle ersten Querschnittsannahmen 
den endgiiltigen Werten mOgiichst nahe kommen. Diese Bedingung wird 
mit dem von M u lle r-B res lau  empfohlenen, haufig der ersten Rechnung

F I J c
zugrunde geleglen Verhaltnis - p-  =  1 fiir gegliederte Trager, bzw. —j-

hc
=  1 fiir Vollwandtr3ger allerdings nur mangelhaft erfiillt. Dies ist

dem erfahrenen Briickenstatiker naturlich wohlbekannt, und er wird immer 
bei der ersten Festsetzung der QuerschnittsgrOfien auf seine bisherige 
Erfahrung zuriickgreifen.

Der Verfasser hat nun viele Beisplele der verschledensten Systeme, 
insbesondere Bogentrager und durchlaufende Trager, aber auch Bogen- 
ausleger, Hangebrilcken, sowie kombinierte Systeme, an Hand von be
kannten Entwiirfen und ausgefiihrten Bauwerken zahlenmafiig untersucht.

Auf Grund dieser eingehenden Studien empfiehlt er, In die erste Rechnung 
nicht die Querschnittsflachen der Stabe, sondern dle Tragheitsmomente 
einzufiihren und sie durch die veranderlichen Tragerhóhen auszudriicken.

J c (  h c Y
Ein Verhaltnls — —-J ergibt eine derart genaue Annaherung, dafi

auch bei Briicken von groBen Ausmaflen in der Regel eine einzige 
Nachberechnung vOUig ausreicht. In einigen Sonderfailen wird man mit

J c I  h c Y k
]  — \ /t ) dem endgiiltigen Querschnitt sehr nahe kommen. Fiir eine

Anzahl von Beispielen gibt K. die tabellarisrh zusammengestellten Ver- 
gleichswerte der Ordinaten von Einflufilinien an, wobei die Ergebnisse 

Fc (h.\ 3
der Rechnung einmal mit ^  = 1 ,  das andere Mai mit J oder mit

hc \|'h ' ..
p j  den endgiiltigen Zahlen gegeniibergestellt sind. Die Uberein-

stimmung der beiden letztgenannten Werte ist dabei iiberraschend. Doch 
iibersieht der Verfasser bei der Kritik anscheinend, dafi Muller-Breslau

Fc
mit selnem Werte p  =  1 lediglich einen Annaherungswert zur Ver-

einfachung der Rechnung seiner Beisplele geben wollte, wobei ihm die 
Unzulanglichkeit seiner Annahme voll bewufit war.

Der Verfasser zeigt weiter an Hand vieler Beisplele von mehrfach 
statisch unbestimmten Systemen, wie die statisch unbestimmbaren GrOBen 
zweckmafiig gewahlt werden, damit jede der Elastizitatsgleichungen nur 
eine einzige Unbekannte aufweist1). In vielen Fallen ist die Rechnung 
mit /-Lastgruppen nach dem Verfahren von Sigmund M ii i le r 2) besonders 
vorteiIhaft, wie an einer Reihe von Beispielen gezeigt wird. Die Methode 
der DeterminantenlOsung lehnt K. wegen der damit verbundenen manchmal 
sehr bedeutenden Fehlerquellen ab. Eine interessante Erganzung findet 
das Buch durch Hinweis auf eine Berechnungsart von N. Krivoshein, nach 
der die Dlfferenzen zwischen dem endgiiltigen und dem tiberschiagig 
angenommenen Werte der Unbestimmten xk , also A xk =  xk — x k°, ais 

statisch unbestimmte GrOfien in die Gleichungssysteme eingefiihrt werden.
Das Buch bletet hauptsachlich dem Praktiker viel Interessantes. Es 

ist in gewissem Sinne eine Beispielsammlung zur Anwendung der 
Elastizitatstheorie, wobei die ein-, zwei- und mehrfach statisch unbestimmten, 
wie auch die Hangebruckensysteme ais solche in getrennten Kapiteln be
handelt werden. Wertvoll sind die vielen Angaben iiber Eigengewichte, 
Nutzlasten, Baustoffaufwand und Kosten von ausgcfuhrten grofien ameri- 
kanischen und russischen Bauwerken, Zahlen, die dem Verfasser aus 
seiner russischen und amerikanischen Tatigkeit friiher bekannt wurden, 
die aber der Allgemeinheit schwer zugangllch sind. Alles In allem ein 
Werk, das der praktische Briickenstatiker, soweit er die englische Sprache 
geniigend behcrrscht, mit Interesse und Gewinn zur Hand nehmen wird. 
Ein grOfierer Leserkreis w3re dem Buch verdientermafien zuteil geworden. 
wenn es auBer in englischer vor allem auch in deutscher Sprache erschlenen 
ware, anstatt in tschechischer. Ausstattung und Druck des Buches, wie 
auch die Wiedergabe der Abbildungen sind mustergultig. Eine Reihe von 
Druckfehlern ware im Falle einer Neuausgabe leicht zu beseitigen.

Prof. Dr. B runner.

SchOnhOfer, R .: Wirtschaftliche Stiitzung von Traggebilden. 185 S. mit 
58Abb. Leipzig 1931, Universitatsverlag von Robert Noske. Preis 15RM.

Das in obigem Buche dargestellte Verfahren ermOglicht es, beim 
Vorentwurf von Decken, Dachem, Hallen, Brucken usw. die wirtschaft- 
lichsten Stiitzenstellungen und Spannweiten zu ermitteln. Dieses Ver- 
fahren zur wirtschaftlich giinstigsten Anordnung eines Traggebildes baut 
sich in der Hauptsache auf zwei Kostenlinien auf, namlich der Tragwerks- 
kostenlinie und der Stutzenkostenlinie, die fiir jeden Fali sorgfaitig zu 
ermitteln sind.

Die Tragwerkskostenllnle erhalt man, indem man die Stiitzweiten l 
eines Tragwerks ais Abszisse und die zugehorigen Kosten des Tragwerks 
ais Ordinaten auftragt. Es ergibt sich so eine im Nullpunkte beglnnende, 
etwa parabollsch ansteigende Linie. Aus ausgefiihrten Bauwerken wird 
man in vielen Fallen eine geniigend grofie Anzahl von Ordinaten der 
Tragwerkskostenlinie entnehmen kOnnen.

Kommen verschiedene Baustoffe, z. B. Eisen oder Eisenbeton, fiir 
eine Ausfuhrung in Frage, so miissen naturlich mehrere Tragwerkskosten- 
linien beriicksichtigt werden.

Um die Stiitzenkostenlinie zu erhalten, zeichnet man im Langenschnitt 
des Traggebildes die Zwischenstiitzen in den verschiedenen Lagen ein 
und berechnet dafiir die betreffenden Kosten; werden diese Kosten von 
einer waagerechten Achse aus, der jeweiligen Lage der Stiitze entsprechend, 
aufgetragen, so ergibt dle Verbindungslinie der so erhaltenen Punkte die 
Stutzenkostenlinie.

Mit Hilfe dieser beiden Linien, der Tragwerkskostenlinie und der 
Stutzenkostenlinie, wird dann unter Beriicksicbtigung der verschiedenen 
in der Praxis vorkommenden MOglichkeiten die wirtschaftlichste Anordnung 
fiir das Bauwerk bestimmt.

Die Untersuchung wird in der Hauptsache zeichnerisch durchgefuhrt, 
jedoch gibt der Verfasser auch Wege an, dle In geeigneten Fallen eine 
rechnerische Ermittlung gestatten.

Das Buch verdient sowohl das Interesse des Briickenbauers, wie auch 
des im Ingenieurhochbau tatlgen Ingenieurs. Sr.=2>ng. K irchho ff.

1) S. a. M u lle r- B res lau , Graphische Statik 2, Bd. I.
2) Ztrlbl. d. Bauv. 1907.
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Gehlet, W. und Amos, H .: Untersuchungen beim Abbruch der Schwarzen- 
bergbriicke. Ausgefuhrt im Versuchs- und Materialprufungsamt an der 
Technischen Hochschule Dresden in den Jahren 1928 und 1929. — 
Trauer, G .: Versuche mit Gufieisenbetonkórpern nach Bauart Emperger. 
Durchgefiihrt im Versuchs- und Materialprufungsamt an der Technischen 
Hochschule Dresden und im Staatlichen Materialprufungsamt Berlin- 
Dahlem im Jahre 1915. —  Emperger: Ausfiihrungen hierzu. (Deutscher 
AusschuB fiir Eisenbeton. Heft 68.) IV, 66 S. mit 59 Textabb. und 
28 Zusammenstellungen sowie einem Nachtrag. Berlin 1931, Wilhelm 
Ernst & Sohn. Preis geh. 9,50 RM.

Der. Abbruch der im Jahre 1912 erbauten ersten Betonbogenbriicke 
mit Bewehrung aus umschnurtem GuBeisen nach Bauweise Emperger, 
der Schwarzenbergbriicke in Leipzig1), im Jahre 1928 wegen Verbreiterung 
der Bahnanlagen wurde vom Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton dazu 
benutzt, elnlge Feststellungen zu machen, die zur weiteren Erforschung 
dieser Bauweise sehr wichtig waren. Es handelte sich um eine Fufiganger- 
briicke von 42,40 m Lichtweite mit zwei Haupttragcrn von Rechteck- 
ąuerschnitt, die oben und unten durch je ein flachliegendes U-Elsen von 
40 bzw. 50 cm2 Querschnitt, daneben einigen fluBeisernen Rundstaben zur 
Aufnahme der Zugspannungen, bewehrt waren.

Diese Feststellungen sollten sich erstrecken auf: 1. den Zustand der 
Briicke vor dem Abbruch, 2. die Frage, ob an den Stofistellen der GuB- 
eisenstiicke in den Haupttragteilen die Druckkrafle einwandfrel iibertragen 
werden konnten, 3. die Festigkeitselgenschaften der drei Einzelbaustoffe 
Beton, GuBeisen und FluBstahl, 4. das Zusammenwiruen der drei Baustoffe 
im VerbundkOrper; dabei war insbesondere die Elastizitatsverhaitniszahl n 
fiir FluBelsen und ng fiir GuBeisen zu ermitteln.

Diese Feststellungen ergaben im wesentlichen folgendes.

Die Betondeckung von nur etwa 1 cm zeigte sich ais Schutz gegen 
Witterungseinfliisse und Rauchgase zu gering. Die Stofistellen der Bogen- 
telle waren einwandfrei.

Die Wiirfelfestigkcit des Betons nahm In den 15 Jahren von der Er- 
richtung bis zum Abbruch von 158 bis 252 kg/cm2 auf 316 bis 540 kg/cm2 
zu, war also volIkommen ausreichend. Die Zugfestigkeit errechnete sich 
aus den Versuchen zu l/lB der Druckfestigkeit, die Prismenfestigkeit zum
0,74fachen der Wiirfelfestigkeit.

Die Elastizitatsverhaitniszahl zwischen Flufistahl und Beton n =  EejE b 

lag zwischen 8,9 und 11,7 und die zwischen GuBeisen und Beton ng

— EgjE b zwischen 4,9 und 5,7, wahrend Em perger bei der Berechnung 

ng {m) =  40 angenommen hatte und auch spater fur diese Zahl eintrat2). 

Wird der iiberschiissige Lastanteil, der sich bei der Auswertung der 
Elastizitatsversuche ergab, dem GuBeisen zugcschlagen, so ergibt sich n 
bis zu 10,2.

