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Zim m erm ann, K.: Lehre vom Knicken auf neuer Grundlage. VIII, 91 S. 

mit 20 Abb. Berlin 1930, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geb. 11,20 RM.

Vor uns liegt das Buch des 86jahrlgen Forschers. Es behandelt ein 
Problem, das dem Gelehrten zu einem bedeutenden Teil seiner Lebens- 
arbeit geworden war. Manches, was uns in der Knicktheorle heute 
gelaufig ist, wurde durch Z im m erm ann  geschaffen und in das Ingenleur- 
wesen eingefiihrt. Wenn der greise Forscher es nochmals unternommen 
hat, in einem 90 Seiten starken Buche sein Bekenntnis in der Knlck- 
theorie nlederzulegen, so werden ihm alle Fachleute hierfiir dankbar 
sein. Das Buch bedeutet, wie der Verfasser selbst sagt, nicht nur ein 
Zusammenfassen alles dessen, was er in der Knicktheorle geschaffen hat, 
sondern die Auffassung der Knicktheorie von einem einheitlichen groBen 
Standpunkte. Allerdings beschrankt sich die Arbeit auf den Fali des 
Knickens im elastischen Bereiche.

Der Grundgedanke der Arbeit ist die allgemeine Beweisfiihrung des 
folgenden Satzes:

Jeder gerade oder beliebig gekrummte und bellebig langs- und 
ąuerbelastete Stab mit iiberall gleichem Querschnitt kann bei frei 
drehbaren Enden die Eulersche Knickgrenze erreichen, wenn alle die 
Abweichung vom Euler-Fall ausdriickenden Stórungen nur so klein 
sind, daB unter der Euler-Last keine bleibenden Formanderungen ein- 
treten".

Das Werk gliedert sich in drei Hauptteile, zunachst in eine geschicbt- 
liche Einleitung, worin auf die Arbeiten von E u le r , Lagrange , Gras- 
hof und P ran d tl eingegangen wird, und schliefilich die durch den 
Leiter des Briickenwesens der Deutschen Reichsbahn, Schaper, ver- 
anlaBten Knickversuche des Deutschen Stahlbau-Verbandes besprochen 
werden.

Da in dem dritten Teil, dem Hauptteil der Arbeit, die Formanderung 
der gedriickten Stabe fiir die einzelnen Belastungsfaile eine groBe Rolle 
spielt, so sind im zweiten Teil des Buches die Formanderungen gedruckter 
Stabe elngehend behandelt und hier wohl samtliche Falle bearbeitet, die fur 
den praktisch tatigen Ingenieur von Bedeutung sind. Es wird stets ein Stab 
mit Querbelastung sowohl mit Einzelkraften ais auch mit gleichmaBiger 
Querbelastung betrachtet, ferner das Vorhandensein von sogenannten 
Fehlerhebeln, d. h. willkurlich angenommenen Abweichungen der Kraft- 
wirkung von der Stabachse vorausgesetzt. Es wird dabei nicht nur der 
gerade Stab behandelt, sondern auch der gekriimmte Stab, sowohl ge- 
kriimmt nach einer Cosinus-Linie ais auch nach einer Parabel und nach 
eckigen Formen. Auch die Randbedingungen werden variiert, indem 
nicht nur der an den Enden gelenkig gelagerte Stab, sondern auch der 
eingespannte Stab behandelt wird. Dieser zweite Teil bildet die wesent- 
liche Vorbereitung fiir den dritten Hauptteil, der das eigentliche Stabilitats- 
problem behandelt. Aus den in dem zweiten Tell aufgestellten Gleichungen 
fiir die Biegelinie werden die Knickbedingungen entwickclt, und zwar fiir 
alle im vorstehenden genannten Falle.

Das Werk Zimmermanns ist seinem „lieben Freunde und Amts- 
nachfolger Dr. Gottwalt Schaper" gewidmet, womit der Verfasser zu- 
gleich Ausdruck verleihćn will den groBen Verdlensten, die Schaper sich 
durch die Anregung und die Leitung der Knickversuche der Deutschen 
Retchsbahn-Gesellschaft im Verein mit dem Deutschen Stahlbau-Verband 
erworben hat. Prof. Dr. K u lka .

Rehbock, Th.: Wasserbauliche Modeliversuche zur KlSrung der Abflufi- 
erscheinungen beim AbschluB der Zuidersee. Ausgefiihrt im FluBbau- 
Iaboratorium der Technischen Hochschule zu Karlsruhe. VIII, 300 S.,
1 Kartę, 40 Piane, 62 Lichtbilder, 30 Zahlentafeln. Ultgegeven op 
last van het Minlsterie van Waterstaat. Algemeene Landsdrukkerij. 
’s Gravenhage. Berlin 1931. In Kommission VD1-Verlag G. m. b. H. 
Preis 17 RM.

In kaum einem Jahrzehnt hat die enge Verkniipfung akademischer 
Lehre mit unabbangiger, persOnllch gearteter Forschung die Entwicklung 
des Wasserbaues so gefórdert wie in der Zeit nach dem Kriege. Dieser 
Eindruck vertieft sich noch beim Lesen des gut einfiihrenden Vorwortes, 
das der Generaldlrektor der Zulderseewerke, van K u ffe le r , in hol- 
landischer Sprache zu dem vorliegenden Versuchsberlcht von Rehbock 

geschrieben hat.
Schon bald nachdem die Ausfiihrung der Zuiderseewerke beschlossen 

war, ergab sich die Notwendlgkeit, iiber zwei wichtige Fragen mehr Klar- 
heit zu schaffen: das DurchfluBvermogen der Entwasserungsschleusen des 
Ysselmeeres und das Durchstrdmen des Wassers durch die SchlieBliicken 
wahrend des Baues des AbschluBdammes. Ist das DurchfluBvermogen 
der Schleusen nicht geniigend genau bekannt, dann mussen diese vor- 
sichtshalber so groB gebaut werden, dafl sie wahrschelnlich zu groB 
sind. Dies beeintrachtlgt aber ihren Zweck, da die Baukosten dadurch 

unnOtig verteuert wurden.

Noch wichtiger ist eine móglichst vollkommene Kenntnis der Ab- 
fluBvorgange in den SchlieBliicken des AbschluBdammes, in denen vor 
dessen Erstellung Schutzdamme angelegt werden mussen, die den 
sandigen Meeresboden gegen Ausspiilen sichern und die Grundlage 
fiir den im letzten Baujahr darauf zu errichtcnden AbschluBdamm bilden 
sollen. Zur Berechnung der Gefaile, die bei gewóbnlichem Meeres- 
stand und bei Sturmflut an den SchlieBliicken auftreten werden, sind 
Angaben iiber die bei diesen Gefailen iiber die Ubersturzdamme flieBenden 
Wassermengen nótig. Weiter bedarf es zur Bauausfiihrung des AbschluB
dammes und der Ubersturzdamme der Kenntnis von GróBe und Ver- 
teilung der in den SchlieBliicken auftretenden Wassergeschwindigkeiten. 
Was schliefilich die Vorhersage der Zustande in den SchlieBliicken im 
Hinbllck auf die Hohe der Baukosten und die technische Ausfiihrung der 
Arbeiten noch besonders wichtig macht, ist der Umstand, daB —  im 
Gegensatze zum Bau fruherer Abschlufidamme, wie z. B. dem des Sloe — 
der Abschlufidamm der Zuidersee mit verbaitnismaflig kleinen SchlieB- 
liicken iiberwintert werden muB,

Auf Vorschlag des friiheren Generaldirektors der Zuiderseewerke, 
Dr.-Ing. H. W ortm an , wurde das Karlsruher Wasserbaulaboratorium 
beauftragt, fiir eine móglichst vorteilhafte Entwurfsbearbeltung den Abflufi 
durch die Entwasserungsschleusen und iiber die iiberfluteten Damme, die 
beim AbschluB der Zuidersee Verwendung finden sollen, zu kiarcn. 
Aufier diesen sich unmittelbar mit den geplanten Bauten des Zuidersee- 
abschlusses beschaftlgenden zwei Gruppen von Hauptversuchen wurden 
noch Vergleichsversuche ausgefiihrt, die den Zweck verfolgten, die durch 
Messungen an bestehenden niederlandischen Wasserbauten in der Natur 
festgelegten AbfluBverhaltnisse mit denen bei maflstablich angefertigten 
Modellen dieser Anlagen zu vergleichen. Hierdurch sollte festgestelit 
werden, ob die an den Modellen gewonnenen Beobachtungsergebnisse 
eine geniigend sichere Grundlage abgeben, um auf sie den Entwurf 
wichtiger Bauteile fiir den AbschluB der Zuidersee zu stiltzen.

Der Entwurf fiir AbschluB und Trockenlegung der Zuidersee sieht die 
Ableitung einer Hóchstwassermenge aus dem abgeschlossenen Ysselmeer 
von 5500 m3/sek vor. Bei den meist zur Verfiigung stehenden geringen 
Gefailen (von 0 bis ungefahr 0,50 m) waren zur Durchleitung dieser be
deutenden Wassermenge von den Zuiderseewerken sechs Gruppen von 
je fiinf E n tw asse rungssch leusen  vorgesehen. Die an drei Arten von 
Modellen i. M. 1 : 100 und l : 64 ausgefiihrten Versuche haben u. a. gezeigt, 
dafi eine Kiirzung der Pfeiler zwischen den einzelnen Schleusen den 
DurchfluB steigert, und dafi der AbfluB grOfier ist, ais aus den seither meist 
verwendeten Formeln hervorgeht, so daB eine der geplanten sechs Gruppen 
von je fiinf Entwasserungsschleusen entfallen konnte. Die Verringerung 
der Schleusenzahl von 30 auf 25 fuhrte in Verbindung mit der aus der 
Pfeilerkiirzung von 66 auf 50 m sich ergebenden Einsparung von 15 000 
bis 20 000 m3 Beton zu einer erheblichen Verminderung der Baukosten.

Die D am m versuche  bezweckten die Klarung der AbfIufivorgange 
wahrend der verschiedenen Baustadien der Teile des rd. 30 km langen 
AbschluBdammes, die zur Durchbauung der sogenannten SchlieBliicken 
dienen und, solange ihr Kern noch unter dem Wasserspiegel eines der 
beiden, durch den Damm getrennten Meeresteile liegt, ais iiberflutete 
.Ubersturzdamme" besonders starken Angriffen durch das Wasser aus- 
gesetzt sind. Man beschlofi, von der Verwendung veranderlicher Modelle 
mit beweglichem Sohlen- und Dammaterial abzusehen und nicht die 
Wirkung des Wassers auf das Modeli, sondern die Grofie der Geschwindig
keiten des Wassers an den einzelnen Teilen des Modells, besonders in 
unmittelbarer Nahe der Modellwandungen zu bestimmen. Da der Haupt- 
baustoff fiir den Abschlufidamm, feiner Meersand, den Angriffen des 
Wassers nur geringen Widerstand entgegensetzt, muB in den SchlieBliicken 
der Erbauung des Sanddammes die Herstellung eines bis iiber die mittlere 
FluthOhe emporreichenden S chu tzdam m es  vorausgehen. Hierfiir .war 
urspriingllch ein Buschdamm aus Sinkstiicken vorgesehen, der in seinen 
tieferen Teilen auf einen Unterbau von Geschiebemergel zu liegen kommen 
sollte. Die fiir 21 Querschnitte fiir den Damm in den SchlieBliicken an- 
gestellten Versuche fuhrten in Verbindung mit Beobachtungen, die gleich- 
zeitig belm Schliefien des Amsteldlep gemacht wurden, zur Wahl von 
Geschiebemergel und zum Aufgeben des Buschwerkes ais Baustoff des 
Dammkórpers, nachdem sich gezeigt hatte, daB iiber dem Damm so groBe 
Sohlengeschwlndigkeiten auftreten wurden, daB ein BuschkOrper ihm 
schwerlich standgehalten hatte. Auf Grund der ermittelten Abflufi- 
geschwindigkeiten war es weiter mOglich, die Breite der SchlieBliicken 
gegenuber den urspriingllchen Annahmen wesentlich einzuschranken und 
auf diese Weise Bauzeit und Baukosten zu verringern. Schliefilich gelang 
es mit Hilfe der Modellversuche, eine sichere Dammbauweise auszu- 
arbelten.

Von allgemeinster wissenschaftlicher Bedeutung sind die im AnschluB 
an die Hauptversuche durchgefiihrten, ebenfalls wertvollen Vergleichs- 
versuche . Sowohl die zur Nachpriifung der Ahnllcbkeitsbeziehungen
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angestellten Messungen an den Entwasserungsscbleusen von Steenenhoek 
wie auch am Sloedamm haben ergeben, dafi an den Modellen 1 :50 dieser 
Bauwerke die tatsachlichen Abflufiverhaitnisse bzw. AbfluBgeschwindlg- 
keiten wenigstens ebenso genau festgestellt werden konnen, wie selbst 
durch sorgfaltig ausgefuhrte Naturmessungen. Es ist fiir die kiinftige Be- 
urteilung. wasserbaulicher Forschung mit ihren tiberwiegend experimenteil 
und empirisch eingestellten Arbeltsverfahren vcm grOBter Bedeutung, daB 
tn. W. hier zum erstenmal die Umrechenbarkeit der auf dem Modellwege 
gewonnenen Ergebnisse auf die NaturgrOfie zuverlasslg nachgepriift und 
damit der Wert solcher Modellversuche mit Ihrem in vieien Fallen 
qualitativen Charakter (Art der Vorg3nge) auf wlchtigen Gebieten noch 
mehr nach der quantitativen Seite (GrOBe der Vorgange) erweitert wurde.

