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AUe Rechte Dgr neue Askania-Hochseepegel,

ein Gerat zur Aufzeichnung der Niveauscliwankungen der
Von Ingenieur K. Kilhler, Berlin.

Fiir die Weiterentwicklung der Gezeitenlehre, die nicht nur fiir dic 

Wissenschaft sehr wichtig ist, sondern atich mehr und mehr der aus- 

iibenden Schiffahrt dienstbar gemacht wird, ist es erforderlich, den Verlauf 

der Gezeiten (Ebbe und Fiut) auf hoher See standig messend verfolgen 

zu kOnnen. Fiir die Schiffahrt und Wasserbaukunst noch wichtiger ist 

aber die Kenntnis der Verhaitnisse an den Kusten und Flufimiindungeii, 

da die auf offenem Meere mit volliger Gleichmafiigkeit verlaufenden 

Gezeitenbewegungen hier durch vorgelngerte Inseln, Sandbanke, Land- 

zungen, Buchten, auch durch atmospharische Umstande stark beeinflufit 

werden. Besonders ist dies im Nordseegebiete der Fali und mit Rucksicht 

auf Wasserbau und Schiffahrt zum Gegenstande eifriger Studien gemacht 

worden. Fiir diese technischen Gebiete ist die Kenntnis der durch Strom

messungen zu ermittelnden waagerechten Komponentę der Gezeiten und 

die Erfassung der senkrechten Bewegungen gleich wichtig. Vor allem 

ist die Kiistenschiffahrt an den Wasserstanden ln den yerschiedenen Phaser! 
der Tlde Interessiert.

Der Entwicklung der fiir die Aufzeichnung der senkrechten Bewegungen 

geeigneten Instrumente stellten sich, da die Verwendung fester Registrier- 

pegel mit Schwimmer nicht moglich ist, erhebliche Schwierigkeiten dadurch 

entgegen, dafi der Meeresboden ais Ausgangspunkt der Messungen gewahlt 

werden mufite. Aus diesem Grunde blieben diese Instrumente in der 

Entwicklung hinter anderen ozeanographischen Apparaten zuriick.

Das Prinzip des Hochseepegels beruht darauf, dafi die durch dic 

Schwankungen des Meeresspiegels hervorgerufenen Druckunterschiede auf- 

gezeichnet werden. Dieses Gerat ist also ein selbstschreibendes, in einem 

mit der Wassersaule in standigem Druckausgleich stehenden Behaiter, dem 

Pegelkessel, untergebrachtes Manometer, das die Unterschiede zwischen 

HW und NW, unabhangig von der Wassertiefe, nach Zeit und Hohe ais 

Kurve aufzeichnet.

Den bis jetzt noch vorwiegend ais Druckmesser verwendeten Bourdon- 

rohren haften, da sie sehr empfindlich sind, verschiedene Mangel an.

Schon beim Verlegen des Gerates, das, der Wetterlage entsprechend, mehr 

oder weniger unsanft geschieht, kónnen die Bourdonrohre beschadigt 

werden. Aufierdem werden die Ergebnisse durch die starkę elastische 

Nachwirkung, die ihrerseits mit der Temperatur ver3nderlich ist, gefaischt.

In letzter Zeit haben sowohl die Wissenschaftler und Wasserbauer 

ais auch die Industrie Anstrengungen gemacht, ein einfach wirkendes, 

robustes und leicht zu bedienendes Gerat zu entwickeln, das hohe Betrieb- 

sicherheit gewahrleistet und eine ununterbrochene Registrierung von 

14 Tagen bis zu 1 Monat zulafit. Den Askania-Werken, Berlin-Friedenau, 

ist es durch die Mitarbeit des Herm Oberreglerungsrat Dr. Rauschel- 

bach , dem Leiter der Gezeitenabteilung der DeutschenSeewarte, gelungen, 

ein Gerat auf den Markt zu bringen, das weitgehenden Anspriichen des 

Ozeanographen und des Wasserbauers gerecht wird. Von den Vorziigen, 

die der Askania-Pegel gegeniiber anderen Pegeln besitzt, sind u. a. hervor- 

zuheben die lange Beobachtungsdauer bis zu 31 Tagen. Im allgemeinen 

wird eine Beobachtungsreihe von 14 Tagen geniigen. In Fallen aber, wo 

beispielsweise die harmonische Analyse irgendeines Hafengebietes ermittelt 

werden soli, ist eine ununterbrochene monatliche Beobachtung erforder

lich. Aufierdem ist dadurch, dafi das Fiillen des Pegelkessels mit Druck

luft iiberfliissig wurde, das Mitfiihren von Prefiluftflaschen fortgefallen.

Dann besitzt das Gerat trotz der grofien Unempfindlichkeit des Mefisystems 

eine hohe Mefigenauigkeit; schon eine Wasserstandsanderung von 3 mm 

bei einer Wassertiefe bis zu 55 m ist auszuwerten. Ftir den Wasserbauer 

stellt dieser Pegel, besonders an den vorgeschobenen Beobachtungsstellen 

des Kiistengebietes, ein wertvolles Hilfs- und Erganzungsgerat dar. Die 

Verwendung fester Registrierpegel, ob mit oder ohne Fernregistrierung, 

wird an diesen Punkten infolge der umfangreichen Unterbauten fiir den 

Geber recht kostspielig. Abgesehen davon, dafi diese Anlagen dauernd 

der Gefahr ausgesetzt sind, durch Sturmfluten, Eisgang o. dgl. aufier 

Betrieb gesetzt bzw. vernichtet zu werden, hat der Askania-Hochseepegel, 

da er von keinem Unterbau abhangig ist und unmittelbar auf dem Meeres

boden aufgestellt wird, den weiteren VorteiI, zu jeder Zeit an beliebigen 

Stellen des zu kontrolllerenden Ciebietes verwendet zu werden.

Der eigentliche Askania-Hochseepegel (Abb. 1) ist auf dem aus Profil- 

elsen gefertigten Pegelstuhl befestigt, und zwar so, dafi die Eintritts-

Meeresoberflache.

offnung des Vorraumes im allgemeinen 0,5 ni iiber dcm Meeresboden 

liegt. Dic etwa 2,25 m2 grofie Basisflache gestattet, das fast 500 kg 

schwere Gerat selbst auf stark schlickigem oder abschiissigem Meeres

grund auszulegen, ohne dafi es ubermafiig einsinkt oder umkippt. Urn 

aber beim Aufnehmcn des Pegels aus morastigem oder sandlgem Grunde 

nicht Gefahr zu laufen, das ganze Gerat infolge Brechens des Haltebiigels 

oder der Trosse zu verlieren, ist der Bretterbelag der Basis leicht an dem 

Rahmen befestigt, so dafi dieser beim Anhieven, sollte der Pegelstuhl 

doch infolge Einsinkens zu fest sitzen, abreifit.

Zum Schutze der 

feineren inneren Organe 

gegen die mehr oder 

weniger heftigen Erschut- 

terungen, dic beim Aus- 

setzen oderEinholen durch 

das etwaige Anschlagen 

an die Bordwand ver- 

ursacht werden kónnten, 

ist der Rahmen mit einem 

etwa 5 cm dicken Manilla- 

tau bewehrt. Der Pegel 

ist, selbst wenn dieser 

umgefallen ist oder um- 

gerissen wird, durch einen 

starken Schutzring hin- 

relchend geschutzt.

Der druckfeste, auf 

35 at Auficndruck gepriifte, 

bis zu einer Wassertiefe 

von 350 m verwendbare 

schmiedeiserne Pegelkes

sel (Abb. 1) ist durch einen 

ebenso widerstandsfahi- 

gen Deckel mittels Klapp- a Peceistuhi. 
bolzen und einer wirk- r Druckraiim 

samen Gummidichtung 

druckfest verschliefibar. In 

dem in allen Tiefenlagen unter normalem Druck stehenden Kessel sind das 

Mefisystem (Abb. 2), dic optische Registrier-, die Transporteinrichtung, der 

optische Temperaturschreiber und die Stromquelle untergebracht.

b  Pegelkessel. C Deckel. d  Vorrauni. 

/  Haitebfgel. g  Bugcl. h  Schutzring. 
i  B e lterbelag .

Abb. 1. Pegel mit Stuhl.

a  MeOrohr. b  Yerbindungsrohr. c  Hohlsplegel. ć/T,lchtquelIe fur Wasserstand. e  Lichtquetle 

fur Temperatur. /  L ichtąuellc fur Stundenmarke. g  Vlerfach-F6rderweik. h  Chronometer. 

i  Kupplung. k  Aufzugmotor. / Relals. n i Schaltbrett. n  Metallthermometer. O Zentrlerzapfen 

fur Knssette. p  ChlorkalzłutngcfflBe. r  lln ltebugel fiir Akkus. S Klnppbolzen. 

t  Zentrlerdorne fUr Deckel.

Abb. 2. Registrier- und Kontakteinrichtung im Pegelkessel.
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Das Mefisystem besteht aus dem Vor-, Mefi- und Druckraum. Die 

Voiumen dieser Raume stehen fiir bestimmte Tiefenabschnitte in einem 

bestimmten Verhaltnis und konnen durch Verkleinern oder Vergrófiem 

des Vor- und Druckraumes durch Einsatze, die Vt— Ve und D t— D g ge- 

kennzeichnet sind, fiir 9 Tiefenstufen eingestellt werden.

Das Volumcn der zylindrischen, aus Glas gefertigten 30 mm dicken 

und 20 cm langen Mefiróhre, die den Vor- mit dem Druckraum durch 

ein Zwischenrohr verbindet, ist unveranderlich und bei der Bemessung 

der Vor- und Druckraume =  1 gesetzt.

Das Obersetzungsverhaitnis bei jeder Tiefenstufe ist 1 :50, d. h., es 

kann max. ein Tidenhub von 10 m registriert werden. Soli z. B. der Pegel 

auf eine vorher durch Loten in Erfahrung gebrachte mittlere Wassertiefe 

von 48 m verlegt und mufi mit einem Tidenhub von 4 m gerechnet 

werden, so ist das Gerat auf die Tiefenstufe 9 einzustellen. Zu diesem 

Zweck sind die Einsatze Va und D g in den Vor- bzw. Druckraum ein- 

zusetzen und mit Hllfe der Klemmbiigel (Abb. 1) festzusetzen. Wird nun 

der Kessel auf den Meeresgrund versenkt, dringt Wasser durch die Offnung 

des Vorraumes in das Mefisystem ein, steigt in der Mefiróhre hoch und 

verdichtet dle iiber dem eingedrungenen Wasser befindliche Luft im 

Druckraum und im oberen Teil der Mefiróhre so weit, bis der Luftdruck 

dem auf der Offnung des Vorraumes lastenden Wasserdruck das Gleich- 

gewicht halt. Um zu verhiiten, dafi das MeBsystem durch eindringende 

Fremdkórper verunreinigt wird, ist vor der Eintrittsóffnung des Vorraumes 

ein Sieb angeordnet. Die Eintrittsóffnung ist im Verhaitnis zur Meflrohre 

klein gehalten, um das Pumpen in der Mefiróhre, das durch den Wellen- 

gang hervorgerufen wird, zu unterbinden. Bei NW, also 46 m Tiefe, 

wiirde das Wasser in der Mefiróhre 2 cm, bei HW, einem um 4 m hóheren 

Wasserstande, aber 10 cm hoch stehen. Selbst bei einer Sturmflut, die 

einen um 5 m hóheren Wasserstand ais Normal-HW zur Folgę hatte, 

wiirde der Mefibereich ausreichend sein. Der Wasserstand in der Mefi

róhre ist bei sonst bekannten aufieren Bedingungen ein Mafl fiir den iiber 

der Offnung des Vorraumes auftretenden Wasserdruck und somit der 

Wassersaule uber dem Gerat.

