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Yermischtes.

Abb. 1. Schnitt durch den elektrischen Hammer.

E in neuer m echan ischer H am m er fiir  Bauarbe iten . Zu Bauarbeiten, 

zu denen Schlagwerkzeuge notig sind (Stein- und Betonbearbeitung, Auf- 
brucharbeiten, Nieten usw.), verwendet man meist Prefilufthammer. Um 

fiir solche Arbeiten den Gerateaufwand (Luftkompressor) zu verringern und 
die Betriebskosten zu senken, ist ein neues Schlagwerkzeug (der Robert 

Bosch AG) entstanden, das unmittelbar elektrisch betrieben wird und 

erstmalig auf der letzten Technischen Messe in Leipzig gezeigt war.
In den Hammer

(Abb. 1), der auBer- 7 . . ® ? i  ? $.
lich ahnlich wie ein 
PreBlufthammer aus- 

sieht, ist ein Elektro- 

motor (110 od. 220 V,

6 A m p , n =  9000 
bis 12 000 U/min) 

mit dem Anker (/), 

dem Polring (2) und 
dem Gehause (3) 
eingebaut. DleDreh- 

bewegung des M o

tors wird durch ein besonderes Getriebe in Schlag (Schlagzahl 1000 bis 
1200/min, Stofikraft am Werkzeug 10 t) umgewandelt.

An den Anker (/) ist die Lauferhiilse (4) angefugt, die m it ihm eine 

feste Einhelt bildet und beiderseits in Kugellagern lauft. Das eine Kugel- 
lager (5) ist unter dem Deckel auf der Griffseite in das Motorgehause 

eingefiigt, das zweite (6) sitzt auf dem Lagerhals (7). Die Lauferhulse (4) 
hat innen vier Langsnuten (8) in Form von Kreisabschnitten mit In der 
Drehrlchtung des Motors verlaufendem Drall. Nach dem Lagerhals zu 

wachst dereń Durchmesser. Im letzten Stiick der Achse nahern sie sich 
aber wieder ziemlich steil. D ie Lauferhulse (4) dient den Fiihrungsfiachen 

(9) des Schlaggewichtes (10) ais Fiihrung, in dem an einem Ende vler 

Fliehkugeln (11) gleiten. Die Kugeln greifen in die Nuten (5) der Laufer

hulse ein, so daB das Schlaggewlcht (10) von der Lauferhiilse (4) bei der 

Drehung mitgenommen wird. An das Schlaggewlcht schliefit sich der 
Schlagkopf (12) an, der gegenuber dem AmboB (13) m it einem zylindrischen 

Schaft (14) gelagert ist. Der AmboBkopf (15) tr3gt vier schrage Gegen- 
flachen. Der vordere Teil des Ambosses wird durch die mit einem 
Vlerkant (16) versehene Werkzeugbefestigung (14) gebildet. Sollen sich 

der elngesetzte Hammer oder MeiBel nicht drehen, so greifen sie m it 

einem zweiten Vierkant in den Vierkant (17) des Lagerhalses ein. Die 

Werkzeuge, die sich drehen sollen, haben statt des zweiten Vierkantes 

einen zylindrischen Scbaft. Der Haltehakcn (18) wird iiber einen am 
Werkzeug vorhandenen Bund gehakt, so dafi das Werkzeug nicht heraus- 

fallen kann. 19 ist ein Ventilator, der den Hammer beliiftet.

Bei der Vorwartsbewegung des Schlaggewichtes sind die Lauferhiilse 

und das Schlaggewicht durch .die Fliehkugeln und Nuten in gewisser 

Beziehung mlteinander gekuppelt. Das Schlaggewicht kann sich aber in 

der Lauferhiilse in Richtung der Langsachsen des Hammers hin und 
her bewegen. Infolge des Dralls der Laufernuten fuhrt es bei dieser Be
wegung zugleich eine beschrankte Drehung aus. Da das Schlaggewicht

mit der Lauferhulse umlauft, 

werden durch die Fliehkraft die 

im Schlaggewlcht untergebrach- 

ten Fliehkugeln nach aufien ge- 

trieben und driicken kraftig 
gegen den Nutengrund. Der 

Druck wirkt senkrecht zur Langs- 
achse des Hammers. Da aber 

die Nuten eine Auswartsneigung 

haben, wird der von der Flieh

kraft erzeugte Druck in zwei 

Komponenten zerlegt, dereń eine 

parallel zur Hammeriangsachse 
dem Schlaggewicht eine kraftige 
Beschleunigung In der Langsrlch- 

tung ertellt. Belm Vorw3rtsglei- 
ten eilt das Gewicht wegen des 

Dralls der Nuten der Drehung 

der Lauferhulse voraus und ge- 

winnt an Drehgeschwindigkeit. 
Beim Aufprall auf den Ambofi 

erfahrt das Schlaggewlcht einen 

Riickstofi. Die schragen Auf- 
schlagfiachen verz0gern aber 

auch die Drehbewegung des 
Abb. 2. Elektrischer Hammer Schlaggewichtes, wodurch jetzt

beim Glatten einer Betonwand. die Lauferhiilse dem Gewicht
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vorellt. Infolge des Dralls der Nuten wirkt sich diese Verzdgerung aber 

nicht hart in einem Schlag der Fliehkugeln gegen die Nutenkanten aus, 

sondern sic wird in eine Beschleunigung des Schlaggewichtes nach dcm 
Motor zu umgewandelt. Die schnelle Riickbewegung des Schlaggewichtes 

wird durch die Fliehkugeln weich aufgefangen, die beim Rucklauf des 

Schlaggewichtes von den der Achse sich annahernden Nuten gegen die 

Fliehkraft nach innen gedriickt werden. Dabei gleicht das Gewicht zu

gleich seine Drehgeschwindigkeit der Lauferhiilse wieder an.
Das Arbeiten m it dem elektrischen Hammer, der ein Gewicht von 

7,3 kg hat, zeigt Abb. 2. Das Schlagwerk setzt bei laufendem Motor erst 

ein, wenn das Werkzeug gegen eine Arbeitsfiache angesctzt w ird, und 
hórt auf, sobald der Gegendruck auf das Werkzeug nachiafit. R.—

Vier U m le ltungstunne l an der H oover-S taum auer am  Colorado .
Dem „Compressed Air Magazine* 1932, Aprll- u. Maiheft, entnehmen wir 

folgende naheren Angaben flber die am Schlusse des Berichtes in Bau

techn. 1932, Heft 21, S. 273 bis 274, erwahnten vier Umleltungstunnel am 
Hoover-Damm:

Die vier Umleltungstunnel (s. Heft 21, Abb. 2, S. 273) dienen zunachst 

zur Um leltung des Colorado-Flusses wahrend des Baues der Taisperre und 

werden im Betriebszustande der Taisperre ais Hochwasseruberlauf- bzw. 
ais Betriebswasserentnahmetunnel benutzt, wobei die fiir den Betrieb nicht 

gebrauchten Teile geschlossen werden. Die Langen der Tunnel sind, 
von rechts nach links: 1310 m, 1185 m, 1085 m und 1270 m ; die Gesamt- 

lange ist 4850 m. Das Langsgefaile betragt i. M . 0,35 °/0. Der Quer- 

schnitt des Tunnelausbruchs ist kreisrund und hat einen Durchmesser 

von 17,06m und eine Flachę von 229 m2. Es ist dies ein gewaltiger
Querschnitt, der bisher nur von dem 
des Rove - Tunnels in Siidfrankreich Ł) 
iibertroffen ist.

Die G e b ir g s v e r h a l t n is s e  sind 
die denkbar giinstigsten. Es handelt 
sich um  ein vulkanisches Gestein, das 
von den amcrikanischcn Geologen mit 

„Andesit-Tuff-Breccie“ bezeichnet wird. 
Das Gebirge ist vollkommen standfest 

und wasserdicht, lafit sich gut bohren 

und verhaltnIsmaBig leicht und ohne 
grofie Abweichung von der gewiinsch-

ten Querschnittsforni schiefien; es hat 

keine Spalten, Wasseradern und Aus- 
blaser.

Der kreisrunde Querschnitt wurde in 

folgende Z on en eingeteilt (s. Abb.):

I. Firststollcn (top heading)...................... 13,4 m2
IIa und Ilb . Kalotten (w in g ) ...................................... 23,0 m 2

III. Erweiterung (bench heading) . . . 142,6 m2
IV. Sohle (invert)........................................... 50,0 m 2

zusammen 229,0 m2.

F ir s t s to l lc n .  Die vier Firststollen werden nicht nur von ihren Enden 

aus, sondern unter Benutzung von Querschlagen auch von der Mitte aus 
je nach beiden Seiten vorgetrieben, so daB insgesamt 4 X  4 =  16 Angrlff- 

stellen vorhanden waren. Im Mittel waren aber jeweils nur etwa 12 Angriff-

stellen in Betrieb. Die Querschiage waren 259 bzw. 192 m lang und hatten
einen Querschnltt von 7,45 m 2. Die Firststollen waren Richtstollen und 

hatten den Zweck, das Gebirge zu Óffnen, Angriffspunkte fiir den Voll- 

ausbruch zu erschllefien, gunstige Liiftungsverhaitnisse zu schaffen und 
die Gebirgsverhaitnisse festzustellen.

Die Brust wurde von senkrechten Bohrsaulen oder von waagerechten 
Bohrgesteilen aus mit Bohrmaschinen gebohrt. Es wurden drei Bohr

maschinen und daneben auch Bohrhammer verwendet. Auf der Flachę 
von 13,4 m2 wurden in der Regel 32 BohrlOcher von einer mittleren Tiefe
3,05 m angesetzt. Der Abschlag betrug i. M . 2,50 m, so dafi Biichsen von 

etwa 0,55 m stehenblieben. Die Ausbruchmasse war 34 m3; auf 1 m 3 

Ausbruchmasse kam somit eine Bohrlochtiefe von 2,87 m. Die Bohrzelt 
und dieSchutterzeit betrugen zusammen i. M . 16 Std.; der Fortschritt/24 Std. 
belief sich daher i. M . auf 3,75 m.

V o l la u s b r u c h .  Hierbei wurden die Zonen Ha, IIb  und III zusammen- 

gefafit. Die Zonen IIa und II b glngen jeweils um die Lange eines 

Abschlages vor der Zone III voraus.
In den Zonen II wurden etwa dieselben Bohreinrichtungen wie im 

Firststollen verwendet.

Die Bohrmaschinen der Zone III waren in neuartiger Weise auf einem 

riesigen Bohrwagen untergebracht. Dieser war ais Selbstfahrer ausgebiidet. 
hatte eine Breite von etwa 7,0 m und eine Hohe von rd. 7,5 m und

') Vgl. Bautechn. 1924, Heft 39, S. 430, besonders Abb. 2.

Tunneląuerschnitt und 

Zoneneinteilung. m. 1:5 3 ,3 .
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enthielt in 5 Geschossen 5 X 6  =  30 Bohrmaschinen, die auf dem eisernen 
Geriistaufbau des Wagens befestigt waren. Der Wagen hatte etwa die 

halbe Tunnelbreite, um den fiir dle Schutterung verwendeten Baggern(s. u.) 

ausweichen zu konnen; Bohrwagen und Bagger wurden abwechselnd an 
die Brust herangefahren und mufiten sich somit ohne Schwierigkeiten 

aneinander vorbeibewegen kónnen. Beim Abbohren der Brust wurde 

der Bohrwagen zunachst z. B. vor die linkę Vollausbruch-Brusthaifte und 

dann vor die rechte Bruśthalfte gestellt; wahrend der Abbohrung der 

rechten Bruśthalfte wurden auf der linken Bruśthalfte die Schiisse geladen. 

Das Anfahren des Bohrwagens in einer Stellung, sein Feststellen mit 
besonderen FiiBen, das AnschlieBen der PreBluftleitungen, Wasserleitungen 

und Kabel und die Inbetrlebsetzung der Bohrmaschinen erforderte hóchstens 

20 min Zeit.

Ein Abschlag erforderte i. M . 15 Std., wovon auf Bohren 4 Std. und 

auf Schuttern 9 Std. entfielen. Es wurden rd. 5 m tiefe Bohrlócher gebohrt; 
die Besetzung der Kalotten bzw. der Erweiterungwaren 30 +  96 =  126 Bohr

lócher. Der Fortschritt war i. M . 4,90 m/Abschlag und etwa 8,0 m /24Std. 

Es wurden in Ausnahmefallen auch 10,14 und verelnzelt sogar 17 m /24Std. 

erzielt. Ein Abschlag ergab i. M . 765 m 3 feste Masse. Das Schuttern wurde 
durch Schaufellader vorgenommen, die 100 t schwer, elektrisch betrieben 

und ais Selbstfahrer ausgebildet waren. Die Leistung betrug bei einem 

Lóffelinhalt von 2,7 m 3 i. M . 92 m 3/h, im Hóchstfalle sogar 153 m3/h. Die 

Fórderwagen waren mit Kippvorrichtilng versehene Selbstfahrer von 5,4 
bis 10,8 m 3 Inhalt. Bel grofien Fórderweiten wurden auch auf Schienen 

laufende Seitenkipper von etwa 23 m3 Inhalt verwendet.