Van K u ffe le r  urteilt iiber die Rehbockschen Versuche folgender- 
maBen: „Das Ergebnis, das in Karlsruhe mit den Modellmessungen an 
den Obersturzdammen erhalten wurde, ist noch wichtiger ais das bel den 
Schleusenuntersuchungen. Wurde im letzteren Fali vermieden, daB die 
Schleusen unnOtig groB gebaut wurden, so daB Kosten erspart worden 
sind, so wurde durch die Dammuntersuchungen erreicht, daB eine Arbeits- 
weise, die nachher in manchen Punkten gefahrlich geworden ware, durch 
eine bessere ersetzt werden konnte. Dank der grofien Erfahrung von 
Prof. R ehbock  und seinen Mitarbeitern, von denen besonders der 
Laboratoriumslelter ®r.=3ng. P. Boss zu nennen ist, haben die sehr um- 
fangreichen Messungen ein befrledigendes Ergebnis gebracht."

Die Versuche fiir die Zuidersee lassen deutlich die Wechselbeziehungen 
der Forschung und des wasserbaulichen Laboraforiumsversuches zum 
praktischen Wasserbau erkennen. Auf keinem Gebiete des Tiefbaues kann 
durch wlssenschaftliche Forschung so vlel Geld gespart werden wie im 
Wasserbau. Obwohl die Rehbockschen Versuche sich nur mit den bei 
den praktischen Bauaufgaben des Abschlusses der Zuidersee auftretenden 
Abflufierscheinungen beschaftigen, so sind sie doch fiir die Kenntnis 
der untersuchten Fragen von allgemeln-wissenschaftlichem, bleibendem 
Werte, da die Versuche — einem Herkommen des Karlsruher Laboratoriums 
zufolge —  in den meisten Fallen so angeordnet, weiter verfolgt und ihre 
Zahl so bemessen wurde, dafi sie allgemeine Schliisse auf die Wirkung 
der veranderllchen Faktoren innerhalb praktisch in Betracht kommender 
Grenzen zulassen.

Jeder, der den sorgfaltig ausgearbelteten und mustergiiltig aus- 
gestatteten Versuchsbericht Rehbocks liest, wird daraus reiche und 
mannigfaltige Belehrung schOpfen, zumal er iiber Theorle und Methodik 
des wasserbaulichen Versuches wertvolles und aufklarendes, zum Tell 
ganz neuartiges Materiał enthalt. Nlemand, der mit der wissenschaftlichen 
Forschung im Wasserbau in Verbindung bleiben will, kann an diesem 
vorbildllchen Werke vorubergehen, dem wir wiinschen, dafi es zum Typus 
wasserbaulicher Versuchsberichte werde, so wie sein hochverdienter 
Verfasser fiir uns zum Begriff des wahrhaft schOpferlschen Forschers ge
worden ist. 5)i\=3>ng. M arq ua rd t, Miinchen.

R o li, R .: ErlSuterungen und Hllfswerte zu den Bestimmungen fiir Aus
fiihrung von Steinelsendecken 1932 (Bestimmungen des Deutschen 
Ausschusses fiir Eisenbeton, Teil B). 76 S. mit 12 Textabb. Berlin 1932, 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis 2,60 RM.

Die neuen Bestimmungen iiber Steinelsendecken zeigen zum Tell 
wesentliche Abweichungen von der Fassung vom Jahre 1925 und ent- 
halten manches grunds3tzlich Neue. Es war daher ein begriifienswerter 
Gedanke, —  3hnlich wie die bekannten Gehlerschen ErlSuterungen zu 
den Elsenbetonbestimmungen —  gesonderte Eriauterungen zu den Stein- 
elsendecken-Bestimmungen zu schreiben und herauszugeben. Der Ver- 
fasser dieser neuen Eriauterungen, der langjahrlge praktische Erfahrungen 
auf diesem Gebiete besitzt, auch mehrere beachtenswerte Abhandlungen 
iiber Steinelsendecken verOffentlicht hat und Mitglied des Deutschen 
Ausschusses fur Eisenbeton ist, hat, um der vorliegenden Schrift mOglichst 
hohen Wert zu geben, bei ihrer endgultigen Abfassung nicht nur seine 
eigenen Ansichten und Erfahrungen, sondern zugleich die anderer aner- 
kannter Fachleute beriickslchtigt und zu dem Zwecke seine Arbeit vor 
dem Druck mehreren anderen Mitgliedern des Ausschusses fiir Eisenbeton 
sowie mafigebenden Baupolizeibeamten, dem Deutschen Beton-Verein
u. a. m. zur AuBerung vorgelegt. Die auf diese Weise erhaltenen An- 
regungen wurden dann, soweit angangig, vom Vcrfasser yerwertet, so dafi 
die Schrift eine mOglichst e in h e it l ic h e  Erlauterung der Bestimmungen 
darstellt.

Das gut ausgestattete Buch Ist klar und ilbersichtlich geschrieben 
und gibt iiber alle Fragen, die bei dem Entwerfen und Berechnen sowie 
bei der Ausfiihrung von Steineisendecken auftreten, erschOpfende und 
genaue Auskunft. Zur Erleichterung der statischen Berechnung der Decken 
sind den Eriauterungen Hllfswerte beigegeben, die dem Praktiker gewiB 
sehr wlllkommen sein werden.

Die „Eriauterungen* sind zur Benutzung auf dem Konstruktionstlsch 
und auf der Baustelle warm zu cmpfehlen. Ls.

Dorsch, E .: Erhartung und Korrosion der Zemente. 120 S. mit 76 Textabb. 
Berlin 1932, Julius Springer. Preis 13,50 RM.

D o rsch , Privatdozent fiir chemische Technologie an der Technischen 
Hochschule Karlsruhe, nimmt ln der vor!legenden Schrift auf Grund von 
Llteraturstudien und eigenen, teilweise neuen Untersuchungen Stellung 
zu wlchtigen Fragen der Erhartung und Widerstandsfahigkeit der Zemente. 
Dem erstgenannten Problem geht er besonders durch phasentheoretische 
Betrachtungen sowie durch Messungen der Viskositat und elektrischer 
Leltfahigkeit abbindenden Zements nach und bereichert und berichtigt 
hierbei in mancher Hinsicht das bereits vorhandene wlssenschaftliche 
Tatsachenmateriał. Seine Vorstellung, daB die beim Abbinden um das

Zementkorn zunachst gebildete Gelhulle im wciteren Verlauf des Abbinde- 
vorgangs wieder gesprengt wird, wird jedoch kaum allgemein geteilt 
werden. Bedenklich aber erscheint sein Verfahren, die Angriffsfahigkeit 
der Bindemittel an 3-cm-Wurfeln aus rcinem Zement1) zu beurteilen, da 
es sich doch schon zu sehr von den wirklichen Bedingungen entfernt, ais 
daB man aus seinen Ergebnissen Schlufifolgerungen fiir die Praxis ziehen 
kOnnte. Auch die gelegentlich daneben erfolgte Erprobung von kleinen 
Normenmortelproben wird wahrscheinlich nur dann zum Ziele fiihren, 
wenn diese MOrtel den Morteln in Betons, wie man sie in aggressiven 
Losungen heute anwendet, in jeder Hinsicht angepafit sind. Dies hat 
Dorsch jedoch nicht getan. Der slcherste Weg zur Beurteilung ist hier 
jedenfalls die Beobachtung von richtigen Betonproben. ln dieser Weise 
arbeitet schon seit langen Jahren der MoorausschuB (Arbeltsausschufi II 
des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton), der nicht nur vergleichende 
Versuche im Moor durchfiihrt (vgl. Heft 49 u. 64 des Deutschen Aus
schusses fiir Eisenbeton), sondern auch im Seewasser und in Halden- 
abw3ssern, ebenso die schweizerische Kommission zur Priifung des Ver- 
haltens von Zementrohren in MeliorationsbOden (Kongrefibericht von 
Prof. W iegner , Ziirich, September 1931). Verschiedene der von Dorsch 
behandelten Fragen sind iibrigens an diesen Stellen schon ausfiihrlich 
beantwortet, andere, wie z. B. der Einflufi der Vorlagerung, durch den 
Seewasserbericht des Staatlichcn Materialprufungsamts, Berlin-Dahlem 
(vgl. Mitteilungen 1909, S. 310), und Prof. G raf (vgl. Untersuchungen iiber 
den Schutz des Betons gegen angreifende W3sser, Protokoll des Vereins 
deutscher Portlandzementfabrlken 1930, S. 219) und Folgerungen fiir die 
Praxis bereits daraus gezogen. So sollen z. B. nach den Richtlinien fiir 
die Ausfiihrung von Bauwerken aus Beton im Moor vom November 1930 
Betonteile mOglichst nicht friiher ais nach 6w0chentlicher Erhartung in das 
Moor versenkt werden. Dafi, wie Dorsch behauptet, mit steigender Mahl- 
feinheit eines Zements seine Zerstorbarkeit in aggressiven Losungen wachst, 
dafi also die sehr fein gemahlenen hochwertigen Zemente in dieser Hin
sicht besonders minderwertig sind, widerspricht teilweise den Feststellungen 
von Graf (a. a. O., S. 206), der je nach der Art der LOsung zu verschiedenen 
Ergebnissen gelangt ist. Schliefilich ist auch Dorschs Ansicht, daB Ton- 
erdezement ais Verputz auf Portlandzement zum Schutze gegen den Angriff 
von SalziOsungen nicht geeignet ist, weil sich zwischen den beiden 
Zementen Trennungsfugen bilden, in dieser allgemeinen Fassung nicht 
zutreffend. Man mufi nur, wie es ln den von den Tonerdezementfabriken 
herausgegebenen Richtlinien fiir die Verarbeitungen von Tonerdezement 
helfit, mlndestens 14 Tage mit dem Auftragen des Tonerdezementputzes 
auf Portlandzementputz warten. Unzutreffend ist auch die Angabe, daB 
basische Hochofenschlacke, mit Wasser versetzt, keine Eigenfestigkeit 
entfaltet. Auf weitere Einzelheiten, z. B, auf Dorschs vom Oblichen ab- 
weichende Definitlon des Wasserzementfaktors kann im Rahmen einer 
Buchbesprechung nicht eingegangen werden. Anzuerkennen bleibt in 
jedem Falle das Bestreben des Verfassers, den Ratseln, die die Erhartung 
des Zements und seine Widerstandsfahigkeit heute noch bergen, durch 
selbstandige Uberlegungen und neuartige Versucbstechnik beizukommen. 
Wenn dieAusbeute an wertvoller neuer Erkenntnis im Verh31tnls zu dem 
Arbeitsaufwand nur gering ist, so miissen wir bei der Schwierigkeit, die 
jedem weiteren Fortschrltt auf diesen Gebieten entgegensteht, auch fiir 
diese schon dankbar sein. Die Schrift verdient daher, zumal sie anregend 
geschrieben und mit zahlreichen Zahlentafeln und guten Lichtbildern aus- 
gestattet ist, das Interesse aller der Stellen, die sich mit den Problemen 
des Zements beschaftigen. A. G u ttm an n .

Kindel, E .: EinfluB von Erschiitterungen auf frischen Beton. 26 S. mit 
15 Abb. Berlin 1932, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 3,60 RM. Bau
technik-Abonncntenpreis im Erscheinungsjahr 1932 3,20 RM.

Untersuchungen iiber die Wirkung von Erschiitterungen auf die frische, 
noch nicht erhartete Betonmasse sind wlllkommen, nachdem neuerdings
—  Insbesondere im Auslande —  von der Wirkung der Erschiitterungen, 
die durch Zitterer (Vibratoren) absichtlich hervorgerufen werden, zur Giite- 
steigerung des Betons Gebrauch gemacht wird.

Die vorliegende Arbeit wird im Vorwort voin Verfasser ais ein 
tastender Schritt auf diesem Gebiete bezeichnet, das noch weiter Neuland 
der wissenschaftlichen Forschung blelbe. Ais solcher Schritt ist die 
Untersuchung zu beurteilen, die manche Anregung enthalt, in der ver- 
schiedene bemerkenswerte Folgerungen gezogen werden, die aber wohl 
noch einer Bestatigung und Ausweltung durch breiter angelegte Versuche 
bedarf. Schon der Umstand, daB die vom Verfasser angestellten Versuche 
nur mit MOrtelkOrpern ohne grObere Zuschiage durchgefuhrt worden sind, 
gibt ihnen mehr die Bedeutung einer Vorarbeit zu weiteren, dem Buch- 
titel voll entsprechenden Untersuchungen.

Obwohl die Arbeit im wesentlichen sich nur auf die Ergebnisse der 
eigenen Versuche des Verfassers stiltzt, ist naturlich auf die grundlegenden 
Versuche des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton mit Eisenbetonbalken 
zur Ermittlung des Einflusses von Erschiitterungen (Versuchsheft 40, Verlag 
Wilh. Ernst & Sohn) Bezug genommen. Leider ist aber die vorbildliche 
Wiedergabe der Versuchseinzelheiten der Berichte dieses Ausschusses 
nicht mit iibernommen worden, so dafi eine Auswertung der Ergebnisse, 
ja sogar die Oberpriifung von dereń Wertlgkeit erschwert ist. Die 
Gedankeng3nge und Folgerungen geben zwar Zcugnis von einer griind- 
lichen Beherrschung aller einschiagigen Fragen, sind aber nicht immer 
lelcht verstandlich und iiberzeugend dargestellt, wie z. B. die auf S. 7 
angegebenen Griinde, die gegen Parallelversuche geriittelter und er- 
schiitterungsfreier ProbekOrper sprechen sollen.

l) Eisenportlandzement ist auffalligerweise nirgends beriicksichtigt.
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Trotz der genannten Mangel sind die zeitgemafl bedeutsamen Unter
suchungen jedem Fachmann, der mit dem Sondergcbiete zu tun hat, zur 
Beachtung zu empfehlcn; besonders wegen ihres Eingehens auf die 
Zusammenhange zwischen dem MOrtclaufbau und dem Erschiittcrungs- 
einflufi. Bcrrcr.