Durch Zusammenstellen der Einsatze fiir die Vor- und Druckraume 
V V + 1

nach der Formel ^  ^   ̂ : — fy  > ln der der Vorraum mit V, der Druck

raum mit D  bezeichnet, und das Ergebnis den Druck in at angibt, ist es 

móglich, eine Reihe weiterer Zwischenstufen, mit denen sich aber zwang- 

laufig dic Obersetzungsverhaltnisse andern, zu schaffen.

Ohne Schwierigkeiten kann der Pegel aber auch mit Stufen fiir weit 

grófiere Tiefen, unter Berucksichtigung der Druckfestigkeit des Kessels, 

ausgeriistet werden. Im allgemeinen wird man aber Messungen in iiber 

400 bis 500 m móglichst vermeiden, weil dann schon die Untersetzung der 

Gezeitenkurve recht grofi ist oder das Mefisystem erheblich umfangreicher 

ausgebildet werden mufite. Aufierdem stófit in diesen Tiefen die Ver- 

legung und Verankerung des Gerates bereits auf Schwierigkeiten.

Die in Zeitraumen von 5 min stattfindende Registrierung des Wasser- 

standes in der Mefiróhre geschieht photographisch. Durch einen iiber 

200 mm langen und etwa 50 mm breiten Hohlspiegel (Abb. 2), der wie 

alle Registrier- und Antriebelemente auf eine kraftige Grundplatte montiert 

ist und ln dessen Brennpunkt seitlich der Mefiróhre die Lichtquelle, eine 

6 voltige elektrische Lampe steht, wird das parallel gerichtete Licht auf 

die Mefiróhre reflektiert. Unmittelbar hinter der Mefiróhre wird das etwa 

280 mm breite, lichtempfindliche Papier, das in einer leicht herausnehm- 

baren, lichtdichten Kassette (Abb. 3) untergebracht ist, an der Rohre fort- 

laufend mit einem Vorschub von etwa 3 mm in 5 min durch ein kraftiges 

Fórderwerk (Abb. 2) vorbeigefiihrt. Gleichzeitig wird das belichtete Papier 

auf eine besondere Rolle selbsttatig wieder aufgewickelt. Die Vorrats- 

und die Aufwickelrolle vermógen den Papierbedarf eines Monats, etwa 

30 m, aufzunehmen.

Hinter der 200 mm langen und 1,5 mm breiten Blende steht die mit 

Mitnehmerstiften bewehrte Fórderrolle. Auf das lichtempfindliche Papier 

wird der wassergefiillte Teil der Mefiróhre infolge der bedeutend hóheren 

Zylinderlinsenwirkung ais scharfe Linie abgebildet. Der lultgefiillte Raum 

der Róhre dagegen wird durch die erheblich schwachere Lichtbrechung, 

unterstiitzt durch eine zweckmafiig gewahlte Bellchtungszeit, nicht ab

gebildet. An Hand der in Abstanden von etwa 3 mm erscheinenden 

schwarzen Linien kónnen die Wasserstande bzw. die Schwingungen des 

Meeresniveaus, auf eine Nullmarke bezogen, ermittelt werden.

Die Fórderrolle der Kassette wird durch 2 von einem kraftigen

35 Tagewerk (Abb. 2) stetig angetrieben. Durch eine Ausgleichfeder, der 

sogenannten konstanten Kraft, an der kompensierten Unruhe verbiirgt das

Werk bei ganz aufgezo- 

gener ais auch bei fast 

entspannter Feder einen 

verhaitnismafiig gleich- 

mafiigen Gang. Da im 

allgemeinen die Beobach

tungsdauer 8 bis 14 Tage 

nicht iibersteigt, und 

eine Ganggenauigkeit von

2 min innerhalb einer 

Woche ausreicht, ist dieses 

Werk bei normaler Aus

stattung des Pegels zu

gleich Steuerorgan der 3
i • . i  ___c •• j*  n « . o  Deckel b Yorralsrolle. C Aufwickelrolle. d  F&rderrolle.
Lichtąuellen fur die Re- e Blcndc f  Hłllebohłn.

gistrierung des Wasser- Abb. 3. Kassette.
standes, der Temperatur

und der Stundenmarke (Abb. 2). Die Kontakteinrichtung des Werkes, durch 

ein vorgeschaltetes Relais geschiitzt, schliefit in Zeitintervailen von 5 min 

etwa 0,5 bis 0,75 sek lang den Stromkreis fiir die parallel geschalteten 

Lampen. Ein zweckentsprechend eingeordneter Vorkontakt lafit nur eine 

• stiindliche Betatigung des Stundenkontaktes zu. Zeit- und Gangkońtrolle 

wird an einem in Minuten-Intervalle geteilten Zifferblatt ausgeiibt.

Zusatzlich ist das Gerat aber, sollen vornehmlich wissenschaftliche 

Beobachtungen oder langere Mefireihen (bis zu 1 Monat) ausgefiihrt werden, 

mit einem Chronometer ais Kontaktgeber auszustatten. Da das Chrono- 

meter nur eine Gangdauer von hóchstens 52 Std. besitzt, jedoch, wenn 

Wert auf genauesten Gang gelegt wird, taglich regelmafiig aufgezogen 

werden mufi, so ist eine selbsttatige Aufzugvorrichtung vorgesehen (Abb. 2). 

Die Aufzugvorrichtung ist so ausgebildet, dafi ein den Gang der Uhr 

ungiinstig beeinflussendes Mitschieppen der Aufzugorgane vermieden wird.

Der Strom wird aus zwei leicht auswechselbaren, durchaus widerstands- 

fahigen, nicht gasbildenden Nickel-Eisen-Batterien mit 34 Amp.-Std. Kapa- 

zitat und etwa 5,5 V Spannung entnommen. Eine Batterle speist den 

Aufzugmotor, dic andere den Kupplungsmagneten und die Lampen. Die 

iibersichtlich gekennzeichneten Stromkreise kónnen an dem Schaltbrett 

(Abb. 2), auf dem Relais und drei 40ohmige Widerstande befestigt sind, 

kontrolliert werden. Mit Hilfe der Widerstande wird die Helligkeit der 

Lampen abgestlmmt.

a  NW (Ebbc). b  HW  (Fiut). C Stundenmarke. d  Flxpunkt. C Tcmperaturkurve.

Abb. 4. Registrierkurve.

Auf dem oberen Teil des Registrierstreifens (Abb. 4) wird die Innen- 

temperatur des Pegels und somit die der im Druckraum eingeschlossenen 

Luft von einem in dem Bereich von ± 0 /+ 3 0 °  geeichten Metallthermo- 

meter aufgezeichnet. Aus dem Abstande des von dem Metallthermometer 

gezeichneten Punktes von dem durch den festen Spiegel markierten Fix- 

punkte kann die absolute Lufttemperatur, die bei der Ermittlung der Wasser

stande in Rechnung gesetzt werden mufi, ermittelt werden.

In zwei mit Chlorkalzium gefullten Behaltern (Abb. 2) wird die bei 

grófieren Temperaturunterschieden entstehende Feuchtigkeit im Inneren 

des Kessels gebunden. Eine leichte Metallkappe, die auch bei aufgesetztem 

Deckel nicht von dem Kessel entfernt wird, schiitzt die Innenteile beim 

Auf- und Abheben des Deckels und auch, wenn dieser abgenommen ist, 

gegen Beschadigungen und Witterungseinfliisse.

Bei dem Auslegen des Gerates ist fiir eine dauerhafte Markierung 

an der Meeresoberfiache Sorge zu tragen. Auf jeden Fali mufi die Lage, 

soweit móglich, genau festgelegt und in die Kartę eingezeichnet werden.

Yermischtes.
Zum 100. Geburtstage Heinrich Gerbers. Die deutsche Briickenbau- 

technik beging am 18. November 1932 den 100. Geburtstag ihres Alt- 
melsters Heinrich G erber, der in der zweiten Halfte des vorigen Jahr
hunderts in bahnbrechender Weise an der machtigen Entwicklung des 
Eisenbriickenbaues beteiligt war.

Geboren zu Hof in Bayern ais Sohn eines Tischlermeisters und 
Zeichenlehrers trat Gerber nach Besuch der fiir seinen Beruf erforderlichen 
Schulen in Hof, Niirnberg und Miinchen 1852 in den bayerischen Staats- 
dienst ein, wo ihm vier Jahre spater durch die Kgl. Eisenbahnbaukommission 
die Bauleitung der Isarbrucke bei Groflhesselohe oberhalb Miinchens
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iibertragen wurde. Mit der Bauausfiihrung dieser Brucke war dic 
Niirnberger Maschinenfabrik Klett & Co., die heutige Maschinenfabrik 
Augsburg-Niirnberg, betraut, dereń damaliger Leiter Johann Ludwig Werd er 
bei den gemeinsamen Arbeiten auf die grofien Kenntnisse und Fahigkeitcn 
des erst 24 Jahre alten Gerber aufmerksam wurde. Der Anregung Werders, 
mit ihm auch weiterhin zusammenzuarbeiten, folgte Gerber bereitwillig 
und erhielt bald nach seinem Eintritt in die Klettsche Maschinenfabrik 
in Niirnberg die Leitung der Abteilung fur Brucken- und Eisenbauten.

Bereits 1859 begann er mit den Vorbereitungen zum Bau der iiber 
1 km langen Eisenbahnbriicke uber den Rhein oberhalb Mainz, fiir dereń 
Entwurf keinerlei Unterlagen und Vorbilder vorhanden waren und die 
seinerzeit grofics Aufsehen erregte. Bei der Berechnung der Eisen- 
konstruktion dieser Brucke ging Gerber bereits neue Wege; er erkannte 
ais erster die Notwendigkeit einer verschiedenen Bewertung der ruhenden 
und der bewegten Lasten fur die Bemessung der Stabąuerschnitte. Nach
12 Jahren erweiterte er seine hier aufgestelltcn Berechnungsgrundsatze 
auf Grund der Wóhlerschen Schwingungsversuche zu einem eigenen System 
der Querschnittberechnungen, das jahrelang allgemein angewandt wurde.

Nach Fertigstellung der Mainzer Rheinbriicke wurden die fiir den Bau 
erforderlich gewesenen Werkstatten in Gustavsburg bei Mainz belassen, 
allmahlich erweitert und ihre Leitung dem Erbauer der Briicke iibertragen. 
Im Laufe der Jahre vergrófierten sie sich zu der heute weltbekannten 
Gustavsburger Bruckenbauanstalt, der Zweigstelle der MAN, dank Gerbers 
Tatkraft.