Die weiteren in Dresden ausgefiihrten Versuche betreffen die 1914 
bis 1916 erbaute Hindenburgbriicke in Breslau8). Die Ver8ffentllchung 
der 1915 ausgefiihrten Versuche ist wegen des Krieges unterblieben und 
jetzt durch den Abbruch der Schwarzenbergbriicke veranlaBt. Durch diese 
Versuche sollten die Berechnungsgrundlagen gewonnen werden. Aufier 
der Zahl ng — Eg/E b sollten durch die Versuche die zweckmafiigste 

Querschnittsform und Umschniirungsart sowie der giinstigste Randabstand 
der Gufielsenwinkel ermittelt werden. Trotz der grofien Zahl der Versuche 
ist dies nicht erreicht worden, da die Festigkeitsunterschiede nicht derart 
waren, dafi sich daraus Schliisse fiir Form und Umschniirung ziehen lieBen. 

Nur fiir dic Zahl ng sind annehmbare Mittelwerte gefunden worden.

>) Handbuch fur Eisenbetonbau. 4 Aufl., XI. Band, Bogenbrucken, 
S. 182. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1932.

2) B. u. E. 1926, Heft 3, S. 39; Bauing 1926, Heft 16, S. 327.
3) Handbuch fiir Eisenbetonbau, 4. Aufl., XI. Band, S. 505.

uberschufi dem GuBeisen zugewiesen. Hierdurch steigt der Wert n zum 
Teil erheblich, bei den aufiermittig gedrilckten Kórpern bis 18,4.

Der Bemessung der zulassigen Beanspruchungen Im Brilckenbauwerk 
ist eine Druckfestigkeit des Betonsgleich der Wiirfelfestigkeit WiS =  336 kg/cm2 
und eine Zahl ng —  10 zugrunde gelegt worden.

Nach dem Erscheinen des Heftes 68 hat sich E m perger veranlafit 
gesehen, zur Vermeidung von Mifiverstandnissen zu dem Bericht Stellung 
zu nehmen. Er will die Zahl n nicht ais Verhaltnis der Elastlzitatszahlen 

von Gufielsen und Beton aufgefafit wissen, sondern ais Verhattnis der 
zulassigen Spannung fiir Gufieisen =  1700 kg/cm2 und der fiir Beton in 
der Faser der GuBeisenbewehrung=42,5 kg/cm2; hieraus aber ergibt sich die

Zahl =  40. Dann ist die zulassige Last des mittig belasteten Prlsmas

= 42,5 (40 Fg =-i,) =  212 Fb ,
42 5

K u .  =  1 7 0 0  F g  +  4 2 > 5  F b  :

die gegeniiber der Bruchlast

P B =  5310 Fg + 329 Fb =  329 (16 Fg + Fb) =  839 Fb 

eine vierfache Sicherheit im Verbundquerschnitt darstellt. Hierbei ist das

Yerhaltnis der Bruchlast von GuBeisen zu der von Beton =  16 und Fg

10
wie im Versuch. Th. G estesch i.

Weist man auch hier, bei mittiger Belastung, den OberschuB der wirklichen 
Last gegeniiber der errechneten Last P  =  P b + Pg + P e dem GuBeisen 

zu, so ergibt sich aus den Versuchen im Bruchzustande der Wert ng im 

Mittel zu 15,5; weist man dagegen den UberschuB dem Beton zu, dann 
ist tig == 11,0. Nach Trauer diirfte der wahre Wert bei etwa 13 liegen. 

Die Bruchfestigkeit ist durch die GuBeiseneinlagen um 78% erhoht worden.

Bel Versuchen mit aufiermittig gedriickten Korpern ergab sich fiir 
den Beton eine Wiirfelfestigkeit von 329 kg/cm2 und eine Saulenfestigkeit 
von 0,75-329 =  246 kg/cm2 (je nach 45 Tagen). Der Wert ng im Bruch

zustande schwankt zwischen 9,8 und 14,0 und betragt im Mittel 11,3, 
wenn man den OberschuB der Last dem GuBeisen zuweist, oder er 
schwankt zwischen 7,9 und 11,9 und betragt im Mittel 9,7, wenn man 
den Uberschufi dem Beton zuweist.

Die Steigerung der Bruchlast durch die GuBeiseneinlagen betragt 80°/0, 
also fast ebensoviel wie bei den mittig gedriickten Kdrpern.

Neben den angedeuteten Dresdner Versuchen sollten dic Berliner 
Vcrsuche AufschluB geben iiber das Verhalten grofier, den Abmessungen 
im Bauwerk nahekommender Korper. Es wurden Versuche mit mittig 
und aufiermittig belasteten Prismen von 0,72-0,72 m Querschnitt und 
7,20 m Lange vorgenommen. Dic Gufieisenbewehrung bestand aus vier 
Eckwinkeln von je 66,5 cm2 Querschnitt, die Querbewehrung aus Stahl- 
drahtbiigeln von 6 mm Durchm. Wie friiher zeigten sich auch hier 
groBere Uberschiisse zwischen der tatsachlichen Last, die grdfier war, 
und der aus den gemessenen Stauchungen errechneten Lastsumme.

Da die Bauwerkfestigkeit allgemein mit der Zunahme der Abmessungen 
im Yerhaltnis zur GróBc der Probewiirfel abnimmt, wurde hier der Last-

Stiny, J .: Die geologischen Grundlagen der Verbauung der Geschiebe- 
herde in Gewassern. 120 S. mit 40 Abb. Wien 1931, Julius Springer. 
Preis 13 RM.

Der Verfasser hat es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, die ver- 
wirrende Vielseitigkelt der Formen von Gelandeanbriichen im Locker- 
gestein in ein System zu bringen und Einteilungsgrundsatze heraus- 
zuarbeiten, die das Wesen der Anbriiche kennzeichnen. Dadurch soli 
die gegenseitige Verstandigung bei der Bcschreibutig dieser Naturvorgange 
erleichtert und das Grundsatzliche fiir die Bekampfung des Einrisses an- 
gedeutet werden. Die Schrift ist absichtlich in engem Rahmen gehalten, 
um Ausfiihrungen des Verfassers in seinen grdBeren Werken iiber dieses 
Sondergeblet weiter entwickeln und besser zur Anschauung bringen zu 
kónnen. Das Hauptgewicht ist auf die Gelandeformenkunde ais ein Zweig 
der Geologie gelegt, entsprechend ihrer Wichtigkeit fiir die Beurteilung 
der Schuttablagerungen ais Geschiebeherde. Dabei wird die Art des 
Schuttes und seine Bildungsweise untersucht, da diese in hohem Grade 
die technischen Eigenschaften der Ablagerungen bestimmen. In der Schrift 
wird streng unterschieden zwischen Altschutt aus friiheren geologischen 
Vorgangen und neu gebildetem Jungschutt; dabei wird die iiberwiegende 
Verbreitung des ersteren und seine iiberragende Bedeutung ais Geschiebe- 
spender gezeigt, gegeniiber dem die Geschiebebildung der Jetztzeit durch 
Verwitterung fast unwesentlich ist.

Im einzelnen werden Feilenanbriiche, Keilanbruche, Uferanbriiche, 
Dammanbriiche, Blattanbriiche und Muschelanbriiche unterschieden. Fiir 
jede einzelne Art wird nach der Begriffsumschreibung die Entstehung, 
die Form, die Weiterentwicklung beschrieben und die Verbauungsart an- 
gedeutet. Fiir die praktische Anwendung sind zahlreiche Nalurbeispiele 
angefiihrt. Der Text wird durch charakteristische Naturaufnahmen und 
klare Skizzen wlrksam unterstiitzt. Man folgt dcm Verfasser gem bel 
seinem liebevollen Eingehen auf alle Einzelheiten der Naturvorgange und 
gewinnt mit wachsender Elnsicht auch steigendes Interesse an dem eng 
umgrenzten, aber fiir die Wildbachverbauung und die Fragen der Ge- 
schiebefiihrung auBerordentlich wichtigen Sondergebiet. Aus der Schrift 
wird nicht nur der Ingenieur Nutzen ziehen, auch der Naturfreund wird 
durch die zur Anschauung gebrachten geiandegestaltlichen Unterscheidungen 
angeregt werden, aus den Formen der Bodenoberfiache Ihre Geschichte 
zu lesen und die Allgewalt des Wassers in seinen langsamen und heftigen 
Auswirkungen zu erkennen.

Sehr wertvoll fiir den Fachmann ist das auBcrordentlich reichhaltige, 
iibersichtlich gegliederte Schri(tenverzeichnis. ®r.=2>ng. D iiII.

Karig, J .: Hilfstafeln zum Berechnen von StraBenbriicken fiir dic Verkchrs- 
last nach DIN 1072. (Ausgabe vom September 1931.) IV, 40 S. mit 
38 Textabb. und 16 Tafeln. Berlin 1932, Wilhelm Ernst & Sohn. Preis 
geh. 5,50 RM.

Die Schrift enthalt ahnlich wie die BE fiir die Eisenbahnbriicken 
Tafeln der Biegemomentc und Querkrafte (Auflagerdriicke) der Haupt-, 
L3ngs- und Quertr3ger von Strafienbrucken fiir die Verkehrslasten der 
Klassen I bis III DIN 1072. Fiir das N achrechnen  der Quertr3ger be- 
stehender Briicken sind aufierdem Tafeln beigegeben, bei denen die Dampf- 
walze der einzelnen Bruckenklassen durch den Lastkraltwagen der gleichen 
Klasse ersetzt ist. Fiir die Berechnung durchlaufender Trager sind Be- 
lastungsgleichwerte ermittelt, mit denen man allerdings bei klelneren 
EinfluBIiachen, die durch parabelfórmige Linien begrenzt sind, nur An- 
naherungswerte crrechnen kann. Die Schrift glbt auch die Ableitung der 
Tafelwerte, wtederholt kurz die in Betracht kommenden Angaben der 
Normbiatter DIN 1072 und 1071 und die StoBzahlen und bringt einige 
Beispiele fiir die Anwendung der Tafeln.

Bei den Angaben fiir die Quertr3ger ist wohl zur Vereinfachung der 
Tafeln nicht unterschieden zwischen dem EinfluB des Menschengedrangcs 
auf Schrammborden und Gehbahnen, das ohne StoBzahl in Rechnung zu 
stellen ist, und dem EinfluB von Mcnschengedrange auf der Fahrbahn, 
das auch die Belastung mit leichteren Fahrzeugen (Anhangern) vertritt 
und daher m it der StoBzahl in Rechnung gestellt werden muB. Die 
Biegemomente der Quertr3ger sind fiir dic ungiinstigste Stellung der Lasten 
angegeben, wahrend in DIN 1072 §3  Ziffer 3 fiir die haufig vorkommenden
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Briicken mit zwei aufienliegenden Haupttragern und symmetrisch an- 
geordneter Fahrbahn gestattet ist, die Lasten so aufzustellen, daB ihre 
Grundfiachen symmetrisch zur Briickenachse liegen.

Diese beiden Vereinfachungen sind durchaus zulassig, da die Unter- 
schiede im allgemeinen nicht grofi sind und die Ergebnisse auf der 
sicheren Seite bleiben. Die VergrOBerung der Biegemomente und Quer- 
krafte, die sich hierbei in manchen Fallen ergibt, ist bei neuen  Briicken 
gerade bei den fiir LasterhOhungen besonders empfindlichen Quertragern 
durchaus erwiinscht, Beim Nachrechnen b e s tehende r  Briicken wird man 
allerdings in vielen Fallen von allen Erleichterungen, die die Normbiatter 
und die in der Bautechn. 1931, Heft 45, S. 663, wiedergegebenen Richt- 
linien zulassen, Gebrauch machen miissen, um Fahrbeschrankungen mOg
lichst einzuschranken. Der Verfasser hat mit seinen Hilfstafeln in dankens- 
werter Weise eine schon lange empfundene Lucke ausgefiillt. Die auch 
wegen der seitllchen Verschieblichkeit der Verkehrslasten vielfach be
sonders umstandliche Berechnung der Strafienbriicken wird hierdurch 
wesentlich vereinfacht werden. Die Hilfstafeln sind daher fur jeden Fach- 
genossen ein unentbehrliches Hilfsmittel. Wed 1 er.