Schindler, R .: Handbuch des Hochbaues. 709 S. mit 906 Textabb. und 
52 Zahlentafeln. Wien 1932, Julius Springer. Preis geb. 39 RM,

In dem vorliegendcn Werk eines Wiener Ingenieurs ist das ganze 
Gebiet der Hochbaukonstruktionen griindlich bearbeitet, wobei im Ver- 
gleich mit sonstigen Baukonstruktionsbiichern die Ingenieurarbeit, die 
technisch-wissenschaftliche Grundlage, gegeniiber dem rein Handwerk- 
lichen ausgesprochen in den Vordergrund tritt. Grundungen, Ingenieur- 
hoizbau, Eisenbeton- und Stahlbau mit den wichtigsten deutschen und 
(jsterreichischen Vorschriften iiber Belastungen und Beanspruchungen sind 
ausfuhriich behandelt und durch einen Anhang iiber die Grundlagen der 
Statik erganzt. Dabei sind neben den uberlieferten Konstruktionen (von 
denen uns manche typisch ósterreichische, wie etwa die schalidampfende 
Tramdeckc, sehr beachtenswcrt scheint) auch moderne, wie Stelneisen- 
decken, Stahlfenster und -tiiren, ausfuhriich beriicksichtigt und durch zahl
reiche knapp und klar durchgearbeitete Abbildungen eriautert.

Wenn trotz dieser Griindllchkeit und Sorgfalt Liicken bleiben, so 
scheinen sie auf nicht ganz geniigendem Kontakt mit neueren Bauaufgaben 
zu beruhen. Wir vermissen verschiedene neuere Bauweisen, die sich 
schon vielfach durchgesetzt haben, so die leichten Holzbauwelsen, wie 
sie etwa von Spczialfirmen fiir Hoizbau verwandt werden, Schoferkamine, 
zusammensetzbare Eisenbetonwangentreppen, Dachdeckung in Armcoblech 
und Tekuta, neuere Glassteinwande und -decken mit Eisenbetonsprossen, 
oder die zahlreichen MOglichkeiten, dic von Spezlalfirmen fiir Garagen- 
tore, Schiebctiiren, fugenlose Faltwande und Schiebefcnster aller Art 
ausgefiihrt werden. Auch Schaufensterkonstruktionen und gute Dach- 
aufbauten fehlen ganz. Ebenso ist den Schwierigketten sauberer Terrassen- 
dachkonstruktionen oder dem heute so wichtlgen Kapitel der Stahl- 
skelettummantelung sehr wenig Raum gewldmet. Was der Architekt 
besonders bedauern wird, ist, daB besonders fiir Schlosserarbeiten, aber 
auch fiir Schreinerarbeiten formal so wenig vorbildliche Beispiele gewahlt 
wurden.

Noch bedcnldicher jedocl) sind die Beispiele der Dachentwasserungen. 
Mit der aus dem letzten Jahrhundert stammenden Begriindung: „Die 
Hangerinnen sind unschon. . , Sie werden infolgedessen hauptsachllch nur 
bel Nutzbauten verwendet", werden raffinierte Dachwasserableitungen 
hinter Gesimsen, iiber Bodenraume, durch Abortschlauche gezelgt, die 
hochst anfechtbar sind.

Erwiinscht ware endlich ein besonderes Kapitel iiber Schall- und 
Warmeschutz (an Stelle des sehr allgemelnen iiber Isolierschichtcn), iiber 
Blitzschutz und viellelcht neben dem Abschnitt iiber Abfuhr der Abfall- 
stoffe und Abwasser einige Angaben iiber das, was am Bau fiir Gas- 
installationen (insbesondere Gaskamlne) zu beriicksichtigen ist. Lem pp.

Kuhn, !{.: Die schOne Altstadt, ihr Schutz, ihr Umbau, ihre Verkehrs- 
verbesserung. 71 S. mit 22 Abb. Berlin 1932, Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis 7 RM.

Das ungeregelte Wachstum der Stadte bedroht die Baudenkmale, ver- 
andert ihre Umgebung und fiihrt schllefilich zur Umgestaltung des alten 
Stadtraumes und seines Bildes.

Die Schrift ist ein Mahnruf zum Schutze alten und wertvollen Kultur- 
gutes. Sie glbt eine Zusammenstellung der denkmalpflegerlschen und 
stadtbaukiinstlerischen Forderungen zum Schutze der wertvollen Altstadt 
und zur Regelung ihrer kiinstlerlchen Aufbesserung. Sie erOrtert an Hand 
vieier Beispiele aus dcm deutschen Kulturkreise die Mittel, mit denen 
das gestellte Ziel zu erreichen ist.

Dem Verfasser Ist die Aufgabe wohlgelungen. Namentlich Ist das, 
was er iiber Verkehr und Strafienfiihrung schreibt, vorbiidiich. Wegen 
vermeintllcher Bediirfnisse des Verkehrs ist in den Altstadten ja leider 
schon viel SchOnes vernichtct worden, was wohl in manchen Fallen hatte 
erhalten werden kOnnen, wenn man die Verkehrsbedilrfnisse nicht bloB 
gefiihlsmaBig, sondern nuchtern rechnerisch crfaCt hatte.

Der Verfasscr behandelt in grófierem Umfange Beispiele aus Prag. 
Leider sind die beiden bcigefiigten Stadtpiane von Prag in so kleinem 
Mafistabe wiedergegeben, daB ein Leser, dem die Stadt Prag nicht bekannt 
ist, aus den PISnen nicht viel entnehmen kann. Dieser Mangel beeln- 
trachtigt aber den Wert des Ganzen nur unwesentlich.

Die Schrilt ist kurz, aber inhaltreich und wird allen denen von Nutzen 
sein, die kraft amtlicher oder gewahiter Berufung ausersehen sind, in den 
wichtigen Fragen der Regulierung, der Aufbesserung und der Umgestaltung 
alter Stadte entscheidend mitzuwlrkcn. R ichard  Petersen.

Ludin, A.: Bedarf und Dargebot. Neuere Methoden der elektrizitats- 
und wasserwirtschaftlichen Betriebslehre. 38 S. mit 31 Textabb. und
1 Tafel. Berlin 1932. Julius Springer. Preis geh. 6 RM.

Der Zweck der Schrift ist, dem Elektrizltatswirtschaftler und Statistlker 
ein Werkzeug zur systcmatischen und ilbersichtlichen Durchfiihrung von 
wasser- und energiewirtschaftiichen Untersuchungen an die Hand zu 
geben. Es ist ein unieugbares Verdienst des Verfassers, schon vor mehr 
ais 20 Jahren auf der Grundlage der Energle-Inhalts- oder Spltzensummen- 
linle elnheitliche und iibersichtliche graphisch-rechnerische Verfahren fur 
dic Betrlebsvorgange der Elektrizitatswirtschaft ausgearbeltet zu haben. 
Die vorliegenden, wesentlich erganzten zeichncrischen Darstellungsweisen 
und Rechnungshilfsmittel besitzen die fiir die Praxis —  sei es fiir das

skizzierendc oder wlrtschaftliche Eniwerfen, fiir das Studium der Kupplung 
von Netzen, fur den fiir eine wlrtschaftliche Betriebsfiihrung verantwort- 
lichen Betriebsleiter oder sei es fiir den Stromkaufmann u. dgl. —  
wesentlichsten Vorteile: Schnelligkeit und Obersichtlichkeit der Anwen
dung, Anschaulichkeit und leichte Priifbarkeit.

Żur Darstellung des Bctriebsverlaufes eines Elektrlzltatswerkes hat 
sich die B e la s tu n g sg a n g lin ie  eingebiirgert, ais dereń Abgeleitete die 
Konstruktion der Belastungsdauerlinie, der Energiesummenganglinie und 
der Energie-Inhaltslinie mit ihren Haupteigenschaften eriautert sowie die 
Anwendung dieser Konstruktionen auf Speicherungsaufgaben gezelgt wird. 
Eines der wichtigsten Probleme in der Elektrizitatsversorgung ist die 
wirtschaftliche L a s tv e r te ilu n g , d. h. der Betrlebsplan der zusammen- 
arbeitenden Kraftwerke, der durch die Forderung nach gróBter Betrleb- 
sicherheit und wlrtschaftlichster Ausnutzung der zur Verf(igung stehenden 
Betriebsmittel vorgeschrleben ist. Bemerkenswert sind dic vom Verfasser 
aufgcstellten G ru nd sa tze  iiber die nach wirtschaftllchen Geslchtspunkten 
vorzunehmende B e la s tu n g sa u fte ilu n g  im  V e rbun db e tr le b : Im
untersten Teil arbeiten mit grófiter Benutzungsdauer die Wasserkraftlauf- 
werke, dariiber die Warmegrundkraftwerke, wahrend in der Diagrammspitze 
die Warmespiizenkraftwerke mit mOgllchst hoher Spitzenleistung bel 
mOgllchst geringer Energieerzeugung eingesetzt sind, Wasserkraft-KIein- 
speicherwerke sind so einzusetzen, dafi Ihre jeweils naturverfiigbare 
Energie auf alle Falle restlos ausgenutzt werden kann. Wasserkraft- 
Grofispeicherwcrke sind mit ihrem jeweils pianmafilg verftigbaren Energie- 
dargebot in erster Linie auf volle Energieausnutzung und in zwelter Linie 
auf voile Leistungsausnutzung in den Lastverteilungsplan einzufiigen. 
In vier elementaren Anwendungsbeisplelen wird Anleltung zur LOsung 
solcher Aufgaben der Belastungsvertellung gegeben und werden weitere 
Konstruktionen fiir den Fali schwankender Energiedarbietung und bei 
Speicherung mit Energieverlust mitgeteilt. Sodann werden weitere, das 
ganze Bctriebsjahr synoptisch umfassende und der unmittelbaren Aus
wertung zugangliche graphische Darstellungen auf der Grundlage des 
neuerdings viel benutzten B e la s tu ng sg eb irge s  abgeleitet, die sowohl 
zur Aufstellung vorausschauender Betrlebsplane ais auch zur nachtrag- 
llchen Veranschaullchung der Belastungsverhaltnisse von Wichtigkeit sind. 
In einem letzten Abschnitt wird die Jahresbllanz von Bedarf und Dargebot 
im Energie-Inhaltsplan eriautert und die grofic praktische Bedeutung des 
vereinigten Inhaltspianes von Bedarf und Dargebot (B-D-J-PIan) ais 
der denkbar einfachsten und konzentriertesten Darstellung aller wesent- 
lichen fiir die Be!astungsverteilung und Bilanzierung im einzelnen Monat 
notwendigen Angaben gezeigt. Die im Anhang gebrachte allgemelne 
Theorle der g raph lschen  S ta t is t ik  lafit in allgemelner Form er- 
kennen, welch grofic Bedeutung die vom Verfasser entwickelten graphisch- 
rechnerlschen Verfahren fiir die Veranschaulichung und Untersuchung 
beliebiger statlstisch erfafibarer Vorgange —  Hydrographie, Geschicbe- 
fiihrungsfragen, Probleme der Massenfórderung im Bau- und Bergwesen, 
AbfluBvorg3nge im stadt. Wasserbau u. a. m. —  haben. Es sei daher 
der Wunsch ausgesprochen, daB uns der Verfasser, dessen Melsterschaft 
sich auch hier wieder aufs gianzendste dartut, bald ein ausfiihrlicher 
dargestelltes Lchrbuch der technischen graphischen Statistik schcnken 
mdge, um die vielfaitigen AnwendungsmOglichkeiten dieses Gebletes auf 
zahlreiche Fragen der Bautechnik sowie der Wasser- und Energiewirtschaft 
auch weiteren Fachkrcisen zu zeigen1).

Trotz der in den Zeitverhaltnissen begriindeten Kiirze ist das Buch 
vorbiIdllch klar und selbst fiir den Ungeflbten durchaus verstandlich und 
anregend. Es ist keln Zweifel, dafi Ludins Schrift eine schwer empfundene 
Liicke in unserer energiewirtschaftiichen Literatur mit Gliick ausfullt. Ihr 
besonderer Vorzug, dafi auch der nicht ganz geschulte Praktiker sich an 
Hand der Beispiele und der ausgezeichneten Abbildungen die hier 
entwickelten Verfahren leicht aneignen kann, ist geelgnet, diesen Ver- 
fahren den ihnen zukommenden Platz zu slchern. Der Elnflufl der Schrift 
auf die Rationalislerung unserer Energiewirtschaft wird bedeutend sein.

®r.=Sug. M arqua rd t, Miinchen,

Stockinger, K - f: Die Hochspannungs-Freileitung, ihr Durchhang, Ihre 
Stiitzpunkte, ihre Fundierung und dereń Berechnung. XI, 131 S. mit 
U4Textabb. und 18 Tabcllen. Berlin 1931, Julius Springer. Preis
10,50 RM.

In gedrangter Weise behandelt der Verfasser das fiir Hochspannungs- 
leitungen zur Verwendung kommende Leitermaterial, den Durchhang der 
Leiter und daraus die LeiteranordnungsmOglichkeiten am Tragwerk. Ein 
weiterer Abschnitt ist den Tragwerktypen. der Bestimmung der aufleren 
Angrlffskrafte, der MasthOhe und der Tragwerkfundlerung gewidinet. 
Den Hauptraum des Buches nimmt In recht erschdpfender Weise die 
Berechnung der Leiter und der Maste in Anspruch, aufbauend auf den 
Yorschriften fiir den Bau von Starkstromieitungen VSP 1930. In einem 
SchluBabschnitt sind die bei einfachen Leitungen benutzten Holzmaste 
und U-Stahlmaste mit dereń Berechnung kurz behandelt,

Der Stahlbau- wie der Elektro-Ingenieur finden im vorliegenden 
Werke recht gute Auskiinfte iiber die Bestimmung der Leiterdurchhange 
bei gleich hohen wie ungleich hohen Stiitzpunkten, die daraus sich 
ergebenden Angriffskrafte und die Berechnung der Maste selbst. Leider 
enthalten eine Reihe von Formeln iiber das Berechnungsverfahren und 
damit auch die zahlenmafiige Durchrechnung von Beispielen Fchler, die 
durch Elnlage eines Berichtigungsblattes auseemerzt werden miissen, um 
das Buch In der vorliegenden Fassung der Praxis iibergeben zu diirfen.