Im ganzen waren im Betrieb: 4 Bohrwagen, von denen jeder zwei 
Angriffstellen zu bedienen hatte (daneben 1 Bohrwagen in Reserve), 

8 Schaufellader und etwa 100 Fórderwagen verschiedener GróBe.

S o h le . Hierzu wurde derselbe Bohrwagen wie fiir den Vollausbruch 

verwendet, nur wurde der obere Teil, weil nicht gebraucht, abmontiert. 

Der Fortschritt war 12,5 m/24 Std., wobei zugleich an sechs Stellen 
gearbeitet wurde.

B a u v o rg a n g . Im allgemeinen schritten die drei Ausbruchvorgange, 
der Firststollen (Zone I), der Vollausbruch (Zonen IIa , 11 b und III) und 

die Sohle (Zone IV) órtlich getrennt und zeitlich nacheinander einher; sie 

iiberdeckten sich aber doch in gewissem Umfange. Die folgende Listę 

gibt ein Bild des Bauvorgangs und zeigt dic monatlichen Fortschritte der 
einzelnen Ausbrucharten.

Monate
F ir s ts to  1

.. . JZahl der 
m/Monatj A„er||(e

le n

m/24 Std.

V o lla u s b r u c h

J  Zahl der ! , 
m/Monat; Angr|ffe )ro/24Std. i m/Monat

S o h le

Zahl der 
Angriffe

m/24 Std.

V I.31 125

V II.31 319 4 (3,40)
V III.31 439 6 (3,80)

IX .31 987 12 3,42 18

X.31 1265 13 3,88 190 3 (6,40) — — ----

X I.31 922 12 3,47 550 6 (6,90) — — ----

X II.31 363 5 (4,00) 1170 8 7,35 — — ----

1.32 37 — — 1851 8 9,20 — — —

11.32 — — — 595 5 7,90 606 6 12,50
III.32 — — — 415 2 (7,80) 1734 6 12,50
IV. 32 — — — 61 — 2510 (IV u. V) —

4457 I. M . 3,75 | 4850 s C
O O o 4850 i. M . 12,50

Bem.: Die eingeklammerten Tagesfortschritte sind g e s c h a tz t .

Die am Ende der Listę aufgefiihrten mittleren Tagesfortschritte stimmen 

iiberein mit den schon friiher angegebenen Zahlen. DaB die Gesamtiange 

der Firststollen nicht mit der Gesamtiange der Tunnel iibereinstimmt, 

kommt daher, daB in Verbindung mit dem Vollausbruch auch Firststollen 
ausgefiihrt wurden, sofern der durchgehende Firststollen an der betreffenden 

Stelle noch nicht vorhanden war.

A l lg e m e in e  A n g a b e n :  Der Gesamtausbruch betrug etwa 1 105000m3 
feste Masse. Die Bauzeit des Ausbruchs war knapp ein Jahr, was den 
Baubedingungen entsprach.

Die Gesamtinstallation an Kompressoren belief sich auf 450 m 3/min 

angesaugte Luft, wovon aber auch ein Teil fiir Arbeiten auBerhalb der 
Tunnel gebraucht wurde.

Fiir die Bohrarbeit wurden Hohlbohrer von 32 mm Durchm. verwendet. 
Der Bohrstahlaufwand betrug i. M .0 ,19 kg je m3 Ausbruch. Die Ziindung 

wurde elektrisch bewirkt. Ais Sprengmittel kam 40%>ger Gelatine-Dynamit 

zur Verwendung. Nach VoIiendung des Rohausbruchs wurden von einem 
Profilwagen aus die etwa vorhandenen Abweichungen festgestellt und die 
erforderlichen Nachschiisse gebohrt. Der Mehrausbruch war gering.

Fur die Liiftung wurden Liiftungsrohre von 45 cm Durchm. verwendet. 

Die zugefiihrte Frischluftmenge betrug fiir den Firststollen 3,8 m 3/sek, 
fiir den Vollausbruch je nach Lange 16,7 bis 57,0 m 3/sek.

An Arbeitskraften wurden i. M . 1200, hóchstens 1500 Mann im Drei- 

schichtenbetrieb eingesetzt. Die Starkę der Besetzung im Vo!lausbruch 
war fiir Bohren, Bohrerscharfen und Bedienen des Baggers etwa 95 Kópfe 

fiir einen kombinierten Betrieb von zwei Angriffstellen; dazu kommen 

noch weitere 30 Kópfe, namlich die Fahrmannschaft und das anteilige 

Personal der Kraftanlage. Bel der reichlich ausgestatteten maschinellen 

Installation der Baustelle war der Arbeitsaufwand je m 3 Ausbruchmasse 
sehr gering. S c h u le r .

Tr&ger von  g le ichb le ibendem  Q uerschn itt und  m it g le ichm afiige r 

S treckenbe lastung. Durchbiegung und Beanspruchung von Tragern 

durch eine Einzellast werden meist unter der Voraussetzung ermittelt, 

daB die Last P  in einer zur Tragerlangsachse senkrechten Ebene angreift. 

Meist wird jedoch die Last iiber eine gewisse Strecke des Tragers mehr 

oder weniger gleichmafiig verteilt sein; dann vermindern sich Durchbiegung 

und Beanspruchung.

Abb. 1. Frelaufliegender Trager m it Streckenbelastung.

Fiir gleichbleibenden Querschnitt des Tragers von der Lange / bei 

gleichmafiiger Belastung P  der Strecke Li  ergibt sich die in Abb. 1 u. 2 

dargestellte Abhangigkeit der grófiten Biegebeanspruchung <tb und grófiten 

D u rchb iegung /vom  Langenverhaltnis IJ l.  Fiir den b e id e r s e i ts  frei- 

a u f l ie g e n d e n  Trager mit Streckenbelastung (Abb. 1) erhalt man, wenn 

man den Koordinatenanfangspunkt in der Mitte des Tragers an der Stelle 
der grófiten Durchbiegung, die x-Achse nach den Tragerenden zu und 

dle _y-Achse nach oben hin annimmt, fiir die elastische Linie und dle 

Durchbiegung /  die G leichungen:

( J Ł  _ _ ! £ *  +
48 8 12

y ( l J 2 ^ x ± i 1/2)--

E J  
P

E  J  \ 384

f= y m a*(* =  '/2) = E J
l 3
48

1 ( W  +  -sr tt/ l/o 3)-

0,8

f / 3 i  
fh £ j  

0,6

tlL 
5/ Wb

0,1

o,z

V

— * V
T ̂  7 ,

0 0,Z 0,1 i ^ j i  0,6 0,1 1

Abb. 2. Einseitig eingespannter Trager mit Streckenbelastung.

Hierin ist E  das Elastizitatsmafi, J  das aąuatoriale Tragheitsmoment des 

Querschnitfs. Fiir den e in s e i t ig  e in g e s p a n n te n  Trager (Abb. 2) ist 

der Koordinatenanfangspunkt an der Einspannstelle, die jc-Achse nach dem 

TrSgerende zu und die _y-Achse nach unten hin angenommen; es ergeben 
sich hierbei dle Gleichungen:

p  i / ( / — /,)« ( / - / , ) 3
y ( ! - i i

+

E J
l 2
Y - x

2 L
l

12

f = y maM - ' ' - T T
1 —

X 3 +

3

1

12

(IJl) + -g-(V03)-
J 3̂
3 4

Dic Beanspruchung nim m t ln beiden Fallen mit von /,// =  0 bis I J l  —  1 
zunehmendem Langenverhaltnis geradlinig um die Halfte ab; beim beider

seits freiaufliegenden Trager vermindert sich hierbei die Durchbiegung 

verhaltnismafiig weniger ais die Beanspruchung, wahrend beim einseitig 

eingespannten Trager die Durchbiegung starker ais dle Beanspruchung 

slnkt. ®r.=3ng. K. S c h la e fk e , Niirnberg.
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Biicherschau.
LOser, B .: Bemessungsverfahren. Zahlentafeln und Zahlenbeispiele zu 

den Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton 1932. 
4. Aufl. 183 S. mit 186 Abb. und 54 Zahlentafeln. Berlin 1932, 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 6,50 RM, geb. 7,40 RM.

Das bekannte Werk von Loser hat auf Grund der Bestimmungen des 
Deutschen Ausschusses fur Eisenbeton 1932 eine umfassende Neu- 

bearbeitung und gegeniiber der 3. Auflage1) auch eine beachtliche Er- 

weiterung erfahren. Die statische Berechnung der in der Praxis haupt- 

sachlich vorkommenden Bauteile und besonders die Bemessung der Eisen- 

betonąuerschnitte werden eingehend behandelt; dabei sind, soweit es im 
Rahmen der Baupolizeivorschriften zulassig ist und die W(rtschaftlichkeit 

nicht herabsetzt, cinfachere Naherungsverfahren neben dem genauen 
Berechnungsgang oder fiir sich allein angewendet. Zahlreiche zeichnerische 
Darstellungen und Zahlentafeln sollen dazu dienen, die Rechenarbeit iiber- 

sichtlich zu gestalten und auf das MindestmaB abzukiirzen. 39 meist 
neue Zahlenbeispiele fiihren in die Anwendung der Verfahren ein.

Der Inhalt des Buches gliedert sich in folgende Abschnitte: I. Er
mittlung der Momente der Tragwerke; II. Saulen m it mittiger Last;

III. Bemessung von Querschnitten fiir reine Biegung; IV. Bemessung von 

Querschnitten fiir Biegung und Langskraft; V. Schubspannungen, Haft- 

spannungen, Schubsicherung; VI. Deckenplatten; VII. Pilzdecken;
VIII. Zahlenbeispiele und ein Anhang mit Zahlentafeln fiir Rundeisen. 
In den einzelnen Abschnitten sind die jeweils in Betracht kommenden 

Teile der Eisenbetonbestimmungen inh.altlich und erlauternd angefiihrt. 
Die Berechnung der Spannungen aus gegebenen Abmessungen, die in 

den friiheren Auflagen einen besonderen Abschnitt bildete, ist jetzt den 

zugehórlgen Einzelabschnitten angefiigt worden. Von den iibrigen 

Neuerungen und Erweiterungen selen folgende erwahnt: Fiir durchlaufende 

Trager sind die yerschiedenen in Betracht zu ziehenden Belastungsfalie 

iibersichtlich zusammengestellt; unter Benutzung der Festpunkte ist eine 
yereinfachte Berechnung entwickelt, die besonders bei ungleichen Fcld- 
weiten wesentliche Erleichterungen bietet und die Aufstellung von Drei- 
momentengleichungen entbehrlich macht. Bei den mittig belasteten 

Saulen sind die bisher iiblichen Bemessungsformeln, die jetzt noch fiir 

gewóhnliche Ausbildung gelten , durch Einfiihrung ideeller Spannungs- 

werte mit den neuen Formeln fiir hochwertige Saulen auf eine einheitliche 

Berechnungsgrundlage gestellt worden. Bei der Bemessung von Quer- 

schnitten fiir einfache Biegung sind Hilfswerte fiir die Anwendung be- 
liebiger Randspannungen eingefiigt; aufierdem werden Naherungs- 

gleichungen fiir die bei groBen Druckspannungen wichtige Nachpriifung 

der Blegezugspannungen des Betons gegeben. Bei Druck und Biegung 
gestatten Zahlentafeln, fiir Rechteckąuerschnitte die Randspannungen 

ohne Bestimmung der Schwerpunktlage unmittelbar auszurechnen. Bei 

der Schubsicherung sind die maflgebenden Laststellungen heryorgehoben; 

die Aufteilung der Schubbewehrung ist nach yerschiedenen Verfahren, 
im allgemeinen Falle veranderlicher Balkenhóhe auch mit Hilfe der vom 

Verfasser entwlckelten Schubkraftlinie durchgefiihrt. Bel den Decken

platten ist m it Riicksicht auf die nunmehr zulassige gróBere Schlankhcit 
die Durchblegung besonders behandelt worden; auch der Bewehrung mit 

geschweifiten Stahlgeweben und der Steinelsendecken ist kurz Erwahnung 

getan. Es ware erwiinscht, wenn auch fiir die Momentenflachen durch
laufender Platten, die nach den in den „Bestimmungen* enthaltenen 

Naherungswcrten berechnet werden, Zahlenwerte gegeben wurden, mit 

dereń Hilfe die GroBe der Biegemomente am Rande der Innenstiitzen 
schnell ermittelt werden kann. —  Im iibrigen ist der Inhalt des Buches 

den neuen Eisenbetonbestimmungen yoilkommen angepaBt worden; aufier- 

dem wurden verschiedene Berechnungsverfahren gegeniiber der friiheren 

Darstellung yereinfacht und gekiirzt.
Die yorliegende neue Auflage der „Bemessungsverfahren“ wird nicht 

nur dazu beitragen, das Verst3ndnis fiir die „Bestimmungen des Deutschen 

Ausschusses fiir Eisenbeton 1932“ und die Anwendung ihrer konstruktiyen 
Vorschriften zu fórdern, sondern sie bietet auch dem entwerfenden 

Ingenieur zahlreiche Anregungen und Unterlagen fiir die rasche Ermittlung 

wirtsębaftlicher Abmessung der Eisenbetonbauteile. Besonders die Fach- 

genossen, die sich auf die vom Verfasser benutzten Einheiten und Be- 

zeichnungen einstellen, werden in dem Buche ein fiir die Praxis sehr 
wertvolles Hilfsm ittel finden, dessen Anschaffung fiir weite Kreise lohnt.

2)r.=2Sng. R o li.