Rieger, J .: Berechnung statisch unbestimmter Systeme. II. Teil. Mehr- 
teillge Rahmen (Stockwerkrahmen, Vierendeeltrager). 364 S. mit 189 Text- 
abb. Leipzig und Wien 1930, Franz Deuticke. Preis 40 RM.

Das dcm Andenken an Alberto C a s t ig lia n o  gewidmete Werk ist 
eine Fortsetzung des I. Teiles, worin die einfacheren Rahmen behandelt 
sind. Im II. Teil wird die von R ieger in den Vordergrund gestellte 
„Methode der statischen Momente der Momentenfiachen beziiglich be- 
stlmmter Achsen" auch auf mehrstielige Rahmen mit waagerechtem Quer- 
riegel, 2- und 3-schiffige Hallenrahmen, Stockwerkrahmen und Vicrendeel- 
trager angewendet, wobci der Verfasscr Anspruch darauf erhebt, dafi seine 
Methode „die vollkommenste und praktischste LOsung" sei. Es gibt fiir 
die Berechnung von Rahmentragwerken verschiedene Wege, die schon 
beschritten worden sind; so ist auch das Verfahren von Rieger durchaus 
nicht neu, dazu umstandlich und uniibersichtlich. Es ist unwirtschaftlich, 
bei jeder Herleitung von Formeln immer wieder von vorn anzufangen, 
indem Rieger die betreffenden Momentenfiachen Immer wieder integrlert, 
obwohl die Beiwerte der Unbekannten gleich in integrierter Form an- 
geschrieben werden kOnnten, wie dies heute in der Praxis wohl allgemein 
iiblich sein diirfte. Sammlungen von Beiwerten jM i M k dx , f  M f dx  

sind in mehreren Biichern zu finden. So sind z. B. in dem vom D.B.V. 
herausgegebenen Werke „Eisenbetonbau*, II. Band (Die Statik im Eisen- 
betonbau), auch Tabellen fiir veranderllches Tragheitsmoment enthalten, 
dereń Gebrauch vlel beąuemer ist, ais die Berucksichtigung der Ver- 
anderlichkeit nach dem Verfahren von Rieger.

Bei symmetrischen Tragwerken empliehlt sich von vornherein die 
Zerlegung der Belastung in einen symmetrischen und in einen anti- 
symmetrischen Teil (Belastungsumordnung), wodurch die Elastizltats- 
glelchungen ln zwei Gruppen zerspaltet werden, was die Rechenarbeit 
bei ihrer AuflOsung wesentlich erleichtert. Auch dieser Vortell geht bei 
dem Riegerschen Verfahren verloren, was nicht nur zu einem unnOtigen 
Aufwand an Rechenarbeit fiihrt, sondern auch die Kontrolle und die Auf- 
deckung etwaiger Rechenfehler erschwert. Unzweckmafiig erschelnt ferner 
die Einfiihrung der eingeklammerten Vorzeichen hinter den Formeln. 
Auch der Art und Weise der Momentendarstellung bei schragen Staben 
kann nicht zugestimmt werden. Es ist iiblich, die Momentenordinaten 
immer senkrecht zu der betreffenden Stabachse aufzutragen, denn nur 
auf diese Weise ergibt sich zelchnerisch ein richtiger Fiacheninhalt. 
Rieger tragt dagegen auch bel schragen Siabachsen (z. B. bei Hallen
rahmen) die Momentenordinaten immer lotrecht auf, wodurch eine Ver- 
zerrung der Parabeln entsteht und z. B. eine rechteckige Momentenflache 
trapezfórmig erschelnt. Irgendwelche Vorteile dieser ungewOhnllchen 
Darsteilungsweise sind nicht zu erkennen. —  Es handelt sich also in der 
Hauptsache um eine sogenannte Fleifiarbeit, dereń Inhalt aber nicht ais 
Fortschritt angesprochen werden kann. K le in lo g e l.

Suida, H. und Salvaterra, H .: Rostschutz und Rostschutzanstrich. 344 S. 
mit 193 Abb. im Text. Wien 1931, Julius Springer. Preis geb. 24 RM.

In den letzten Jahren ist der wlssenschaftlichen und praktischen Er 
forschung der Korrosion und des Metallschutzes, insbesondere des Eisen- 
schutzes, eine erhohte Aufmerksamkeit geschenkt worden. Auch in bau- 
technlschen Kreisen hat sich erfreullcherweise die Erkenntnis von der 
Notwendigkeit und volkswirtschaftlichen Bedeutung eines guten Rost- 
schutzes der Stahlteile und Stahlbauwerke Bahn gebrcchen, und deshalb 
ist die Herausgabe des vorliegenden Werkes zu begriifien, das in erster 
Linie fiir den Baufachmann geschrieben ist. Es ist den Bediirfnissen der 
Bauingenieure und Baufachleute weitgehend angepafit und behandelt den 
chemischen und physikalischen Teil so leicht fafilich, dafi er auch von 
Nichtchemikern ohne weiteres verstanden werden kann. Das Buch bringt in 
acht Abschnitten eine klare Zusammenfassung alles Wissenswerten iiber 
den Rostschutz und iiber die Mittel, die im Rostschutz Verwendung finden, 
unter Berucksichtigung der neuesten Versuchsergebnisse und Erfahrungen 
aller Stellen, die sich mit diesem Thema befassen, besonders auch der 
chemischen Grofiindustrie.

Nach einem kurzeń Oberblick iiber die geschichtliche Entwicklung 
des Eisenschutzes und die verschiedenen Theorlen des Rostblldungs- 
vorganges werden im zweiten Abschnitt die Moglichkeiten des Rostschutzes 
behandelt; es gibt drei Verfahren:

1. Verwendung korrosionsfester Eisenlegierungen,
2. Oberziehen des Eisens mit Metallen oder Metallverbindungen,
3. Benutzung von Anstrlchen.

Von den sogenannten nichtrostenden Stahlen wird gesagt, dafi sich 
ihrer Verwendung im Baugewerbe noch gewisse Hindernisse entgegen- 
stellen. Man kann aber wohl allgemein annehmen, dafi diese teuren 
Stahle fiir Bauzwecke nie ln Betracht kommen werden. Es erscheint auch 
bedenklich, wenn ein gekupfertes Eisen hier ais „rostbestandiges" Materiał 
bezcichnet wird. Der Ausdruck kann Verwirrung anrlchten. Der giinstige 
Einflufi eines geringen Kupferzusatzes aufiert sich nur in einer gewissen 
ErhOhung des Rostwiderstandes. Diese Tatsache ist auf Grund umfang- 
relcher Versuche ais feststehend anzusehen. Die Deutsche Reichsbahn 
schreibt deshalb bereits bei hochwertigen Baustahlen (St 52) einen Zu- 
satz von mindestens 0,25°/0 Kupfer vor.

Bei den Metalluberziigen fallt auf, dafi Bleiiiberziige nicht genannt 
sind; diese werden jedoch vielfach neben den von den Verfassern naher 
behandelten Zinkiiberzugen mit Erfolg angewendet.

Ausfiihrllcher wird der Eisenschutz durch Anstriche besprochen, der 
in den allermeisten Fallen angewendet wird und deshalb auch das 
wichtlgste Rostschutzverfahren ist. Es ist die Rede vom Aufbau des An- 
striches sowie von der Art und Wirkung der in Betracht kommenden An- 
strichstoffe und der dazu benOtigten Rohstoffe.

Sehr eingehend befassen sich die nachsten drei Abschnitte mit Her- 
kommen, Herstellung und Eigenschaften dieser Rohstoffe, d. h. der 
einzelnen Bindemittel, Pigmente und Verdiinnungsmlttel. Das Buch gibt 
hieruber erschOpfenden AufschluB. Manche Ausfiihrungen sind jedoch 
im Hinblick auf den Leserkreis und praktischen Zweck des Buches viel 
zu breit und kOnnten ohne Schaden gekiirzt oder gestrichen werden.

Im Abschnitt VI werden die Herstellung der Ólfarben und die dabei 
gebrauchlichsten maschinellen Vorrichtungen eriautert. Ferner werden 
kurze Anleitungen iiber die Behandlung (Lagerung und Entnahme) der 
fertigen Farbę gegeben.

Der Abschnitt VII behandelt die Ausfiihrung des Rostschutzanstriches, 
und zwar zunachst das Entrosten des Eisens. Von der chemischen Ent- 
rostung wird bei Eisenkonstruktionen abgeraten. Dem ist beizupflichten. 
Dagegen ist nicht der Auffassung zuzustimmen, dafi die maschinelle Ent- 
rostung in allen Fallen der Handentrostung vorzuziehen sei. Diese Bevor- 
zugung mag in technischer Hinsicht angebracht sein, aus wirtschaftlichen 
Griinden werden aber kleinere Bauwerke und grOfiere mit nur vereinzelten 
Roststellen in der Regel von Hand zu entrosten sein. Auch die Frage, ob 
die Walzhaut auf dem Eisen belassen oder entfernt werden soli, kann noch 
nicht ais geklart angesehen werden. Die Versuche hieruber sind noch 
nicht abgeschlossen, Die Angabe, dafi bei der Deutschen Reichsbahn eine 
Vorgrundierung der Eisenflachen mit heifiem LeinOIflrnis vorgeschrieben 
sei, trifft nicht ganz zu. Eine Behandlung mit heiBem LeinOlfirnis war 
nie vorgesehen; neuerdings wird ein LeinOlhauch vorgeschrieben, aber 
nur dann, wenn es nicht moglich ist, binnen etwa drei Stunden nach der 
Entrostung den Grundanstrich aufzubringen.

Im zweilen Teil dieses Abschnittes wird die technische Seite des An- 
strlches besprochen. Das Spritzverfahren wird gegeniiber der Pinselarbeit 
vorlaufig noch ais weniger zweckmafiig angesehen. Das ist richtig. Vor 
allem mufiten die Spritzpistolen noch fiir den Gebrauch im Freien ver- 
bessert werden, so daB insbesondere die Nebelbildung vermieden wird. 
Hier ware fiir den Ingenieur eine dankbare Aufgabe, sich auf dem An- 
strichgebiet zu betatigen. Ob das Werturteil, daB gespritzte Anstriche 
weniger haltbar selen ais mit dem Pinsel aufgebrachte, zutrlfft, steht 
heute noch nicht fest. Diese Frage muB noch durch sorgfaitige Vergleichs- 
versuche geklart werden. Derartige Vcrsuche sind bei der Deutschen 
Reichsbahn in grOBerem Mafistabe eingeleitet. Der Anwendung der Spritz- 
technik wird stets — auch wenn sie sich ais durchaus wirtschaftlich er- 
weisen sollte —  eine Grenze^ gesetzt sein, weil Bleifarben aus gesund- 
heitlichen Griinden nicht gesprltzt werden sollen. Bleifarben zahlen aber 
heute noch zu den dauerhaftesten Rostschutzfarben. Diese Auffassung 
wird auch von den Verfassern getcilt. Sie erwahnen, daB Bleimennige 
von vielen Praktikern ais beste Grundfarbe angesehen wird. Uber die 
Zusammensetzung von geeigneten Ólfarben fiir Deckanstriche bei normaler, 
starker und besonderer Beanspruchung sind allgemeine Richtlinien gegeben. 
Schliefilich wird noch kurz auf bituminOse Anstriche und Unterwasser- 
anstriche eingegangen.