Besondere Studien widmete Gerber der Berechnung durchlaufender 
Trager, dereń genaue theoretische Erfassung seinerzeit noch grofie 
Schwierigkeiten bereitete. Mit einer eigenartigen LOsung trat er 1866 
vor die Fachwelt, und zwar mit einem BruckentrSger mit freischwebenden 
Stiitzpunkten, der die statische Unbestimmtheit eines durchlaufenden 
Tragers nicht aufwies und bei grofier Gewichtersparnis die Ausfuhrung 
bisher ungeahnter Stiitzweiten von iiber 500 m ermóglichte. Bereits im 
gleichen Jahre wandte er ihn bei der charakteristisch ausgebildeten 
Mainbriicke bel Hafifurt an. Und im Laufe der Jahre sind nach diesem, 
seinen Namen tragenden System eine grofie Zahl weitgespannter Eisen- 
brucken in' allen Landern der Erde —  in 
Amerika die sog. Cantilever-Briicken — 
entstanden.

Gerber kam auch ais erster zu der 
Erkenntnis, dafi bel FachwerktrSgern 
samtliche auf einen Knotenpunkt zu- 
gehenden Stabmittellinien in einen Punkt 
zusammengefiihrt werden miissen, und 
daB die Druckgurte besonders bei offe
nen Brucken sorgfaltig ausgesteift werden 
miissen. Das Problem der Aussteifung 
offener Brucken lóste er in der Weise, 
daB er an den Knotenpunkten der Ober
gurte Hilfskrafte anbrachte, diese der 
GroBe nach bestimmte und den U-fórmi- 
gen Rahmen aus Quertr3gern und Pfosien 
fiir die Aufnahme dieser 
Krafte ausbildete. 1878 er
hielt er ein Patent auf seine . 
spater viel verwendete $
seitliche Versteifung be- 
wegllcher Knotenpunktver- 
bindungen bei Metallkon- 
struktlonen. Durch Ver- 
suche ermittelte er bereits 
1859, daB die projlzierte 
Mantelfiache von Nieten 0,4 der Scherfiache betragen miisse. Die 
Eigengcwichte der Briickentrdger liefien sich nach einer von ihm ge- 
schaffcnen Theorie in zuveriassiger Weise bestimmen ais Funktionen der 
zulassigen Beanspruchungen und der grófiten und kleinsten Belastungs- 
momente.

Auch auf die Untersuchung der Knickfestigkeit der Stabe erstreckten 
sich Gerbers Forschungsarbeiten. Bereits seit 1859 bediente er sich bei 
seinen Berechnungen der Schwarz-Rankineschen Formel und suchte sie 
jeweils durch seine aus der Praxis und dem Versuch gewonnenen Er
fahrungen zu erganzen. An der Lósung dieser Aufgabe arbeitete er be
sonders eifrig in den letzten Jahren seines Lebens bis zu dem Tage, an 
dem ein Schlaganfall seinem rastlosen Schaffen ein Ende setzte (31. Ok

tober 1911).
Hingebende Sorgfalt verwendete Gerber auf die Ausbildung s3mt- 

licher, auch der kleinsten Konstruktlonseinzelheiten. Seine in kurzer, 
treffender Form ausgearbeiteten Konstruktionszeichnungen zahlen gleich- 
sam zu den klassischen Werken der Eisenbaukunst. Ebenso kónnen Gerbers 
Geriistaufstellungen wegen ihrer baulichen Einfachheit und Wirtschaftlich
keit auch heute noch ais Vorbild dienen.

Von der Leitung der Siiddeutschen Briickenbau-AG trat Gerber im 
Jahre 1884 zuriick. Im Aufsichtsrate der MAN stellte er aber seiner 
Firma seine Kenntnisse nach wie vor zur Verfiigung. Bis zu diesem 
Zeitpunkte schuf Gerber 600 verschiedene eiserne Tragwerke, von denen 
etwa 80%  fur den bayerischen Staat bestimmt waren. Es seien hier nur 
einige erwahnt: die Donaubriicken bei Kehlheim, bei Priifening, Donau- 
wórth, Ingolstadt, Vilshofen und Passau, die Mainbrficken bei Kitzingen, 
Hafifurt und Wertheim, dic Innbrucken bei Kónigswarth und Jettenbach, 
die Lechbrucken bei Schongau, Kaufering und Fussen, die Ohebrucke 
bei Regen und der Bóllatsteg in Hohenschwangau, auBerdem noch die 
Bahnhofshallen in Zurich, Munchen und Mainz.

Die grofien Verdienste Gerbers im Bruckenbau fanden auch ent
sprechende Wiirdigung. 1891 erhielt er den Titel eines Kgl. Ober- 
baurates. Aniafilich seines 70. Geburtstages ernannte ihn die Technische 
Hochschule Munchen ais ersten unter den verdienstvollen Mannern der 
Technik zum Ehrendoktor, und 1911 verlieh ihm die Akademie des Bau- 
wesens zu Berlin ihre hóchste Ehrung, die Goldene Medaille. 1921 wurden 
auf Veranlassung der Siemens-Ring-Stiflung Gedenktafeln, die sein Bild 
mit hinweisender Inschrift tragen, an seiner Schaffensstattc in Gustavsburg 
und an einzelnen seiner bedeutendsten Bauwerke sowie im Deutschen 
Museum in Munchen angcbracht.

Mit Gerber ist ein schlichter, bescheidener Mensch von edler Denkart 
und unermitdlicher Schaffensfreude dahingegangen, dem, ais dem Vater 
des Gerbertragers, die Technik ein ehrendes Andenken bewahren wird.

Dipl.-Ing. Carl A. Eckart.

Das Kraftwerk von Kembs. DleStau- und Kraftanlage Kembs, die im 
ersten Abschnitt des zwischen Basel und Strafiburg geplanten Grand Canal 
d’Alsace liegt, ist, wie Jacąues Dum as in Gen. Civ. 1932, Nr. 2617 vom
8. Oktober, S. 341, berichtet, im Oktober 1932 fertig geworden. In dem 
neuen Kanał zwischen den beiden genannten Stadten sind aufier dem Kraft
werk von Kembs weitere Kraftwerke bei Ottmarsheim, Fessenheim, Vogel- 
grun, Marckolsheim, Sundhausen, Gerstheim und bei Strafiburg geplant. 
Der Kanał, der also sowohl zur Ausnutzung der Wasserkrafte ais auch zur 
Verbesserung der Schiffahrt des Rheines dienen wird, zweigt kurz hinter 
Basel am linken Ufer etwa 5,5 km stromabwarts der fianzósisch-schweize- 
rischen Grenze ab (vgl. Abb. 1). Er ist zunachst bis zum Kraftwerk und 
den Schleusen von Kembs fertiggestellt und durch einen behelfs- 
mafiigen, bel km 11,8 in den Rhein miindenden Ableitungskanal zum 
Abschlufi gebracht. Durch diesen ersten Abschnitt werden fiir dic 
Schiffahrt zwischen Basel und Strafiburg die Stromschnellen von Istein 
umgangen.

Unmittelbar hinter dem Kanalursprung ist der Rhein durch ein beweg- 
liches Wehr bei km 5,5 abgeriegelt, wodurch der Flufi um 8 ni gestaut 
wird. Nach einem geraden Yerlauf von 6 km teilt sich der Kanał in zwei

Abb. 1.

Abb. 2.

Arme von 40 und 72,75 m Sohlenbrclte, von denen der erstere nach dem 
Kraftwerk, der zweite nach den Schiffahrtschleusen fiihrt (Abb. 2).

Obwohl es sich bei den bis Kembs fertiggestellten Bauten nur um einen 
kurzeń Abschnitt des GroBen Kanals handelt, so umfaBt das von der Socićtć 
Energie Electrląue du Rhin angekaufte Gelande bereits 6 330 000 m2. 
Die Zuschlagstoffe fiir die Betonarbeiten des Kraflwerkes, der Schleusen

T

Abb. 3.

und der Uferbekleidungen wurden in der Nahe der Baustellen durch 
Felsaushub gewonnen und auf einem Arbeitsplatze neben den Schleusen 
zerkleinert, gesiebt, gewaschen und verarbeitet. Die beiden Schleusen 
wurden mit Hilfe von grofien fahrbaren Fórderturmen betoniert, dereń 
Ausbildung und Anwendung aus Abb. 3 ersichtllch ist.

Die Bauarbeiten des Kraftwerkes wurden unter Anwendung von zwei 
parallel verlaufenden Arbeitsbiihnen und mit Hilfe von Fórderkabeln 
ausgefuhrt.
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geschwindigkeit auf 1,20 m/sek; in dem Schiffahrtkanal ist die Wasser- 
geschwindigkeit 0,70 m/sek bei einer Wassertiefe von 7,5 m. Die Ufer 
der Insel zwischen Schleuse und Kraftwerk sind, um Bodeninfiltrationen 
zu vermeiden, ebenfalls durch eine bewehrte Betondecke von 20 bis 30 cm 
Dicke geschiitzt. Abb. 5 zeigt eine Erweiterung des Kraftkanals kurz 
vor dcm Kraftwerk, und zwar auf eine Breite von 130 m. Aufierdem 
lafit sie auch den Entwasserungsgraben am linken Deich und die Schleusen- 
anlage erkennen. Die beiden Schleusen, dereń Querschnitt aus Abb. 3 
ersichtlich ist, haben je eine Breite von 25 m, die linkseitige eine Lange 
von 185 m und die rechtseitige von 100 m. Die linkseitige Schleuse 
kann einen Schlepper und zwei Kahne aufnehmen, die rechtseitige soli 
besonders zum Durchschleusen von Einzelfahrzeugen dienen. Die Schleusen 
haben beiderseits Hubtore und portalartige Ausbildung der Haupter. Die 
Hubtore der Niederhaupter sind 19,5 m hoch und wiegen 500 t, die Hub
tore der Oberhaupter sind 8m  hoch und wiegen 100 t. Das Fiillen und 
Leeren der Schleusen geschieht ditrch iiber der Sohle auf der ganzen 
Lange einmiindende Umiaufkanale, die elektrisch abgeschlossen werden. 
Das Durchschleusen eines ganzen Schleppzuges erfordert kaum eine halbe 
Stunde.

Abb. 6 zeigt einen Querschnitt durch eine der Krafteinheiten des 
Werkes. Jede der fiinf Schaufelradturbinen hat eine Leistung von
36 000 PS bei 16,6 m Stauhóhe, 187,5 m3/sek Wasserdurchflufi und

94 Umdreh./min. Die fiinf Turbinen sind von der Socićte 
Alsacienne de Constructions mecaniąues zu Mfilhausen ge- 
liefert; eine sechste, die erst spater aufgestellt werden 
soli, wird ais Reserve dienen.

Die Stromerzeuger sind von der Societe Als-Thom 
zu Belfort fiir 31 000 kVA/8800 V gebaut. Die Strom- 
sammler laufen nach einem zweistóckigen, am linken Ufer 
stehenden Bauwerk, in dem die Transformatoren unter- 
gebracht sind. Ober den Krafteinheiten laufen in dem
Maschinenraum zwei Krane von je 120 t Tragkraft. Der
mit 8800 V Spannung erzeugte Strom wird auf drei bzw.
zwei Hochspannungsleitungen auf 150 000 bzw. 220 000 V 
umgeformt.