Wendehorst, R., Regierungsbaumeistera. D.: Baustoffkunde. Bautechnlsche 

Lehrhefte fur den Unterricht an Baugewerkschulen (Heft 16). 2. Auflage.
127 S. Leipzig 1932. Verlag Dr. Max Janecke. Preis 1,80 RM.

Das yorliegende Lehrheft, in einer Neuaufiage herausgebracht, bietet 

einen guten, allen neuzeitlichen Geslchtspunkten Rechnung tragenden 

IJberblick uber die yerschiedenen Baustoffe, die fiir den Unterricht an 
unteren technischen Lehranstalten in Frage kommen. Nacheinander werden 

besprochen: Baubolz, naturliche Bausteine, Mortel und Beton, kiinstliche 
Baustelne, Dammstoffe und Lelchtbausteine, Sperrstoffe und Kitte, Stahl 

und Eisen, Nichteisenmetalle, Anstrichstoffe, sonstige Baustoffe.
Die Baustofflchre spielt in einem wirklich neuzeitllch gestalteten 

Unterrichtbetrlebe eine sehr wichtige Rolle. Das yorliegende Heft soli 

nach Ausweis des Vorwortes helfen, den letzten Rest alten Ballastes aus 
dem Baustofflehre-Unterricht hinauszuwerfen, um Platz zu schaffen fur 

das, was die Praxis von dem kiinftigen Techniker yerlangt. Das gesteckte 
Ziel ist vom Verfasser erreicht, und man kann bedingungslos dem netten 

Buchlein, geschmackvoll ausgestattet, einen guten Erfolg wiinschen.
—----------  C. K c rs te n .

*) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 13, S. 213.

N euffer, H .: Neues Verfahren zur unmittclbaren Ermittlung von Massiy- 
Bogeneigengewichten. 24 S. m it 7 Textabb. Berlin 1932, W ilh . Ernst
& Sohn. Preis geh. 3,60 RM. Beton u. Eisen-Abonnentenpreis im 

Erscheinungsjahr 3,20 RM.

Der Verfasser bringt ein Verfahren, auf theoretischem Wege die 

Abmessungen des Bogens und damit sein Eigengewicht unmittelbar zu 

ermitteln, d. h. ohne erst durch mehrmalige Starkenannahmen und Zeichncn 
der zugehórigen Stiitzlinie die Bogenąuerschnitle bestlmmen zu miissen. 

Auf Grund der gefundenen Formeln kann zugleich der Kleinstwert des 
Eigengewichts festgestellt werden.

Das neue Verfahren eignet sich besonders fiir weitgespannte Bogen- 
konstruktionen, bei denen bekąnntlich das Eigengewicht des Massivbogens 

selbst stark in den Vordergrund tritt. Infolge dieses bedeutenden Bogen- 

gewichts wachst der Horizontalschub dermafien, dafi mit der Zunahme 

der Spannweiten nur noch ein geringer Teil der ausnutzbaren Bogen- 

druckspannung zur Aufnahme der Verkehrslastcn und Fahrbahnaufbauten 
zur Verfiigung steht; der gróBte Tell der Bogendruckspannung wird bereits 

durch das Bogeneigengewicht aufgezehrt. Die zulassige Druckspannung 
im Bogen setzt sich somit aus drei Teilen zusammen: ein Teil der Span
nung riihrt von der Verkehrslast, ein anderer Teil von den Fahrbahn
aufbauten und der Rest vom Bogeneigengewicht her.

Bei der Untersuchung ist davon ausgegangen, daB bel einem gegebenen

Stichyerhaitnis S  der Beitrag zur Bogendruckspannung, herruhrend von

der Verkehrslast und den Fahrbahnaufbauten, bekannt ist und in einfacher 

Weise berechnet werden kann, daB aber der Beitrag der Bogendruck

spannung infolge Eigengewichts des Bogens noch unbekannt ist. Gelingt 
es, diese Eigengewichtspannung in einfacher Weise im yoraus zu ermitteln, 

so sind unter Zuhilfenahme der beiden anderen Beltrage die Abmessungen 

des Bogens rasch gefunden.

Es wird also nicht nach den Spannungen bei gegebenen Bogen- 
abmessungen gefragt, sondern nach denjenigen Bogenabmessungen, die 

die gegebene zulassige Spannung in rationellster Weise ausnutzen. Das 

neue Verfahren hat auch den VorteiI, dafi es iiber die Verleilung der 

Spannungen im Bogen (infolge von Eigengewicht, Aufbau und Verkehrs- 
last) Aufschlufi gibt, was namentlich bei weitgespannten Massivbrticken 

wertvoll ist.
Die Genauigkeit des Verfahrens wird an zwei Beispielen untersucht, 

ferner wird der Rechnungsgang fiir einen Dreigelenkbogen von 100 m 

Spannweite gezeigt.
Die Anschaffung der lehrrcichen Schrlft kann allen, die mit dem 

Entwurf weltgespannter massiver Bogenbriicken zu tun haben, bestens 

empfohlen werden. Th. G e s te s c h i.

C onradi, H. (Mitarbeiter R inke, P.): Klelngaragen —  Hallengaragen. 87 S. 

mit 152 Abb. Preis 6 RM. —  C onrad i, H. (Mitarbeiter Kleofaas, l i . ) :  
Grofigaragen. 104 S. mit 219 Abb. Leipzig 1931, Vcrlag von I. M. Geb- 

hardt. Preis 7 RM.

Die beiden Veróffcntlichungen bilden die Hefte 6a und 6b im 2. Halb- 
bande, Teil IV des Handbuches der Architektur. Das Heft 6a —  Klcin- 
garagen und Hallenbauten — unterscheidet zwischen P riya tgaragen , die 

den e ig e n e n  Wagen aufnehmen, und gewerblich betriebenen M ie t-  
garagen fur f re m d e  Wagen. Zunachst werden fiir Einzelgaragen in sehr 
iibersicbtlicher Form alle bemerkenswerten Einzelheiten dargestellt. Dann 

folgen die yerschiedenen Konstruktionsarten. Zur Erleichterung fiir die 

Kostenbestimmung sind Leistungsverzeichnisse fur die yerschiedenen Bau- 

weisen der Einzelgaragen angegeben. Fiir gewerbliche Garagen werden 
die allgemeinen Gesichtspunkte, Reihen- und Hallenanlagen dargestellt. —  

Der Teil 6b befafit slch m it mehrgeschossigen Stockwerkgaragen, bel denen 

die Rampen fiir die Gestaltung der Bauwerke in erster Linie mafigebend 
sind. Ein Abschnitt iiber Einrichtung und Betriebsorganisation von Garagen 

beschlieBt das Werk, das fliissig geschrieben ist und iiber alle Fragen 

des Garagenbaues erschópfende Auskunft gibt. Die bemerkenswertesten 
Garagenbauwerke in Europa und Amerika werden im Bilde gezeigt und 
besprochen, so dafi ein liickenloser Oberblick iiber den derzeitlgen Stand 

des behandelten Sondergebietes gegeben wird. Das Werk kann daher 
allen, die m it Autos und Garagen zu tun haben, allerbestens empfohlen 

werden. B. L.

M arcu s : Die Theorie elastischer Gewebe und ihre Anwendung auf die 

Berechnung biegsamer Platten. 2. Auli., I. Band. 368 S. mit 123 Abb. 

Berlin 1932, Verlag Ju lius Springer. Preis geb. 22,50 RM.

Der yorliegende erste Band der zweiten Auflage stellt bis auf 14 Seiten 

einen auch In den Seitenzahlen genau ubereinstimmenden Neudruck der 

ersten Auflage vom Jahre 1924 dar. Weitere neue Anwendungen der 
Gewebetheorie sollen in einem zweiten Bandę folgen. Uber die Methode 

des Verfassers kann hier kurz wlederholt werden, dafi sie den Ersatz der 

Differentialgleichung der Plattenbiegung durch Differenzengleichungen vor- 

nimmt. Von anderen Forschcrn, wie N ie ls e n ,  W e s te rg a a rd , S la te r  
usw., ist dies schon bekannt, der Verfasser geht aber einen Schritt weiter, 

indem er Ansatz und Auflósung der Gleichungen in zwei Stufen yornimmt 

und ahnlich der Riickfiihrung des Problems der Stabbicgung auf die Seil- 
belastung, das Biegeproblem der Platte auf zwei entsprechende Gewebe- 
belastungen zuriickfuhrt. Die neueingefiigten Seiten beziehen sich auf 

die y e r e in f a c h te  Berechnung der Spannungsmomente. Das Buch kann 

allen Bauingenieuren, besonders den Eisenbetonbauern, aufs warmste 
empfohlen werden, weil diese Methode auch in Sonderfailen, wo die 

strengen Lósungen yersagen, anzuwenden ist. Lew e .
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Lu ftsch itz , H .:  Die Raumanderungen der Baustoffe. Forscherarbeiten auf 

dem Gebiete des Eisenbetons, Heft XXXIX. IV, 50 S. mit 71 Textabb. 
Berlin 1932, W ilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 6,50 RM.

In seiner Habilitationsschrlft, der Prof. Dr. G e h le r  ein wertyolles 
Vorwort vorausschickt, gibt der Verfasser einen Oberblick iiber die Von 

ihm  wahrend seiner langjahrigen Tatigkeit an dem Dresdner Versuchs- 
und Materiaipriifungsamt durchgefiihrten Arbeiten auf dem Gebiete der 

raumllchen Ver3nderungen der Baustoffe unter dem EinfluB der Aus- 
trocknung (Schwindung) und der Durchfeuchtung und Warmeeinwirkung 

(Ausdehnung bzw. Quellung). Fiir die Messung wurde in der Hauptsache 
der bekannte Tasterapparat nach Bauschinger benutzt, der fiir die Warme- 

ausdehnungspriifung selbstverstandlich entsprechend neu eingerichtet 

werden mufite. Vergleiche der m it dieser Apparatur erzielten Ergebnisse 

mit denen der Literatur zeigten befrledigende Obereinstimmung. Die 

Bedeutung der raumlichen Ver3nderung der Baustoffe, besonders des 
Zements und ZementmOrteis, fiir ihre Anwendung wird von dem Verfasser 

an yerschiedenen Beisplelen eriautert und dabei auch auf bemerkenswerte 

Zusammenhange mit anderen Eigenschaften hingewlesen. Den Schlufi 
blldet eine Beschreibung von Sonderinstrumenten fiir die Erm lttlung der 

Raumanderung. Die eigenartige, zum Teil nur schwer- verstandliche Dar- 

stellungsweise des Verfassers stellt an den Leser nicht geringe Anforderungen. 
Materialpriifer und Baulngenieure werden der Schrift manche wichtige 

Unterlage und Anregung entnehmen kOnnen. A. G u t tm a n n .

S an ta re lla , L .: Atti rlcerche studi. R. Scuola d' Ingegnerla (R. Politecnico) 

M ilano. Scuola di spezializzazione per le costruzioni ln cemento armato. 
(Forschungsberichte. Kónlgl. Ingenieurschuie am KOnigl. Polytechnlkum 

Mailand. Spezlalschule fiir Eisenbetonbauten). In vier Heften. Mal- 

land 1931/32, Ulrlco Hoepll. Preis: Heft I, II u. IV  10 L., Heft III 5 L.

H e ft  I. II c o m p o r t a m e n to  e la s t ic o  d i p o n t i  f e r r o v ia r i  in  
c e m e n to  a rm a to . 61 S. mit mehreren Abb. u. 5 Tafeln Im Anhang.

In diesem Heft werden die an Eisenbahnbriicken aus Eisenbeton ge
messenen elastischen Formanderungen den berechneten gegeniibergestellt. 
Der Verfasser behandelt zuerst das Tragwerk der 1928 erbauten Eisen- 

bahnbriickc „ V lt to r io  C o b i a n c h l '  i ib e r  d e n  S an  B e rn a r d in o  b e i 

I n t r a 1). Die beiden Haupttrdger der Briicke sind Zweigelenkbogen mit 
Zugband von 74 m Stutzweite und 15,6 m PfellhOhe und einer Haupt- 

tragerentfernung von 5,5 m. Die Bogen haben I-fOrmigen Querschnitt 
von 2,7 m konstanter HOhe. Die Brucke wurde berechnet fur einen 

Lastenzug von zwei dreiachsigen Lokomotiven m it je 45 t Gewicht und 
vier zwelachsigen Wagen mit je 35,2 t Gewicht in verschiedener Anordnung. 

In diesen Lasten ist fiir dynamische W irkungen ein StoBzuschlag von 25°/0 

enthalten. Es wurde Beton mit hochwertigem Zement itallenlscher Her- 
kunft verwendet.

Da Eisenbahnbriicken in Eisenbeton von so grofien Spannweiten in 

Italien noch nicht ausgefiihrt worden sind, so stellt diese Brucke die 
bedeutendste Itallenische Eisenbetonbriicke dar.

Der Verfasser berichtet iiber die Belastungsproben und Messungen, 

besonders die Messungsergebnisse der LangenSnderungen und lotrechten 
Formanderungen unter den einzelnen Belastungen, die Transversal- 

schwingungen der Fahrbahn und iiber die Formanderungen infolge von 
Warmeschwankungen; er stellt die gemessenen den rechnerisch ermittelten 
Formanderungen gegeniiber.