Der letzte Abschnitt betrifft die praktische Priifung der Rostschutz- 
farben. Nacheinander werden behandelt die Dauerpriifung, die Kurz- 
priifung, Laboratoriumspriifungen, verschiedene Untersuchungsmethoden 
fiir Anstriche und chemische Priifverfahren fiir Rohstoffe und Farben. In 
einem Anhang sind noch die vom RAL herausgegebenen Anleitungen 
fiir „Einfache Priifung von Farben und Lacken" abgedruckt. Diese sind 
fiir Verbraucher beslimmt, denen wissenschaftliche Fachkenntnisse sowie 
chemische und physikalische Priifapparate nicht zur Verfiigung stehen.

Das Buch ist mit zahlreichen Abbildungen im Text und mit einem 
Namen- und Saclwerzeichnis ausgestattet. Wertvoll ist die Angabe der 
Quellen, aus denen geschOpft wurde, sowie ein umfassendes Literatur- 
verzeichnis, das jedem wlllkommen sein wird, der in die einzelnen Ge- 
biete tiefer eindringen will.

Die Verfasser bringen die verschiedenen, zum Teil voneinander ab- 
welchenden Ansichten und Erfahrungen von vielen berufenen Stellen und 
nehmen auch zu einzelnen Anschauungen kritisch Stellung. Wie dies in der 
Natur der Sache liegt, handelt es sich dabei vlelfach um Erkenntnisse, die 
noch nicht endgiiltig sind. Trotz emsiger Forscherarbeit im letzten Jahr- 
zehnt gibt es noch eine Menge ungeloster Probleme auf dcm Gebiete des 
Eisenschutzes. Was jedoch iiber den derzeitigen Stand der Rostschutzfrage 
vorliegt, das geben die Verfasser in leichtverstandlicher, iibersichtlicher 
Darstellung. Das Buch ist —  alles in allem — ein wertvo!les Nach- 
schlagewerk. K le tt .
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Bestimmungen iiber die bei Hochbauten anzunehmenden Belastungen und 
iiber die zuiassigen Beanspruchungen derBaustoffe vom 24. Dezember 1919.
11. Auflage. 32 S. Berlin 1932, Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh.
1,60 RM.

In der soeben erschienenen 11. Auflage der preuBischen „Belastungs- 
vorschriften“ finden sich, zeitlich geordnet, die hierhin gehorigen 23 von 
1919 bis 1931 ergangenen Ministerial-Erlasse ausfiihrlich wiedergegeben. 
Die beiden zuletzt veróffentlichten Erlasse (von 1931) enthalten Vor- 
schriften fiir geschweifite Stahlbauten.

Die beiden wichtigsten und umfangreichsten Erlasse haben bekanntlich 
zum Gegenstande die grundlegendcn Bestimmungen vom 24. Dezember 1919 
(S. 16) und vom 25. Februar 1925 (S. 26); die Abanderungen, die diese 
Bestimmungen durch spater ergangene Erlasse erfahren haben, sind in 
der vorliegenden Ausgabe des Textes sorgfaitig berucksichtigt. Zum be- 
ąuemen handschriftlichen Eintragen etwa spater noch folgender w e lte re r 
Abanderungen und Zusatze ist neben dem Text der Erlasse ein geniigend 
breiter Rand freigelassen.

Die neue Ausgabe der „Belastungsbestimmungen* gehórt zum un- 
entbehrlichen Riistzeug jedes deutschen Bauingenieurs und Architektem

Ls.

Soldan, W .; Ober Geschwindigkeitsformeln. Besondere Mitteilungen, 
Bd. 7, Nr. 1 der Landesanstalt fur Gewasserkunde und Hauptnlvelle- 
ments Im PreuBischen Ministerium fiir Landwirtschaft, Domanen und 
Forsten. 30 S. mit 4 Textabb., 5 Zahlentafeln und 9 BI. bildlichen 
Darstellungen. Berlin 1931, Druck von Ernst Siegfried Mittler & Sohn, 
Buchdruckerei G. m .b. H. Preis 6,50 RM.

Die den hier mitgeteilten Geschwindigkeitsformeln des Verfassers 
zugrunde liegenden Messungen auf der Weser wurden zwischen den 
Jahren 1902 und 1906 vorgenommen. Ihre erste Auswertung erfuhren sic 
wenige Jahre spater, doch befriedigte die daraus ermittelte Geschwindigkeits- 
formei nicht, denn sie zeigte gegeniiber den tatsachlichen Abfluflverhiilt- 
nissen Abweichungen bis zu + 26,4 °/0 bzw. — 14,9 %■ Die hier vor- 
liegende zweite Auswertung, der neuere hydraulische Auffassungen 
zugrunde liegen, llefert drei verschiedene Geschwindigkeitsformeln mit 
jeweilig anderem Geltungsbereich. Zu den Messungen bzw. zu der Aus
wertung ist folgendes zu bemerken:

Bei der Untersuchung iiber den Aufbau von Geschwindigkeitsformeln 
geht der Verfasser von einer allgemeinen Formel aus, die auch Krey, 
erweitert mit einem Temperaturfaktor, in einem Aufsatze (Ztrlbl. d. 
Bauv. 1922, S. 5) mitteilte, auf den an dieser Stelle hingewiesen werden 
soli; er kommt scblieBlich zu einer Normalform, aus der er die mitgeteilten 
Geschwindigkeitsformeln entwickelt. Diese Formeln wurden aus Durch- 
schnittswerten langerer FiuBstrecken ermittelt, nicht wie die anderer 
Forscher aus den Abmessungen, der mittleren Geschwindigkeit und dem 
Gefaile einer Reihe von einzelnen Querschnitten, Im ganzen standen die 
Werte von 13 FiuBstrecken zur Verffigung, von denen aber nur 11 weitere 
Verwendung fanden. Die verbleibenden Werte wurden gemeinsam in der 
Beziehung c = f  (v- R) dargestellt. Der e-Wert zeigte sehr grofie Streuung. 
Nach der Untersuchung der Ursache dieser Streuung kommt der Verfasser 
zu der Feststellung, dafi aus der GrOBe des Geschiebekornes diese nicht 
erklart werden konne. Die Werte der einzelnen Meflstrecken wurden in 
Gruppen zusammengefafit. Auf Grund dieser Einteilung und der Unter
suchung der einzelnen Gruppen kommt er zu dem Schlusse, dafi nicht 
die eigentliche Wandrauhigkeit, sondern der mehr oder weniger regel- 
maBige Zustand („Ungleichfórmigkeitgrad*) der Flufistrecke (z. B. ver- 
landete Buhnenfelder, Richtungsanderungen u. a.) und die Geschiebe- 
bewegung entscheidet. Fiir die ersten drei Gruppen ermittelte der 
Verfasser je eine Geschwindigkeitsformel. Leider fehlen die zusammen- 
fassenden Angaben iiber das Charakteristikum der FiuBstrecken der 
einzelnen Gruppen, so dafi eine richtige Anwendung der einzelnen Formeln 
erschwert wird. Anschllefiend daran werden noch Geschwindigkeitsformeln 
fiir die Memel und die Gilge (nach B indem ann) mitgeteilt und solche 
fiir die Ems in Aussicht gestellt. Durch einen Vergleich der Formel fiir 
die drei Fliisse kommt der Verfasser zu dem Schlusse, „dafi die Rauhigkeit 
im bisher angewandten Sinne kein Mafl fiir die Geschwindlgkeiten in 
einem Flufibett ist und dafi wenig Aussicht besteht, die Verschiedenheiten 
zwischen einzelnen Fliissen und FiuBstrecken in einer einzigen Ge
schwindigkeitsformel auszudriicken". Es ist dann danach sogar notwendig, 
fiir ein und dieselbe Flufistrecke fiir Niedrigwasser eine andere Ge
schwindigkeitsformel zu ermitteln und anzuwenden ais fiir einen hóheren 
Wasserstand. Diese Schlufifolgerung steht im Gegensatze zu den Er
fahrungen anderer Forscher (R. W in k e l, M atak iew icz), die beobachteten, 
dafi die Rauhlgkeitswirkung des FluBbettes sich eindeutig in der Grofie 
des Gefalles ausdriickt.

Diese Widerspriiche zeigen, welche Schwierigkeiten noch zu iiber- 
winden sind, bis es mOglich ist, Geschwindigkeitsformeln zu bestimmen, 
die allgemeine Gultigkeit besitzen. Die vorliegende Untersuchung liefert 
einen wertvo!len Beitrag zur LOsung dieses iiberaus wichtigen und 
schwierigen Problems. Keutner.

W ild, E. und SchOberlein, O .: Tabcllenbuch fur die Berechnung von 
Kanalen und Leitungen sowie dieFeststellung ihrerDurchfluBgeschwindig- 
keiten, DurchfluBmengen und DurcbflufihOhen, der Konstruktion der 
Lichtprofile mit ihren Leistungs- und Geschwindigkeitskurven, der 
Profliinhalte, Profilumfange und hydraulischcn Radien. IV und 57 S. 
mit 52 Tafeln. Berlin 1931, Julius Springer. Preis in Leinen geb.

25,50 RM.
Die beim Entwerfen von Kanalisations- und Wasserversorgungs- 

anlagen, Grundstiicksentwasserungen, Be- und Entwasserungsleitungen,

Meliorationsbauten u. dgl. vorkommenden Aufgaben sind oft recht viel- 
seitig und verwickelt. Es sind statische, hydrologische und hydraulische 
Berechnungen auszufiihren, von denen besonders die letzteren meistens 
nur analytisch durchfiihrbar sind. Im Interesse rascher und iibersicht- 
licher Arbeit und zur Ausschliefiung von Fehlerąuellen bedarf daher der 
entwerfende Ingenieur besonders bei hydraulischen Berechnungen ein- 
facher Formeln und elementarer Rechenhilfsmittel. Grofiere Tiefbau- 
verwaltungen haben daher schon friihzeitig Tabellen fiir die Berechnung 
von Kanalen aufgestellt, die in erster Linie die eigenen Bediirfnisse be- 
riicksicbtigten, in mancher Hinsicht aber auch allgemein anwendbar waren. 
Neben dem Anspruch allgemeinster Anwendbarkeit erfullt das vorliegcnde 
Tabellenbuch seinen im Titel umschriebenen Zweck, den mathematischen 
Aufwand fiir den entwerfenden Ingenieur einzuschranken, aufs beste. 
Unter Weglassung aller theoretischer Darlegungen wird an zwOlf in der 
Praxis besonders haufig vorkommenden Beispielen die Anwendung er- 
iautert. Samtliche Zahlentabellen und Tafeln sind nach der abgekiirzien 
Kutterschen Formel mit der fiir gemauerte Kanale, Kanale und Rohr- 
leitungen aus Steinzeug, Zementbeton oder Eisen einheitlich und vor- 
sichtig zu 0,35 angenommenen Rauhigkeitszahl errechnet, ein Verfahren, 
das bel der noch vielfach bestehenden Unsicherheit der Annahmen, 
durchaus berechtigt ist. Nun haben freilich die auf Veranlassung von 
K. Im ho ff ausgefiihrten verdienstvollen Versuche F, von B iilow s in 
Relllnghausen und Frohnhausen'), wie auch die von W ilcox , Y arne ll 
und W oodw ard2) ergeben, dafi —  im Gegensatze zu den bisher iiblichen 
Geschwindigkeitsformeln — die mittlere Geschwindigkeit nicht mit dem 

p
Werte R =  wachst, daB sonach auch geschlossene Leitungsprofile bei

voller Fiillung die HOchstmenge abfiihren, und dafi weiter der Leistungs- 
grad von teilgefiillten Leitungen auch vom Gefaile abhangt. Es ware 
daher eine der dankbarsten und vordrInglichsten Aufgaben fiir Wasser- 
baulaboratorien, die Abhangigkeit der FOrderleistung von Gefaile und 
Fiiilungsgrad durch Versuche genauer zu klaren.