Unmittelbar hinter dem Kraftwerk vereinigen sich Kraft- und Schiffahrt
kanal zu einem kurzeń Stichkanal nach dem Rhein, der eine Sohlenbreite 
von 165 m und eine Tiefe von 5 m hat. Dic Wassergeschwindigkeit ist hier
1 m/sek. Dieser Stichkanal wird nach Fertigstellung des nachstfolgenden 
Werkes (bei Ottmarsheim) wieder zugeschiittet. Hinter dem nachsten 
Werk soli dann das Wasser durch einen neuen, ebenfalls behelfsmafiigen 
Abflufikanal nach dem Rhein geleitet werden.

Das Kraftwerk von Kembs wird mit 220 000 PS und 800 Mili. kWh 
eins der gróBten von Europa, wenn nicht der Weit, sein. Der erzeugte 
Strom wird nach Paris, Troyes, Basel, Besanęon, Nancy und Strafiburg 
geleitet. —  Zs —

Das Wehr, das unmittelbar hinter dem Abzweig des Kanals den Rhein 
absperrt, hat wegen seiner Schliisselstellung internationale Bedeutung. 
Eine Halfte liegt auf deutschem, die andere auf franzósischem Gebiet. 
Es staut den Rhein um 8, um 9 und bel NW um 12 m auf. Die Spiegel- 
erhóhung hatte eine Aufschiittung der Deiche des Rheines zwischen dem 
Wehr und der Stadt Huningue zur Folgę. Die etwa 10 m hohen Deiche 
sind mit Beton yerkleidet. Die durch den Deich hindurchtretenden Sicker
wasser werden am rechten Ufer des Rheins durch einen Entwasserungs
graben abgefangen, der in den Rhein ableitet, und am linken Ufer des 
neuen Kanals durch einen weiteren Entwasserungsgraben, der hinter dem 
Kraftwerk ausmiindet. Das 180 m lange Wehr ist in fiinf Óffnungen von 
je 30 m durch 5 m starkę Pfeiler unterteilt, die aus Eisenbeton bestehen 
und eine Granitverkleidung erhalten haben (Abb. 4).

850m3/s

Dic einzelnen Schiitze werden durch Elektromotoren angetrieben, die 
von zwei verschiedenen Kraftquellen gespeist werden kónnen. Auf den 
Bedienungsbrucken laufen Krane, die zum Einsetzen der Hauptschiitze 
und der Notschutze dienen. An beiden Ufern ist je eine besonders ge- 
artetc Fischtreppe vorgesehen.

Der erste Abschnitt des GroBen Kanals ist fiir einen DurchfluB von 
850 m3/sek bemessen. Er hat eine Sohlenbreite von 80 m und eine 
Tiefe von 12 m. Die bis zum gewachsenen Gelande mit Beton verkleideten 
Damme des Kanals sind unter einer Neigung von 3 : 1 gcschiittet. Sie 
haben Kronenbreiten von 15 bis 20 m. Die Betonbekleidung schwankt 
zwischen 12 und 20 cm Dicke. In dem Kraftkana! erhóht sich die Wasser-
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Abb. 6.

Biicherschau.
Laskus: Hólzerne Brucken. Statische Berechnung und Bau der gebrauch- 

lichsten Anordnungen. 3. neubearbeitete Auflage. (Das Holz im Hoch- 
und Briickenbau, III. Bd.) XII, 173 S. mit 311 Textabb. Berlin 1932, 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 10 RM, in Leinen 11,40 RM. Bautechn.- 
Abonnentenprels (1932) Leinen 10,20 RM.

Das friiher selbstandige Buch ist beim Erscheinen der 3. Auflage an 
die beiden Bandę „Grundlagen des Holzbaues" und „Hólzerne Dach- 
konstruktionen" von G este sch i angegliedert worden. Das bedingte 
eine weitgehende Neubearbeitung. Wie jede RationalisierungsmaBnahme 
hat auch diese ihre Schattenseiten. Die fruheren Abschnitte, die die 
Grundziige des Holzbaues, besonders der Holzverbindungen darstellten, 
sind weggefallen; es wird hier auf den obengenannten elnleltenden Band 
verwiesen. Dafiir wurde der so gewonnene Raum einer eingehenderen 
Herstellung des eigentlich Btuckenbaulichen gewidmet. Dabei konnten 
die 1930 erschienenen „Berechnungs- und Entwurfsgrundlagen fiir hólzerne 
Briicken“ (DIN 1074) beriicksichtigt werden. Aufierdem sind jetzt auch

eine gróBere Anzahl Stege und Briicken in neuerer Holzbauweise auf
genommen worden. Nach wie vor aber nehmen die Konstruktionseinzel- 
heiten von Gehweg, Fahrbahn und Gelander sowie die Darstellung der 
zimmertnannsmaBigen Briickentragwerkc den Hauptteil des Buches ein. 
Man mag die vielerlei Arten von verdiibelten Balken, ein- und mehrfachen 
Spreng- und Hangewerken etwas primitlv, zum Teil auch einer klaren 
Berechnung wenig zuganglich finden, sicher handelt es sich aber zum 
grófiten Tell um praktisch durchaus bewahrte Konstruktionen, die auf den 
meisten Gebicten, die heute noch ‘dem Holzbrtickenbau verblieben sind, 
auch kiinftig am Platze sein werden. Ihr haufiges Vorkommen rechtfertigt 
ihre eingehende Behandlung, wenn auch Einzelheiten, wie die verzahnten 
Balken und verzahnten Stofilaschen, heute ais iiberholt gelten miissen.

Sicher wird die Neufassung, die vom Verlag in gewohnt guter 
Ausstattung herausgebracht wurde, allenthalben begriifit werden, um so 
mehr ais der Preis wic bei den anderen Banden der Reihe erschwing- 
lich Ist. Dr. Se itz .
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In łernationaler Verband fu r  M aterialprufung (!. V. M.). KongreB von 
Ziirich, 6. bis 12. September 1931. 2 Bandę, 1921 Seiten. Ziirich 1932. 
Verlag A.I.E.M.27, LeonhardstraBe.

Vor etwa vier Jahren wurde ln der „Bautechnik" iiber den ersten 
NachkriegskongreB des friiheren „Internationalen Verbandes fiir die Material- 
priifung der Technik" berichtet, der auf Anregnng von holiandlschen und 
schweizerlschen Fachleuten zum 12. bis 17. September 1927 nach Amster
dam berufen worden war1). Nach 15jahriger, durch Krieg und Kriegs- 
folgen verursachter Pause in den einschiagigen wissenschaftlichen Be- 
ziehungen der Nationen griindete dieser KongreB, an dem 22 Nationen 
teilnahmen, den „Neuen Internationalen Verband fiir Materialpriifungen“ 
(N.I.V.M.).

Die Arbeit dieser internationalen Tagung wurde seinerzeit in einem 
umfassenden Werke niedergelegt-) und die nachste Versamnilung fiir 1931 
nach Ziirich anberaumt. Dort hatte bereits vor 3.6 Jahren (1895) die fiinfte 
der von B ausch inge r ins Leben gerufenen Materialpriifungskonferenzen 
stattgefunden, bei der unter T e tm a je r der „alte" I. V. M. gcgiiindet 
wurde.

Der neue Ziiricher KongreB tagte ohne Verzug vom 6. bis 12. Sep
tember 1931 und hat keinen geringeren Erfolg gchabt ais die erste Nach- 
kriegsarbeit von 1927. Nach etw'a Jahresfrist berichten heute hieruber 
zwei stattliche Bandę.

Uber den Wert einer solchen internationalen Zusammenarbeit von
36 Staaten aus aller Weit im Materialpriifungswescn auBern sich ver- 
schiedene Delegierte in der Eróffnungssitzung mit treffenden Worten. So 
sagt einer der ersten Vertreter Deutschlands, der Prasident des Staatlichen 
Materialpriifungsamtes Berlin-Dahlem, Geh. Reg.-Rat Prof. R. O tz e n 3): Das 
Wesen der Materialprufung umspannt die Begriffe „Wissenschaft" und 
„Wirtschaft". Die Wissenschaft ist das Medium internationalen Einheits- 
willens, die Wirtschaft wird es vielleicht dereinst werden. Beiden dient 
wegbereitend die „Technik", die durchgeistigt von wissenschaftlicher 
Kritik, durchstrómt vom Blute gesunder Wirtschaftlichkeit, Schicksal und 
Streben der Gesamtheit der Menschen ist. Nach den Worten des Rektors 
der Eldgenóssischen Technischen Hochschule Ziirich, Prof. Dr. P. N ig g li , 
ist die internationale Materialprufung berufen, die gewaltigen Gefahren- 
momente der kiihnen Werke der Technik fiir die Menschheit auf ein 
KleinstmaB herabzusetzen. Sic soli verhiiten, daB durch die Technik 
neue Naturgewalten entfesselt werden, sie soli die Menschen vor dem 
Schicksal des Zauberlehrlings im Goetheschen Gedicht bewahren4). Und 
schlieBlich bezeichnet der Vizeprasident des italienischen V. M., ®r.=!3ng. 
G. F o rte , Rom, den KongreB ais ein Beschleunigungsmittel fiir die Arbeit 
ln den Laboratorien. Die Wissenschaft fiihrt zur Zusammenarbeit Gleich- 
gestellter, die erhebt und ermutigt. Der KongreB ist ein Werk der 
Solidaritat und hat moralische Bedeutung5).

Unter solchen Leitgedanken konnte die Konferenz ihr groBes Programm 
wiirdig abwickein. In vier Gruppen wurden wertvolle Vortr3ge aus zahl- 
reichen Gebieten der Stoffkunde gehalten, die hier nur kurz angedeutet 
werden kdnnen: G ru ppe  A: Priifung von GuBeisen (5)“), Festigkeits- 
eigenschaften von Metallen bei hohen Temperaturen (5), Ermiidung (9), 
Kerbschlagfestigkeit (8), Fortschritte der Metallographie (6); —  G ruppe  B: 
Natiirliche Steine (4), Chemische Einflusse auf Zement und Beton (3), 
Portlandzemente (13), Zemente mit hydraulischen Zuschiagen (6), Tonerde- 
Schmelzzemente (2), Beton (Festigkeit, Elastizitat, Dichtigkeit) (10), Ęisen- 
beton (4); — G ruppe  C: Asphalt und Bitumen (2), Priifung der Hdlzer (8), 
Alterung organischer Stoffe (4), Viskositat (2), Brennstoffe (Probenahme 
und Prufungsmethoden) (8); —  G ruppe  D: Bestimmung der GrćSBe loser 
Korner (4), Eichung und Genauigkeit von Priifmaschinen (3). begriffliche 
und priifmethodische Beziehung zwischen Elastizitat und Plastizitat, Zahlg- 
keit und Spródigkeit (6).