AuBerdem werden die Formanderungen der Tragwerke zweier der 
altesten 1904 ln Italien ausgefiihrten elnglelsigen Eisenbahnbriicken des 

„Val Brembana" behandelt; es sind dies die noch heute bestehende, mit 
gewóhnllchem Zement ausgeftihrte B ru ck e  iib e r  d e n  B r e m b l l la f lu f i  

(elngespanntes GewOlbe mit / =  27,5 m , / = 5 , 3 0 m  und einer GewOlbe- 

breite von b =  2 m lm Scheitel und 3 m an den Kampfern) und die 
B r iic k e  iib e r  den  R in o f lu f i  (elngespanntes GewOlbe m it /= 2 7 ,2 5  m 
und b =  2 m im Scheitel und 3 m an den Kampfern).

Die Schaubilder auf den Tafeln des Anhangs geben Aufschlufi iiber 
die betreffenden Formanderungen.

H e f t  II. R e s is te n z a  ed e la s t lc i t& d i c a l c e s t r u z z i d i  c e m e n to  

ln  f u n z lo n e  d e l r a p p o r to  a c q u a : c e m e n to  e d e i la  r e s is te n z a  

d e l la  m a lta  n o r m a le . 45 S. m it vielen Tabellen und 7 Tafeln lm Anhang.

In diesem Heft besprlcht der Verfasser seine Versuche iiber die 

Veranderlichkeit der Druckfestlgkeiten und der ElastiziiatsmaBe fiir Druck 
fiir Betone mit den vler yerschiedenen Italienischen Zementar.ten (natiirllcher 

Zement, kilnstllcher und hochwertiger Portland- und Schmelzzement) 
wahrend verschiedener Zeltraume und mit yerschiedenen Werten des 

Gewichtsverhaitnisses des gesamten Anmachewassers zu der yerwendeten 

Zementmenge auf Grund der Versuchsergebnisse im Laboratorium des 
Polytechnikums zu Mailand. Die Versuche erstreckten sich auf einen 
Zeitraum von zwei Jahren.

Der Verfasser streift zuerst kurz die Zuschiagstoffe Sand und Kies 
und die italienischen Zementarten und bringt dann seine Versuchsergebnisse 

in Tabellen und zeichnerischen Darstellungen fiir die Wiirfelfestigkeiten 

(10 cm Seitenlange) des plastischen MOrtels (weicher MOrtel mit 15%  

Wasserzusatz) in den Mischungen 1 :3 , 1 :5 , 1 :7  und 1 :9  im Vergleich 

zu denen des NormenmOrtels 1 :3  (erdfeuchter MOrtel m it 8 bis 10%  
Wasserzusatz) wahrend verschiedener Zeitr3ume. Dann schildert er seine 

Versuche fiir die Wiirfel- und Prismenfestigkeiten der Betone und fiir 

die Wiirfelfestigkeiten der Betone ais Funktion des Verhaitnisses 
=  Wasser : Zement; aufierdem die Versuche zur Bestimmung der 

Elastizitatsmafie des-Betons fur das normale Gemisch und auch ais 

Funktion des Verhaitnisses x .

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

Die Tabellen im Text und die Schaubilder der Tafeln des Anhangs 
zeigen die Veranderlichkelt der Druckfestlgkelten und der Elastizitatsmafie 

fiir Druck.
Der Verfasser findet auf Grund seiner Versuche die Ver8nderllchkeit 

der Druckfestigkeiten und der Elastizitatsmafie ais Funktion des Ver- 

haltnisses x  =  W asser: Zement und findet ferner, dafi die Betone die 

Festigkeiten und die Elastizitatsmafie m it den Zeitraumen und mit den 

kleineren Werten von x , weicher Wert nicht grófier ais 0,5, besser 0,4 

sein soli, stelgern. ^

Auch mit der Grafschen Formel pr  =  ^ A r  fiir die Betonfestigkeit

Wasser
ln Abhangigkeit von dem Verhaltnis x  =  —=---- —  in Gewichtsteilen

beschaftlgt sich der Verfasser. -emen

Da die zelchnerische Darstellung dieser Formel eine Kurve ergibt, 
die bei kleineren Werten von x  stets grOfiere Werte von pr  liefert und 

ins Unendllche strebt, findet er diese Formel durch seine Versuche nicht

K Pn
bestatigt, sondern gelangt zu der Beziehung: pr  —  — --- ------ (P„ —

Cl i U JC | C '
Festlgkeit des NormenmOrtels fiir irgendelnen Zeitraum), worin K =  1 ±  a, 

m it a  =  0,15, im M ittel K  —  1; d. h. die Versuchswerte liegen zwischen 
den beiden Kurven 0,85 < c K <  1,15. Fiir die Festwerte a, b und c findet 
er verschledene Werte bei den einzelnen Zementarten.

Ebenso stellt er eine Formel fiir das ElastizitatsmaB ln Abhangigkeit 

von x  auf: /C-1000 /?„

E = - a +  r x  +  c x >  (in t/cm2)' 

worin /C =  1 =Ł= 0,1 fiir natiirlichen Zement u. kiinstlichen Portlandzement, 

K =  1 =*= 0,05 fiir hochwertigen Portland- und Schmelzzement.

Fiir die Praxis ist es also mit Hilfe dieser Formeln mOgllch, auf Grund 
der Festlgkeit des NormenmOrtels mit geniigender Annaherung zwischen 

nicht sehr abweichenden Grenzen die Festigkeiten und die Elastizitats

mafie fiir gegebene Werte x  und fiir jeden Zeitraum zu schatzen. Nur 

fehlen hleriiber noch Versuche mit yerschiedenen Mischungsverhaitnissen.

H e f t  Iii. La v ib r a z io n e  d e l c a lc e s t r u z z o  d ie  c e m e n to . 
37 S. mit 14 Abb.

Der Verfasser behandelt in diesem Heft die Herstellung, die Eigen

schaften und die Vorteile des Ruttelbetons gegeniiber Stampfbeton, da 

eine wirksamere Stampfung von bedeutendem Einflufi auf die Giite des 

Betons ist, also auf die mOglichst grofie Dichte und Glelchartigkeit und 

auf eine dam it yerbundene gleichmafiige Festigkeit in allen Teilen der 

Stampfung. Da selbst bei sehr sorgfaltiger Handstampfung der einzelnen 
Schichten schwerllch eine grofie Dichte und noch weniger eine yorteil- 

hafte Gleichartigkeit des Betons zu errcichen ist, ist es notwendig, zur 

selbsttatigen Stampfung iiberzugehen, die bessere Erfolge und Ergebnisse 

liefert und auch die Arbeit einfacher und wlrtschaftlicher gestaltet.
Zuerst beschaftlgt sich der Verfasser mit den einzelnen Systemen 

der Aufstampfung, eriautert die gebrauchlichen Stampf- und Erschutterungs- 

apparate und besprlcht die Grundsatze und Anwendungen fiir die Er-

schiitterungen. Dann schildert er seine Versuche mit Saulen aus Beton

und Eisenbeton nnd dereń Ergebnisse. Fiir die Versuche m it Betonsaulen 
wurden die Stampfungen der ProbekOrper mit Handstampfern und aufieren 
Erschiitterungsapparaten ausgefiihrt.

Die hauptsachllchsten Versuchsergebnlsse sind folgende: Die Dichte

des Ruttelbetons ) liegt auf etwa 2,5 gegeniiber
\ Mischvolumen ln 1 / & &

2,2 bis 2,3 bel Handstampfung. Die Ausbeute betragt 0,85 gegeniiber 0,75.
Die Steigerung des Betonwiderstandes gegeniiber dcm bei Handstampfung

betragt bel Riittelbeton m it aufieren Erschiitterungen 8 bis 15 %  und mit
inneren Erschiitterungen I I  bis 1 6 % . Die Wasserdichtigkeit des Riittel-

betons ist yortreffllch; die Zeitdauer der Stampfung betragt nur 30 bis 50%

der bei Handstampfung. Eine Dauer der Erschiitterungen von 4 bis 6 min
liefert eine grOfiere Dichte des Betons ais eine Dauer von 8 bis 10 min.

Zum Schlufi beschaftlgt sich der Verfasser m it der Anwendung und 

Leistung der aufieren und Inneren Erschiitterungsapparate fiir eine wirk- 

same Stampfung, besprlcht die Kosten fur die Erschiitterungsapparate 

einschl. der notwendlgen Kompressoranlage und dereń Amortisation fiir 

die Prelsbildung des Betons je m :1 und trltt fiir eine gesteigerte Anwen

dung des Rdttelbetons ein, um bessere, gleichartigere, dichtere und wirt- 
schaftllchere Betone zu erhalten.

H e f t  IV . La c o l ia b o r a z io n e  fe r ro - c a lc e s tr u z z o  n e i p l la s t r i  
c a r ic a t i a s s ia lm e n te . 67 S. m it mehreren Abbildungen und 4 Tafeln 
im Anhang.

Diese Abhandlung bezweckt, die Zusammenwlrkung von Eisen und 

Beton in den axlal belasteten Eisenbetonsaulen durch Versuche zu kiaren 

und gleichzeitlg die Anwendbarkeit der iiblichen Berechnungsformeln mit 

den in Italien gebrauchten Baustoffen und mit Bezug auf die angenommenen 

Prozentsatze der Bewehrung von F b nachzupriifen, wozu der hohe Preis 

des Eisens in Italien zwingt. Die Versuche erstreckten sich auf Eisen

betonsaulen ohne Spitzenbelastung mit ąuadratischem Querschnitt und 

einfacher Biigelbewehrung und achteckigem Querschnitt mit Ringbiigel- 

und Spiralbewehrung und wurden durchweg mit 1,25 m hohen Saulen 
und mit a =  25 cm Seitenlange bei ąuadratischem und a = 1 1 ,2  cm bei 

achteckigem Querschnitt ausgefiihrt. Aufierdem wurden Versuchc mit 

ąuadratischen Saulen und einfacher Biigelbewehrung, aber m it Spitzen
belastung ausgefiihrt. Es fehlen aber noch, worauf auch der Verfasser 

aufmerksam macht, Versuche m it Saulen mit Stahlbewehrung, Bewehrung 
mit Profileisen und mit exzentrischer Belastung. Hierbei welst der Ver-
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fasser auf die bedeutsamen Versuche von E m p e rg e r  mit exzentrischer 
Belastung h in 2).

Die Versuche wurden am Polytechnikum in Mailand ausgefiihrt mit 

Eisenbetonsaulen und mit den drei italienischen Zementarten: kiinstlicher 
Portlandzement, hochwertiger Portlandzement und Schmelzzement.

Der Verfasser tritt dafiir ein, dafi m it m die physikalische Bedeutung 

(Wirkung) der Eisenverwertung bestimmt wird und nicht m ais Verhaltnis 
Ee d

m — -= r - ,  auch nicht ais Verhaitnis m  =  -==•-. Er empfiehlt, fflr die 
Eb w b

Berechnung die mittleren Werte von m nach den italienischen Bestim

mungen zu iibernehmen, und zwar m =  10 bei gewóhnllchem Zement 

(in Bruchnahe m =  15) und m =  8 bei hochwertigem Zement (in Bruchnahe 

m =  13), da diese sich gut m it den Versućhsergebnissen decken. Fiir die 

Elastizitatsmafie wurde der gleiche Verlauf wie fur den gewóhnlichen 
Beton gefunden, ferner, dafi sich die Elastizitatsmafie mit der Steigerung 

der Prozentgehalte von Fe erhóhen. Bel einer Steigerung von Fe iiber 

2 %  war e'ne Erhóhung von E  praktisch nicht mehr wahrnehmbar. Ais 
kleinster Wert von Fe wurde 0,7 bis 0 ,5 %  gefunden.

Fiir achteckige Saulen mit Ringbiigelbewehrung differieren die Er
gebnisse nicht wesentlich von jenen fiir ąuadratische Saulen.

Der Verfasser empfiehlt, in der Praxis móglichst Immer die acht- 

eckigen Saulen m it Ringbewehrung auszufiihren (wenn nicht eine Spiral- 
bewehrung erforderlich ist) zur wirksameren Ausnutzung der Langs- 

bewehrung. Achteckige Saulen mit Spiralbewehrung steigern den Saulen- 
widerstand noch mehr.

Fiir dle Gebrauchsformel

P  =  ab{Fk +  m F e +  ms Fs) 
schlagt der Verfasser auf Grund seiner Versuchsergebnisse die mittleren 

Werte m —  10 und ms — 30 gemafi den italienischen Vorschriften ais fiir 

die Praxis genau genug vor; bel besseren Zementen m —  8 und ms =  24. 

Aufierdem haben die Versuche ergeben, dafi fiir eine gute Ausnutzung 

der Langsbewehrung zur Spiralumschniirung der Wert von Fs In den 

Grenzen von 6 bis 12 cm2 bei einem Verhaitnis D : s  =  5 gehalten werden 

soli. Der Einflufi der Spiralbewehrung ist um so grófier, je geringer F e 
ist. Bei G lelchheit von Fe war dle Steigerung des Widerstandes um so 

grofier, je hóher der Wert von Fs und je besser dle Qualitat des Zementes 

war. Der Wert von ms nim mt ab mit einer Steigerung von Fs, wie auch 

m mit der Steigerung von Fc abnimmt; aufierdem vermindert sich auch 

ms beim Obergang vom gewóhnlichen zum besseren Zement. Bei Gleich- 

heit von Fs stelgert slch ms mit der Verminderung von F e. Die Ver- 

anderung von E  ist in bezug auf die mittleren Beanspruchungen linear 
und vermlndert sich m it der Steigerung der Beanspruchungen. E  erhóht 

sich bei besseren Zementen und mit einer Steigerung von F  , vermlndert 

sich aber m it der Steigerung des idealen Querschnlttes der Spirale.