Wahrend die im III. bis V. Abschnitt enthaltenen Zahlentabellen sich 
auf die gebrauchlichsten Kreis-, normalen, iiberhOhten und gedriickten 
Ei- und Maulprofiie erstreckcn, sind im VI. Abschnitt noch Tabellen fiir 
die Bestimmung der benetzten UmfSnge, wasserfiihrenden ProfilflSchen 
und hydraulischen Radien aller anderen, iiberhaupt noch mOglichen 
Profile vorgenannter Art enthalten. In einem VII. Abschnitt schliefien 
sich 52 Tafeln an, aus denen die Konstruktion der Lichtprofile der Leitungen 
mit ihren Leistungs- und Geschwindigkeitskurven zur unmittelbaren Fest
stellung der Abflufimengen und Wassergeschwlndigkeiten fiir alle Filll- 
hOhen und Gefaile hervorgeht. Angesichts der verschiedenartigen und 
in technischen und órtlichen Notwendigkeiten begriindeten Formgebung 
der bei grofien Hauptsammlern, Notausiassen u. dgl. verwendeten Glocken- 
und Haubenprofile ist es wohl verstandllch, dafi diese nicht in das 
Tabellenbuch aufgenommen wurden.

Wer v ie l mit einschiagigen Planungen zu tun hat, wird das reich- 
haltige und durch Klarheit sich auszeichnende Tabellenbuch kaum ent- 
behren kOnnen. M a rą u a rd t , Munchen.

Deininger, K-: Die Entwicklung des Elsenbeton-Schornsteins in Theorie 
und Praxis. 75 S. mit 50 Abb. und XI Pianen. Stuttgart 1932, Konrad 
Wittwer. Preis 6 RM.

Das genannte Buch zeigt in eingehender Weise die besonderen 
Vorziige des Eisenbetons fiir den Schornsteinbau und der damit verwandten 
Anlagen, wie Kamine fur die Abfiihrung von Sauregasen, Verstarkung und 
Erhohung bestehender Schornsteine, Kamine, verbunden mit Wasser- 
behaitern und Ausfiihrung von Rauchkanaien. Die dargestellten Einzel- 
heiien des Futters, der Krone des Schornsteins, der Anordnung des 
Blitzablelters, der Vorkehrungen zur Besteigung und Besichtigung der 
Schornsteine, des Baugeriistes sowie die Schalungseinzelheiten geben 
dem entwerfenden und ausfiibrenden Ingenieur viele wertvolle Anregungen. 
Sie wurdigen vor allem die praktische und wirtschaftliche Baudurchfiihrung.

Der Verfasser ist auch auf die Theorie des Eisenbeton-Schornstein- 
baues eingegangen. Er tritt aber mit seiner ausschliefilichen Anerkennung 
der monolithischen Bauweise in Gegensatz zu der Autfassung anderer 
Forscher und der Praktiker. Es ist wohl richtig, dafi die eingebauten 
Betonblocke bei gleicher Mischung geringere Festigkeit haben ais der 
monolithisch hergestellte Beton; die geringen Kosten der schalungslosen 
Bauweise ermoglichen aber bessere Mischungen der BlOcke und des 
Mortels, so daB durch die Blockbauweise gleichwertige Festigkeit erzielt 
wird. Eine eindeutige Steilungnahme wird jedenfalls erst nach einer 
Reihe von Jahren móglich sein, wenn Vergieichswerte vorliegen. Die 
vom Verfasser des Buches geriigten Ausfiihrungsfehler der aus Form- 
steinen hergestellten bewehrten Betonkamine iassen sich bei gewissen- 
hafter Oberwachung vermeiden.

') ©r.=3itg. F. von B u lów : Die Leistungsfahigkeit von Flufi-, Bach-, 
Werkkanal- und Rohrquerschnitten unter besonderer Beriicksichtigung der 
von der Emschergenossenschaft in Essen zu kiinstllchen WasserlSufen aus- 
gebauten Emscher und ihrer Nebenbache. Gesund.-Ing. 1927, Heft 14 u. 15.
—  Ders.: AbfluB in Kreisrohren bei Teilfiillung. Gesund.-Ing. 1931, Heft 47.
—  A. R eu the r: Die Leistungsfahigkeit der Kreisąuerschnitte in Abwasser- 
rohrleitungen. Gesund.-Ing. 1928, Heft 6. — ©r.=3ng- M ahr: Ober Teil- 
fiillung bel Kreisrohren. Gesund.-Ing. 1931, Heft 12.

2) D. L. Y arne ll and Sherman M. W oodw ard : The flow ol water 
in drain tile. United States Department of Agriculture. Bulletin No. 854, 
26. August 1920, 50 S. —  Ch. W. Sherm an : Hydraulic formulas incorrect 
for partly fiiled pipes. News-Rec. 1929 vom 15. August, S. 253.
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Der Verfasser ist auch auf die miiBige Streitfrage uber die Lage der 
Eisen in der Wand eingegangen. Diese ist doch durch Anordnung einer 
entsprechenden Isolierung zwischen Fulter und Mantel hinfallig geworden. 
Die Eisen haben in der Hauptsache nur statische Aufgaben zu erfuilen. 
In bezug auf die statische Wirkung der Eisen, die nur eine Funktion des 
Durchmesscrs des Schornsteines ist, ist jeder Punkt der Wand a u Ben, 
so daB es beim richtig isolierten Schornstein gleichgiiltig ist, wohin die 
Eisen innerhalb des Mantels gelegt werden.

Da das Buch wegen seines gediegenen Inhalts sicher grofie Ver- 
breitung finden wird, weise ich darauf hin, dafl die Schlankheitsverhaltnisse 
der dargestellten und ausgefiihrten Schornsteine sich zwischen 1:18 und 
1:47 bewegen und damit nicht den wSrmetechnischen Anforderungen 
eines wirtschaftiichen Schornsteins zu entsprechen scheinen.

Zu erwahnen sind noch der saubere Druck und die exakte Wiedergabe 
der zahlreichen Abbildungen und Piane durch den Verlag.

D r. H in ge r le .

Wendehorst, R ,: Bautechnische Lehrh.efte fur den Unterricht an Baugewerk- 
schulen. Heft 16: Baustoffkunde, 125 S. Leipzig 1931, Dr. Max Janecke. 
Preis 1,80 RM.

In dem vor!iegenden Lehrheft werden die folgenden Einzelgebiete 
behandelt: das Bauholz, die naturllchen Baustelne, MOrtel und Beton, 
die kunstlichen Bausteine, Dammstoffe und Leichtbausteine, Sperrstoffe 
und Kitte, Stahl und Eisen, die Nichteisenmetaile, die Anstrichstoffe, 
sonstige Baustoffe (Glas, Linoleum, Tapeten und Spannstoffe, Kunstharze, 
Stroh, Rohr).

Die „Bautechnischen Lehrheftc" sind ftir den Unterricht an unseren 
Hiiheren technischen Lehranstalten gut geeignet. Es ist ailerdings zumeist 
nOtig, den Vortrag noch durcli Zeichnungen zu erganzen, und es w3re 
wohl ratsam gewesen, auch das vorliegende Heft mit einigen Abbildungen 
zu versehen. Hinweise auf die Normenbiatter und auf amtliche Bestim- 
mungen sind in geniigendem Umfange gegeben. Jedenfalis kann das 
vorliegende Lehrheft fiir den Unterricht an bautechnischen Lehranstalten 
durchaus empfohlen werden. C. K ersten.

Spetzler, O .: Anteil der Konstruktion und des Materials an dem wirt- 
schaftlichen Ausbau niederer Wasserkraltgefaile mit besonderer Beiuck- 
sichtigung der Verhaitnisse an der Ruhr. 94 S. mit 28 Textabb. und
1 Kostenzusammenstellung. Berlin 1931, Julius Springer. Preis 5,40 RM.

Das vorliegende Buch umfafit zwei Teile, die gesondert betrachtet je 
eine eigene VerOffentlichung ergeben wurden. Wahrend der erste Teil 
die Wirtschaftlichkeit der Konstruktion einer Wasserkraftanlage behandelt 
und darum nur ftir den Wasserkraftingenieur von Bedeutung ist, enthalt 
der andere Abschnitt Untersuchungen uber die Aulbereitung und Ver- 
arbeitung des Betonmaterials, die fiir jeden Bauingenieur, besonders aber 
fiir den Betonfachmann von Interesse sein dtirften. Durch diese Zusammen- 
fassung kommt aber der erste Abschnitt an einigen Stellen zu kurz, die 
ein naheres Eingehen, z. B. auf Betriebserfahrungen mit Mafinahmen zur 
Gefailvermehrung bel Hochwasser usw., wiinschenswert erscheinen lassen. 
Der Untersuchung iiber die Wirtschaftlichkeit von Wasserkraftanlagen 
liegen die Anlagen von Hengstey, Herdecke und Wetter zugrunde, die 
mit Rucksicht darauf, dafi solche Anlagen im Kohlengebiet der Ruhr eine 
sehr schwierige Stellung einnehmen, besonders bemerkenswert sind. An- 
hand von Vergleichen zwischen den Ausbaukosten, den Betriebskosten, 
der Benutzungszelt und der erzeugten Energiemenge bei der vorhandenen 
Wassermenge kommt der Verfasser zu dcm Ergebnis, dafl bei einem 
bestimmten Mindestgefalle eine Wasserkraft die Grenze ihrer Wirt
schaftlichkeit erreicht; bei der Ruhr liegt sie fiir Laufwerke etwa bel
7 m Gefalle, das aber bei dem endgiiltigen Ausbau nicht erreicht 
werden konnte. Der Verfasser unterzieht die Lage und GrundriB- 
gestaltung der Krafthauser, die Querschnittausbildung und die Aus- 
kleidung des Ober- und Unterwassergrabens einer naheren Untersuchung. 
Die Wahl und die Bauart der Wasserkraftmaschine, sowie die Aus- 
bildung der Einlaufspirale und des Saugrohres beeinflussen die Wirt
schaftlichkeit einer Anlage im hohen Mafie. Neben diesen rein kon- 
struktiven Maflnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit ist die rlchtige 
Elnschaitung einer Anlage in eine Reihe von Warme- und Wasserkraft- 
werken eines oft groBen Gebietes von ausschlaggebender Bedeutung. Die 
drei hintereinander liegenden Ruhrwerke mit ihrer Erganzung im Pump- 
speicherwerk Hengstey durften durch ihren gemeinsamen Wasserwirtschafts- 
plan der Fachwelt viele Anregungen bieten, der aber Ieider nur einer 
kurzeń Betrachtung unterzogen wird.

Im zweiten Teil berichtet der Verfasser eingehend iiber Versttche, 
die vom Ruhrverband gemeinsam mit dem Institut fur Beton und Eisen- 
beton der Technischen Hochschule Karlsruhe unternommen wurden. Der 
Beton im Wasserbau mufl aufier der Druckfestigkeit auch eine Dicbtlgkeit 
zur Ersparung der teuren Schutzmittel aufweisen. Da der Zement- 
verbrauch, der ja der teuerste Baustoff ist, im hohen Mafie von der Zu- 
sammensetzung der Zuschlagstoffe abhangig ist, mufl der Wahl dieser 
Stoffe zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit die gróBte Beachtung zuteil 
werden. Bei dem Bau der zuletzt fertiggestellten Kraftanlage von Wetter 
konnte das an Ort und Stelle gewonnene Baggergut durch Aulbereitung 
fiir das Betonmaterial verwendet werden. Dadurch wurde eine Ersparnis 
erzielt, die einen nicht unbetrachtlichen Betrag in den Gesamtkosten ein- 
nimmt. Die Kostenzusammenstellung gibt einen guten Uberblick iiber 
den Anteil, den die einzelnen Positionen, wie Unterbau, Turbinen, 
Maschinenanlage usw., bei den drei Kraftanlagen einnehmen.