S tu rzenegger.

') Vgl. auch M a rąu a rd t: Die Diablo-Talsperre — die hOchste Bogen- 
staumauer. B. u. E. 1931, Heft 20, S. 359.
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Kdrmdn, L.: Zahlentafeln zur Berechnung durchlaufendcr Trager. Trager 
iiber 2 und 3 Felder. Gleichmafiig verteilte Belastung (15 Tragerarten).
1. Teil. XVI, 128 S. mit Textabb. Berlin 1931, Kommissionsverlag 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis geb. 10 RM.

Die vorliegende Arbeit ist ein praktisches Zahlenwerk, das auch dem 
mit der Berechnung durchlaufender Trager nur einigermafien vertrauten 
Techniker es ermóglicht, bei ungleichen Feldweiten oder Streckenlasten 
schneli brauchbare Momente zu erhalten. Besonders fiir den Entwurf 
von Konstruktionen ist das von Vorteil. Aber auch genaue Berechnungen 
lassen sich mit den Tabellen durchfuhren, da nach Ermittlung der Stiitzen- 
momente unter Verwendung der Tabellen P und R die wirklichen Momente 
ohne erheblichen Zeitaufwand aufgetragen werden kónnen. Der Gebrauch 
ist aufierordentlich einfach und fiir jeden leicht yerstandlich, so dafi sich 
eine nahere Erkiarung eriibrigt. Bei einer weiteren Auflage diirfte es 
sich empfehlen, in der Einleitung kurz die Formeln wiederzugeben, nach 
denen die Berechnung der Tabellenwerte erfolgte.

Fiir den Ingenieur und Techniker der Praxis stellt das Buch sicher 
ein brauchbares Hilfsmittel dar. Dipl.-Ing. W. Kapferer.

Eckert, H .: Ober Kostenberechnung und Baugerate im Tiefbau. 2. Auflage. 
VIII, 361 S. mit 71 Textabb. und 280 Tabellen. Berlin 1931, Julius 
Springer. Preis geb. 24,30 RM.

Die vorliegende 2. Auflage ist vollstandig neu bearbeitet und wesentlich 
erweitert, um so den zahlreichen verbesserten und neuartigen Geraten 
Rechnung zu tragen, die die Baumaschinenlndustrie seit dem Erscheinen 
der 1. Auflage herausgebracht hat und die von wesentlichem Einflufi 
auf die Kosten der Erdarbeiten sind. Das Buch gliedert sich in zwei 
Teile: 1. Auswahl der Gerate und 2. Unterlagen zur Ermittlung des an- 
gemessenen Preises fiir Erdarbeiten. In dem 1. Teile werden die Gerate 
fiir das Lósen —  also Bagger und Zubehór — , die fiir den Transport — 
also Fahrzeuge und Rollbahnen —  und fiir den Einbau —  Kippenraumer, 
Pumpen fiir Spiilkippen, Kippenbagger —  sowie die Hilfsgerate — 
Antriebmaschinen, die Versorgung mit Strom und Wasser, Werkplatzein- 
richtung — beschrieben. Besonders wertvoll ist das Materiał iiber Leistungs- 
fahigkeit und Preise dieser Gerate, das der Verfasser miihevoll zusammen- 
getragen, kritisch gesichtet und iibersichtlich geordnet hat. Somit sind 
zuverl3ssige Unterlagen fiir die Preisbildung geschaffen. Der 2. Teil ent- 
halt zunachst einen Abschnitt iiber Bauprogtamme und Festsetzung der 
Bautermine. Am umfangreichsten sind die Abschnitte iiber die Bemessung 
des Gerateparks und die Auslagen fiir die Beschaffung und Unterhaltung 
der Gerate. Die im Abschnitt iiber „Verzinsung und Abschreibung“ ver- 
tretene Ansicht, dafi eine Unternehinung, die wettbewerbfahig bleiben 
will, ihren Geratepark stets dem neuesten Stande der Technik anpaflt, 
trlfft zwar grundsatzllch das angestrebte Ziel, lafit sich aber bei der 
heutigen Wirtschaftskrise und den geringen Auftragen praktisch kaum 
durchfiihren. Fiir die Ermittlung des Brennstoffverbrauches beim Fórder- 
betrieb erórtert der Verfasser eingehend das Verfahren der „mafigebenden 
Arbeitshóhen" ais Vergleichswert zur Beurteilung von Linienfiihrung und 
Betrlebsart. Dieses Verfahren ist nichts anderes ais die zeichnerische 
Ermittlung der Widerstandsarbeit fiir 1 t Zuggewicht auf Fórderstrecken, 
dereń Berechnung schon lange bekannt ist und mindestens ebenso schneli 
die Ergebnisse liefert wie dieses zeichnerische Verfahren. Den Schlufi 
des 2. Teiles bildet ein Abschnitt „Aufbau der Kostenberechnung", in dem 
aber die Kosten nicht systematisch auf den Betriebsplan aufgebaut werden, 
wie es z. B. in meinem Buch „Massenermittlung, Massenverteilung und 
Kosten der Erdarbeiten” dargestellt ist. Die Aufstellung des Betriebs- 
planes erleichtert die Kontrolle des Baufortschritts und der Selbstkosten- 
berechnung.

Das Buch enthait eine Fiille von wertvollem Materiał fiir das Veran- 
schlagen von Erdarbeiten und kann daher jedem Ingenieur ais wertvo!les 
Hilfsmittel empfohlen werden. Prof. W. M u lle r , Dresden.

Hinrichs, W .: Nordsee-Deiche, Kiistenschutz und Landgewinnung. 115 S. 
mit iiber 100 Bildern, Skizzen und Karten. Husum 1931. Selbstverlag, 
auch beziehbar von den „Husumer Nachrichten", Husum. Preis frei 
Empfangsort in Halbleinen 8 RM, brosch. 7,20 RM.

Der Verfasser war drei Jahrzehnte bis zu seiner Versetzung in den 
Ruhestand (Ende 1929) ais Domftncnrent- und -bauoberlnspektor Leiter 
einer der beiden der preuflischen Domanenverwaltung unterstehenden 
órtllchen Dienststellen (Domanenrent- und -bauamt Husum), von denen 
die staatlichen Landgewinnungsarbeiten an der schleswig-holsteinischen 
Nordseekiiste ausgefiihrt werden. Dabei hat er anerkanntermafien reiche 
und wertvolle Erfahrungen gesammelt und grofie Arbeitserfolge erzielt, 
die sehr wohl verdienen, bekannt zu werden. Wie er im Vorwort zu 
seinem Buche sagt, soli die Abhandlung fiir die Allgemeinheit nieder- 
geschrieben sein und den Zweck haben, dereń Aufmerksamkeit auf die 
bedeutungsvol!en Arbeiten der Landgewinnung an der deutschen Nordsee- 
kiiste zu lenken. Sie will insofern von allgemeinem Nutzen sein, ais sie 
dem angehenden und dem bauenden Ingenieur, jedem bel den ein- 
schiagigen Arbeiten tatigen Beamten usw. sowie den Nutzniefiern der 
gewonnenen Landereien zum Anhalt dienen soli. Die Abhandlung wendet 
sich somit bewufit auch an Nichtfachleute. Dementsprechend ist sie 
durchaus elementar gehalten, auch flusslg geschrieben, so dafi sie ohne 
besondere Vorbildung leicht verstandlich ist. Ebenso hat eine Anzahl 
von Abbildungen allgemeinniitzliche Bedeutung. Das Gleiche gilt von 
den Abschnitten XIV. bis XXI., in denen der Verfasser verschiedene, dem 
Fachmann vertraute Naturvorg3nge, wie die Entstehung des Marschlandes, 
der Watten, des Moores, der Diinen, von Ebbe und Fiut und der Sturm- 
fluten, erórtert. Weiter ist je ein Abschnitt der einfachen Beschreibung

der Halligen sowie der verschiedenen Arten von Pegeln gewidmet. Diese 
Abschnitte sind geeignet, weiten Kreisen der Allgemeinheit das Verst3ndnis 
fiir die natiirliche Ver3nderung der Nordseekiiste und ihre Ursachen zu 
vermltteln.

Seine eigenen Erfahrungen auf technischem und wirtschaftlichem 
Gebiete hat der Verfasser in den Abschnitten II. bis XI. niedergelegt. 
Besonders beachtlich ist der Abschnitt V., „Deichbau in neuerer Zeit“. 
Der Verfasser hat vielfach Gelegenheit gehabt, innerhalb seiner Zustandig- 
keit ais órtlicher DornSnenbaubeamter an der Aufstellung von Entwiirfen 
fur Seedciche und an dereń spateren Ausfuhrung mitzuwirken, und be- 
schreibt die technischen Einzelheiten eingehend und klar. Abschnitt IX., 
„Uferschutz", gibt Aufschlufi iiber die unmittelbare kiinstliche Sicherung 
der vor der Festlandktiste liegenden Landereien, soweit sie Sache der 
Domanenverwaltung ist. NaturgemaB ist dieser Oferschutz im Vergleich 
zu den von der Wasserbauverwaltung planmafiig betriebenen Seebauten 
zur Erhaltung der Inseln und Halligen im Wattenmeere von einfacherer 
Art. Auf S. 56 ist u. a. ein Dunenschutzwerk aus Eisenbeton erwahnt. 
Dabei ist dem Verfasser ein Versehen unterlaufen. Der Erfinder dieser 
bekannten Bauart, die an verschiedenen Steilen der deutschen Nord- und 
Ostseekiiste erprobt worden ist, heifit nicht „Dr. Murath", sondern ist der 
holiandische Ingenieur de M ura lt. Im Abschnitt X. behandelt der Ver- 
fasser das eigentliche Hauptgebiet seiner langjahrigen Tatigkeit, die 
Landgewinnung, und zeigt in leichtfafllicher und zutreffender Darstellung 
die miihevolIe und langwierige Arbeit, wie das Zerstórungswerk der 
Naturkrafte mit Erfolg aufgehalten wird, und wie diese selbst in den Dienst 
des Menschen bei der Wiedergewinnung des friiher unter den Wellen 
begrabenen Landes im Wattengebiet gezwungen werden kónnen. Fiir 
die Einfiihrung der heute iiblichen und bewahrten Bauweise waren neben 
den brauchbaren Anregungen der anderen mit den staatlichen Land
gewinnungsarbeiten befafiten Personen hauptsachlich die grofien Er
fahrungen und zweckdienlichen Vorschiage des Verfassers mafigebend. 
Abschnitt XII. bringt eine gut gelungene und begrufienswerte Untersuchung 
iiber die Wirtschaftlichkeit der Landgewinnungsarbeiten.

Das Buch ist nicht nur der Allgemeinheit, sondern auch Studierenden 
und angehenden Ingenieuren sowie Deichverbanden und allen den Kiisten- 
bewohnern, denen an der Gewinnung und spateren Nutzung von Neuland 
gelegen ist, bestens zu empfehlen. Sr.=3ng. H cis er.

Hoyer-Kreuter-Schlomann: Technologlsches Wórterbuch, 6. Auflage, 
Band I. 795 S. Berlin 1932, Julius Springer. Preis 78 RM.

Das Bediirfnls nach technischen Wórterbiichern ist in den letzten 
Jahren besonders gewachsen, denn ungeachtet der Schwierigkeiten, die 
der weltwirlschaftliche Warenverkehr durchzumachcn hat, ist die Not- 
wendigkelt, technische Erfahrungen unter den Kulturvólkern auszutauschen 
und auch technisch-wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit zu leisten, immer 
starker geworden. Glelchzeitig haben die Schwierigkeiten, brauchbare 
fremdsprachliche Lexika technischer Art zu schaffen, stark zugenommen, 
wobei einmal die Ausweitung der technischen Arbeit mitspricht, dann 
aber die Bestrebungen, auch in der Technik an Stelle International ge- 
brauchlicher Ausdriicke Sonderbezeichnungen in den einzelnen Landern 
elnzufiihren. Nur eine Persónlichkeit mit aufiergewóhnllchen Erfahrungen 
auf lexikographischem Gebiete wie Alfred S ch lom ann  konnte daher mit 
Erfolg eine umfassende Neubearbeitung des bereits vor viclen Jahren 
zum ersten Małe erschienenen Hoyer-Kreuterschen Technologischen Wórter- 
buches —  die 5. Auflage kam vor 20 Jahren heraus —  vornehmen.

Der erste, hier vorliegende Band beriicksichtigt die U be rse tzung  
aus dem  D eu tschen  in das E ng lis che  und F ranzós ische . Die 
Anordnung ist rein alphabetisch; auf den deutschen Ausdruck folgt zuerst 
der entsprechende englische, dann die franzósische Ubersetzung. Aufier 
der Technik haben auch Nachbargebiete, wie Land- und Forstwirtschaft, 
Handel, Messewesen, Patentwesen, Zollwesen, Rechtskunde usw., Beriick- 
slchtigung gefunden.

Die Eignung eines fremdsprachlichen Wórterbuches lafit sich nur im 
Gebrauch feststellen, aber Stichproben beweisen, dafi das vorliegende 
Werk ein aufierordentlich umfassendes Wortmaterial (nahezu 100000 Stich- 
worte) enthait, und fiir die Zuverlassigkeit biirgen neben dem Herausgeber 
zahlreiche Fachleute und fiihrende technisch-wissenschaftliche Organi- 
sationen des In- und Auslandes, so dafi man dem Werk eine weite Ver- 
breitung wiinschen darf und die Hoffnung aussprcchen kann, dafi recht 
bald auch die foigenden Teile und die vorgesehenen Erweiterungen auf 
andere Sprachen erscheinen. S in  ner.