Auf Einzelheiten dieser 112 Vortr3ge erster Fachleute einzugehen> 
verbietet der Raum. Es bedarf keiner Frage, daB die Vortr3ge mit den 
ihnen folgenden Aussprachen fiir das Materialpriifungswesen eine Fiille 
von Anregungen zu geben vermt)gen, so daB ein solcher KongreB wahr- 
haft „beschleunigend auf die Arbeitsschmieden der Laboratorien" wirken 
mufi. Dem Fachmann werden die Ergebnisse dieser Tagung ein un-
entbehrliches Riistzeug dazu sein.

In richtiger Wiirdigung des bestehenden Zusammenhangcs der jetzt 
zum zweitenMale erfolgreich durchgefiihrten Nachkriegsarbeit des „neuen"
I.V. M. mit der langjahrigen Vorkriegsarbeit des „alten" l.V. M. hat der 
Verband auf Anregung des Delegierten Estlands, Prof. Dr. rer. Ing.
O. M ad d iso n , Tallinn-Reval7), laut Beschlufi des Standigen Ausschusses 
des N.I.V.M. am 14. u. 15. M3rz 1932 in Wien, seinen Namen wieder ab- 
geandert und vereinfacht in „Internationaler Verband fiir Materialprufung" 
(I.V.M.), womit auch hier ein SchluBstrich unter Krieg und Kriegsfolgen 
gesetzt ist. Es bleibt nur zu wiinschen, dafi dem Verbande eine
zweite, lange Friedenszeit beschert sein rnoge, die immer neue volker-
verbindende Arbeit zeitigt, wie sie auch in den vorliegenden BSnden 
niedergelegt ist. V ogeler.

!) Bautechn. 1929, Heft 11, S. 181.

2) Internationaler Kongrefi fur die Materialprufung der Technik.
Amsterdam 1927. Verlag von Martinus Nijhoff.

3) a. a. O. Bd. II, S. 617/618, in freier Wiedergabe.

4) a. a. O. Bd. II, S. 621, in freier Wiedergabe.

5) a. a. O. Bd. II, S. 635, in freier Wiedergabe.

e) Klammerzahl bedeutet Zahl der Vortr3ge.

7) a. a. O. Bd. II, S. 627.

Kleinlogel, A .: Mehrstielige Rahmen. Gebrauchsfertige Formeln zur Be- 
rechnung mehrfach statisch unbestimmter rahmenartiger Stabsysteme, 

ais Hilfsmittel fiir den entwerfenden Ingenieur und fiir den Konstruktlons- 

tisch. 3. Auflage in zwei Banden. II. Band: Hallen- und Stockwerk
rahmen, enthaltend 12 Haupt-Rahmenformen mit 7 Sonderfallen, 60 Ein- 

fluBtinien, 193 allgemeine Belastungsfaile, 74 Sonderbelastungsfaile, 

109 WarmeanderungsfSlle, 73 Auflagerverschiebungsf3lle, 575 Abb. sowie

2 ausfiihrliche Zahlenbeispiele. In vicr Lieferungen. Berlin 1932, Verlag 
von W ilh. Ernst & Sohn. Preis je Lieferung geh. 6 RM.

Ober den allgemeinen Aufbau des zweibSndigen Werkes ist gelegentlich 

der Besprechung des I. Bandes1) schon das Notwendigste gesagt. An

schliefiend an den I. Band sind die einzelnen Rahmenformen auch hier 

durchgezahlt worden. Ais Abschnitte XVI bis XX wurden zunachst die 
im 1. Bandę nicht mehr untergebrachten Rahmen mit Pendelstiitzen auf- 

genommen, worauf schon in der Besprechung des I. Bandes1) hingewiesen 

ist, sodann folgen ais Abschnitte XXI bis XXV die Hallenrahmen, und 
schliefilich sind in den Abschnitten XXVI und XXVII die Stockwerkrahmen 

enthalten. Selbstverst3ndlich mufiten auch hier gewlsse Einschr3nkungen 

beobachtet werden, um den Umfang des Bandes nicht zu grofi werden 

zu lassen. Aus diesem Grunde wurden die Formeln fiir rechtecklge Silo- 
zellen fortgelassen.

Wie zum I., so gehort auch zum II. Bandę das Werk „Belastungs- 

glieder"2), das ais Hilfsbuch fiir allgemeine Stabbelastungen zu samtlichen 

Formelbiichern des Vcrfassers zu betrachten ist und das die Weitcr- 

behandlung der Einzelst3be nach Ermittlung der Knotenpunktmomente 
bedeutend erleichtert.

Den Rahmenformen geht ein Abschnitt „ErklUrungen" voraus, der 
nur die fur diesen Band notwendigen ErgSnzungen gegeniiber dcm ent- 

sprechenden Abschnitt des I. Bandes enthalt.
Die beiden ausfiihrlichcn Zahlenbeispiele sollen die praktische An

wendung und sinngem3fie Benutzung der Formeln zeigen.

Das Inha!tsverzeichnis ist der Obersicht halber wieder in Abbildungen 
angegeben, wobei wieder die Stabnummern eingetragen wurden, um 
dadurch die Vcrschiedenheit der Langen bzw. der TrSgheitsmomente zu 

kennzeichnen.
Ober die Zweckmafiigkeit des Werkes an slch ist am SchluB der 

Besprechung des I. Bandes das Nótige gesagt. Die zahlreichen Freunde 
des Werkes werden das Erscheinen des II. Bandes, dessen vier Lieferungen 

in ZwischenrSumen von etwa fiinf Wochen erscheinen sollen, mit Freuden 
begruBen, um so mehr ais der Verlag den Abonnenten der Bautechnik 

giinstige Bczugsbedingungen einraumt, die die Anschaffung des Werkes 

um so empfehlenswerter erscheinen lassen. Th. G e s te s c h i.

von Meng, W.: Grundlagen fiir die rationelle Zusammensetzung von 

Beton. 142 S. mit 2 Textabb. und 6 Zahlentafeln. Berlin-Charlotten- 

burg 1932, Zementverlag G. m .b . H. Preis 5 RM.

Der Verfasser hat sich in der handlichen Schrift die Aufgabe gcstellt, 

„an Hand einschlagiger Ergebnisse von Untersuchungen, wie sie in der 
Literatur bekanntgeworden sind , zu versuchen, die Giiteeigenschaften 

von Beton zu erfassen und zu erlautern, sowie die zur Verfiigung stehenden 
Mittel zu suchen, die die Giiteeigenschaften in giinstigem Sinne beein- 

flussen". Eigene Untersuchungsergebnisse stehen offenbar dem Verfasser 
nicht zur Verfiigung. In dieser Hinsicht ist die Aufgabe ahnlich gestellt 
wie in einer friiheren Verdffentlichung von ffir.^ttg. E is f e ld e r 3). Wahrend 

es Eisfelder unternahm , durch Umrechnen und Auf-gleichen-Nenncr- 
Bringen von Einzeluntersuchungen, die bis Ende 1926 vorlagcn, dlejenigen 

Faktoren herauszuschalen, die die Festigkeit des Betons mafigebend beein- 

flussen, bringt von  M e n g  eine Zusammenfassung der hauptsachlichen 
im Schrifttum bis Ende 1931 bekanntgewordenen Untersuchungsergebnisse, 
die er jedoch nicht auf die Festigkeitseigenschaften beschrankt. Er be- 

handelt unter anderem auch die allgemeinen physikalischen Eigenschaften, 
das Verhalten gegen Schall, Elektrizitat und chemische Einfliisse, sowie 
die Reeinflussung der Giiteeigenschaften des Betons durch ZusStze.

Es liegt in der Natur der Aufgabestellung, dafi von Meng zu neuen 
Ergebnissen nicht kommt.

M it grofier Bestimmtheit lehnt von Meng die Grafsche Auffassung 

ab, dafi die Mórtelfestigkeit gleich der Betonfestigkeit sei, und stiitzt sich 

hierbei auf die Untersuchungen von P f le t s c h in g e r  und K n i it te l .  Die 
ausschliefillche Anerkennung des Feinheitsmoduls nach A b ra m s  fiir die 

Beurteilung der Kornzusammensetzung erscheint nicht begriindet. W ohl 
kann dem Verfasser in der Hinsicht beigestimmt werden, dafi sich die 
Fachwelt vor jeder Schematisierung der Aufbauverh3Itnisse hiiten soli.

Bei der ausfiihrlichen Behandlung der Bindemittel h3tte sich wohl 
. auch die Einbeziehung der hydraulischen Kaike empfohlen. Unter den 

hydraulischen Zuschl3gen findet Thurament heute mehr und mehr Bc- 
achtung.

Das Buch ist klar und verstandlich geschrieben. Es gibt dem 
Interessenten in kurz gefafiter Form einen erwiinschten Oberblick iiber

das Wesentliche des Standes unserer Betonforschung und regt dariiber

hinaus zu weiterer Forschungsarbeit an. Da die Schrift ln sehr aus- 
gedehntem MaBe Literaturhinweise iiber die chemische und bautechnische 

Forschung enthalt, ist sie auch fiir denjenigen Leser besonders wertvoll, 

der sich bisher mit dem Sondergebiete des Betons weniger befafit hat.
®r.=3ng. E. W e is e .

■) Bautechn. 1932, Heft 13, S. 171.
-) Bautechn. 1931, Heft 13, S. 192.
s) E is f e ld e r ,  Betonzusammensetzung und Druckfestigkeit, Forscher- 

arbeiten auf dem Gebiete des Eisenbetons, Heft 31, Berlin 1927, Verlag 

W ilh. Ernst & Sohn.
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Neger, R, ®r.=Qng.: Die Entwickiung des Buhncnbaucs in den deutschen 
Stromgebieten (Erfahrungen, die mit Bulmen gewonnen wurden). Mit- 
tellungen aus dem Gebiete des Wasserbaues und der Baugrundforschung, 
Heft 6. 31 S. mit 39 Textabb. und 7 Zusammenstellungen. Berlin 1932, 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 4,20 RM. Bautechnik-Abonnentenpreis 
(1932) 3,80 RM.

Der Buhnenbau ist ein Element des FluBbaues und wie dieser in 
erster Linie eine Erfahrungswissenschaft. Und doch ist in der technischen 
Literatur mehr iiber die theoretischen Erkenntnisse, neuerdings auch uber 
die Ergebnisse von Modellversuchen, zu finden ais iiber die praktischen 
Erfahrungen bei der Bauausfiihrung. Liegt dies daran, daB die Praktiker 
das Schreiben melstens weniger lieben? Zweifellos werden sie dem 
Verfasser dafiir dankbar sein, daB er ihnen diese Arbeit abgenommen hat, 
nachdem er auf einer Studienreise durch alle deutschen Stromgebiete das 
dort in langjahriger Bautatigkeit gewonnene und teils in amtlichen Auf- 
zeichnungen niedergelegte Materiał sozusagen an der Quel!e gesammelt 
hatte. Insbesondere wird es der Baubeamte drauBen begriiBen, daB ihm 
mit dieser Arbeit auch die an anderen Strómen gemachten Erfahrungen in 
gedrangtcr Form zuganglich gemacht werden. Er wird daraus manches 
fiir seine eigenen Aufgaben verwerten kónnen, obwohl er sich naturgemafi 
stets bewufit sein muB, daB die Erkenntnisse nicht ohne weiteres von 
einem Strom auf den anderen ubertragen werden kónnen. Dem angehenden 
Ingenieur wird ein guter Uberblick auf diesem Sondergebiete vermittelt.