Die Veróffent1ichung gibt sowohl dem Wasserkraftingenieur ais auch 
dem Betonfachmann sehr wertvolle Anregungen, wie durch Konstruktion und 
Materiał eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit mógllch ist. Keutner.

Rohn, R .: Tragwerk und Raumabschlufl. 145 S. mit 39 Abb. auf Tafeln. 
Aarau 1931, H. R. Saueriander & Co. Preis 7,50 RM.

Die technischen und wirtschaftiichen Bedingungen, unter denen ein 
Bauwerk cntsteht, haben sich in den letzten Jahrzchnten schnell und 
griindlich geandert. Dies hat den AnstoB zu dem voriiegenden Buche 
gegeben; es versucht, im AnschluB an altere Bauweisen darzustellen, wie 
mit den Hilfsmitteln unserer Zeit Tragwerk und Raumabschlufi der 
Hochbauten gebildet werden kOnnen. Dabei will der Verfasser nur Grund- 
satzliches behandeln. Elnzelheiten, dereń vertieftes Durchdenken zu weit 
fiihren wurde, bleiben unerdrtert; ebenso die theoretischen Grundlagen 
fur die statische Berechnung des Tragwcrks und fiir die Wasserdichtigkeit, 
den Warme- und Schallschutz bei den raumschliefienden Teilen.

Jeder der vier Hauptbaustoffe —  Holz, natiirliche und kiinstliche 
Steine, Eisenbeton und Eisen —  wird in einem besonderen Abschnitte 
geprtift, wie er sich zum Hochbau verhalt: Zuerst ais Tragwerk, weil 
dieses fiir Entwurf und Ausfiihrung vor allem mafigebend ist; dann ais 
RaumabschluB, der sich ja immer dem Tragwerk anzupassen hat. Schliefi- 
lich werden die einzelnen Bauaufgaben der Gegenwart daraulhin unter
sucht, welche der besprochenen technischen MOglichkeiten ihnen am 
besten gerecht werden.

Der Verfasser sagt nicht, ftir wen erschreibt; ich nehme an, fur seine 
Fachgenossen, die Architekten. Diesen fehlte bis jetzt in der Tat ein 
solcher Leitfaden, der die ungeheure Fiille des Neuen gedrangt zusammen- 
fafit und unbefangen wiirdigt. Das Buch diirfte ihnen willkommen sein; 
noch willkommener freilich, wenn es nicht bloB ein Quellenverzeichnis 
enthielte, sondern Einzelnachweise derjenigen Stellen, wo man genauen 
AufschluB iiber solche Stoffe und Bauweisen findet, die man gem an- 
wenden mochte.

Zum SchluB noch eine peinliche Frage: Mufite ein solches Buch 
durchaus in einem Deutsch geschrieben sein, das selbst den bescheidensten 
Anspriichen an Klarheit und Schonheit nicht geniigt? Hier ist nicht der 
Ort, naher daruber zu sprechen; nur eines bitte ich zu beachten: Die 
beiden ersten Absatze dieser Aufierung entsprechen bis ins Einzelne den 
drei letzten der Einleitung des Buches; nur ist hier mit 156 Worten genau 
dasselbe gesagt, wie dort mit 229! Ich schatze, dafi man das ganze Buch 
so um etwa ein Drittel kurzeń, und dabei an Klarheit und gefailiger 
Lesbarkeit sehr viel gewinnen ktinnte.

Miinchen. Dr. E. v. M ecenseffy .

Keten: Die Talsperren. (Sammlung Góschen.) 144 S. mit 103 Tcxtabb. 
Leipzig 1931, Walter de Gruyter & Co. Preis 1,80 RM.

Das Biichlein gibt in Kiirze einen bemerkenswert vollstandigen Ober- 
blick iiber den gesamten Talsperrenbau, wobei auch gerade die neueren 
Bauformen des Talsperrenbaues, die Pfeilersperren und GewOlbesperren, 
eine entsprechende Wiirdigung finden. Der bei dem kleinen Ausmafle 
des Werkchens knapp gehaltene Text ist in wirkungsvolIer Weise durch 
ein sehr reichllches und gutes Abbildungsmaterial untersttitzt, durch das 
erst die gedrangte und doch volIe Darstellung erm5glicht wird. DaB die 
HochwasserentIastungsvorrichtungen gegeniiber den Absperrorganen fiir 
Rohrleitungen etwas zu kurz gekommen sind, sei erwahnt. Druck und 
Ausstattung des Biichleins sind gut.

©r.=3ng. F ritzM aier, Mittweida i. Sa.

Gregor, A.: Der praktische Stahlhochbau. II. Band, 2. Teil, Stablskelett- 
hochhaus- und Tragerbau. Berlin 1931, Hermann Meufier. Preis geb. 
48 RM.

Auf 330 Seiten und an Hand von 344 sorgfaltig ausgefiihrten 
Abbildungen behandelt G regor in zwei Hauptabschnitten die Stahl- 
konstruktionen von Mehrgeschofibauten, im ersten Abschnitt den „Trager- 
bau“, d. h. die Unterkonstruktion der Decken, die Deckentrager und 
Unterzuge, sowie die Decken selbst, dann im zweiten Abschnitt den 
eigentlichen „Stahlskelettbau", d. h. die ais Ganzes betrachteten Trag- 
gerippe, sowie dereń einzelne Bauelemente einschl. ihrer Verbindungen. 
Den Fiillbaustoffen und der wichtigen Frage der Ummantelung des Stahl- 
traggerippes sind einige wenige Seiten gewidmet (S. 214 bis 220). Be
merkenswert sind die in den beiden Abschnitten dargelegten wirtschaft
iichen Verglelchsberechnungen verschiedener Trager-, Decken- und Skelett- 
anordnungen. Hervorzuheben ist auch das im ganzen Buche zutage 
tretende verantwortungsbewuflte Bemuhen des Verfassers um die Erfassung 
des Kraftflusses bis in alle Einzelheiten des Traggerippes hinein und seine 
interessanten Vorschl3ge ftir die Verbesserung der Ausbildung von An- 
schltissen, namentlich der zwischen Stielen und Riegeln. HierhergehOrende 
geschweiBte Konstruktionen sollen in einem Nachtragsbande behandelt 
werden.

Manche elementare statische Ableitungen, die man in jedem Lehrbuch 
der Baustatik nachlesen kann, sind fur viele Leser entbehrlich. Anderseits 
vermissen diese sicher, dafi der Verfasser bei den Bemessungsgrundsatzen 
fur die Elemente der Traggerippe und fiir dereń Anschliisse, sowie bei 
der Beschreibung des Kraftflusses in den Traggerippen auf die tatsachliche 
Tragfahigkeit von Stahltragwerken unter Beriicksichtigung des plastischen 
Verha1tcns des Baustoffes nicht eingeht. Ein Durchschneiden von durch- 
laufenden Tragern iiber der Stiitze, wie in Abb. 179 gezeigt ist, erhoht 
z. B. keineswegs die tatsachliche Tragfahigkeit.

Der neue Band von Gregor ist ohne Zweifel fiir alle Fachgenossen, 
die sich mit dem Bau von Mehrgeschofibauten zu befassen haben, unent- 
behrlich, denn er bietet eine Fiille von Anregung und Belehrung nicht 
nur fur den Anfanger, sondern auch fiir den Ingenieur, der sich schon 
eingehend mit dem schwierigen Sondergebiete des Stahlhochbaues ab- 
gegeben hat. M a ie r- L e ib n itz .
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Moerike: Das ,.i-Knickverfahren fiirSt37 im Eisenhochbau. 40 S. mit 5 Abb. 
Stuttgart 1932, Kommissionsvcrlag von Konrad Wittwer. Preis 2,50 RM.

Zur Berechnung von Druckstaben ist amtlich das ro-Verfahren vor- 
gesehrieben. Um danach die ZulSssigkeit der Spannungen nachzuweisen, 
miissen die Querschnitte bereits vorhanden oder sonstwie gefunden sein. 
Daneben enthalten die Vorschriften noch Gebrauchsformeln, die im un- 
elastischen Bereieh (von G eh le r  hergeleitet) von der Form sind

+ y-ks! c
zul

wo n eine fiir den betreffenden Baustoff feststehende Zahl (z. B. fiir St 37
F

y. =0,577) und k den Ostenfeldschen Profilwert k =  - .. bedeuten. W eil*
i1

fiir alle Kaliber eines Profils ais mittlerer Wert eingefiihrt ist, so bedarf 
es oft mehrmaligen Probierens und schlielilich des Nachweises der 
Spannungen nach dem allgemeinen w-Verfahren.

Zum unmiltelbaren Auffinden von Querschnitten hat Prof. M oerike  
schon friiher (d. h. noch vor dem Erscheinen der amtlichen Bestimmungen, 
erstmals im Jahre 1920) eine in ihrer auBeren Form mit der obenstehenden 
iibereinstimmende Formel aufgestellt

—  k s  + P S'K-

Darin bedeutet « =  • — , wahrend der Beiwert fi dem Ausdruck x k ent-
^zul

spricht. Die Beiwerte fi sind fiir einzelne Gruppen zusammenliegender 
Nnmmern des betreffenden Profils ermittelt, sind somit genauer ais die 
mittleren Werte xk, weshalb man mit der Moerikeschen Formel meist 
auf den ersten Anhieb den erforderlichen Querschnitt erhait. Nach dem 
Beiwert fi ist das Arbeiten mit der Moerikeschen Formel ais /3-Verfahren 
benannt.

Weil die fi-Zahlen enger umgrenzt sind, kOnnte das Moerikesche (3-Ver- 
fahren ais das bessere gelten, wenn seiner Anwendung nicht ein besonderer 
Umstand im Wege stande. Die Grundlagen der beiden Verfahren sind 
nicht die"gleichen. Moerike benutzt eine </rfzul-Linie, die etwas oberhalb 

der fiir das &>-Verfahren gewahlten liegt. DaB die Moerikesche Formel im 
Gegensatze zu der Gehlerschen sich nicht unmittelbar aus der Linie 

herleiten laBt, diirfte weniger von Belang sein. Doch fallt nach dem 
/3-Verfahren die S ich e rhe it ge ringe r aus ais nach dem ro-Verfahren. 
Aus diesem Grunde muBte dem /9-Verfahren die Gleichstellung mit dem 
w-Verfahren yersagt bleiben. Amtliche Vorschriften miissen ln jedem 
Falle eine gleich groBe Sicherheit verlangen. Dabei diirfte es gleichgiiltig 
sein, ob sie fur verbesserungsbedurftig gehalten werden oder nicht. In 
dieser Hinsicht ist allerdings manche krltische Bemerkung Moerikes nicht 
von der Hand zu weisen. Im Laufe der Zeit wird sich wohl jede amtliche 
Vorschrift dem Stande der jeweiligenErkenntnisse, den neuestenErgebnissen 
der Forschung aus Theorie und Praxis anpassen miissen.