Schdfer: Zur Behandlung baustatischer Aufgaben ais Randwertprobleme. 
77 S. mit 47 Textabb. Munchen u. Berlin 1931, R. Oldenbourg. Preis
5 RM.

Bei der Darstellung der Statik ist es ubllch, die einzelnen Tragwerke 
nach bestimmten Systemen einzutellen, von denen jedes elnzelne einen 
mehr oder weniger stark ausgepragten, selbstandigen Charakter zeigt.

Die vorllegende Abhandlung versucht nun, eine Reihe von Trag- 
systemen so zusammenzufassen, dafi sie analytisch von einer elnzigen 
Differential- oder Differenzengleichung beherrscht werden und ihre 
Besonderheiten sich ledigllch in den dazugehórigen Randbedingungen 
wiederfinden.

Eine derartige, nach der mathematischen Seite hinneigende Durch- 
fuhrung statischer Aufgaben fiihrt zu einer Gemeinschaftsarbeit zwischen 
Mathematiker und Ingenieur und weist auf Rechnungsmethoden hin, die 
in der Statik der Baukonstruktion mit wachsendem Nutzen herangezogen 
werden kónnen. —  Die Abhandlung verdient das Interesse jedes Sta- 
tikers. ®r.=!gng. K irchho ff.
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Pippas, D. A .: Ober die Setzungen und Dichtigkeitsanderungen bei Sand- 
schiittungen infolge von Erschutterungen. (YerOffentl. des Instituts der 
.Deutschen Forschungsgesellschaftfur Bodenmechanik" [Degebo], Heft 2.) 
IV, 29 S. mit 71 Textabb. Berlin 1932, Julius Springer. Preis 5,40 RM.

Unter den zahlreichen Aufgaben, die die Bodenmechanik in den 
nachsten Jahrzehnten zu bearbeiten haben wird, steht die Setzungsanalyse 
von Bauwerken mit an erster Stelle. Eine erfolgversprechende Inangriff- 
nahme der Losung dieses Problems ist nur dann gegeben, wenn die zahl
reichen Faktoren, die an den Setzungserscheinungen beteiligt sind, auf- 
gespalten und einzeln untersucht werden. Einer dieser Faktoren ist der 
Einflufi von Erschutterungen, uber dessen Wesen und Grofie bisher fast 
gar nichts bekannt war. Es ist daher aufs warmste zu begriiBen, dafi die 
Degebo ihre Forschungsarbelt an diesem Punkte angesetzt hat.

In dem vorliegenden, ais erstes erschienenen Hefte wird zunachst 
untersucht, welchen Einflufi auf der Oberflache der Schuttung dreier Sand- 
sorten erzeugte Erschutterungen (Fali einer Kugel auf eine Lastplatte von 
15 cm 0 ) auf die Formanderung und Dichte der Schuttung haben. Da die 
Sandmasse durch senkrechte Wandę begrenzt wurde —  die Versuchs- 
gefafie hatten nur 36 bzw. 100 cm 0 — , mufite auch die Obertragbarkeit 
auf den Halbraum studiert werden. Die senkrechten Verschiebungen 
Innerhalb der Sandmasse wurden mit Grundpegeln gemessen. Die Er
gebnisse sind tabellarisch und grapbisch iibersichtlich miigeteilt.

An bodenphysikalischen Festwerfen wird die Erhebung der lockersten 
und dichtesten Lagerung, der relativen Dichte und der Verdichtungs- 
fahigkeit vermifit. Die Kornverteilung und die Porenziffer reichen zur 
Kennzeichnung der Sandsorten nicht aus; es fehlt daher jede Vergleichs- 
moglichkelt. Auf die Herabsetzung der Reibungsziffer infolge von Er
schutterungen wird ebenfalls nicht geniigend eingegangen. Da weder 
waagerechte Verschiebungen gemessen wurden, noch der Einflufi von 
FiachengrOfie und Grundungstiefe hinreichend geklart sind, so ist den 
S ch lu f ifo lg e rung en  noch mit elniger Vorslchtgegeniiberzutreten. Jeder, 
der am Ausbau der Bodenmechanik mitarbeltet und sich von Einseitlg- 
keiten frei zu halten bemiiht ist, wird sie aber ais neue Arbeitshypothesen 
willkommen heifien.

Mdchte diesem ersten Hefte, das in Ausstattung, Stil und Abbildungen 
einwandfrei ist, eine fruchtbare Reihe weiterer Forschungshefte der 
Degebo folgen. Dr. Sche id ig .

Wasserkraft-Jahrbuch 1930/31. 370 S. mit 114Textabb. Miinchen 1931, 
G. Hirth Verlag AG. Preis 22 RM.

Das Wasserkraftjahrbuch ist nach einer Pause von zwei Jahren zum 
fiinftcn Małe wieder erschienen. Bereits die friiheren Jahrgange haben 
viel Anklang gefunden, so dafi auch der neue Band sicherlich gern auf
genommen wird1). Die Einteilung der friiheren Bandę, dle sich gut 
bewahrt hat, wurde beibehalten.

Im I. Abschnitt ist die Entwicklung der Wasserkraftausnutzung be
handelt, und zwar sind diesmal besprochen: die Wasserkrafte Deutsch- 
lands, der Schweiz, Italiens, Frankreichs, Norwegens, Finnlands, der 
Tschechoslowakei, Kanadas und Japans. Es wird hier ein guter 
Oberblick gegeben iiber das, was in den einzelnen Landem bisher auf 
dem Gebiete des Ausbaues der Wasserkraftanlagen geleistet wurde; dann 
aber wird auch ein Oberblick dariiber gegeben, wieweit noch Wasser
krafte fiir den kiinftigen Ausbau zur Verfiigung stehen. Es zeigt sich bei 
fast allen Landern, dafi in der letzten Zeit infolge der wlrtschaftlchen 
Verhaitnisse der Ausbau der Wasserkrafte langsamer fortgeschritten ist, 
wenngleich auch jetzt noch grofie Anlagen sich im Bau befinden. Inter- 
cssant ist vor allen Dingen auch der Aufsatz iiber die Wasserkraft
ausnutzung in Japan, da dieses Land in den friiheren Jahrgangen noch 
nicht behandelt wurde. Dasselbe gilt auch beziiglich Kanadas, wenn
gleich hier zu erwahnen ist, dafi viellcicht bei dem beschrankten Raum, 
der fiir die Durchsprache der einzelnen Lander zur Verfiigung steht, ver- 
mieden werden sollte, dafi zwei Aufsatze gleichzeitig erschelnen, die 
stellenwelse die gleichen Anlagen behandeln.

Im II. Abschnitt iiber die Grundlagen fiir die Ausnutzung und fiir die 
Verwertung der Wasserkrafte wird die Zusammenstellung der hierhin- 
gehorigen Gesetzgebungen in den verschiedenen Landern Europas, die 
im letzten Jahrgang angefangen war, fortgesetzt.

Im III. Abschnitt ist der Ausbau der Wasserkrafte behandelt. Es sind 
hier besonders die Aufsatze von M arqua rd t iiber die Vorg3nge in den 
geschiebeftihrenden Fliissen und die Folgen ihrer baulichen Behandlung 
und von S c h re itm iil le r  und O ex le  iiber dle morphologische Umgestal- 
tung der geschiebefiihrenden Fliisse von Interesse. Auch in dem Aufsatz 
von D reyer iiber die Verbilligung der Wasserkraftnutzung finden sich 
manche beachtenswerten Hinweise. Bei dem Aufsatze von Canaan 
„Wassermessungen bei Grofikraftanlagen” vermifit man die Venturimessung, 
die fiir geschlossene Rohrleltungen ais Venturirohr in vielen Groflkraft- 
anlagen ausgefiihrt ist und fiir offene Gerinne ais Venturi-Kanał-Messer 
sich neuerdings Eingang verschafft hat. Da die Genauigkeit der Venturi- 
messungen wohl mindestens die gleiche ist wie bei den hier namhaft 
gemachten Mefiverfahren, hatten sie auch hier Erwahnung verdient.

Im letzten Abschnitt werden die Wasserkraftmaschinen behandelt, 
wobei aus dem Aufsatze von R e lnd l uber dle derzeitigen Grenzen im 
Wasserkraftmaschinenbau deutlich hervorgeht, welche Entwicklung die 
Wasserkraftmaschinen In den letzten Jahren genommen haben. Der Auf
satz von S taus iiber Wasserrader und Wasserradversuche zeigt, welche 
Bedeutung auch heute noch den Wasserradern zukommt, und dafi dies ein 
Gebiet Ist, das von der Technik mehr beachtet werden sollte ais bisher.

*) Besprechung des Wasserkraft-Jahrbuches 1928/29 s. Bautechn. 1931,
Heft 22, S. 339.

Alles in allem genommen, stellt das neue Wasserkraft - Jahr- 
buch 1930/31 eine Bereicherung der technischen Literatur dar. Die 
Ausstattung des Buches ist dle gleiche wie friiher; es darf hier nur der 
Wunsch geaufiert werden, dafi stellenwelse etwas iibersichtlichere und 
klarere Zeichnungen gewahlt werden. W al cli,

Heidinger, S .: Fortschritte im Hochbau (und dereń Anwendbarkeit im 
osterreichischen Bauwesen). Heft 8 der Veroffent!ichungen des oster- 
reichischen Kuratoriums fiir Wirtschaftlichkeit (O.K.W,). 127 S. mit 
103 Textabb. Wien 1931, Julius Springer. Preis 5,65 RM.

Die Broschure ist das Ergebnis einer Studlenreise des Verfassers in 
Deutschland, insbesondere des Studiums der Arbeiten des deutschen Aus- 
schusses fiir wlrtschaftliches Bauen und der Reichsforschungsgesellschaft. 
Ihr besonderer Wert besteht darin, dafi m. W. hier zum erstenmal das 

.Wesenlliche der Unterstichungsergebnisse der R. F. G. iibersichtlich zu- 
sammengestellt ist, wahrend diese Ergebnisse seither fiir den praktischen 
Gebrauch muhsam aus den verschiedenen Verć)ffentlicbungen des Aus- 
schusses fiir wirtschaftliches Bauen und den Mitteilungen der R. F. G. zu- 
sammengesucht werden mufiten.

Auch der Reichsdeutsche wird sich daher gern dieses Heftcliens 
bedienen, um einen Oberblick iiber das Wertvolle der zahllosen neuen 
Mógllchkeiten im Bauen zu gewinnen. Er wird dies heute um so lieber 
tun, ais die Zuriickhaltung, die der Verfasser seinen Landsleuten manchen 
der .Fortschritte der Technik" gegeniiber zu wahren empfiehlt (mit Riick
sicht auf die in Osterreich fehlenden Grofiaufgaben, auf elgenen Holz- 
reichtum und hohe Elsenpreise), auch fiir das heutige Deutschland in 
weitem Mafie notwendig ist.

Ein Zweites aber zeigt uns dieser Oberblick: An verbesserten Bau- 
stolfen fur warmesebiitzendes Mauerwerk, fiir Steindecken und Leicht- 
wande fehlt es uns nicht. Was uns aber fehlt, Ist die Beschrankung auf 
wenige gute Typen. Sie erst ermoglicht es, dafi Baustofferzeuger und 
Bauhandwerk sich in Fabrlkation, Arbeitsweise und Kalkulation so auf 
diese Baustoffe einstellen konnen, dafi sie wirklich die Verbreitung und 
Anwendung finden, die sie ihrer Gute nach verdienen. L.

Taenzer, W .: Eiserne Gittermasten fiir Starkstrom-Frelleitungen; Be
rechnung und Beispiele. 65 S. mit 209 Textabb. Berlin 1930, Julius 
Springer. Preis geh. 12,15 RM.

Der Verfasser stellt sich zur Hauptaufgabe mit einer Reihe von Bei
spielen das Berechnungsverfahren von Trag- und Abspannmasten dar- 
zulegen auf Grund der Vorschriften fiir den Bau von Starkstromleitungen 
VSP 1930, die auszugweise die Einleitung des Buches bilden. Grund- 
satzliche neuzeltliche Fragen des Leltungsbaues werden nicht behandelt. 
In einem kurzeń Abschnitt spricht sich der Verfasser iiber wirtschaftliche 
Spannweiten, Mastsysteme, Durchhangberechnungen und Fabrlkations- 
vorteiIe aus.

Der drei Viertei des Buches umfassende Teil der Berechnungsbeispiele 
behandelt die elementaren Verfahren, ohne auf verfeinerte Berechnungen, 
wie Zuśatzbeanspruchung aus nicht zentrierten Stabanschliissen, aufier- 
mittige Knickbeanspruchung aus einseitigen Strebenanschliisscn, Zusatz- 
beanspruchung in strebenlosen Mastoberteilen und Torsionsbeanspruchting 
der Tragwerke einzutreten. Die behandelten Rechnungsverfahren gehOren 
zum taglichen Rustzeuge des akademisch gebildeten Stahlbauingenieurs, 
fiir den die vlelen Beispiele ermiidende Wiederholungen bedeuten.

In der Einfachheit der durchgefiihrten Berechnungen kann das Buch 
auf dem Arbeitstisch des Konstruktionstechnikers wertvoll sein. Fiir 
den dem Stahlbau fern stehenden Ingenieur der Elektrowlrtschaft bietet 
es bel der Aufstellung von Vorentw£irfen von Anlagen Erleichterungen.

S tu rzenegge r .

Meifiner, E .: Graphische Analysis vermittelst des Linienbildes einer 
Funktion. 59 S. mit 47 Textabb. Ziirich 1932, Schweiz. Bauzeitung. 
Preis 3,20 RM.