Das Biichlein bringt zunachst fiir jedes einzelne Stromgebiet nach 
einer Schilderung der bisherigen Entwickiung die zur Zeit gebrauchliche 
Buhnenbauweisc. Zahlreiche gute Skizzen erleichtern das Verstandnis. — 
Allerdings hatte beim Druck darauf geachtet werden sollen, daB sie stets 
im richtigen Abschnitt zu finden waren und nicht z. B. eine Warthebuhne 
(Abb. 10) im Abschnitt „Elbe“ oder Rheinbuhnen (Abb. 20 u. 21) im Ab
schnitt „Weser”. —  Nach Besprechung der auf eine Zerstórung hinwirkenden 
Krafte (Strómung, Eis, Schiffahrt) wird der Aufbau der Bauwerke und die 
zweckmaBigste Befestigung behandelt, dann ihre Anordnung im Strom 
(Neigung der Krone, des Kopfes, der Seiten, Hóhenlage, gegenseitlge 
Lage, Lage zum Stromstrich, Zusammenwirken mit anderen Regelungs- 
mitteln, wie Grund-, Kopfschwellen, Fliigel-, Gehange-, Drahtbauten). In 
mehreren Tabellen sind die wesentlichsten Angaben aus den verschiedenen 
Stromgebieten gegenubergestellt. SchlleBlich wird auseinandergesetzt, 
weichen Zwecken die Buhnen ais Regelungsmittel dienen und welche Wir- 
kungen sie auf die FluBverhaltnisse ausiiben. Dabei nehmen die Verlandungen 
(Entstehung, Beschleunigung, Befestigung, kiinstliche Auffiillung) einen viel 
breiteren Raum ein ais Schiffahrt, Uferschutz, Eisabfiihrung. Fischerei und 
Vorflut sind nicht besonders behandelt. S)r.=3ng. M óh lm ann .

Engel, J., Sr.=3>i9-: Die Fahrwiderstande des Rollmaterials im Baubetrieb. 
Heft 3 der Mittellungen des Forschungsinstituts fiir Maschinenwesen 
beim Baubetrieb. 35 S. mit 47 Abb. auf 8 Tafeln. Berlin 1932, VDI- 
Ver!ag. Preis 7,20 RM.

Die Arbeit hat groBe Bedeutung fur alle, die im Baubetrieb tatig sind. 
Sie gibt auf Grund umfangreicher Versuche ausfiihrliche Angaben iiber 
die Fahrwiderstande von Kippwagen von 3/4 m3 bis 16 m3 Fassungsraum 
und der zugehórigen (Dampf-, Benzol-, Diesel-, elektrischen) Lokomotiven 
von 10 PS bis 400 PS auf Gleisen von 600 mm und 900 mm Spurweite. 
Bemerkenswert ist, daB die Fahrwiderstande in kg/t mit abnehmender 
GróBe der Fahrzeuge betrachtlich anwachsen. Man hat sic fruher meist 
viel zu niedrig geschatzt, wenn man von den bekannten Zahlen der 
Hauptbahnen ausging. Auch iiber die Lokomotiven, die im Baubetriebe 
gebraucht werden, enthalt die Arbeit wertvolle Angaben.

Wenn auch manche Einzeiheit spater noch scharfer erfaBt werden 
wird, so sind hier doch erstmalig grundlegend und umfassend die Fahr
widerstande bei den Bahnen des Baubetriebes in ihrem Aufbau und in 
ihrer zahlenmafiigen Bewertung ermittelt worden. Eine Bestatigung fiir 
den Wert der Formeln liegt darin, daB die hiernach berechneten Zug- 
widerstande sich mit den tatsachlich gemessenen Werten sehr gut decken. 
Die Arbeit enthalt eine Fiille von Gedanken, die den Theoretiker zu 
neuen Untersuchungen anregen. Der Praktiker findet darin zuveriassige 
Unterlagen fiir eine genaue Betriebskostenberechnung, die bisher nicht 
vorhanden waren.

Zu einem Punkte móge eine Erganzung angeregt werden:
Der Kriimmungswldcrstand ist In seiner Abhangigkeit vom Halb- 

messer des Gleisbogens, von seiner Spurweite und von dem Radstande 
der Fahrzeuge behandelt. Mit Recht ist darauf hingewiesen, dafi die 
iiblichen Formeln (von R óck l, H aarm ann  usw.), die sich in den Hand- 
biichern finden, hierfiir unbrauchbar sind. —  E nge l benutzt die Unter
suchungen von Boedecker, um daraus brauchbare Gleichungen abzu- 
leiten. Das ist ihm auch gelungen. Ihm sind aber offenbar die Arbeiten 
von Base ler iiber den Kriimmungswiderstand1) entgangen.

Die Gleichungen von Baseler iiber den Kriimmungswiderstand haben 
sich hinsichtlich ihrer Genauigkeit sowohl fiir die Hauptbahnen wie auch 
fiir die StraBenbahnen am besten bewahrt. Auch im vorliegenden Falle 
diirften sie wahrscheinlich noch bessere Werte ergeben ais die Boedecker- 
schen Gleichungen. Einige Stichproben In der Tabelle der gerechneten 
und der gemessenen Widerstande ergaben, daB die Baselerschen Werte 
ebenfalls gut hineinpassen. Daher ware es wohl der Miihe wert, 
eine eingehende Untersuchung dariiber anzustellen, wie weit die Baseler
schen Gleichungen mit den Messungen in Einklang stehen.

Fiir den praktischen Gebrauch sind die Baselerschen Gleichungen 
wegen ihrer Einfachheit und Anschaulichkeit den Gleichungen nach 
Boedecker unbedingt vorzuziehen. Richard Petersen .

>) Verk. Woche 1924, Heft 5 und 6.

Jahrbuch fu r  die Gewdsserkunde Norddeutschlands, AbfluBjahr 1926, 
1927 und 1928. Herausgegeben von der PreuBischen Landesanstałt fiir 
Gewflsserkunde und Hauptnivellements. Berlin 1932, Verlag Ernst Sieg- 
fried Mittler u. Sohn. Preis 24 RM.

Nach langerer Pause hat die PreuBische Landesanstałt fiir Gewasser- 
kunde und Hauptnivellements ihre Jahrbiicher fiir die Jahre 1926, 1927 
und 1928 in drei Einzelbanden herausgebracht. Die groBen Bandę sind 
wieder in der gleichen bewahrten Form wie ihre Vorganger erschienen. 
Durch gute Einteilung, iibersichtliche Anordnung der Tabellen, Zuhilfe- 
nahme von Zeichen und verschiedenen Drucktypen gelingt es, das un- 
geheure Zahienmaterial dem praktischen Gebrauch zuganglich zu machen.

Im allgemeinen Teil jedes Bandes werden die Wasserstande und Eis- 
verhaitnisse des gesamten Beobachtungsgebietes in den betreffenden Ab- 
fluBjahren beschrieben. Fiir jedes der sechs HauptfluBgebiete wird die 
Jahres-Charakteristik angegeben und an Hand von Tabellen zu den durch- 
schnittlichen AbfluB- und Witterungsverhaitnissen in Vergleich gesetzt. 
Diese kurzeń Darstellungen beleben das Zahlenmaterial und regen zur 
weiteren Vertiefung an.

Nach dem allgemeinen Teil kommen die Beobachtungen jedes Flufi- 
gebietes, unterteilt In einzelne Hefte, die zwar in einem Bandę vereinigt 
sind, aber durch Einschaltung von Zwischenumschlagbiattern doch jedes 
fiir sich leicht aufgeschlagen werden kónnen. Den Hauptraum nehmen 
hier naturgemafi die Wasserstandsbeobachtungen an den Hauptpegeln ein. 
In jeder Pegeltabelle werden noch die Hauptzahlen der Wasserstande, 
dereń langjahriges Mittel und die Eisverhaitnisse angegeben. Es folgen 
dann die Haufigkeiten der Wasserstande und schliefilich die Angaben iiber 
ausgefiihrte Abflufimengen-Messungen, Gefall- und Querschnittaufnahmen, 
sowie die Beobachtungen iiber Wassertemperaturen und Grundwasser- 
stands-Bewegungen.

Die gleichmafiige Fortfiibrung dieser Veróffentlichungen ist fiir den 
Wasserbau und die Schiffahrt von Belang und daher sehr zu begriifien; 
es ware nur zu wiinschen, dafi sie stetiger und dem Jahresschlufi rascher 
folgend herausgebracht werden kónnten. ®r.=3ng. Dii 11.

K rugm ann, Dipl.-Ing.: Tr3gheiis- und Widerstandsmomente von Blech- 
tragern. X, 149 S. Berlin 1932, Verlag von Julius Springer. Preis
27 RM.

Um dem Ingenieur die zeitraubende Arbeit der Berechnung der 
Querschnittswerte genieteter Trager zu ersparen, gibt es eine Reihe um
fangreicher und wertvoller Tabellenwerke. Diese sind teilweise durch 
die. in den letzten Jahren erlassenen amtlichen Vorschriften iiberholt 
worden. Der Wert der Krugmannschen Tabellen beruht in der Haupt
sache auf der Beriicksichtigung aller neuen Bestimmungen.

Das Werk gliedert sich in' drei Teile: Trager ohne Gurtplatten, Trager 
mit Gurtplatten, Hilfstafeln.

Bei den Tragern ohne Gurtplatten sind aufier dcm Tragheitsmoment 
fiir den vollen Querschnitt die Widerstandsmomente fiir eine Ver- 
schwachung des Querschnitts durch Halsniete wie auch durch Kopfnlete 
angegeben; aufierdem die dicht beieinander liegenden entsprechenden 
Werte Jy und Wy fur die kleinste und die grófite Stegblechhóhe.

Die Tafeln des zweiten Teiles, Trager mit Gurtplatten, enthalien die 
Widerstandsmomente der durch Kopfnlete geschwachten Querschnitte, 
sowie fur die Hóhen h =  300, 400, 500 mm usw. auch die vollen Trag
heitsmomente. Letztere ergeben sich fiir die dazwischenliegenden Hóhen 
durch Interpolation mit ausreichender Genauigkeit.

Bei Auswahl der Profile wurde den Bediirfnissen der Praxis weit- 
gehend Rechnung getragen; es sind Stegblechdicken von 8 bis 14 mm 
bei Hóhen von 300 bis 4500 mm beriicksichtigt. Etwas auffallend wirkt 
im zweiten Teil die wechselnde Reihenfolge in den Gurtdicken, was sich 
wohl vermeiden lieBe.

Die Hilfstafeln I und II des letzten Teiles geben die Querschnitt- 
werte J  und Wlt fiir 1 mm Stegblechdicke bei Tragern ohne und mit Gurt

platten an, die Hilfstafel III bringt die J- und U/'-Wer te von 10 mm breiten 
Gurten, Hilfstafel IV die Widerstandsmomente der Halsnietlócher in Gurt- 
winkel.