Die Versuche mit ąuadratlschen Saulen und gewóhnlicher Biigel- 

bewehrung bei Spitzenbelastung beschrankten slch auf die Nachpriifung 

der R itte rsche n  Formel; 1,25 IT

(« =  0,0001, Wb = 'Prismenwiderstand des nicht bewehrten Saulenbetons), 

die in den lntervallen zwischen 15 und 25 bestatigt wurde. Die seitiichen 

Ausbiegungen in Saulenmitte schwankten zwischen 6 und 34,5 mm je nach 
der Saulenhohe. Der Bruch in allen Saulen aufierte slch in den starkst 

beanspruchten Querschnitten durch Zugrisse in einer Kante und Zer- 
driickungen in der entgegengesetzten Kante.

Das Studium  der vorliegenden Hefte kann jedem Eisenbetonlngenieur 
warm empfohlen werden, denn sie enthalten sehr vlele aufschlufirelche 

Versuchsergebnisse, Einzelheiten und praktische W inkę, die von grofiem 

Nutzen sind. Man mufi dem Verfasser dankbar sein, dafi er seine 

Forschungsberichte in dieser Weise der Fachwelt zugangig gemacht hat, 
und es ware zu wiinschen, dafi auch eine Ausgabe in deutscher Sprache 

veranstaltet wiirde. Th. G e s te s c h i.

Neum ann, E .: Der neuzeitliche Strafienbau. Aufgaben und Technik.
II. Teil, 10. Band der Handbibliothek fur Bauingenieure. 2. Auflage.

474 S. u. 274 Textabb. Berlin 1932, Verlag von Julius Springer.
Preis geb. 35,50 RM.

Schon rein aufierlich zeigt die neue umgearbeitete und yerbesserte 

Auflage eine Bereicherung um 74 Seiten und 64 Abbildungen. War es 
1927 eine Tat, mitten in der stiirmischen Entwicklung des neuzeitlichen 

Strafienbaues ein Handbuch zu schreiben, so mufi man ohne welteres heute 

die Notwendigkeit anerkennen, das Buch zu erweltern und zu verbessern 
in dem Augenblick, wo die Erfahrungen besonders iiber die Verwendung 

von Beton, Teer und Bitumen einen hohen Grad von Kiarung erreicht 

haben, und wo die amtlichen Bestimmungen und die Normungen auf 

allen Gebieten des Strafienbaues und des Verkehrs zu einem gewissen 

Stillstande gekommen sind.
Die meisten Abschnitte sind wesentlich erweitert und strafferzusammen

gefafit worden, besonders die iiber Teer und Bitumen und Emulslonen 

und ihre Verwendung. Die Trennung der Abschnitte Unterbau (Kap. V) 
und Oberbau (Kap. VI) ist zu begrilfien, ebenso wie die Behandlung der

2) Osterr. Ing.- u. Arch.-Verein, Wien 1931, Heft 10.

plastischen Bóden und der Frosterscheinungen, die gerade bei den neu
zeitlichen Straflendecken sehr beachtlich sind, ferner der Mórtelscholter- 
strafien und die wesentliche Erweiterung der Abhandlung iiber die Beton- 

strafien ln theoretischer und praktlscher Hinsicht. Neu sind dle Abschnitte 

iiber Gummipflaster und Strafienbefestlgungen aus Eisen, aus Asphalt- 

bitumen und Teer m it Gewebeelnlagen, iiber dle Verhinderung der 

Schliipfrigkeit glatter Oberflachen und die W ellenblldung und ihre Be- 

kampfung, sowie die Ausbildung der Strafienbefestlgung mit Riicksicht 
auf die Strafienbahnanlagen und iiber die Versuchstrafien. Am Schlufi 

sind samtliche Normenblatter aufgefiihrt.
Der Verfasser hat sich gliicklicherweise trotz aller Reichhaltlgkelt im 

Stoffe beschrankt und dadurch sein Handbuch in richtiger Weise nicht 

zu sehr anwachsen lassen, eine Gefahr, dle bei dem standig ln der Ent

wicklung begrlffenen Gebiete grofi war. Um aus wirtschaftlichen 

Griinden eine baldige Neuauflage zu vermeiden, empfiehlt es sich, von 

Zeit zu Zeit ein Nachtragsheft mit Angabe des neuesten Schrifttums 
herauszugeben. —  Das erweiterte Handbuch ist wie das erste ein unent- 

behrliches Hilfsmittel fiir dle gesamte Technik und bringt auch denen 

viel Neues, die schon dle erste Auflage besitzen. Dr. S peck .

S łe inm ełz, W.: Baubetrlebslehre. M it 39 Abb., 2 Pianen und zahlrelchen 

Tabellen. Leipzig u. Berlin 1932, Verlag von B. G. Teubner. Preis 

geb. 10,80 RM.

Es ware richtiger gewesen, gleich im Titel des Buchcs zum Ausdruck 
zu bringen, dafi es fur den Baubeflissenen und Baufachmann des H och-  
b a u e s  geschrieben ist. Fiir dieses Gebiet g ibt das Buch in klarer 

Gliederung einen griindllchen Einblick in die Erfordernisse der technischen 

und wirtschaftlichen Vorbereitung und Durchfiihrung von Bauvorhaben. 
Den grófiten Teil des Buches ratimt der Verfasser der Behandlung der 

grundsatzlichen Fragen der Kostenberechnung (Vorrechnung, Zwischen- 

rechnung uud Nachrechnung) ein. Bei dem Abschnitt Unkosten, dereń 

Berechnung, wie der Verfasser richtlg betont, das wichtlgste und zugleich 
schwlerigste Gebiet der Selbstkostenvorrechnung ist, hatte gerade aus 

diesem Grunde der Unterabschnitt Bauunkosten (Gemeinkosten der Bau

stelle) eingehender behandelt werden sollen. Die Aufsteilung des Kosten- 
anschlags ist an zwei Belsplelen unter Einschlufi der Massen- und Bau- 

stoffberechnung ausfiihrlich und anschaulich eriautert. Fiir den Studierenden 

wurden ein paar Beispiele auch fiir eine Zwischen- und Nachrechnung 

wertvoll sein. Durch eine etwas ausfiihrlichere Behandlung des wichtlgen 
Abschnitts Baustelleneinrichtung wiirde das Buch zweifellos noch gewinnen 

kónnen. Bei der Erwahnung der Betonpumpe Ist die Bemerkung des 

Verfassers, dafi „durch das Hochpumpen des Betons schon eine gewisse 

Festigkeit des an sich diinnfliissigen Betons bewlrkt w ird", zum mindesten 

in der vorliegenden Fassung anfechtbar.
Am Schlufi des Buches sind die fiir den Baufachmann in Frage 

kommenden Rechtsfragen (Bauvertragsrecht der VOB , Bau- und Boden- 

recht des BGB, Strafrecht, Sozialversicherung, Steuerrecht, Arbeitsrecht 
usw.) in iiberslchtllcher Form zusammengefafit. Ein wesentilcher Vorte!l 

ist die geschickte Einfiigung der Bestimmungen und Grundsatze der VOB, 

die ja besonders dem Hochbau viel Elnheltlichkeit gebracht hat, in die 

entsprcchenden Abschnitte des Buches.
Der Gedanke der Wirtschaftlichkeit, den der Verfasser slch zum 

Grundsatze gemacht hat und der bei der schwierigen Lage des Bau- 
gewerbes heute mehr denn je oberstes Gesetz sein mufi, kommt in den 
Teilen des Buches, die die ArbeItsvorbereitung und Bauausfiihrung be- 

handeln, iiberall gut zur Geltung.
Das gut ausgestattete Buch, wenn auch vornehmlich fiir den Hoch- 

baufachmann bestimmt, bietet auch dem Tfefbaulngenieur manches 
Beherzigenswerte. E n z w e l le r .

Geusen: Leitfaden fiir Baukunde, insbesondere fiir Stahlbau, zum Gebrauche 

an maschinentechnischen Lehranstalten. 3. Aufl. von Dipl-Ing. E rich  
W ichm ann. 100 S. m it 275 Abb. u. 7 Tafeln. Berlin 1932, Verlag 

Julius Springer. Preis 5,60 RM.

Der Inhalt des vorllegenden Leltfadens glledert sich wie folgt: Kon- 

struktionen in Stein und Beton (Baustoffe, Mauern und Maueróffnungen, 
Gewólbe, Fabrikschornsteine und Maschinenfundamente); Konstruktionen 

in Holz (Baustoffe, Fachwerkwande, Hangewerke, Dachkonstruktionen); 

Konstruktionen in Stahl (Allgemeines, Verbindungsmittel, Trager, Stiitzen, 

Decken mit Stahltragern, Berechnung von Fachwerktragern, Dachkonstruk

tionen aus Stahl, Dacheindeckungen, Fachwerkwande und Verbande, 
Treppen, geschweifite Konstruktionen); Konstruktionen in Eisenbeton 
(Allgemeines, Materialien, Grundformen). Angeglledert sind dann noch

7 Tafeln, dle ausschllefillch den Stahlbau betreffen.
Es ist gewifi nicht elnfach, in einem kurzgehaltenen Leitfaden das 

grofie Gebiet der Baukonstruktionslehre, sowelt es fiir maschinentechnische 
Lehranstalten in Frage kommt, so zusammenzufassen, dafi fiir den Unter- 
richtszweck eine erschópfende Obersicht zusfande kommt. Der Verfasser 

hat es aber gut verstanden, der ihm gestellten Aufgabe gerecht zu werden. 

Bel den Konstruktionen ln Holz erschelnt es v!elleicht angebracht, durch 

eine Konstruktionszeichnung auf das Wesen des freitragenden Holzbaues 

hinzuweisen; und im Stahlbau-Abschnltt waren ein paar Konstruktions- 
einzelheiten fiir kittlose Verglasung nicht unangebracht. Schliefilich ware 

noch beim Eisenbeton eine Balkenzeichnung erwiinscht, die iiber Eisen- 
aufblegungen und Biigelanordnung AufschluB gibt. Diese klelnen Be- 
mangelungen sollen aber den Wert des Biichleins nicht im geringsten 

herabsetzen. Das Buch ist unbedingt ein wertvolles Hilfsmittel fiir den 

ihm zugedachten Zweck. Papier, Druck und Elnband, besonders aber die 

Ausfiihrung der Textabblldungen zeigen dle bekannte G iite des Verlages 

Springer. C. K e rs te n .
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Fachschrlft I. d. ges. Bauingenieurwesen

Teubert, O .: Die Binnenschiffahrt, ein Handbuch fur alle Beteiiigten.

2. Auflage, unter M itw irkung von Dr. W e rn e r  T e u b e r t  neu bearbeitet 

von 3)r.=3ng. W i lh e lm  T e u b e r t . M it 377 Bildern, 6 WasserstraBen- 
karten und Stichwortverzelchnis. Leipzig 1932. Verlag von W ilhelm  

Engelmann. Preis geh. 75, geb. 78 RM.

Ein wertvolles Buch liegt vor uns. Ais im Jahre 1912 der erste Band 

der ersten Auflage der „Binnenschiffahrt" erschien —  der zweite Band 
wurde erst im Jahre 1918 nach dem Tode des Verfassers durch seine 

beiden SOhne Dr. W i lh e lm  und W e rn e r  T e u b e r t  herausgegeben — , 

ffillte er eine Liicke in der Fachliteratur aus, die damals gerade emp- 

funden zu werden begann. Denn sein Erscheinen flel mit dem Zeitpunkt 
zusammen, in dem die Binnenschiffahrt auf dem Hóhepunkte ihrer ersten 

groBen Entwicklungsepoche angelangt war und die Aufmerksamkeit weiter 

Kreise auf sich gelenkt hatte. Die grofie Zahl der Freunde, die sich das 

Buch damals schneli erwarb, und der Umstand, dafi es manchem ernsten 

Fachmann zum Lebensbegleiter wurde, zeigen mehr ais alles andere seine 
hohe Bedeutung.

W ir befinden uns in einer schnellebigen Zeit. Der Aufschwung, den 

die Binnenschiffahrt Deutschlands in den letzten 20 Jahren trotz der 
hemmenden Kriegs- und Nachkriegserscheinungen erfuhr, ubersteigt alles 

Vorausgeahnte. So wurde die Neubearbeitung der schneli iiberholten 
ersten Auflage der .Binnenschiffahrt" zur Naturnotwendigkeit. W ie sehr 

dies zutrifft, wird dem erst recht klar, der den Inhalt des neuen Buches 

mit dem der ersten Auflage verglelcht.