Der Verfasser bietet einen interessanten Beitrag zur graphischen 
Behandlung von Funktlonen, Differentialgleichungcn u. a. Die sukzessiven 
Ableitungen und Integrale einer Funktion werden glelchdimensional ais 
Fufipunkikurven von sukzessiven EvoIuten und Evolventen im Polarsystem 
gedeutet und dementsprechend konstrulert. Besonders geeignet erschelnt 
die neue Behandlungswelse fiir Integration von gewohnlichen Differential- 
gleichungen 2. Ordnung von der allerdings auch der rein analytischen 
Behandlung zuganglichen Form y "  -|- y  =  f  (x) bzw. r (y ), wobei die 
.Storungs“funktion f(x ) konstant, einfach periodlsch oder beliebig (auch 
stiickwelse zusammengesetzt) und rp(y) harmonlsch oder ganz vom hdheren 
Grade usw. sein kann. Andere Differentialgleichungen, selbst solche 1, Ord
nung, werden darum tunllchst in eine der vorstehenden Formen gebracht.

Eine Reihe durchgcfuhrter Beispiele aus der Mechanik (ebenes und 
spharisches Pendel mit endlicher Schwingungsweite, erzwungene Schwin- 
gungen, Resonanz, Blegung eines belasteten Stabes, Reibung, StOfie usw.) 
geben leichtverstandlich sowohl die allgemeinen Handhaben ais auch die 
Besonderheiten des Falles (Spitzen, Ausartungen, Versagen der Kon
struktion usw.). Das Verfahren ist bel Ausnutzung aller verscharfenden 
Hilfsmittel praktisch hinreichend genau und zum Teil, von vereinfachenden 
analytischen Vorbereitungen und ungewohnten Llnienfiihrungen abgesehen, 
elegant (Einflufi der Integrationskonstanten auf das Zeichenergebnis). Wie 
sich das Yerfahren bel anderen Differentialgleichungen (nicht elementar 
integrierbar, mit Gliedern 1. Ordnung und variablen Koeffizienten, mit 
Slngul.iritaten . . .) ausnimmt, ist durch Beispiele leider kaum naher er- 
ortert. •— Der Anhang liefert eine hiibsche elementare Anwendung auf 
Kurven konstanter Breite. Dr. Joh . S te in .
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Rausch, E .: Berechnung des Eisenbetons gegen Verdrehung (Torsion) 
und Abscheren. 50 S. mit 59 Textabb. Berlin 1929, Julius Springer. 
Preis geh. 4,50 RM.

Dic vorgenannte Schrift von Rausch schliefit eine Lticke des deutschen 
Eisenbeton-Schrifttums. Sie behandelt die GrtSfie rd der Torsionsspannung 

in EisenbetonkOrpern und die Torsionsbewehrung, wenn rd >  4 bzw.

5,5 kg/ctn2. Verfasser zeigt, wie an Stelle der bisher ausschliefilich 
angewendeten Spiralbewehrung Biigel und Langseisen benutzt werden 
kdnncn. Die letztere Bewehrung verdient den Vorzug, weil sie einfacher 
einzubauen ist und weii sie auch dann noch richtig bleibt, wenn sich der 
Sinn des Verdrehungsmomentes umkehrt. Ferner wird gezeigt, wie sich 
Spannungen und Bewehrung gestalten, wenn gleichzeitig Schub aus 
Biegung und aus Torsion auftreten. Zum Schlufi behandelt der Verfasser 
den Sonderfall von Einzellasten in unmitteibarer Nahe des Balkenauflagers, 
bei dem dic iiblichen Schubsicherungsmafinahmen nicht ausreichen, so 
dafi besondere Bewehrungsmafinahmen ergriffen werden miissen. Die 
Entwicklungen Rauschs fiihren immer zu einfachen und durchsichtigen 
Endergebnissen, dereń Anwendung an Rechnungsbeispielen aus der Praxis 
vorgefiihrt wird.

Die wertvolle Abhandlung verdient die Beachtung, die sie in Eisen- 
betonkreisen gefunden hat. Prof. B. LOser.

Heuser, L. und Burget, R .: Freileitungsbau mit Schleuderbetonmasten. 
156 S. mit 148 Tcxtabb. Miinchen u. Berlin 1932, R. Oldenbourg. Preis 
geh. 10 RM.

Trotz seiner grofien Verbreitung in Frankreich und Italien hat der 
Schleuderbetonhohlmast, der eine rein deutsche Erfindung ist, in Deutsch
land fiir den Bau von Freileitungen noch nicht die Beachtung gefunden, 
die er auf Grund seiner Unzerstórbarkeit durch Wind, Wetter, chemische 
und biologische Einfliisse der Atmosphare und des Bodens verdient. Er 
ist in dieser Beziehung dem Stahlmast mindestens gleichwertig. Durch 
Fortschritte in der Herstellung verbesserter Zementsorten in den letzten 
Jahren und durch das Schleuderverfahren darf er heute infolge seines 
dichten Gefiiges und seiner Rlssesicherheit ais v511ig frostbestandig be- 
zeichnet werden. DieseZuriicksetzungeines Baustoffes mit aufierordentlicher 
Betriebsicherheit und v e rsch w inde nd  ge r ingen  U n te rh a ltu n g s 
kosten beruht im wesentlichen auf der mangelnden Vertrautheit derEIektro- 
ingenieure und Bauingenleure mit seinen kennzelchnenden Eigenschaften. 
Die nicht sehr zahlreichen VerOffentlichungen auf diesem Gebiete sind in 
den technischen Zeitschriften weit zerstreut.

Das vorliegende Buch ftilit diese Liicke aus und gibt eingehend Aus- 
kunft iiber alle Fragen des Freileitungsbaues mit Schteuderbetonhohl- 
masten. Nach Beschreibung der Herstellung, Berechnung und der ver- 
schiedenen Arten von Schleuderbetonmasten wird offensichtlich auf Grund 
langjahriger Erfahrung der Transport der teilweise sehr langen Schlcuder- 
betonmaste mit der Bahn, auf dem Wasserwege, auf Strafien und im 
Gciandc, das Aufstellen der Masten mit einfachen und den neuesten Hilfs- 
mitteln und ihre Fundierung geschildert und die Organisation des Baues 
und die Auftellung der Arbeiten fur die raumlich ausgedehnten Frei
leitungen ausfiihrlich angegeben. Wertvoll fiir die die Voranschl3ge be- 
arbeitenden Ingenieure sind die Tabellen fiir wirtschaftliche Spannweiten 
und Rentabilitatsberechnungen. Von allgemeinem Interesse ist die Dar
stellung der Geschichtc der Betonmasten, die Entwicklung des Freileitungs
baues in den yerschiedenen Landem und die Verwendung von Schleuder
betonmasten auch fiir Telephon- und Telegraphenleitungen.

Das Buch bringt hauptsachllch dem Praktiker vlel Neues und ist fiir 
die fiir den Entwurf von Freileitungen in Frage kommenden Stellen un- 
entbehrlich. Sehr wertvoll ist fiir letztere auch das iibersichtllch ge- 
gliederte Schrlftenverzelchnis. O. S to ltz e n b u rg , Magdeburg.

Gebii/irenordnung der Ingenieure vom 1. Marz 1932. Berlin 1932, Julius 
Springer. Preis 0,75 RM').

Der AGO.-AusschuB fiir die GO. der Architekten und Ingenieure hat 
nunmehr eine Neufassung der GO. der Ingenieure vom 1. Juli 1927 mit 
obigem Datum hcrausgegeben.

Abgesehen davon, daB die Gebiihren fiir Schatzungen bebauter und 
unbebauter Grundstiicke und fiir stadtebauliche Leistungen genau wie in 
der GO. der Architekten vom 1. Februar 1932 gefaBt sind und dafi in den 
Vertragsbestimmungcn kleine, fiir den Ingenieur giinstige Zusatze im 
gleichen Sinne wie in der GO. der Architekten gemacht sind, hat die GO. 
wesentliche Anderungen nicht erfahren. Erwahnt sei nur, dafi in Ziff. 11, 
stat. Berechnungen ais Sonderleistung, der Begriff der Rohbausumme, 
iiber die bei den modernen Skelettbauten vielfach Zweifel bestand, genauer 
umrlssen ist2). Bei den Zahlungen, Ziff. 41, sind ais Vcrzugzinsen statt 
des bisher iiblichen Reichsbankdiskontsatzes die tatsachlich vom Ingenieur 
selbst zu zahlenden Bankdebetzinsen eingefiihrt. Ls.

Verzeichnis der oberen Reichsbahnbeamten 1932. 28. Jahrgang. Zu- 
sammengestellt nach Unterlagen der Hauptverwa!tung und abgeschlossen 
im Marz 1932. 490 S. mit 3 Bildern. Berlin 1932. Verkehrswissen- 
schaftliche Lehrmittelgesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn. 
Preis i. L. geb. 10,80 RM.

Der vorlicgende stattliche Band gewahrt In sehr uberslchtllcher Weise 
genauen Aufschlufi uber die Besetzung der leitenden Stellen in der Ver-

') Die GO. ist vom Verlage, Berlin W8, Linkstrafie 23/24, n ich t von 
der AGO.-Geschaftstelle zu beziehen.

2) Vgl. Bautechn. 1931, Heft 42, S. 628.

waltung der Deutschen Reichsbahn und gliedert sich demgemafi in folgende 
Teile: Verwaltungsrat, Hauptverwa!tung, Hauptpriifungsamt, Gruppcn- 
verwaltung Bayern, Betriebsverwaltung (in 7 Gruppen, namlich Preufien- 
Hessen, Bayern, RBD Dresden, Stuttgart, Karlsruhe, Schwerin und Olden
burg), Reichsliste. Den Schlufi bilden eine Obersicht iiber die Besetzung 
der einzelnen Bezirke der Betriebsverwaliung und ein 20 Druckseiten 
umfassendes, alphabetisch geordnetes Namenverzeichnis. Das Buch ge- 
stattet somit das denkbar leichte und schnelle Aulfinden der Dienststelle 
jedes mit Namen bekannten oberen Reichsbahnbeamten und anderseits 
die Ermittlung des Namens des Beamten, mit dem eine bestimmte Dienst
stelle besetzt ist. Durch ausgiebigen Gebrauch zahlreicher Abkiirzungen, 
dereń Bedeutung bei der Inhaltsangabe des Buches iibersichtlich zusammen- 
gestellt ist, ist sein Umfang sowcit ais irgend tunlich eingeschrankt 
worden.

Das neue Verzeichnis, dessen Angaben nach jeder Richtung hin genau 
und zuverlassig sind, gibt auch einen guten Begriff von der mustergiiltigen 
Organisation des grofiten Verkehrsunternehmens und diirfte nicht nur fur 
die Reichsbahnbeamten selbst, sondern fast noch mehr fiir die vielen Aufien- 
stehenden, die mit den einzelnen Dienststellen der Deutschen Reichsbahn 
geschaftllch zu verkehren haben, von grófitem Nutzen sein, und seine 
Anschaffung ist deshalb allen Interessenten warm zu empfehlen. Ls.

Eingegangene Bucher.
Technische Hochschule Stuttgart. Programm fiir das Studicn- 

jahr 1932/33.

Fischer, C .: Das Schiffshebewerk Niederfinow, Groflschiffahrtweg 
Berlin—Stettin. (Grofitaten deutscher Technik I.) 67 S. mit 56 Textabb. 
Eberswalde 1932, Verlagsgesellschaft m. b. H. Preis 0,50 RM.

Fliigel, H .: Der Sechafen Bremen. (Musterbetriebe deutscher Wirt- 
schaft Bd. 26.) 64 S. mit 24 Abb. Leipzig 1932, J. J. Arnd. Preis Halb- 
lcinen 2,30 RM.

Reiher: Ober den Schallschutz durch Baukonstruktionsteile. (Bei- 
hefte zum Gesundheits-Ingenieur, Reihe 2, Heft 11.) 28 S. mit 9 Abb. 
und 5 Zahlentafeln. Miinchen 1932, R. Oldenbourg. Preis geh. 4,80 RM.

Petzold: Merkblatt zum Schutze der Gebaude gegen Larm und Er- 
schiitterungen. 13 S. mit 10Textabb. Hannover 1932, Curt K. Vinccntz. 
Preis geh. 1,80 RM.

T liein, W ., ©r.=5>ng.: Regendurchlassigkeit bei Ziegelrohbauten,
Ursachen und Mafinahmen zur Verhiitung. 62 S. mit 22 Abb. Berlin 1932, 
Chem. Laboratorium fiir Tonindustrie und Tonindustriezeitung Dr. Seger
& Cramer G. m. b. H. Preis 2,10 RM.

D ittrich, R. und Rofilein, D .: Zur Frage der kiinstlichen Bau-
austrocknung. (Mitt. des Forschungsinstituts f. Maschinenwesen beim Bau
betrieb, Heft 2.) II, 16 S. mit 43 Abb. auf 12 Taf. Berlin 1932, in 
Kommlssion beim VDI-Verlag. Preis geh. 4,50 RM.

Rybka, K, R .: Amerikanische Heizungs- und Liiftungspraxis. VI, 
174 S. mit 139 Textabb. u. 1 Taf. Berlin 1932, J. Springer. Preis geb. 18 RM.

Anleltung zum Gas-Schmelzschweifien. 1. Teil. 44 S. Berlin 1932, 
Deutscher AusschuB fiir Techn. Schulwesen E. V. Preis geh. 1,90 RM.

Hoffm ann und W einm iller: Der Gefliigelstall. (Das wirtschaftliche 
Bauen des Landwirts, Bd. 4.) IV, 119 S. mit 99 Textabb. Stuttgart 1932, 
Eugen Ulmer. Preis geh. 3 RM.

Zuschriften an die Schriftleitung.
Eichung des Richtungsanzeigers in einem Schwimmflilgel fiir 

Strommessungen im Tidengebiet.

I.
In diesem in Bautechn. 1932, Heft 6 u. 9, veri)ffentlichten Aufsatze 

von ©i\=!3ng. Ltiders ist dcm Verfasser ein Irrtum unterlaufen, insofern 
angegeben wird, bei Schwachung der Magnetnadel des Richtungsanzeigers 
konnten die Deviationen von Jahr zu Jahr zunehmen, und aus Feststellung 
der Feldstarke der Magnetnadel kónne man beurteilen, ob Deviations- 
zunahmen auf Schwachung der Magnetnadel zuriickzufiihren seien.