Die Hilfstafeln I bis III werden auch bei der Berechnung geschweifiter 
Trager (z. B. System U lb rich t) gute Dienste leisten.

Die Krugmannschen Tabellen kónnen dem Eisenkonstrukteur an- 
gelegentlich empfohlen werden. Boerner.

Russo, Chr.: Schaden von Bauwerken. Uberarbeitet und mit Beitragen 
versehen von ®r.=3>ng. K. Schafer. Munchen und Berlin 1932, Verlag 
von R. Oldenbourg. Preis geh. 11 RM, geb. 12,50 RM.

Das Buch enthalt eine systematische Darstellung von statischen 
Schaden, die an Bauwerken ais Folgę von Setzungen, Bodenbewegungen, 
Mangeln der Griindung und Fehlern der Ausfiihrung sowie von Erdbeben 
auftreten kónnen. Das Buch ist nach der 3. Auflage des itallenischen 
Originals bearbeitet. Der italienische Verfasser behandelt in erster Linie 
Schaden an Mauerwerk. Die Beobachtungen und Erfahrungen an alteren 
Bauten sind anschaulich beschrieben, die Ursachen der Erschcinungen 
kritisch erforscht. Die Mafinahmen, die der Verfasser zur Sicherung 
beschadigter Bauwerke, zur Erhaltung und zur Wiederherstellung der 
vollen Standsicherheit empfiehlt, sind praktisch erprobt und zeugen von 
grofier, in langjahriger Berufstatigkeit bel der Ausfuhrung von Wieder- 
herstellungsarbeiten gewonnener Erfahrung. Das Buch ist in erster Linie 
fur Architekten bestimmt. Die statischen Nachweise sind In elementarster 
Form gehalten, die neueren Bauweisen (Eisenbeton, Stahlskelett) sind nur 
kurz gestreift. Man vermifit auch das Eingehen auf Erschiitterungen und 
dynamische Wirkungen bewegter Lasten. Schaech te rle .
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Kleinlogel, A .: Winterarbeiten im Beton- und Eisenbetonbau. 117 S. mit 
87 Textabb. Berlin 1932, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 9, geb. 9,80 RM.

Auf yerhaltnismafiig kleinem Raum wird erschópfend, in leichtfafilicher 
und spannender Form ein Kapitel aus der Bautechnik behandelt, das 
wegen seiner Bedeutung auch auf arbeitsmarktpolitischem Gebiet iiber 
das eigentliche Baugewerbe hinaus allgemeines Interesse zu erwecken 
geeignet ist. Wird doch der Nachweis dafiir erbracht, dafi es moglich ist, 
Hoch- und Ingenieurkunstbauten aus Beton und Eisenbeton ohne Gefahr 
fiir ihren Bestand auch im Winter bei allen Temperaturen auszufiihren 
und so die betreffenden Ausffihrungsarbeiten ihres ihnen jetzt noch viel- 
fach anhaftenden Charakters ais Saisonarbelten endgiiltig zu entkleiden.

Der Verfasser weist zunachst eindringlich darauf hin, wie notwendig 
es ist, bei Betonarbeiten aller Art ganz allgemein bel niedrigen Tempera
turen, nicht nur bei starkerem Frost, die aufierste Vorsicht anzuwenden, 
da, wie an einer grófieren Reihe von Versuchsergebnissen und Erfahrungen 
gezeigt wird, schadliche Verzógerungen im Abbindevorgang schon bei 
Warmegraden von + 5°Cabw arts  eintreten, und zwar in verschieden 
hohem MaBe je nach der verwendeten Zementar.t. Auf der anderen Seite 
versucht er aber auch die Scheu vor den Gefahren zu iiberwinden, die 
im Falle der Herstellung von Beton- und Eisenbetonkórpern bei starkerem 
Frost entstehen kónnen, indem er die Wege weist, die — immer aller
dings bei Anwendung der gebotenen Vorsicht —  diese Gefahren aus- 
zuschalten geeignet sind. Behandelt sind u. a. der Gebrauch von Zusatz- 
mitteln —  der Verfasser bezeichnet diesen Weg treffend ais zwei- 
schneidiges Schwert, das nur in der Hand dessen, der sein Handwerk 
versteht, keine Enttauschungen bieten wird — , die Umhtillung einzelner 
Bauteile oder ganzer Bauwerke mit heizbaren Verschlagen od. dgl. und 
die Warmerhaltting oder Vorerw3rmung der Baustoffe, die eine gefahrliche 
Abkuhlung des Betons wahrend des Abbindevorgangs verhindern sollen. 
Dabei wird die Behandlung aller in Betracht kommenden Baustoffe, auch 
der Eiseneinlagen, eingehend besprochen. Der Berechnung des Warme- 
bedarfs bei der Vorwarmung wird ein besonderes Kapitel gewidmet. 
Lehrreiche Beispiele und Abbildungen erhóhen das Interesse. Neben 
warnenden Fehischiagen werden auch solche Mafinahmen geschildert, die 
der vorsichtige Ingenieur meiden wiirde, die aber trotzdem bei vor- 
sichtiger Behandlung Erfolg gebracht haben.

Die Kosten der Wintermafinahmen sind nicht hoch, wie u. a. eine 
Aufstellung der Winterbaukosten von 33 yerschiedenen amerikanischen 
Bauobjekten beweist; sie bewegen sich in den Grenzen weniger Hundert- 
teile der Gesamtbaukosten und kónnen unter Umstanden erheblich geringer 
sein ais die Vorteile, dic dem Bauherrn dadurch erwachsen, dafi das 
fertige Bauwerk entsprechend friiher zu seiner Verftigung steht. Das 
Studium der Schrift, die mit einer Gegenuberstellung der in yerschiedenen 
europaischen Landem zur Zeit geltenden amtlichen und sonstigen Be- 
stiinmungen fiir Betonierungen bei Frost oder bei kiihler Witterung schliefit, 
kann jedem empfohlen werden, fiir den die hier geschilderten Winter
arbeiten aus irgendeinem Grunde niitzlich sein kónnen. Man wird fiir 
alle erdenklichen Falle yorbildliche Beispiele oder anregende Vorschiage 
finden, aber auch die Uberzeugung gewinnen, dafi die Auffassung, bei 
Betonarbeiten und bei der Aufstellung der Batipiane sei die Riicksicht- 
nahme auf die Wintermonate unerlaBlich, ein fiir allemal der Vergangen- 
heit angehórt. Paxm ann.

H ernnann, P .: Ober Mórtel und Beton. 121 S. mit 7 Textabb. und 
29 Zahlentafeln. Berlin 1932, AUgemeiner Industrieverlag G. m .b. H. 
Preis 9 RM.

In dem vor!iegenden Buch berichtet der langjahrlge Leiter des 
Technischen Untersuchungsamtes der Stadt Berlin, Magistratsoberbaurat 
Dr. H errm ann  iiber seine Forschungsergebnisse. Das Buch ist, wie der 
Verfasser in seinem Vorwort selbst sagt, weder ais Lehrbuch noch ais 
Nachschlagewerk gedacht. Es ist aus der Praxis heraus geschrieben und 
birgt eine Fiille von Erfahrungen, die sich nicht auf das Forschungs- 
laboratorium beschranken, sondern auch auf die praktische Betonarbeit 
auf der Baustelle beziehen. Die Bindemittel sind kurz, doch erschópfend 
und treffend behandelt. Hinsichtlich der Kórnungsfrage der Zuschiage 
ist Dr. Herrmann seit langem eigene, zielsichere und nach den praktischen 
Erfolgen anzuerkennende Wege gegangen.

Man liest auch mit Interesse, dafi der Verfasser durch seine Arbeiten 
ais Leiter der Zentralstelle fur Asphalt- und Teerforschung zu einer Er
weiterung seiner Erkenntnisse hinsichtlich der giinstigsten Betonzusammen- 
setzung gelangt ist. An besonders aktuellen Fragen seien die ausfiihrllche 
Behandlung von Thuramentbeton, sowie auch die Mitteilungen iiber 
Versuchsergebnisse hinsichtlich der Luft- und Gasdurchlassigkeit von Beton 
besonders hervorgehoben.

Bei der Thuramentverwendung ist die Frage der Anwendungsmóglich- 
keit auf Eisenbetonbauten bedeutungsvoll. Dr. Herrmann hat das elektrische 
Verhalten des Moniereisens in yerschiedenen Bindemitteln und Beton- 
arten untersucht und kommt unter anderem zu dem Schlufi, dafi auch 
bei der Thuramentverwendung keineswegs erhóhte Rostgefahr besteht.

Zum Schlufi seiner Abhandlung behandelt der Verfasser den „weichen 
Betonkern". Um ein gleichmafiiges Fortschreiten der Betonverfestigung 
im Kern massiver Bauteile wie in den aufieren Zonen zu erreichen, 
schlagt Dr. Herrmann nach einem von ihm zum Patent angemeldeten 
Verfahren vor, Hohlraume vorzusehen oder nachtraglich einzubohren, die 
durch Luftzirkulation, kiinstliche Trocknung und auch durch Kohlensaure- 
zufuhr ein Zuriickbleiben der Festigkeit im Innem unmógllch machen sollen. 
Inwiewelt die Baupraxis diesem Vorschlage entsprechen wird, bleibt aller
dings abzuwarten.

Die Schrift ist geschmackvoll gebunden und failt auch durch gutes 
Papier und sauberen Druck angenehm auf. Es ist nur zu wunschen, dafi

die mannigfachen Erfahrungen des Technischen Untersuchungsamtes der 
Stadt Berlin nicht nur anderen Materialpriifungsstellen, sondern auch 
weitesten Kreisen der Praxis durch die yorliegende Schrift nutzbar gemacht 
werden. ©r.=3ng. E. W eise.

Krey, H .: Erddruck, Erdwiderstand und Tragfahigkeit des Baugrundes. 
Vierte Auflage von J. Ehrenberg. 345 S. mit 154 Textabb. und 118 Tafeln. 
Berlin 1932, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 24,50 RM., in Leinen 26 RM. 
Bautechnik-Abonnentenpreis 1932 in Leinen 23,40 RM.

Kreys Lehrbuch iiber den Erddruck mit seinen Erddrucklafeln ist fiir 
den Bauingenieur ein unentbehrliches Hilfsmlltel geworden, das zum 
taglichen Brot gehórt, das ihm aber auch in schwierigen Fallen ein zu- 
yerlSssiger Ratgeber ist. Krey war fast zwanzig Jahre lang Leiter der 
Versuchsanstalt fiir Wasserbau und Schiffbau in Berlin und hat erst kurz 
vor seinem Tode eine besondere Abteilung der Anstalt gegriindet, die 
sich mit den Erdbaufragen befafit, die sein Buch behandelt und denen 
von jeher seine Vorliebe galt. Er war daher wie kein anderer berufen, 
den spróden Stoff zu meistern, und er hat ihn mit iiberlegener Sicherheit 
und erschópfender Vielseitigkeit behandelt. Krey gehórt zu den Forschein, 
denen es in erster Linie zu danken ist, dafi die Wissenschaft gerade lm 
letzten Jahrzehnt sich diesem schwieiigen und noch immer nicht aus- 
reichend durchforschten Gebiete tatkraftig zugewandt hat.