Zwar ist der Inhalt der ersten Auflage zum  grOfiten Teil und in 

grofien Ziigen flbernommen worden. Er ist aber derart gekiirzt und fiber- 
arbeitet, dafi er einen verhaitnismafiig nur kleinen Teil des neuen Bandes 
ausfiillt, der —  sehr zu seinem Vorteil —  In seinem Umfang ohnehin 

schon nur etwa zwei Drittel der zweibandigen ersten Auflage ausmacht. 
Es ist das Verdienst des Bearbeiters, aus dem iiberaus reichhaltigen Stoff 
in der Hauptsache das ausgewahlt zu haben, das ln der Entwicklungs- 

geschichte der Binnenschiffahrt im Rahmen des neuen Werkes unentbehr- 

lich und fiir das fachtechnische und verkehrswirtschaftliche Verstandnis 
grundlegend geblleben ist. Dem Bearbeiter mag hierbei der Gedanke 

vorgeschwebt haben, dafi das verdienstvo!le Werk seines Vaters durch die 
Neuauflage nicht verdr3ngt werden, sondern seine grofie Bedeutung fur 

den Forscher auch weiterhin behalten sollte. Seine pietatvolle Einstellung 

zeigt sich auch darin, dafi er seinen Vater auch in der zweiten Auflage 
ais Verfasser des Werkes bezeichnet und im Text ais solchen erkennen 

lafit, obwohl sich der Inhalt grundlegend geandert hat.

Diese Anderung zeigt sich nun weniger in der Anordnung ais in der 

neuen Verarbeitung und in der Erweiterung des Stoffes. Die Eintellung 

ist, abgesehen von einer gewissen iibersichtlicheren Aneinanderreihung 

und scharferen Zergliederung, beibehalten worden. Der Stoff selbst hat 

durch die in der Entwicklung der Binnenschiffahrt der letzten 20 Jahre 
begriindeten Neuerungen auf allen Teilgebieten eine ganz wesentliche 

Erweiterung erfahren miissen, die abschnittweise das aus der ersten Auf

lage Ubernommene erganzt. Dabei fallt der ubrlgens jedem Fachmann 

bereits gelaufige Umstand in die Erscheinung, dafi die Blnnenschiffahrt- 

technik wie jede Verkehrstechnik immer mehr zur Dienerin der Verkehrs- 
wlrtschaft oder der allgemeinen Wirtschaft iiberhaupt geworden ist und 

dementsprechend der Wasserbau- und der Schiffbauingenieur, die noch in 

der ersten Auflage vorwlegend das Wort hatten, sich inzwischen zum 

Verkehrs- und Volkswirtschaftler entwickelt haben. Das Wort: „Verkehr 

ist M ittel zum Zweck", das auf der ersten Seite des Textes steht, findet 

seinen Ausdruck in einer ganzen Reihe von neuen Ausfiihrungen und 
Unterabschnitten, namentlich im ersten Abschnitt: „Die Binnenschiffahrt 

in der Gesamtwirtschaft" im 1. Teil sowie im 6. bis 8. Teil, die von dem 

gewerblichen Betriebe der Binnenschiffahrt, dem Verhaitnis der Binnen

schiffahrt zum Staate und dem Umfang des Binnenschiffahrtverkehrs 

handeln. Aber auch in den rein technischen Teilen klingen die wirtschaft- 

lichen Belange durch. Wenn dem Unterzeichneten eine Krltik erlaubt ist, 
so wiirde er es vom Standpunkte des in der Praxis lebenden Fachmannes 
aus lleber gesehen haben, wenn dem Verkehrswlrtschaftlichen, namentlich 

der Stellung der Binnenschiffahrt zu den iibrigen Verkehrseinrlchtungcn 
und ihrer Bedeutung im  Gesamtwirtschaftsleben den Zeitiauften ent

sprechend ein noch weiterer Raum gewidmet worden ware, ais es in der 

zweiten Auflage bereits geschehen ist, und zwar hatte sich die Zusammen- 

fassung dieses weiten Stoffes in einem besonderen Teil gelohnt. Dafiir 

hatten der 3. Teil: „Der Bau der Wasserstrafien und ihre Betrlebseinrlch- 
tungen" und der 4. Teil: „Die Fahrzeuge der Binnenschiffahrt" durch eine 

wesentliche Beschrankung nur gewinnen konnen, da sie in ihrer jetzigen 

Behandlung ais Lehrbuch fiir den Techniker nicht geniigen, zur Befriedi- 

gung der Wifibegierde des Binnenschlffers und des Laien aber zu welt- 

schwelfig sind. Wenn der Bearbeiter hierbei hin und wieder Anslchten 

aufiert, denen sich der Fachmann nicht ganz wird anschliefien konnen, so 
mag das ais ein Zeichen fiir die schnelle Entwicklung genommen werden, 

die heute bereits mancherlei ais iiberholt erscheinen lafit, was vor der 

Drucklegung, die langere Zeit in Anspruch genommen haben wird, noch 
in der Schwebe war oder ais rlchtig galt.

Bedeutungsvoll ist der 5. Teil: „Die Fortbewegung der Schiffe", der 

die auf diesem Gebiete erreichten Fortschrltte in besonders hellem Lichte 

erscheinen lafit. Dann ist vor allem zu begriifien, dafi der Ausbau der 
Wasserstrafien seit 1870 in einem besonderen Teil behandelt wird. In 

dieser ausfiihrllchen, zusammenfassenden und iibersichtllchen Form ist die 

deutsche Wasserstrafienpolitik und die Entwicklung der Wasserstrafien im 
Auslande wohl noch an kelner anderen Stelle dargestellt worden.

Das Buch ist ais Nachschlagewerk gedacht. Diese Bezeichnung ver- 

dient es m it vollem Recht, Der Bearbeiter hat ebenso wie sein Vater

eine Fiille von Materiał zusammengetragen, die ihresgleichen sucht. Das 

reichhaltige Stichwortverzeichnls erleichtert das Nachschlagen, das wohl 
nur in den seltensten Failen vergeblich sein wird, mag es sich um die 

Abmessung einer Verkehrsanlage, um die Bezeichnung eines Schiffsbau- 

teils, um eine Rechtsfrage im Verkehrswesen, um die VerkehrsgrOfie auf 

irgendeiner Wasserstrafie oder sonstiges handeln, das den Fachmann und 

den Laien bewegt. Es war ein glucklicher Gedanke, bei der Bearbeltung 
gerade hierauf Wert zu legen. Denn gerade diese Eigenschaft kann zur 

Folgę haben, dafi das Buch nicht nur in der Fachwelt und bei den 

Freunden der Binnenschiffahrt, sondern dariiber hinaus auch in den 

deutschen Kreisen erhOhten Eingang findet, denen aus Unkenntnis oder 

Voreingenommenheit das Verstandnis fur die Bedeutung der Binnenschiff- 

fahrt in ihrer Zusammenarbeit m it den iibrigen Verkehrseinrichtungen, 

namentlich der Reichsbahn, bedauerlicherweise selbst heute noch fehlt.
P a x m a n n .

H oyer-K reu ter-S ch lom ann: Technologlcal Dictionary, 6. Auflage, Vol. II, 
English-German-French. 767 S. Berlin 1932, Julius Springer. Preis 78 RM.

Vor kurzem haben wir an dieser Stelle den I. Band der neuen, von 

Alfred S c h lo m a n n  bearbeiteten Auflage des altbekannten Technologischen 
Worterbuches von Hoyer-Kreuter gew iirdigt1). In kurzem Abstande ist 
nun der II. Band des Werkes herausgekommen, der den englischen Text 

an erster Stelle und im Anschlufi daran die deutsche Ubersetzung und 

schliefilich die franzósische brlngt. Die Anordnung ist im iibrigen dieselbe, 
wie beim I. Bandę. Auch der Umfang der behandelten Gebiete schlieflt 

sich jenem an. Die Ausstattung ist gleichfalls ausgezeichnet. S in n  er.

K ram e r, H . :  Modellgeschiebe und Schleppkraft. (Mitteilungen der
Preufiischen Versuchsansta!t fiir Wasserbau und Schiflbau, Berlin, Heft 9.) 

XII, 71 S. m it 11 Abb. Berlin 1932, Selbstverlag. Preis 3,50 RM.

Bei der Inangriffnahme einer flufibaulichen Versuchsaufgabe mit 
beweglicher Flufisohle, dereń LOsung im verkleinerten Modeli gesucht 

wird, erweist sich in vielen Failen eine zeitraubende Vorarbelt ais not

wendig: das Auffinden einer passenden Modellgeschiebekórnung, bei 

der' die bekannte Riffelbildung Innerhalb „ertraglicher" Grenzen bleibt.

Der Verfasser unternimmt es, im Rahmen der Versuchsarbeiten der 
Preufiischen Versuchsanstalt fiir Wasserbau und Schiffbau diese Aufgabe 

systematlsch zu bearbeiten; sie wird in der Frage zusammengefaBt: 

„Welche Geschiebemischungslinie (in graphischer Darstellung der Korn- 

grOBen und Gewichtsprozente) ist zu wahlen, um einen bestimmten FluB 

mit Geschiebebewegung in bestimmtem Mafistabe fiir alle vorkommenden 
Fllefizustande (von N W  bis HHW ) darzustellen?" Die Darstellung mufi der 

Forderung geniigen: „Keine stOrenden Riffeln bis herauf zur grOfiten Tiefe 

des Modellflusses (bel H H W )“.
Die Riffeln, die sich der eigentlichen Form des Modellflusses iiber- 

lagern, werden „ertragliche Riffeln" genannt, sofern sie, bei H W  ent- 

stehend, in der „zulassigen Zeit" bei NW wieder abgeschliffen werden. 

Ais „stórende oder unertragliche Riffeln* sind die Riffeln zu bezelchnen, 

die einen bestimmten Prozentsatz der Wassertiefe des Modellflusses iiber- 
schreiten, da ihr Abschleifen zu lange Zeit erfordert und dam it ein fiir 

Modellversuche zu unbequemer Zeitmafistab gewahlt werden miifite. 

Derart ergibt sich die „obere Grenze" der Brauchbarkeit des gewahlten 

Geschiebegemisches, wahrend die „untere Grenze" dadurch gekennzeichnet 
wird, daB gerade alle Geschiebeteile, also auch das grofite vorhandene 
Kom , in Bewegung sind. Diesen Grenzen entsprechen bestimmte Grenz- 

schleppkrafte S =  y t i .  Bei den Versuchen ergibt sich dam it fiir eine 
bestimmte Kornzusammensetzung ein bestimmter „brauchbarer Tiefen- 

bereich zwischen den beiden Grenzen In Beziehung zum Gefaile".

Der Verfasser fiihrt im ersten Teil in das Programm, die Eigenschaften 
der verwandten Geschiebe sowie die Versuchseinrichtung und Mefitechnik 
ein und bespricht dann die durchgefiihrten Versuche. Der Behandlung 

der Versuchsergebnisse wird eine Besprechung der in Frage kommenden 

Ubertragbarkeitsgrenzen vorangestellt.
Tabellarlsche und graphische Auftragung der Ergebnisse im i S -  und

i  /-Diagramm ergibt fiir die Grenzschleppkrafte und die brauchbaren 

Tiefen ein uberslchtliches Bild, fiihrt zu umfangreichen Schlufifolgerungen 

hinsichtlich der Werte der Grenzschleppkrafte, des Einflusses von Korn- 
grOfie und Hohlraumverhaltnis, und iiberzeugt von der G iiltigkeit des 

Gesetzes der Konstanz der unteren Grenzschleppkraft bei bestimmtem 

Geschiebematerial. Arbeiten anderer Forscher werden hier m it heran- 

gezogen und kritisch gewertet.
Im zweiten Teil der Abhandlung geht K ra m e r  auf die Schleppkraft- 

theorie ein, behandelt die- Schleppkraftformeln von du  B o y s , K re y , 
S c h o k l i t s c h  und E is n e r  und entwickelt an Hand der von Schlepp

kraftformeln zu erfullenden Bedingungen einen formalen allgemeinen 
Ansatz, der bel Vorhandensein ausreichender Versuchsdaten zu einem 

allgemeinen Gesetz iiber die Abhanglgkeit der unteren Grenzschleppkraft 

von den Mischungseigenschaften des Geschiebes fiihren wiirde. Bei dem 

heute vorliegenden geringen Versuchsmaterial sind die auf diesem Wege 

erzielbaren Ergebnisse jedoch nur in engem Bereich g iiltig, und Extrapolation 

wird ais zu unsicher und daher ais unzulassig bezeichnet.
Der Verfasser verlafit daher diesen Weg und zieht ein im Betonfache 

angewandtes Verfahren von H u m m e l heran, bei dem die Betonfestigkeit 

auf Korngrofie und Hohlraumverhaltnis der Zuschlagstoffe, also auf die 

Siebanalyse zuriickgefiihrt wird. Er entwickelt dementsprechend fiir 
Geschiebebewegung unter sorgfaltlger kritischer Beurteilung des ein- 

geschlagenen Weges eine einfache, praktisch verwendbare Formel fiir die 

untere Grenzschleppkraft. Darin tritt der aus der graphischen Darstellung

») Bautechn.. 1932, Heft 25, S. 310.
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der Siebkurve gewonnene gemittelte Korndurchmesser, ein ais bestimmtes 

Fiachenverhaitnis der Siebkurvenauftragung definierter „Gleichkórnigkeits- 

m odul“ sowie das Einheitsgewicht des Geschiebematerials in Wasser auf.

Die Genaulgkeit der Ergebnisse der Formel wird vom Verfasser mit 
± 1 5 %  angegeben. Die Streuung wird erklUrt aus bisher.unzuianglichen 
Versuchsergebnissen; weitere Arbeit in der eingeschlagenen Richtung 

durfte die Auffindung einer genauer giiltlgen Konstanten in der Gleichung 

ermóglichen. Trotz dieser Streuung wird die von Kramer entwickelte, 
rationell begriindete Formel fur die Grcnzschleppkraft ein ansehnliches 

Anwendungsgebiet im Modellversuchswesen finden und fur die Vor- 

arbeiten von Versuchsaufgaben der genannten Art vielfach richtung- 
gebend werden.