Der geiibte Ingenieur wird eine Gebrauchsformel nicht besonders 
vermissen. Neben vorhandenen Tabellenwerken benutzt er eigene Profil- 
tabellen und zurechtgemachte Formeln. Dem weniger Geiibten kann das 
Moerikesche Verfahren Vorteile bieten. Dabei hat er sich aber stets vor 
Augen zu halten, daB er damit oft zu schwache Querschnitte erhait, 
weshalb eine Kontrolle nach dem «u-Verfahren nicht zu umgehen ist. 
Noch mehr w3re ihm gedient, wenn nicht nur die mittleren Profilwerte k, 
sondern (nach dem Vorgange Moerikes) enger begrenzte Gruppen-A-Werte 
zur Verfugung standen.

Weit iiber die Halfte der Broschure macht der Abdruck eines Schrift- 
wechsels polemischer Natur aus, der fiir einen grOBeren Kreis kaum ein 
Interesse haben diirfte. E. E lw itz .

Tietjens, O .: Hydro- und Aeromechanik nach Vorlesungen von L. P rand tl.
II. Band: Bewegung reibender Fliisslgkeiten und technlsche Anwen- 
dungen. 299 S. mit 237 Textabb. u. 28 Tafeln. Berlin 1931, Julius 
Springer. Geb. 23 RM.

Dem vor zwei Jahren erschienenen ersten Bandę1), der die Statik, 
Kinematik und Dynamik der reibungslosen Fliisslgkeiten bchandelte, folgt 
jetzt der Teil, der die'praktische Anwendung bringt. Die Eulersche Grund- 
gleichung leitet zum Bernoulli-Satz iiber; die Zahigkeit wird ln der Navier- 
Stokesschen Gleichung fiir praktische Rechnungen eingefiihrt, wobei einige 
ErOrterungen der Ahnlichkeitsgesetze noch die Reynoldssche Zahl zur 
Anwendung bringen, z. B. in dem Verhaitnis r l/r2 =  (allasy ia 2). Die 
StrOmung In Rohren und Kanalen wird in Hinsicht auf die Vorg2nge bei 
laminarer und bei turbulenter Bewegung beliandelt. Erfreulich ist die 
Feststellung, daB der einstige Altmeister des Wasserbaues, G. H agen, 
schon vor 1839 die Untersuchungen iiber die Zahigkeit des Wassers so 
auBerordentlich sorgfaltig und zuverlassig angestellt hat, daB seine Er
gebnisse von den besten und neuesten Messungen von Thorpe und 
R odge r sowie von B ingham  und W h ite  ais zutreffend bestatigt werden 
konnten. Ferner Ist die Anregung zu begriiBen, das laminare Strómungs- 
gesetz nach dem Vorgange von R iih lm ann  das H agen-Po iseu illesche  
G ese tz  zu nennen, weil H agen ais erster dieses Gesetz gefunden und 

verOffentlicht hat.
Da fiir besondere ErOrterungen hier nicht geniigend Raum zur Ver- 

fiigung steht, sei der iibrige Buchinhalt nur ganz allgemein mitgeteilt: 
Grenzschichten, soweit dieses Forschungsgebiet bisher geklart werden 
konnte, und dereń Bedeutung fiir den Magnuseffekt —  hierzu geben die

') Besprochen in der Bautechn. 1929, Heft 49, S. 759.

2) Vgl. auch de M arch i, Jdraulica, 1930, S. 170.

Filmaufnahmen der beigegcbenen Tafeln vorzugliche Beispiele — ; Wider- 
stand umstrOmter KOrper ais Funktion der Reynolds’ und Froudeschen 
Zahl; Auftrieb und Widerstand der Trngfliigel; zum SchluB noch Veisuchs- 
verfahren und Vcrsuchseinrichtungen. Zu den Staugeraten sei erganzend 
hier noch ein Literaturhinweis auf die zusammenfassende Ver0ffentIlchung 
„Stauróhren zur Messung des Druckes und der Geschwindigkeit im 
fliefienden Wasser", Z. d. V. d. I. 1923, Nr. 23, mitgeteilt. R. W inke l.

Genzmer, l i . : Wie entwirft man Ortsentwasserungsplane? III. Bd.
Seifhennersdorf. 34 S. mit 12 Textabb. und 9 BI. Zeichnungen. 
Halle (Saale) 1931, Martin Boerner. Preis 12 RM.

In der Reihe der von Ewald G enzm er mit bekannter Sorgfalt und 
Beherrschung des Stoffes bearbeiteten Ortsentwasserungsplane ist nunmehr 
der dritte Band erschienen. Er enthait ebenso wie die beiden anderen 
Bandę einen vollstandigen Kanalisationsentwurf mit allen Lage-und HOhen- 
planen, und z war fiir die an der tschechoslowakischen Grenze ln der 
Oberlausitz liegende Ortschaft Seifhennersdorf. Jenseits der Landesgrenze 
liegen oberhalb und unterhalb Ortschaften, so daB die geordnete Abfiihrung 
und Reinigung der Abwasser besonders wichtig erscheint. Bei der ziemlich 
weltraumigen Bebauung sind iiber 30 km Rohrleltung erforderlich, um die 
nur 8200 Einwohner zahlende Ortschaft zu entwassern, wobei allerdings 
der Ausbau auf 20000 Einwohner berucksichtigt ist. Ais wirtschaftlichste 
LOsung ergibt sich das Trennsystem. Bel der Leltungsfiihrung ist wiederum 
eng mit dem Verfasser des Bebauungsplans Prof. M uesm ann , Dresdcn, 
zusammen gearbeitet worden. Die Kosten sind auf 1 125 000 RM veran- 
schlagt. Dies ist an sich bei der grofien Ausdehnung des Ortes nicht 
teuer. Der Verfasser weist in der Rentabilitatsberechnung nach, daB die 
laufenden Kosten gegeniiber der bisherigen Grabenreinigung nur un- 
wesentlich teurer sind.

Wenn auch der vorliegende Entwurf in erster Linie ortliches Interesse 
hat, so ist doch nicht zu verkennen, dafi diese Reihe der Entwiirfe des 
geschatzten Verfassers auch eine grofie allgemeine Bedeutung hat. Unsere 
Grofl- und Mittelstadte sind fast alle kanalisiert. In den Kleinstadten, 
die gerade in der Reihe der besprochenen VerOffentIichung beliandelt 
werden, macht die Durchfilhrung solcher Piane vor allem wegen der 
Kostenfrage Schwierigkeiten. Hier ist es ein Verdienst Genzmers, an 
einer Reihe von Beispielen aus der Praxis nachgewiesen zu haben, dafi 
bei geschickter Anordnung des Entwurfs eine Mehrbelastung der Gemeinden 
durch die Ausfuhrung normalerweise nicht eintreten wird. Wenn sich 
diese Erkenntnis langsam Bahn bricht, dann kOnnten die sanitaren Ver- 
haltnisse so mancher Kleinstadt gebessert werden. Es kOnnte auch so 
manche Arbeitsgelegenheit durch Ausfuhrung der Kanalisation ais Notstands- 
arbeit geschaffen werden. Diese doppelte Aufgabe wiirde lm wohl- 
verstandenen Interesse der Fortentwicklung unserer Gemeinden liegen. 
Deshalb ist eine weitere Verbreitung dieser neuesten Ver0ffentlichung
E. Genzmers nur zu wiinschen. Stadtbaurat S chm ah , Uelzen.

Sayed Abd El-W ahed: Die Gelenkmethode. Ein Verfahren zur Ermittlung 
statisch unbestimmter GrOBen und dereń EinfluBlinien. 46 S. mit 
44Textabb. Berlin 1931, Julius Springer. Preis geh. 4,50 RM.

Das Buch komrnt einem vorhandenen Bediirfnis entgegen, die auf 
Grund der theoretischen Berechnungsverfahren gefundenen Werte der 
statisch unbestimmten GrOBen und dereń Einflufllinie bei ebenen (Rahmen-, 
Bogen- und Fachwerkkonstruktionen) und raumlichen Stabwcrken, sowie 
Flachentragwerken (Platten, Scheiben u. dgl.) mit den mit Hilfe von 
ModelIversuchen gefundenen Ergebnissen zu vergleichen bzw. zu kon- 
trollieren.

Der Verfasser schildert ein Verfahren, das ohne Verwendung von 
Deformatlonserzeugern (vgl. die Beggssche Methode)1) zu vlel ge- 
naueren und allgemeineren Ergebnissen fiihrt ais samtliche bekannten 
Verfahren.

In den drei Teilen der Schrift werden die theoretischen Grundlagen 
der Gelenkmethode, die Ermittlung der Festigkeitszahlen des verwcndeten 
Modellmaterlals (Zellulold), die Herstellung der Modelle und ihre fiachen- 
getreue Bemessung eriautert und die Anwendung der Gelenkmethode bei 
ebenen Stabwerken und elastischen Platten an vier Beispielen gezeigt. 
Die mit Hilfe der Modellversuche gefundenen Werte werden hierbei 
mit den Rechnungsergebnissen der ubllchen Berechnungsverfahren ver- 
glichen.

Ganz besonders eignet sich das Verfahren zur Vervollkommnung der 
bestehenden Berechnungsverfahren und zur Behandlung von hochgradig 
statisch unbestimmten Tragwerken.

Das Buch ist klar und anschaulich geschrleben und kann allen Fach- 
leuten zum Studium bestens empfohlen werden. Th. G estesch l.

Kaftan, E .: Bautechnische Lehrhefte fiir den Unterrlcht an Baugewerk- 
schulen. Allgemeine Baubetriebslehre. Eine Einfiihrung in die tech
nischen und wirtschaftlichen Fragen. I. Teil: Textband. 84 S. Leipzlg 
1931, Dr. Max Janecke. Preis 2,20 RM.

Der Inhalt des vorllegenden Heftes gliedert sich wie folgt: Bauvor- 
bereitung (Bauvorhaben, Bauprogramm, Vertrag mit dem Archltekten, 
Vorentwurf, Baupollzeizeichnungen, Baubeschreibung und Erlauterungs- 
bericht, Bauausfiihrungszeichnungen, Massenberechnung, Kostenanschlag 
und Zeitplane, Ausschreibung, Preisermittlung, genauer Finanzierungsplan 
und Vcrtrage mit den Unternehmern); Baudurchfilhrung (Bauleitung und 
Baufiihrung, Baumaschlnen und Geriiste, Arbeiterschutz und SoziaIver- 
sicherung, Bauabnahme, Tarlfvertr3ge, Rechtsverhaltnisse, Schatzungs-

’) Siche Beton-Kalender 1932, Teil I, S. 295.
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gutachten, Mietvertrage, Steuerwesen, Fcuerversicherung). Angefiigt ist 
ein kurzes Literaturverzeichnis.

Das Heft bietet zweifeiios eine gute Unterlage fur den Unterricht in 
der Baubetriebslehre an unseren hoheren technischen Lehranstalten. Man 
erspart die leidigen Diktate und gewinnt Zeit fiir die innerliche Vertiefung 
des Stoffes. Schon mit Riicksicht auf die Herausgeber der Bautechnischen 
Lehrhefte wird auch das vorliegende Heft an unseren staatlichen Lehr
anstalten — in sachllch durchaus gerechtfertigter Weise — eine gute 
Aufnahme finden. Druck und Ausstattung lassen nichts zu wiinschen 
iibrig. C. Kersten.

Hawranek, A .: Der Stahlskelettbau mit Beriicksichtlgung der Hoch- und 
Turmhauser vom konstruktiven Standpunkt behandelt fiir Ingenieure 
und Architekten. 286 S. mit 458Textabb. Berlin 1931, Julius Springer. 
Preis geb. 38 RM.