Der Ausdruck „Feldstarke der Magnetnadel" ist nicht zutreffend; die 
Feldstarke ist eine Eigenschaft eines Ortes, aber nicht der Magnetnadel; 
gemeint ist ihre Magnetisicrung, ihr magnetisches Moment, das im Laufc 
der Zeit abnehmen kann. Solche Abnahme kann aber unmóglich die 
Devlatlon vergrófiern. Ein Teil der Deviation entsteht durch permanente 
Magnetpole in derUmgebung der Magnetnadel. Das von ihnen stammende 
Magnetfeld am Ort der Nadel setzt sich mit der Feldstarke des Erd- 
magnetismus zu einer Resultante zusammen, und eben der Winkel 
zwischen den Richtungen dieser Resultante und der ungestórten Erdfeld- 
richtung ist die Deviation. Dieser Teil der Deviation ist halbkreisig (er 
hat in zwei Halbkreisen entgegengesetztes Vorzeichen) und vollig un- 
abhangig vom magnetlschen Moment der Nadel. Je schwadier dereń 
Magnetismus ist, desto schwacher ist ihr Einstellungsvermogen; aber die 
Richtung der Resultante und damit die Deviation bleibt ganz dieselbe, 
einerlei wic grofi das magnetische Moment der Nadel ist.

Das magnetische Moment der Nadel kann auf die Deviation nur 
einwirken, wenn es in dem den Kompafi umgebenden magnetisch weichen 
Eisen fliichtlge Magnetpole induziert. Diese induzierten Pole und die
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von ihnen hervorgerufene Deviation sind aber um so schwScher, je 
schwScher das induzierende magnetische Moment der Nadel ist; also 
gerade das Umgekehrte der Angaben in dem Aufsatz Liiders.

Dieser Teil der Deviation hat viertelkrcisigen Charakter, d. h. er 
wechselt in aufeinanderfolgenden Quadranten das Vorzeichen. Aus den 
Deviatlonskurven in Abb. 4 ergeben sich angeniihert berechnet ais Hóchst- 
werte fiir

Gruppe I Gruppe III

halbkreisige Deviation ............................. 6,9 ° 4,4 °
viertelkreisige Deviation . . . .  7,2 ° 6,4 °

Die halbkreisige riihrt dabei von festen Magnetpolen her, die ziemlich 
genau ąuerab vom Rosenmittelpunkte des Kompasses liegen. Belm viertel- 
krelsigen Antell der Deviation kann man nicht angeben, wievlel von der 
Induktion durch den Erdmagnetismus und wieviel von der Induktion durch 
den Nadelmagnetismus stammt.

Wenn auch die Befurchtung, abnehmendes magnetlsches Moment der 
Nadel konne die Deviationen steigern, unzutreffend ist, so bleibt doch 
die Forderung, das magnetische Moment zu kontrollleren und unverandert 
zu halten, berechtigt, weil einerseitS bei Schwiichung des magnetischen 
Moments das Einsteliungsvermógen der Nadel abnimmt und anderseits 
die viertelkreisigc Deviation k le in e r  werden kónnte, ais ursprunglich 
bestimmt. Am besten ist es freilich, die Instrument-Deviationen selbst 
zeitweilig nachzuprufen.

Berlin, Marz 1932. Prof. Dr. M aurer.

II.

Der Verfasser, Herr ©r.=5lng. K. L iiders, beschreibt von ihm an 
Bord des Werftschleppers „Ahne* auf der Jade ausgefiihrte Deviations- 
bestimmungen an dem Kompafi eines elektrisch registrierenden Schwimm- 
fliigels „Muldę*. Diese Bestimmungen ergeben ein ahnliches Bild de's 
Verlaufes der Deviationskurve wie die Devlationsbestimmungen am Ekman- 
Merz-Strommesser auf dem Vermessungsschiff der Marineleitung „Trlton* 
im Juni 1921, auf Peilboot II im Sylter Wattengebiet im August 1921 und 
auf Peilboot II im Oktober 1922 in der Eckernforder Bucht. Am KompaB 
des Schwlmmflugels „Muldę* machen sich aber auch dieselben Nachteile 
wie belm Ekman-Merz-Strommesser stark bemerkbar:

1. die grofien absoluten Betrage der Devlationen,
2. die grofie Streuung.

Die ersteren wirken aufierst stórend und bringen ein Moment der Unsicher- 
heit in die Ergebnisse.

Zu der Streuung und den in Tabelle I von Herrn Dr. Liiders ge- 
brachten Ergebnissen der mittleren Streuung aber ist folgendes zu sagen: 
Die Berechnung der mittleren Streuung hat eine theoretische Bedeutung 
fiir die Aufkiarung der Vorgange. Fiir die Beurteilung der Zuverlasslgkeit 
der graphisch erhaltenen Deviationskurven mussen die MeBwerte mit den 
gróBten Abwelchungen gegen die ausgeglichene DeviatIonskurve In 
Betracht gezogen werden. Wenn man die in Abb. 11 des Aufsatzes ais 
Funktion des entgegengesetzten magnetischen Kurses fiir die 3-m-Tauch- 
tiefe gegebene Deviationskurve auf Miilimeterpapler auftr3gt und die in 
der Tabelle II gegebenen Einzelwerte dazu eintragt, so erhalt man ein 
Bild der Streuung. Eine Betrachtung dieses Bildes fflhrt zu folgender 
Tabelle der gróBten Streuungen:

EntKe(;enBesetzlcr StrPlllinir
nilfiwefscnder Kurs J llC U U U g

154 bis 158° + 1 7 °  — 4 °
209 „ 212° + 1 4 °  — 9 °
251 „ 261° + 1 8 °  — 13°
334 „ 350° + 1 1 °  — 13°

Im Mittel =  + 15° — 9,8°.

Hieraus ist ersichtlich, daB die auf der positiven Seite der Deviations- 
kurve liegenden Streuungen gróBere Betrage aufweisen ais die auf der 
negatlven Seite, und das Bild lafit erkennen, dafi die auf den Kursen 
155 bis 158° beobachteten fiinf „Starkstromwerte* sowie die in der Nahe 
des Kurses 300° liegenden vler „Schwachstromwerte* samtlich auf einer 
Seite der Kurve liegen. Da die Devlationsbestimmung aufierdem grofie 
Liicken zeigt, so kann der Deviationskurve keine besondere Zuverlassigkeit 
zugesprochen werden.

Diese Nachteile des Schwlmmflugels „Mulde“, die bei der Verwendung 
des Ekman-Merz-Strommessers an Bord eiserner Schiffe ebenfalls auftreten, 
haben zur Entwlcklung des blfllar aufgehangten, an Bord elektrisch 
registrierenden Strommessers nach Dr. Rausche lbach  gefiihrt, der ohne 
Kompafi arbeitet und bei dem die Nullrichtung in fester Beziehung zur 
MlttschiffslInie des Fahrzeugs und damit zum anllegenden Schiffskurs steht. 
Bei dcm Schwimmfliigel „Muldę" tritt aber noch ein dritter Nachteil hinzu. 
Durch die im Innem des Apparates auftretenden magnetischen Krafte wird 
eine Deviation hervorgerufen, die Werte bis zu + 5 0 und bis z u — 16° 
erreicht, Wenn Herr Dr. Liiders schreibt: „Werden die Stromrichtungs- 
messungen mit einem derartigen Schwimmfliigel von einem eisenfreien 
Fahrzeug, z. B. einem Flofi aus vorgenommen, dann geben die Mefiwerte 
unmittelbar die mifiweisende Stromrichtung an", so ist dies ein Irrtum, 
ebenso wie die Behauptung, dafi von 10 m Tiefe ab die Deviation praktisch 
den Wert Nuli erreicht hat.

Zu dem von Herrn Si\=3ng. L iiders eingefuhrten Begriff „Eichung* 
bemerke ich, dafi eine Deviationsbestimmung, wie sie am Kompafi des 
Schwlmmflugels „Muldę* durchgefiihrt wurde, keine „Eichung* ist. Ein 
KompaB kann nicht geeicht werden. Fiir den Schiffsgebrauch bestimmte 
Kompasse werden von einer amtlichen Stelle gepriift und erhalten, wenn

sie den Bedingungen geniigen, ein Priifungszeugnis. An Bord werden 
die Kompasse kompensiert. Priifungen und Kompensationen mussen in 
vorgeschriebenen Zeitraumen und nach Anderungen des magnetischen 
Zustandes des Schiffes wiederholt werden. Eine „Eichung* eines Kom
passes kommt in der Deviationslehre nicht vor.

Hiernach ergibt sich folgendes: Stromrlchlungen, die mit dem votn 
Verfasser beschriebenen Schwimmfliigei „Muldę* im Tidengebiet gemessen 
werden, sind mit einer Unsicherheit von 10 bis 15 ° und dariiber nach 
jeder Seite behaftet. Bei Strommessungen kommt aufierdem hinzu, daB, 
im Gegensatze zu der Deviationsbestimmung, das Schwanzende des 
Schwlmmflilgels nach oben und unten nicht festgebunden Ist. Der 
KompaB des Apparates ist dann bei nicht ruhlg liegendem Schiff Krangungen 
ausgesetzt, die Anderungen der Deviation verursachen und die Streuung 
noch vergróBern. Aus den bei solchen Strommessungen sich ergebenden 
Stromrichtungswerten kónnen folglich keine sicheren Schlusse auf die 
Verschiebung von Sanden und Fahrwassern sowie auf Anderungen der 
Gezeltenstróme gezogen werden. Strommessungen mit derartigen un- 
sicheren Stromrichtungsergebnissen rechtfertigen daher nicht die Kosten 
und die Zeit, die zu ihrer Durchfuhrung erforderlich sind.

G. T h ie l, Deutsche Seewarte.

Erwiderung auf die vorstehenden Zuschriften.

Bei der Veróffentlichung meiner Untersuchungen iiber die „Eichung 
deś Richtungsanzeigers in einem Schwimmfliigel fiir Strommessungen im 
Tidengebiet" war ich mir bewufit, dafi ich hiermit eine Frage erneut zur 
Erórterung brachte, die nach den Untersuchungsergebnissen besonders in 
der ozeanographischen Literatur ais abgeschlossen erschien. Umfangreiche 
Untersuchungen hatten immer wieder gezeigt, dafi die Messung der Strom
richtung mit Hilfe einer Magnetnadel wegen der in der Hauptsache von 
dem eisernen MeBschiff verursachten Deviation der Magnetnadel derartige 
Ungenauigkeiten aufwies, daB man diese „magnetische Richtungsanzeige* 
ais nicht brauchbar ansehen mufite1). Die von mir auf dem Werftschlepper 
„Ahne* durchgefiihrten Deviationsbestimmungen haben das iiberraschende 
Ergebnis gehabt, dafi unter den hier vorhandenen Umstanden eine fiir 
praktische Zwecke vollkommen ausreichende Genauigkeit erreicht wurde. 
Dieses Ergebnis steht also in einem krassen Gegensatze zu den bisherigen 
Untersuchungsergebnissen. Wegen der Bedeutung, die den Strommes
sungen im Tidengebiet in praktischer wie in wirtscfiaftlicher Beziehung 
zukommt, lag es daher im dienstlichen Belange, durch Bekanntgabe dieser 
Untersuchungen eine Kritik fiir ihre Zuveriassigkeit zu bekommen. In 
diesem Sinne begriifie ich die Zuschriften zu meiner Abhandlung, besonders 
die Richtigstellung beziigl. der Auswirkung einer Abnalime des magne
tischen Momentes auf die Anderung der Deviation, die Herr Prof. Dr. 
M aurer gegeben hat. Die Ausfiihrungen Maurers beruhren die Ergebnisse 
meiner Untersuchungen an sich nicht, sie haben aber zu weiteren, zur Zeit 
noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen angeregt.

Herr Oberinspektor T h ie l hebt In seiner Zuschrift ais besonders 
bemerkenswerte Nachteile die beiden folgenden Punkte hervor:

1, Die grofien absoluten Betrage der Deviation, die auBerst stórend 
wirken und ein Moment der Unsicherheit in die Ergebnisse bringen 
sollen, und

2. die groBe Streuung.

Zu 1: In welcher Weise die grofien absoluten Betrage der Deviation 
„aufierst stórend* sein sollen, wird nicht weiter ausgefiihrt; und dafi 
durch jene ein Moment der Unsicherheit In die Ergebnisse gelangen soli, 
ist m. E. eine nicht bewiesene Behauptung. Ich kann daher zu diesen 
beiden Punkten keine Stellung nehmen.