Der Verfasser gliedert in klarer und kritischer Weise seine Unter

suchungen dem Gesamtgebiete der FluBbauwlssenschaft ein und zeigt am 
SchluB die Beziehungen auf zum praktischen Fluflbau, in dem die Schlepp- 
krafttheorie zur Anwendung kommt. Aus den Ergebnissen sind auch 

fur den praktischen FluBbau, insbesondere fur das Studium von Flach- 

landfliissen m it feinem Geschiebe, wertvolle Aufschliisse zu erwarten.

®r.=3ng. A. H in  der ks.

F.ppler, A .: Uber das elastische Verhalten von Eisenbetonrahmen unter 

dem EinfluB ungleicher Erwarmung. 61 S. mit 34 Textabb. Stuttgart 
1932, Konrad Wittwer. Preis geh. 3,50 RM.

Die Schrift ist ein Beitrag zur Klarung der Frage, inwieweit die 

tibllchen, fiir Tragwerke aus einheitlichcm Baustoff abgeleiteten Rechen- 

weisen auch auf die Erm ittlung der Krafte in statisch unbestimmten 
Eisenbetontragwerken angewendet werden diirfen.

Fiir einige einfache Tragwerkformen hat M ó rsc h  bekanntlich nach- 

gewiesen, daB eine recht gute Obereinstimmung zwischen den tatsachlich 
auftretenden und den in iiblicher Weise errechneten Kraften besteht, 

sofern die Bewehrung richtig bemessen, also dem Momentenverlauf an- 
gepaBt ist.

In Anlehnung an die Untersuchungsweise von Mórsch entnimmt der 

Verfasser die tatsachlichen, mit der Lasthóhe wechselnden Beziehungen 
zwischen Formanderungswinkel und Biegemomcnt aus den Versuchs- 

ergebnlssen des Deutschen Ąusschusses fur Eisenbeton (Heft 38). M it 
diesen Beziehungen — die an Stelle der aus einem festen Elastlzitats- 
modul abgeleiteten Beziehungen treten —  ermittelt er die Kraftverteilung, 

die den gegebenen Formanderungsbedingungen entspricht, und bestimmt 
schlleBlich die Abweichungen gegeniiber der ublichen Rechenweise.

In der vorliegenden Untersuchung sind solche Falle behandelt, die 

von vornherein gróBere Abweichungen erwarten lassen; namlich einmal 

Rahmen, die innen und aufien verschieden erwarmt sind; ferner anhang- 

welse ein durch Lasten beanspruchter Rahmen, bel dem in den Rahmen- 
stielen vornehmlich Druckspannungen, im Riegel dagegen auch hohe, iiber 

der Rifigrenze liegende Zugspannungen auftreten. Im ersten Falle sind 
die Kraftwirkungen unmittelbar dem Elastizitatsmodul verhaitnisgleich, im 

zweiten —  bei dem es nach der iibllchen Rechnung auf die Elastlzitats- 

moduln iiberhaupt nicht ankommt —  sind in Stielen und Riegeln ver- 

s c h ie d e n e  Spannungszustande, also auch verschiedene tatsachliche 
Elastizltatsmoduln zu beriicksichtlgen.

Der Wert der recht sorgfaltig durchdachten Untersuchung liegt in 

dem Nachweise, dafi besonders unter dem EinfluB ungleicher Erwarmungen 
recht erhebliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen der ublichen und 

der genauen Rechenweise vorhanden sind. Dabei ware allerdings starker 
hcrvorzuheben gewesen, dafi die Abweichungen fiir ungleiche Erwarmung 
(wie iibrigens auch fur gleichmafiige Warmeanderung) in erster Linie durch 

den fur verschiedene Betonsorten verschieden groBen und vom rechnungs- 

mafiigen oft erheblich abweichenden Elastizitatsmodul und erst in zweiter 

Linie durch dessen, innerhalb ein und desselben Bauwerks mit dem 

Biegemoment wechselnde Hóhe bedingt sind. Die Ergebnisse gelten 

daher auch nur fiir den Beton des Versuchsheftes 38.
Der Beanspruchungsfall ungleicher Erwarmung ist von praktischer 

Bedeutung bei der Berechnung der Fuchskanale von Fabrikschornsteinen. 

Sofern diese aus Eisenbeton ausgefiihrt werden, sollten bei ihrer Berechnung 
und Bemessung jedenfalls die Ergebnisse der vorllegenden Abhandlung 

In Betracht gezogen werden. B e rrer .

Technische K u ltu rdenkm ale . Im Auftrage der Agricola-Gesellschaft beim 

Deutschen Museum herausgegeben von Prof. Dr. M a tsch o fi, C. 
und ®r.=2jng. L ind ne r, W., unter Mitarbeit von H e r lw ig , A., 
von und  zu Loewenstein, H .} Petersen, O. und S chiffner, C. 136 S. mit 
252 Abb. M iincben 1932, F. Bruckmann AG. Preis tp Leinen 6,50 RM.

Das neue Buch behandelt in allgemein verstandlicher Weise den 
bisher viel zu wenig beachteten, jedoch wichtlgen Bestand der technischen 

Kulturdenkmale, der leider unter den Fortschrltten unserer Zeit schnell 

dahinschwindet. Diese entweder noch im Betriebe befindlichen oder 
schon stillgelegten Zeugen alter technischer Kultur und ehemaliger Ge- 

werbetatigkeit, werden hier zum ersten Małe In ihrer kulturgeschichtlichen, 
volkskundlichen und technischen Bedeutung vor Augen gestellt. In vor- 

ziiglich ausgefiihrten, fesselnden Bildern zeigt das Werk die erstaunliche 

Vielseitigkeit an Beispielen aus dem Gebiete des Bergbaues, Hiitten- und 
Sallnenwesens, der Kraftmaschine, der Kultur-und Hochbauten, des Hand- 

werks und der bauerllchen Technik, die erkennen lassen, was hier an 
wertvollem Kulturgut auf dem Spiele steht. Der geniale Schópfer des 

Deutschen Museums, O s k a r  v o n  M i l le r ,  hat auch die Entstehung dieses 

Buches angeregt, das ais prachtig ausgestattete Denkschrift zur Eróffnung 

des Studienbaues des Deutschen Museums herausgegeben wurde und dem 
Gedanken dienen soli, den technischen Kulturdenkmalen ahnlich wie den 

Kunstdenkmalen Schutz und Pflege angedeihen zu lassen. L.

FOppl, O : Grundziige der Technischen Schwingungslehre. 212 S., 140 Abb. 
Berlin 1931, Julius Springer. Preis 9,50 RM.

Das in der jiingsten Zeit Immer mehr an Bedeutung gcwinnende 
Gebiet der technischen Schwingungen Ist in knapper, iibersichtticher Form 
dargestellt. Die ersten vier Kapitel bringen die Grundziige der Theorie 

der ein- und mehrgliedrigen Schwingsysteme mit den wichtigsten tech

nischen Beispielen.
Im Anschlufi daran wird die Schwlngungsdampfung recht eingehend 

behandelt und die gefiirchtete Erscheinung des Dauerbruches an Hand 
von zahlreichen guten Bruchphotographien erkiart.

Die lelchtverstandliche Form der Darstellung wird besonders dem 
Ingenieur in der Praxis willkommen sein. H. W aas .

D ixey , F .\ A practical handbook of Water Supply. 571 S., 133 Abb. u.

6 Piane. London 1931, Th. Murby & Co. Preis 21 sh.

Der Titel dieses Buches „Ein praktisches Handbuch der Wasser-

versorgung* iafit nicht vermuten, daB hier das erste Werk in englischer 

Sprache1) vorllegt, das sich ausschliefilich den Aufgaben widmet, dic die 
Lander der warmen und heiflen Klimagiirtel an die Wasserbcschaffung 
fiir Mensch und Ticr stellen.

Der Verfasser, ais Landesgeologe des Brit. Prot. Nyasaland scit langen 
Jahren mit den schwierigen Wasservcrhaltnissen des semiariden Hochafrika 

vertraut, zeigt, w ie unter anderen klimatischen Bedingungen die in Europa 
ublichen Methoden vielfach nicht ausreichen, weil schon die hydrologischen 
Grundlagen, Verdunstung, Versickerung und Abflufi wesentlich verschieden 

sind. Unter den in den Subtropcn vorherrschenden Sorgen sei nur die 

Versalzung des Grundwassers und die Gefahr der Vcrschlickung von Tal

sperren infolge der plótzlichen Hochwasser genannt. Besonderen Wert 
legt Dr. D ix e y  auf die Erhaltung der natiirlichen Pflanzendecke, auch 

betont er die den Wasserhaushalt ausgleichende W irkung der Waider.

Im Kapitel „Methoden zur Auffindung von Wasservorkommen“ werden 

der Wiinschelrute 12 Seiten gewldmet; die ablehnende Haltung wird durch 

die Ansichten zahlreicher fiihrender Geologen, wie G re g o ry  und D u  T o it , 
begriindet.

In einem Anhang wird die reglonale Hydrologie von Siid- und Ost- 

afrika, einschliefilich des ehemaligen Deutsch-Ostafrlka, behandelt. Obwohl 

der afrikanische Erdteil also bevorzugt ist, wird jeder Ingenieur und Farmer, 

der in den Tropen und Subtropen der anderen Erdteile sich betatlgt, aus 

diesem Buche Nutzen ziehen kónnen. G — d.

S inner, G .: Gefahrdetes Europa: Schlote rauchcn im Urwald. Ein Bild 
von der Zukunft Europas im Rahmen der Weltwirtschaft. 147 S. Stutt
gart 1932. Verlag von Strecker u. Schróder. Preis kart. 2,80 RM, geb.
4,00 RM.

In diesem fesselnd geschriebenen Buche behandelt der Verfasser das 

seit Oswald S p e n g le r s  „Untergang des Abendlandes" in der Literatur 
immer wieder und wieder erórterte Thema ohne iibermaBigen Pessimismus 

einmal von dem nuchternen Standpunkte des Ingenleurs. Er sucht und 

findet die Ursachen der gegenwartigen wirtschaftlichen Not in der Haupt- 
sachc in der besonders nach dem groBen Kriege rasch fortschreitenden 

Umgestaltung der Weltproduktion. Die Industrie drlngt mehr und mehr 

ein In die auBereuropaischcn Gebiete, in Kolonialstaaten, Urwaldgebicte 

und Stcppeniander, die sich allmahllch in industrielle Staaten verwandeln 

und sich damit mehr und mehr von Europa, dem Mutterlande der Technik, 
wirtschaftlich unabhangig machen. An diesen fiir uns Europaer betriiben- 

den Erscheinungen trilgt aber nicht etwa der Fortschritt der Technik die 
Schuld, sondern falsche Politik der europaischen Staatsmanner. Darum 
schlieBt das Buch mit derThese: „E u ro p a  a l le in  k ann  E u ro p a  iiber-  

w in d e n " .  Nur wenn die Vólker Europas sich einigen und wenn ein 
„kontinentalpolitisches Gleichgewicht" hergestellt w ird, dann werden 

auch die Voraussetzungen fiir die Erhaltung der europaischen Fiihrer- 

schaft durch wissenschaftliche und technische Arbeit geschaffen.
Jeder Ingenieur, der sich fur die Zukunft der Weltwirtschaft inter- 

essiert, wird die gedankenreiche Schrift Sinners, auch wenn er nicht In 

allem dereń Ergebnissen folgen kann, mit Aufmerksamkeit lesen. L.

GedO, J. D .: Das Krafteplan-Verfahren. Verbesserung des allgemeinen 

Verfahrens zur Berechnung hochgradig statisch unbestimmter Syslemc. 

184 S. m it 18 Abb. Leipzig 1931, Alfred Króner. Preis 12 RM.

Der Verfasser behandelt in der Hauptsache die Berechnung von voIl- 

wandigen Rahmenwerken (Stockwerkrahmen, Vierendeeltragern) fiir ruhende 

Last. Er beginnt stets m it der Zerlegung der auBeren Kraft am statisch 
unbestimmten System, indem er einige Momentennullpunkte wahlt, die 

Lage der anderen mit Hilfe eines Krafteplans bestimmt (daher wohl die 

Bezeichnung „Krafteplan-Verfahren“).

Aus den so angenommenen Momentenfiachen werden Beziehungen 
zwischen den einzelnen Eckmomenten abgeleitet; die noch fehlenden 

Beziehungen werden durch Elastizitatsgleichungen am statisch unbe
stimmten System gefunden.

Schon zur Aufstellung des Krafteplans am statisch unbestimmten 

System sind erhebliche statlsche Kenntnlsse erforderlich; auch die ubrigen 

Gedankengange des Verfassers lassen sich nicht leicht verfolgen, was 
zum Teil wohl daran liegt, dafi ihm die deutsche Sprache Schwierig
keiten macht,

Zum Studium fiir einen Anfanger ist das Buch jedenfalls nicht ge- 

eignet, dem Fortgeschrittenen bietet es manche Anregung.