In einem Buche iiber die Stahltraggerippe von MehrgeschoBbauten 
wiinscht der Leser Auskunft uber die yerschiedenen MOglichkeiten des 
Aufbaues der ganzen Traggerippe, dereń Einzelausbildung, namentlich 
iiber die Art der Windaussteifungen, iiber die iiblichen Deckenanordnungen 
und nicht zuletzt iiber die Ummantelung der Stahlskelette, insbesondere 
der DeckentrSger und Unterziige, der Innenstiitzen sowie der AuBenstiitzen 
und Wandę. Bei dem Aufbau der Traggerippe gehen zwei grundsStzlich 
vcrschiedene Arten heute nebeneinander her. Bei der ersten Art werden 
die Balken und Unterziige statisch ais einfache oder durchlaufende Balken 
aufgefafit, die Stutzen ais eine Art biegungsfeste Pendelstiitzen oder ais 
senkrecht gestellte durchlaufende Balken. Dabei geht der Windkraftflufi 
durch die Decken auf unter Umstanden entsprechend bewehrte Wandę 
oder auf besondere Rahmentragwerke. Im zweiten Falle werden die 
Unterziige und Stutzen zu rahmenartigen Gebilden verbundcn und sowohl 
fiir senkrechte Lasten, ais auch fiir den Wind ais RahmentrAger bemessen. 
Bei den tatsSchlichen Ausfiihrungen sind beide Ausfiihrungsarien oft 
vermengt. H aw ranek  gibt in zwei Hauptabschnitlen seines Buches,
1. Entwurf der Stahlskelettbauten, 2. Ausfiihrung der Stahlskelettbauten, 
eine reiche Fiille von Ausfiihrungsbeispielen und konstruktive Einzelheiten. 
Er geht auch auf einige der iiblichen Naherungsberechnungen vielfachiger 
Stockwerkrahmen ein. Die Berechtigung solcher Naherungsberechnungen 
lafit sich meines Erachtens nur unter Heranziehung von Betrachtungen 
erweisen, die das plastische Verhalten des Stahls und damit die tatsach- 
liche Tragfahigkeit von Stahltragwerken berucksichtigen. Auch die Ver- 
formungsmóglichkeit der Eckverbindungen ist von EinfluB. Diese wichtigen 
und schwierlgen Fragen werden in dem Werke nicht behandelt. Im iibrigen 
aber kann sowohl der Stahlfachmann wie jeder Bauingenieur und Architekt, 
der sich mit MehrgeschoBbauten in irgendeiner Beziehung zu befassen 
hat, weitgehend Belehrung aus dem Buche von Hawranek schOpfen, in 
dem auch eine groBe Anzahl Gesamtlosungen und konstruktive Einzel
heiten, die der eigenen Praxis des Verfassers entstammen, behandelt 
sind. M a le r- L e ib n ltz .

Santarella, L.-M iozzi, E .: Ponti italiani in cemento armato. 2. Auflage. 
XX u. 339 S. mit 247 Abb. und 69 Tafeln in besonderem Band. Mai- 
Iand 1932, Ulrico Hoepli. Preis geh. 90 Llre.

Das Werk bringt die Beschreibung von 31 italienischen Briicken, 
darunter 9 Balkenbriicken (einfache und durchlaufende Balkenbriicken, ein- 
gespannte Balkenbriicken und solche mit iiberragenden Enden), die sich 
durch bemerkenswerte Ausbildung auszeichnen. Die iibrigen Ausfiihrungen 
behandeln Bogenbriicken verschiedener Art und klelnerer, mittlerer und 
grofier Spannweiten. Unter den weitgespannten Bogenbriicken sind zu 
erwahnen die eingleisige E ise n bahnb r iick e  iibe r den San Bernar- 
d in o  In In tra , dereń beide Haupttrager Bogen mit Zugband mit an- 
gehangter Fahrbahn von 74 m Stiitzweite darstellen1) (1928), die B riicke 
iibe r d ie  A dda im  Z uge  der A u tos tra fie  M a i la n d — Bergam o, 
eine eingespannte Bogenbriicke mit drei Haupttragern unter der Fahrbahn 
von 80 m Lichtwelte und 25,3 m PfeilhOhe und beiderseits anschliefienden 
fachwerkartigen Balkcndffnungen (1928) und endlich die S tra fienb r iicke  
iibe r d ie  P iave  be i B e llu n o , ein volles eingespanntes Eisenbeton- 
gewólbe mit einer Lichtwelte von 71,6 m und einer Pfeilh5he von 
9,27 m (1926).

Im Textbande werden die Briicken beziigllch ihrer baulichen Aus
bildung und ihrer Ausfiihrung beschrieben, wobei zahlreiche Lichtbilder 
den Baufortschritt veranschaulichen. Ferner werden in vlelen Fallen die 
Berechnungsgrundlagcn und der Rechnungsgang samt wichtigsten Er- 
gebnissen und schllefilich die Ergebnisse der Belastungsprobe mit- 
geteilt. Die Tafeln stellen die Konstruktion der betreffenden Briicke 
mit vielen Einzelheiten und Bewehrungspianen dar, und bel einer Reihe 
von Briicken werden sehr gute Zeichnungen der Lehrgeruste wieder- 
gegeben.

Das Werk bringt demnach eine Fiille von Konstruktionen neuerer 
italienischer Eisenbetonbriicken in Wort und Bild und bietet fiir den 
Ingenieur manches Bemerkenswerte, wie es iiberhaupt eine gute Ubersicht 
iiber die vortrefflichen italienischen Leistungen der letzten Jahre auf dem 
bezeichneten Gebiete gibt. Th. G estesch i.

M asi, F .: La Practica Delie Costruzioni Metalliche. Mailand 1931, Ulrico 
Hoepli. Preis geh. 80 Llre.

Auf 530 Seiten und an Hand von 433 Abbildungen und 15 Tafeln 
gibt M as! ein Lehrbuch des ganzen Stahlbaues, zuerst der Grundlagen,

]) Vgl. a. Handb. f. Eisenbetonbau, 4. Aufl,, Bd. XI, S. 462.

dann des Stahlhochbaues, weiter der Stahlbriicken und der Kran- 
konstruktionen, sowie schlieBlich von Sondergebieten des Stahlbaues, 
z. B. von Leitungsmasten, Wehrcn und dgl. Das ganze Gebiet ist sehr 
iibersichtlich behandelt, ohne daB es, wie schon der Umfang des Werkes 
zeigt, erschópft wiirde. Der Verfasser, ein mafigebender Ingenieur des 
Werkes Savigliano, gibt sich in anzuerkennender Weise Miihe, auch den 
deutschen Ausfiihrungen und der deutschen technischen Wissenschaft 
gerecht zu werden. In dem Literaturnachweis sind unter 37 angefiihrten 
Biichern 23 deutschsprachig, bei den zu Rate gezogenen sechs Zeitschriften 
sind vier deutschsprachige, eine italienische und eine amerikanische 
genannt. Fiir den deutschen Leser gibt das Buch ein anschaullsches Bild 
iiber die in Italien iibliche Art, Traggerippe aus Stahl aufzubauen und im 
einzelnen auszubllden. Es ist jedem Fachgenossen zu empfehlen, der 
sich bemiiht, die Entwicklung seines Fachgebietes auch aufierhalb der 
Grenzen seines Landcs kennen zu Iernen. M aie r- L e ibn ltz .

Deutscher Reichspost-Kalender 1932. Herausgegeben mit Unterstiitzung 
des Reichspostministeriums. 4. Jahrgang. Leipzig, Konkordia-Verlag. 
Preis 4 RM.

Der geschmackvoll ausgestattete AbreiBkalendcr mit 160Blattern weist 
auch fiir 1932 die gleiche auBere Form wie in den Vorjahren auf. Zahl
reiche Lichtbilder und sonstige Darstellungen mit kurzeń Erlauterungen 
vermitteln einen Oberblick iiber die neueste Entwicklung der Deutschen 
Reichspost und die ihr im gesamten Wlrtschaftsleben zufallenden Aufgaben. 
Die aus den yerschiedenen Betriebzweigen des Postwesens entnommenen 
Bcispiele sollen nicht nur auf die vielseitigen Einrichtungen der Reichspost 
und ihre żweckmaBige Benutzung hinweisen, sondern auch zeigen, welche 
MaBnahmen und technischen Hilfsmittel zu einer reibungslosen Durch- 
fiihrung und Uberwachung des umfangreichen Betriebes erforderlich sind 
und zur Steigerung seiner Leistungsfahigkeit in Frage kommen. Die 
einzelnen Blatter enthalten aufierdem Vermerke iiber Gedenktage aus 
der Geschichte des Postwesens sowie Angaben iiber die zur Zeit giiltigen 
Gebiihren.

Mit Riicksicht auf die besondere Bedeutung der Deutschen Reichspost 
fiir das neuzeitliche Verkehrswesen, ja fiir die gesamte Volkswirtschaft, 
ist dem belehrenden und zugleich anregenden Kalender wiederum eine 
weite Verbreltung zu wiinschen. ®r.=£Sitg. R o li.

Zementkalender 1932. Herausgeber 2H\=3ing. Riepert. Charlottenburg 2, 
1931, Zementverlag G. m .b. H. Preis 3,60 R M 1).

Der rechtzeitig erschienene neue Jahrgang des beliebten Zement- 
kalenders enthalt nur wenige Neuerungen. Hervorzuheben ist nur die 
Aufnahme des E n tw urfs  der neuen Deutschen Normen fiir Portland-, 
Eisenportland- und Hochofenzement, soweit er bisher bekannt geworden 
ist. Dagegen sind wiederum die alten Deutschen Bestimmungen des 
Ausschusses fur Eisenbeton vom September 1925 abgedruckt, da die 
neuen Bestimmungen 'erst Anfang April d. J. verabschiedet werden 
sollen. Auch sonst hat sich am Inhalte des Kalenders nichts Wesent- 
llches geSndert.

Eine besondere Empfehlung des in Fachkreisen selt langer Zeit viel- 
fach benutzten Kalenders durfte sich eriibrigen. Ls.

Eingegangene Bucher.
Vischer, D r .J .: Der neue Schulbau im In- und Ausland. 100 S. 

mit 310 Textabb. und 4 Tabellen. Stuttgart 1931, Julius Hoffmann. Preis 
kart. 14,50 RM.

Mitteilungen Nr. 30 des Deutschen Wasserwirtschafts- und Wasser- 
kraft -Verbandes E. V. Das Grundwasser nach dem in Preufien 
geltenden Recht und die dazu ergangene Rechtsprechung von Rechts- 
anwalt und Notar M ax Herrmann, Berlin. DIN A 5, Preis 2 RM. Zu 
beziehen durch die Verbandsgeschaftsstelle, Berlin - Halensee, Joachim- 
Friedrich-Str. 50.

Vermessungskunde. I. Stiickmessung und Nivellieren. Von ©r.=2>ng. 
P. Werkmeister, ord. Professor an der Technischen Hochschule Dresden. 
Mit 146 Abb. 163 S. 5. Aufl. Sammlung Gdschen, Bd. 468. Walter 
de Gruyter & Co., Berlin W 10 und Leipzig. 1932. Preis in Leinen geb. 
1,80 RM.

Gebiihren-Ordnung und Vertragsbestimmungen der Architekten in der 
Fassung vom 1. Februar 1932. Aufgestellt vom A. G. O. Berlin. Verlag 
von Julius Springer. Preis geh. 1 RM.

Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig. Programm fiir das 
Studienjahr 1931/32.

Fridericiana. Badische Technische Hochschule Karlsruhe. Vorlesungs- 
Verzeichnis, Sommer-Semester 1932.

‘) Besprechung des Jahrgangs 1931 s. Bautechn. 1931, Heft 13, 
S. 198.

INHALTs B iic h e rs c h a u . — E in g e g a n g e n e  B ucher .

Schriftleitung: A. L a s k u s , Och. Reglerungsrat, Berlin-Friedenau.

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.

Druck der Buchdruckerel Oebruder Ernst, Berlin.