Zu 2: Bei der von Herrn Thiel aufgestellten Tabelle der grófiten 
Streuungen ist ubersehen worden, dafi die drei ersten pos!tlven Werte 
(+17°, + 14° und +18°) zu den ais fehlerhaft bezelchneten Beobach
tungen gehóren und dementsprechend bei der weiteren Bearbeitung aus- 
geschaltet wurden. Diese Werte sind in Tabelle II deshalb mit auf- 
genommen worden, weil diese Tabelle eine Abschrift des MeBbuches 
darstellt, und zwar mit s am tllchen  MeBwerten. Von den gesamten 
95 Beobachtungswerten der 3-m-Tauchtiefe wurden 86 Werte (d. s. rd. 91 %) 
fur die Zeichnung der Deviationskurven verwendet (s. Tab. I meiner 
Abhandlung). Die mit zufalligen Fehlern behafteten Werte sind die In 
Tabelle II unter lfd. Nr. 20, 29, 33, 35, 37, 51, 52, 54 und 55 aufgefiihrten 
Beobachtungen, was Herr Thiel bei seiner Nachprijfung ubersehen haben 
diirfte. Die von Herrn Thiel aufgestellte Tabelle ist daher wie folgt zu 
berichtigen: M 1 0 w e 1 s en d e O rO O te  S tre u u n g e n

S tro m  r lc h t u n g pos!tlv negatlv

154° bis 158° +  6° —  5°
209° „ 212° 0 —  10°
251° „ 261° 0 —  8°
334° „ 350° + 10° — 13°

im Mittel: + 4 °  —  9°

Hierbei ist aber hervorzuheben, dafi die g ró fiten  Streuwerte in diesem 
Falle durchaus keinen Mafistab fiir die Unsicherheit der Deviationskurven 
darstellen, wie Herr Thiel in selnem Schlufiwort annimmt, weil es sich 
hier um Streuwerte handelt, die durch das schwierige Eichverfahren ver- 
ursacht sind. Sie stellen somit keine Deviationsfehler dar. Bel der im 
Jahre 1931 ausgefiihrten Dcvlationsbestimmung war auf Grund der er- 
langten Erfahrungen das Eichverfahren in solchem Mafie verbessert worden

l) Vgl. hierzu die Ausfiihrungen von Dr. T horade: „Zur Frage der 
Strommessungen im Meere* im Ztrlbl. d. Bauv., Z. f. Bauwes. 1931, Heft 52.
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(z. B. durch Ausfiihrung der Eichung im Hafenbecken, wobei die Fiiigel- 
umdrehungen durch eine besondere Kontaktbetatigung ersetzt wurden, 
durch langsames Drehen des Schiffes iiber alle Kursę, usw.), daB die 
durch die MeBvorrlchtung bedlngten Streuungen erheblich herabgemindert 
werden konnten. Die nach dem Verfahren von Dr. T horade berechneten 
mittleren Streuungen betrugen nur noch rd. ± 2 ,5 ° , also die Halfte der 
im Jahre 1929 erhaltenen mittleren Streuung. Bei den Deviationsbestim- 
mungen im absoluten Gebaude des Marine-Observatoriums, bei denen 
das StrommeBgerat mit grofier Genauigkeit auf die verschiedenen Kursę 
eingestellt werden konnte, war die Streuung auf den Wert Nuli herab- 
gesunken. Diese Tatsachen zeigen, dafi Herm Thiels Annahme, die 
gróB ten  Streuwerte seien ein MaBstab fiir die Unsicherheit der Deviations- 
kurven, nicht zutreffend ist.

Mit Hilfe des graphischen Verfahrens zur Bestimmung der Devlations- 
kurven ist es moglich, auch fiir d ie  Kursę, auf denen Deviationswerte 
nicht beobachtet werden konnten, die Deviation mit einer fiir die Belange 
der Praxis ausreichenden Genauigkeit zu bestimmen. Eine móglichst 
liickenlose Bestimmung der Devlation, wie sie Herr Thiel fordert und 
wie sie auch allgemein zu erstreben ist, diirfte aus technischen, vor allem 
aber auch aus wirtschaftlichen Griinden kaum erreichbar sein. Der Wert 
des graphischen Verfahrens liegt nun gerade darin, daB man auch bei 
den liickenhaften Beobachtungen durch dieses Verfahren einwandfreie 
Werte erhalten hat. Wenn nun Herr Thiel annimmt, dafi den von mir 
bekannt gegebenen Deviationskurven wegen der grofien Liicken in den 
Beobachtungsreihen keine besondere Zuverlassigkeit zuzusprechen sei, so 
ist auch dies eine Behauptung, dereń Beweisfiihrung Herr Thiel schuldig 
bleibt. Ohne daher hierauf naher eingehen zu kOnnen, mtSchte ich nur 
erwahnen, dafi gelegentliche Nachbeobachtungen die Richtigkeit des Ver- 
laufes der Deviaticnskurven auf den anfangs nicht gemessenen Kursen 
bestatigt haben.

Die Ausfuhrungen Herm Thiels betreffs der Messung von einem 
eisenfreien FloB aus sind zutreffend, was ja auch aus den Ausfilhrungen 
zu Abschnitt 2 d meiner Abhandlung ohne weiteres ersichtlich sein diirfte. 
Warum Herr Thiel aber die durch das StrommeBgerat selbst hervorgerufene 
Deviation ais „dritten Nachteil" bezeichnet, geht aus seinen Ausfuhrungen 
nicht hervor; eine Stellungnahmc hierzu ist daher auch hier nicht inOgllch.

Eine Erórterung iiber die Vorziige und Nachteile verschiedener Strom- 
mefigerate und iiber den von mir absichtlich gewahlten Begriff „Eichung", 
der die vorliegenden Untersuchungen am treffendsten kennzeichnet, wiirde 
eine Abschweifung vom Thema bedeuten und ist daher hier nicht am Platze.

April 1932. ®r.=3itg. K. L iiders.

Wir schllefien hiermit die Aussprache. D ie  S c h r if t le itu n g .

Patentschau.
Verfahren zur Herstellung von eisenbewehrten Griindungspfeilern 

oder dgl. m it FuB- und Schaftverbreiterungen. (KI. 84c, Nr. 535 449
vom 19. 12. 26 von August W o lfsho lz  in Varese, Italien.) Zur Herstellung
eines Grundungspfeilers wird ein Bohrrohr 16 in den Boden abgeteuft. 
Sobald es eine Tiefe erreicht hat, in der die erste Schaftverbreiterung 
des Pfahles hergestellt werden soli, fiihrt man eine Schneidevorrlchtung 
in das Bohrloch ein und arbeitet einen Ringraum 19 aus. Nach dessen 
Fertigstellung wird die Schneidevorrichtung aus dem Bohrrohr 16 heraus- 
gezogen, die abgelOste Bodenmasse entfernt, das Bohrrohr weiter abwarts 
getrleben, und es werden weiter ringfórmige Aushóhlungen im Untergrund 
erzeugt. Um den Elnsturz der Hohlraume in leicht beweglichen Boden- 
schichten zu verhindern, werden die Hohlraume durch Gelenkdreiecke 
abgestiitzt, die aus breiten Staben 29, 30, 31 bestehen, und in offenem
Zustande an einer Einfiihrungsvorrichtung befestigt. Diese besteht aus
einem Rohr 32, an dessen Unterende eine Platte 33 befestigt ist. Letztere 
tragt im Abstand eine weitere Platte 31 mit Schlitzen, durch die die

Stabe 29 und 31 des 
Gelenkdreiecks hin- 
durchgreifen. An den 
Achsen der auf Rollen 
35 gelagerten Wagen 
40 ist je ein Gelenk- 
stab 36 befestigt, der 
mit seinem Unterende 
am Bund 37 einer 
Stange 38 angeordnet 
ist. Weitere Stabe 39 
tragen seitliche Stan- 

gen 41, an denen die Stabe 29 und 30 des Gelenk
dreiecks mitteis federnder Klammern 40', 41' befestigt
sind, so dafi die Dreiecke durch Emporziehen der 
Stange 38 radial nach aufien bewegt werden konnen.
Am Ende dieser Bewegung treten die Querbolzen
der Stabe 30 in die Klammern 31' der Stabe 31 ein, 
wodurch die Dreiecke geschlossen werden. Nach
dem das Bohrrohr gfcniigend tief vorgetrieben ist, 

wird eine Elsenbewehrung aus Staben 42 und Gelenkstaben 43 in das 
Bohrrohr eingebracht. Die Gelenkstabe 43 sind an Ringen 44 angelenkt, 
die auf einer mittleren Stange 45 verscbiebbar angeordnet sind; letztere 
ist mit dem untersten Ring 44' fest verbunden. Beim Aufwartsziehen der 
Stangen 42 werden die Gelenkstabe 43 nach der Mittelstange 45 hin bewegt, 
und nun kann die Bewehrung in das Bohrloch versenkt werden. Beim 
Anheben des Bohrrohres aus seiner tiefsten Stellung treten zuerst die

untersten Gelenkstabe aus dem Bohrrohr aus und gelangen in die Ring- 
hohlung 46, wo slch die Gelenkdreiecke 29, 30, 31 beflnden. Die Stabe 43 
werden so in die Hohlraume 19 eingefuhrt, dafi sie gegeniiber den Gelenk- 
dreiecken versetzt sind. Nachdem der Pfahlfufi unter Hochziehen des 
Bohrrohres betoniert worden ist, wird der zweite Ringhohlraum 46' frei- 
gegeben, so dafi die Stabe 43 in diesen eintreten konnen, wenn die 
Stangen 42 abwarts gedriickt werden.

Dichtung fOr LaufrSder von Wehren, Schiltzen oder ahnlichen 
VerschluflkSrpern. (KI. 84a, Nr.526014 vom 27.8.26 von Maschinenbau-AG 
vormals Starkę & Hoffmann in Hirschberg, Schlesien.) Um eine Abdichtung 
von praktisch unbegrenzter Lebensdauer zu schaffen, werden Dichtungs- 
kappen vorgesehen, die die belasteten Lager- und Fuhrungsstellen unter 
Belassung von mit zahflussigem Schmiermittel ausgefullten Hohlraumen 
einschliefien und die in radialer Richtung verschiebbar an die festen
Achslagerwande angeschlossen sind. Das Laufrad 1 besitzt Laufrad-
buchsen 2, 3, die sich gegen die in den Wanden 5 gelagerten und gegen

Drehung gesicherten Bolzen 4 stutzen. Die 
Achsbolzen werden gegen Drehen gesichert 
durch eine mitteis Schrauben 7 an der Wand 5 
befestigte Platte 6, die einen Achsansatz 8 
umfafit. Zur Sicherung gegen Mitdrehen der 
Bolzen 4 kann auch ein Achshalter 10 und
eine Deckelhaube 11 mit Dichtung 12 an
geordnet sein. An der Innenseite der
Wandę 5 befinden sich Dichtungskappen 13, 
die einen Nabenansatz 15 mit Gleitsitz um- 
fassen, die Lager- und Fuhrungsstellen unter 
Belassung von Hohlraumen 21 einschliefien
und in radialer Richtung verschiebbar sind. 
Die Lange der Nabenansatze ist so gehalten, 

daB ein Anlaufen der Nabe gegen die Kappen 13 ausgeschlossen ist, d. h. 
der Abstand 16 ist an dieser Stelle ein wenig grofier ais das Splel 17
zwischen der Nabenstimfiache 18 und der Wand 5. Der Hohlraum 21 wird
von einer Staufferbiichse 20 aus gefiillt und ist am Rande der Haube 13 
durch eine Zwischenlage 19 abgedichtet. Um eine Beanspruchung der 
Durchdringungsstelle durch die Radlast mOglichst zu verhiiten, sind die 
Durchgangslócher 22 ais LanglOcher ausgebildet, so dafi beim Eintritt 
vom Spiel zwischen den Buchsen 2, 3 und der Achse 4 die Kappe 13 
sich radial verschieben kann, ohne dafi die Lochwandungen gegen die 
Bolzen treffen. ______  ___

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. R e ich sb a h n - G e se lis ch a ft. Versetzt: die 

Reichsbahnoberrate Z o lle r , Dezernent der RBD Oppeln, ais Dezernent 
zur RBD Munster (Westf.), G e ie r , Vorstand des Betrlebsamts Liegnitz I, 
ais Dezernent zur RBD Oppeln, S e llg e , Vorstand des Maschinenamts 
Cottbus, ais Vorstand zum Maschinenamt Limburg (Lahn), Hermann 
F ischer, Vorstand des Betrlebsamts Chemnitz 1, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Dresden 1 und C la u sn itze r , Vorstand des Neubauamts 
Zwickau (Sa.), ais Vorstand zum Betriebsamt Chemnitz 1; die Reichs
bahnrate ffir.=Śng. R u m m le r , Vorstand des Betriebsamts Arnsberg(Westf.), 
ais Yorstand zum Betriebsamt Liegnitz 1, Otto B raun , Vorstand des Neu
bauamts Kieł, ais Vorstand zum Betriebsamt Arnsberg (Westf,), Walter 
R ohde , bisher bei der Hauptverwaltung in Berlin, zur Oberbetriebs- 
leitung Siid in Wurzburg, H ecke l, Vorstand des Neubaućfmts Dresden- 
Altstadt, ais Yorstand zum Neubauamt Zwickau, K ló tz e r , bisher beim 
Betriebsamt Dresden 3, ais Vorstand zum Neubauamt Dresden-Altstadt, 
R u n k e l, Leiter einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Gleiwitz Wagen- 
werk, ais Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk Schwerte, 
S troebe , Vorstand des Maschinenamts Limburg (Lahn), ais Vorstand zum 
Maschinenamt Cottbus und Tackert, Leiter einer Abteilung beim Aus
besserungswerk Schwerte, zur RBD Koln, und die Reichsbahnbaumeister 
S)r.=3ng. Larsen, bisher bei der RBD Stettin, zum RZB in Berlin und 
Jessen , bisher beim Maschinenamt Osnabriick, ais Leiter einer Abteilung 
zum Ausbesserungswerk Brandenburg-West.

Uberwiesen: der Reichsbahnoberrat K ad o , bisher beurlaubt, ais 
Dezernent zur RBD Frankfurt (Main).

Ubertragen: den Reichsbahnoberraten Ernst F r ie d r ic h  in Dresden 
die Geschafte eines Abteilungslelters bei der RBD Dresden und K u n itz , 
Vorstand des Betriebsamts Dresden 1, die Geschafte eines Dezernenten 
bei der RBD Dresden.

In den Ruhestand getreten: der Direktor bei der Reichsbahn Robert 
O tto , Abteilungsieiter bei der RBD Dresden.

Gestorben: der Reichsbahnrat Enders beim Messungsamt der RBD 
Miinchen und der Reichsbahnamtmann G sch a id e r  in Oppeln.

Preufien. Der Regierungsbaurat (W.) Schade beim Wasserbauamte 
in Husum ist zum Vorstande dieses Wasserbauamts ernannt worden.

Der Oberregierungs- und -baurat (W.) ®r.=3ng. S ch in k e l in Duisburg- 
Hamborn (beurl.) ist auf seinen Antrag aus dem preuBischen Staatsdienst 
entlassen worden.
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