2)r.=3n0. K ir c h h o f f .

l) Vgl. K e l le r ,  H., ®r.=2,ng., Wassergewlnnung in heiBen Landern. 
Berlin 1929, W ilh. Ernst & Sohn.
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E lw itz , E .: Der zweistielige Stockwerkrahmen. Kommissionsverlag von 

A. Bagel AG , Dusseldorf 1931. Preis geh. 4,00 RM.

Den bekannten konstruktiven und wirtschaftlichen Vorteilen der 

Stockwerkrahmen steht die schwierige zeitraubende und mit vielen Fehler- 

gefahren behaftete statische Berechnung derartiger, oft hochgradig statisch 
unbestimmter Gebilde gegenuber. Naherungsbehelfe haben manche Nach

teile, die dann durch erhOhte Sicherheit, d. h. unwirtschaftiichen Stoff- 

verbrauch, auszugleichen versucht werden. Der Verfasser fiihrt nun in 

seiner Schrift ein Verfahren vor, das er schon vielfach erprobt hat, und 

zwar zunachst unter wohlverstandener Beschrankung auf zweistielige 
gelenkiose symmetrische Stockwerkrahmen m it parallelen Standem und 

waagerechten Riegeln, ein Verfahren, bei dem ais statisch unbestimmte 

Grófien die Lage der Momenten-Nullpunkte in den Pfosten und der 

Pfostenschub eingefuhrt werden. Ferner bringt E iw it z  in den Schlufi- 

formeln nicht die Stabiangen und Tragheitsmomente ais solche, sondern 
nur dereń Verhaitniswerte. Unter Zuhilfenahme ailgemeiner Beiwerttafeln, 

bei Vernachiassigung der Normalkrafte und Trennung der Einfliisse der 

lotrechten und waagerechten Belastungen, kommt so der Verfasser zu 

brauchbaren und nicht zu umstandlichen Formeln, die fur die von ihm 

angestrebten Zwecke ais ausreichend genau angesprochen werden kónnen. 
Man erkennt aus allem die Hand eines erfahrenen Statikers, der sehr 

wohl zu beurteilen weifi, bis zu weichen Grenzen das Riistzeug des 
theoretisch gebildeten ingenieurs eingesetzt werden darf, und wie die 
verschiedenen Voraussetzungen fiir die Durchfuhrung der Rechnung be- 

wertet werden diirfen, ohne daB die Sicherheit notleidet und ohne dafi 
das Ganze sich in iiberspitzten Entwicklungen verliert. Fiir die Einfliisse 

der Warmeanderung und des Schwindens sind besondere Formeln ent- 
wlckelt, auch ist der Fali ungleich starker Pfosten beriicksichtigt. Die ge- 
wandt geschriebene Schrift wird vielen w illkommen sein. K le in lo g e l .

T im oshenko , S.: Schwingungsprobleme der Technik. Deutsch von

Dr. I. M alkin und Dr. E. Helly. V III, 376 S. m it 183 Abb. im Text. 

Berlin 1932, Julius Springer. Preis 26 RM.

Verdienstvollerweise erscheint hier eine durch wichtige Zusatze und 

Nachtrage erganzte Obersetzung der amerikanischen Ausgabe des be- 

deutungsvollen Werkes von S. T im o s h e n k o . Der Verfasser hat darin 
seine umfangreichen und tiefgehenden Arbeiten auf dem Gebiete der 

mechanischen Schwlngungen in vorbildlicher Weise niedergelegt, so dafi 

das Studium uneingeschrankt empfohlen werden kann. Das Werk ist ais 
Lehrbuch zur Einfiihrung wie auch fiir Nachschlagezwecke in gleicher 

Weise brauchbar. W . H o r t .

Handbuch der Deutschen BaubehOrden, vereinigt m it dem Hand- 

buch fiir die Bauverwaltungen und Bauamter des Reiches, der Lander, 
Provinzen und Gemelnden. Ausgabe 1932, Berlin SW 61. Verlag

H. Apitz G. m. b. H. Preis 15 RM.

Die vorIiegende Ausgabe des „Handbuches der Deutschen Bau
behOrden” enthalt, ebenso wie die friihere Ausgabe1), nicht nur alle 

wichtigen Anschriften, sondern dariiber hinaus auch noch die Anschrift 
des fiir jedes einzelne deutsche Bauamt maflgebenden Beamten sowie 

Angaben iiber geplante Neubauten, die nach den eigenen Angaben der 

einzelnen Amter iibersichtlich geordnet und zusammengestellt sind. Aufier 
diesem umfangreichen Teil enthalt das Handbuch noch die vom Reicbs- 

verdingungsausschufi aufgestellte Verdingungsordnung fiir Bauleistungen 

(VDB, DIN 1960), die bei Lieferungen und Arbeiten ais unentbehrlich fiir 
die BehOrden immer wieder zur Hand genommen werden mufi.

Fiir solche Firmen, die auf eine Verblndung mit den verschiedenen 

BaubehOrden Wert legen mussen, bietet das handliche Buch zuveriassige, 

sehr schatzenswerte Angaben; seine Anschaffung und fleifiige Benutzung 

ist fur sie dringend erforderlich. L.

Eingegangene Bucher.
Fridericiana. Badische Technische Hochschule Karlsruhe. Vorlesungs- 

verzeichnis Winter-Sem ester 1932/33.

Technische Hochschule Carolo-Wilhelmlna zu Braunschwelg. Pro- 
gramm fiir das Studlenjahr 1932/33.

D ie Technische Kammer von Griechenland. Gegriindet 1923. 32 S. 

Athen 1932.

University of Toronto Engineering Society. 1932. Transactions and 

Year Book.

Bauordnung. Polizeiverordnung fiir das platte Land der Provlnz 

Brandenburg vom 9. Aprll 1932. 78 S. Nowawes 1932, Dr. W . Bronner. 

Preis 0,30 RM.

P a ttr i,  W .: Der Architekt und sein Arbeitsvertrag. IV , 88 S. Berlin 1932, 

Carl Heymann. Preis 4 RM.

Heine, Ff.: Grundelgentiimer, Baufachmann und Polizei. Nachbar- 

rechtliche Bezlehungen, 115 S. Berlin 1932, Rosenthal & Drews. Preis 

geh. 6,60 RM.

Bausiinden und Baugeldvergeudung. 56 S. m it 55 Abb. Hannover 1932, 

Deutsche Bauhiltte. Preis 0,90 RM.

Siedlungspolitische Abhandlungen. Heft 1: Foedisch: Vertragliche 

Grundlagen fiir gemeinscbaftliche Benutzung von Landmaschinen. VIII, 

40 S. Preis 1,65 RM. —  Heft 2: M il tz :  Stadt und Siedlung. VIII, 80 S. 

Preis 3,65 RM, Eberswalde 1932, R. Muller m. b. H.

!) S. Bautechn. 1931, Heft 54, S. 781.

Schm idt, F .: Vorstadtische Kleinsiedlung. VIII, 181 S„ dazu 7 Typen- 
blatter sowie Vordrucke. Eberswalde 1932, R. M iiller m. b. H. Preis 3,45RM.

M uestnann, A .: Die Umsteilung im Siedlungswesen, 144 S. mit 

90 Textabb. Stuttgart 1932, Julius Hoffmann. Preis kart. 8,40 RM.

D is te l, FI.: Rationeller Krankenhausbau. IV, 100 S. m it 28 Textabb. 
Stuttgart, W . Kohihammer. Preis 5 RM.

Schneck; A. G .: Fenster aus Holz und Metali. XI, 122 S. mit Ab- 

bildungen. Stuttgart 1932, Julius Hoffmann, Preis geh. 14 RM.

Patentschau.
W alzenw ehr m it A ufsa tzk lappe . (KI. 84a, Nr. 523420 vom 23.12.25 

von Maschinenbau-AG vormals Starkę & Hoffmann in Hirschberg, Schlesien.) 

Die um die Waize gefiihrte Hubkette ist m it der Klappe standig gekuppelt, 

gegen die Walze aber innerhalb der fur die Klappenbewegung erforder

lichen Grenzen beweglich. Die Antriebkette 
hierzu wird iiber ein mit der Stauklappe standig 
gekuppeltes, in der Sperrlage der Walze aber 

gegen diese drehbares gemeinsames Antrleb- 

mittel gefiihrt. Der Aufsatz 1 ist um zwei feste, 

an Seitenschllden 3 der Haupt- oder Unter- 

walze 4 gelagerte Achsen 2 so weit drehbar, 

bis die Abflachung eine stromabwarts gerlchtete 
Neigung zeigt. Der Antrieb geschieht mittels 

eines Hebels 5, einer Stange 6 und eines Bol- 
zens 7 von einer Kettenscheibe 8 aus, die lose 

auf einem festen Zapfen 9 der Haupt- oder 

Unterwalze 4 gelagert ist. An der Ketten- 

schelbe 8 befindet sich ein Anschlag 10 und 

an der Hauptwalze ein Gegenanschlag 11. 

Beim Anzlehen des oberwasserseitigen Ketten- 

stranges 12 und bei entsprechendem Nachlassen 
des unterwasserseitigen Stranges 13 derselben 

Kette legt die Scheibe 8 durch das Zwischen- 

gestange 5, 6 die Aufsatzwalze 1 aus der Stel- 
lung nach Abb. 1 um. Nach Aufsetzen des 

Anschlages 10 auf den Gegenanschlag wird 

dann die Unterwalze m it umgelegter Ober- 
walze auf den Schragbahnen 14 hocbgerollt. 

D ie Roilen 15 sind Stiitzrollen zum Vermeiden eines Abhebens des 

Aufsatzes von der Langsdichtung 16.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. R e ic h s b a h n  - G e s e l ls c h a f t .  Versetzt: die 

Reichsbahnoberrate W lc k m a n n , Dezernent der RBD Erfurt, ais Dezernent 
zur RBD Halle (Saale) und E g e r t , Dezernent der RBD Halle (Saale), ais 

Dezernent zur RBD Erfurt; —  die Reichsbahnrate S p ie s e c k e , Vorstand 

des Betrlebsamts Brandenburg, ais Vorstand zum Betriebsamt Berlin 11, 
G e n g e lb a c h ,  Vorstand des Betrlebsamts Weimar, ais Vorstand zum 

Betriebsamt Darmstadt 2, Friedrich S c h m id t ,  bisher beim RZB in Berlin, 

ais Vorstand zum Betriebsamt Guben, ©r.=3jug. W ilhelm  S ch rO d e r , bis

her bei der RBD Hannover, ais Vorstand zum Betriebsamt Brandenburg, 

K e l lb e r g ,  Vorstand des Neubauamts G iitersloh, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Weimar, ©r.=3ng. K o l lm a r ,  bisher bei der Hauptverwaltung 

in Berlin, ais Vorstand zum Betriebsamt Magdeburg 3, S ta r k ,  bisher 
beim Betriebsamt Rheine, ais Vorstand zum Neubauamt Halle (Saale), 1 

2)r.=3ng. Heinrich M e y e r , bisher bei der RBD Altona, zur Haupt- 
verwaitung in Berlin und Sr.=!3ug. S O lln e r ,  bisher beim Betriebsamt 

O lsnitz (Vogtl.), zur RBD Dresden.

Oberwiesen: der Reichsbahnrat Sr.sJing. B e r n h a r d ,  bisher beim 

RZB in Berlin, zur RBD Berlin.
Zur Beschaftlgung einberufen: der Regierungsbaumeister des Eisen- 

bahn- und Strafienbaufaches K ra m e r- N u tte l im Bezlrk der RBD Altona.

Auszeichnung: dem Reichsbahndirektionsprasldenten Dr. jur. B o rn  

in Breslau ist von der Friedrich-Wilhelms-Universitat in Breslau die Wiirde 
eines Dr. rer. poi. h. c. verliehen worden.

In den Ruhestand getreten: die Reichsbahndirektlonsprasidenten

Geheimer Oberfinanzrat Dr. jur. S c h n e id e r  in Altona und M u tze n-  

b e c h e r  in Oldenburg.
Gestorben: der Reichsbahnrat S p e c h t  bei der RBD Ludwigshafen 

(Rhein).

Preufien. Versetzt: Der Regierungsbaumeister (W.) R o h rs  vom 

Wasserbauamte in Magdeburg an die Wasserbaudirektion in Munster i. W., 
der Regierungsbaumeister (W.) Friedrich H a n  sen  vom Hafenbauamte in 

Kolberg an das Hafenbauamt In Pillau.
Oberwiesen: Der Regierungsbaurat (W.) G r ie b e n  vom Landeskultur- 

amte in Dusseldorf an das Kulturbauamt I daselbst, der Reglerungsbau- 

melster (W.) M u r r a y  vom Kulturbauamte I In Dusseldorf an die Regierung 

daselbst, der Regierungsbaumeister (W.) S c h u s te r  von der Regierung in 

Dflsseldorf an das Landeskulturamt daselbst.

IN H A L T : Ve r m is c h t e s :  Neuer mechanlscher Hammer fur Bauarbeiten. — Vier Um

le ltungstunnel an der Hoover-Staumauer am Colorado. — Trflger von gleichblelbendem  Quersclinitt 

und m it glelchmflBiger Streckenbelastung. — B i i c h e r s c h a u .  — E i n g e g a n g e n e  B U ch er. — 

P a t e n t s c h a u .  — P e r s o n a l n a c h r i c h t e n .

Schrlftleltung: A. L a s k u s , Oeh. Regierungsrat, Berlin-Friedenau.

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.

Druck der Buchdruckerel GebrGder Ernst, Berlin.
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