Die jetzt yorliegende Neuauflage seines Werkes hat sein Amtsnach- 
folger E h renbe rg  bearbeitet. Text und Abbildungen sind fast ganz bei- 
behalten und nur da erweiiert worden, wo die neuere Forschung beriick- 
sichtigt werden mufite. So sind beispielsweise die Ergebnisse neuerer 
Untersuchungen iiber die Schubfestigkeit und innere Reibung des Bodens 
und iiber dic Spannungsyerhaitnisse im belasteten Baugrunde elngefiigt 
und neue Verfahren fiir die Ermittlung der Tragfahigkeit von Pfahlen 
und fiir die Berechnung eines Pfahlrostes (die noch von Krey stammt) 
gegeben. Auch findet sich am Schlusse des Buches eine neue Tafel, der 
die Kennziffern des Erdwiderstandes bei Annahme krelsfórmiger Gleit- 
fiachen entnommen werden kónnen. Das Quellenverzeichnis ist auf mehr 
ais den doppelten Umfang erweitert und ubersichtlich geglicdert.

Die neue Auflage lafit so das Werk Kreys unangetastet bestehen und 
erganzt es nur auf den heutigen Stand der Wissenschaft. Móge das Buch 
auch weiterhin die Verbreitung finden, die sein Wert und der Name und 
die Bedeutung seines Verfassers yerdienen. Sr.=3ng. Lohm eyer.

Loos, W.: Kritische Betrachtung von Flach- und Piahlgriindungcn, be
sonders in den Hafenplatzen Niederlandisch-lndiens. Veróffentlichungen 
des Instituts der Deutschen Forschungsgesellschaft fiir Bodenmechanik 
(Degebo) an der Technischen Hochschule Berlin, Heft 3, 24 S. und 
18 Textabb. Berlin 1932. Verlag von Julius Springer. Preis 4 RM.

In den gróBeren Hafen Javas und Sumatras liegt guter Baugrund 
erst in einer Tiefe von 15 bis 25 m. Die Hochbauten, Werftanlagen, 
Óltanks und andere Hafenbauten werden deshalb entweder auf Pfahle 
oder auf Platten gegriindet. Die Schrift behandelt eine Reihe von Bei- 
spielen beider Griindungsarten und leitet aus ihnen Richtlinien fiir die 
Wahl des Verfahrens ab, die allgemein giiltig sind und die Vor- und 
Nachteile beider Bauweisen gegeneinander abwagen. Besonders ein
gehend wird die Frage der Bodenuntersuchungcn mit dem HInweise 
behandelt, dafi sie eine Handhabe geben, das Mafi der Setzungen der 
Bauwerke zu schatzen, und dafi eine elnigermafien zuverlassige Voraus- 
bestlmmung der GróBe der Setzungen haufig erst die Wahl der sehr viel 
wirtschaftllcheren Plattengriindung ermóglicht.

Die Schrift ist ein wunschenswerter Beitrag zur wissenschaftlichen 
Erforschung der Baugrundyerhaitnlsse, die sich die Deutsche Forschungs
gesellschaft fur Bodenmechanik zur Aufgabe gemacht hat. Das Ziel kann 
nur erreicht werden, wenn immer wieder derartlge Untersuchungen an 
Hand von Einzelfailen der Praxis vorgenommen und veróffentlicht werden. 
Dariiber hinaus gibt das Werk wertvolle Anhaltspunkte fiir die Beurteilung 
der beiden Griindungsarten, so dafi man es mit Vorteil zur Hand nehmen 
wird, wenn derartige Fragen bei Shnlichen Baugrundyerhaltnissen zu 
entscheiden sind. 2H\=2>ng. Lohm eyer.

Lenk, K-: Der-Ausgleich des Gebirgsdrucks in grofien Teufen beim Berg- 
und Tunnelbau. Berlin 1931. Verlag von Julius Springer, Preis 4,80 RM.

Die theoretischen Untersuchungen iiber den Gebirgsdiuck in grofien 
Teufen und den Krafteausgleich im Gebirge und lm Ausbau beim Auffahren 
eines Hohlraumes gewinnen mehr und mehr an praktischer Bedeutung. 
Der Streckenausbau lafit sich nur dann wlrtschaftlich gestalten, wenn 
Belastungs- und Spannungszustande mit einiger Sicherheit festgestellt 
werden kónnen. Der Lósung der Aufgabe stehen noch mancherlel 
Hindernisse im Wege, die sich aus unerforschten physikalischen Vorgangen 
bei hohen Drucken im Gebirge und aus dem zeitlichen Verlauf des 
Spannungsausgleichs ergeben. Der Verfasser zieht zu seinen anregenden 
und griindlichen Untersuchungen die neuesten Ergebnisse wissenschaftlichcr 
Versuchsforschung iiberGleichgewichtstórungenund Vorgange im plastischen 
Bereich heran. Er beschrankt seine mathematischen Ableitungen auf kreis- 
fórmige Ausbauten und stellt fiir die Spannungsermittlung die Belastung 
durch Fouriersche Reihen dar. Er beriicksichtigt den passiven Gebirgs- 
druck, der spannungsausgleichend wirkt, sowie den Reibungswert an der 
aufieren Leibung des Ausbaues. Aus den abgeleiteten Beziehungen 
zwischen Geblrgsdruck, d. h. gróBter Ordinate der radlalen Belastung, und 
Elastizitatsziffer des Gebirges ergeben sich Richtlinien fiir die zweckmafiige 
konstruktive Gestaltung, die Bemessung der steifen und labilen Ausbauten 
und die Wahl der Baustoffe. Die sehr interessanten Untersuchungen werden 
sich fflr die Praxis erst voll auswirken, wenn noch mehr Erfahrungswerte an 
bestehenden Ausbauten iiber Gebirgsdriicke, Elastizitatsziffern, Plastlzitats- 
erscheinungen gesammelt und gesichtet yorliegen. S chaech te rle .
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Fachschrift f. d. ges. Baulngenleurwesen

Cam pini: Costruzioni idrauliche e idraulica tecnica. 710 S. u. 300 Abb 
Milano 1933, Verlag Ulrico Hoepli. Preis geh. 60 Llre.

Drei verschiedene Gebiete des Wasseibaues: Gewólbestaumauern, 
Eisenbetondruckrohrleitungen und EntwSsserungsanlagen nebst hydrau- 
lischer Berechnung sind in drei Teilcn behandelt, darum ist das Buch 
nicht einheitlich. Weiter ist zu bemangeln, dafi es sich hier um eine 
doppelte VerOffentlichung handelt, da das ganze Buch in einzelnen Auf- 
satzen z. T. vom Verfasser selbst, z. T. durch andere italienische Autoren 
in Zeitschriften, Konferenzberichten usw. bereils einmal vertiffentlicht 
worden ist.

Der 1. Teil behandelt die Berechnung der Gewólbestaumauern nach 
eigenem Nsherungsverfahren des Verfassers. Fiir die senkrechte Stiitz- 
mauerscheibe in der Mauermitte wird die Bc!astungskurve nach einer 
Parabel /i-ten Grades angenommen, die Yerandcrlichkeit der Belastung 
der Bogenringe wird ebenfalls beriicksichtigt. Die Durchbiegungslinie 
wird aus der Stiitzmauer- und Bogenwirkung fur verschiedene n -Werte 
ermittelt, bis die beiden Kurven einigermafien iibereinstimmen. Neu ist, 
dafi fiir die Stiitzmauerscheibe verschiedene Auflagerungsbedingungen 
eingefiihrt werden, und zwar unten starre Einspannung oder Gelenk, oben 
starre Stiitzung oder freie Beweglichkeit. Die Annahme einer oberen 
punktfdrmigen Lagerung ist allerdings seiten zulassig. Die Auflagerungs
bedingungen am Fundament —  Gelenk und Einspannung — sind nur Grenz
falle, die richtige Annahme (elastische Einspannung) liegt dazwischen. 
Die Berechnung ist umstandlich, die bisher iiblichen Naherungsverfahren 
fuhren schneller und sicherer zum Ziel. Das Verfahren wird an mehreren 
Beisplelen gezeigt. Eine Verteilung der Temperaturkrafte auf Bogen-und 
Stiitzmauer findet hier nicht statt.

Der II. Teil beschaftlgt sich init der statischen Berechnung von Druck- 
rohrleitungen in Eisenbeton. Die in der Langsrichtung kontinuierliche 
Lagerung wird eingehend, die statisch viel schwierigere Lagerung mittels 
Einzelstiitzen weniger eingehend behandelt. Beispiele ausgefiihrter Rohr- 
leitungen. Rohr- und Kanalbriicken.

Im III. Teil des Buches sind verschiedene wasserbauliche Probleme, 
wie Stadt- und Landcsentwasserung, Hochwasserentlastungsanlagen, Mafi
nahmen zur Herabsetzung der Durchsickerungen unter Talsperren und 
Deichen, Fortschritte im Bau von Wasserturbinen und Zentrlfugalpumpen 
in Italien usw. behandelt. Schliefilich folgen einige hydraulische Be- 
rechnungen iiber den Ablauf der Hochwasserwelle in offenen Gerinnen 
und Flufiiaufen, iiber die Staukurve usw. K elen.

Hoyer-Kreuter-Schlomann: Dictionnaire Technologiąue. 6. Aufl., Tome III, 
Franęais-Allemand-Anglais. 719 S. Berlin 1932, Verlag Julius Springer. 
Preis 78 RM.

Den an dieser Stelle') bereits gewiirdigten Banden I und 11 des Techno- 
logischen Wórterbuches, die den Text in Deutsch-Englisch-Franzosisch und 
Engllsh-German-French enthlelten, ist nun in kurzem Abstande der III. Band 
Franęais-Allemand-Anglais gefolgt. Fiir Text, Anordnung und Ausstattung 
gilt dasselbe, was an den vorhergehenden beiden Banden festgestellt 
worden ist. Auch hier beschrankt sich der Wortbereich nicht auf die 
Technologie im engeren Sinne; es sind viclmehr auch die wissenschaft- 
llchen Grundlagen der Technik, Arzt- und Gesundheitstechnik, Waffen- 
technik, Unfallverhutung, Land- und Forstwirtschaft, Handel und Messe- 
wesen, Bankwesen, Patentwesen, Zollwesen, Rechtskunde und andere 
Grenzgeblete beriicksichtigt. Móge dem umfassendenWerk ein Erfolg zuteil 
werden, der der ungeheuren aufgewendeten Miihe entspricht. S in  ner.

Zementkalender 1933. Herausgeber S r.^ng . Riepert. Charlottenburg 2,
1932, Zementverlag G. m. b. H. 430 S. Preis 3,20 RM'-).

Der diesmal besonders friihzeitig erschienene neue Jahrgang des be- 
liebten Zementkalenders bringt ais neu vor allem die neuen Deutschen 
Normen fiir Portlandzement, Eisenportlandzement und Hochofenzement 
vom 8. 5. 1932, ferner die einheitlichen Allgemeinen Lieferungsbedingungen 
des Deutschen Zementbundes in ihrer Neufassung auf Grund von Verein- 
barungen zwischen Vertretern der Zementindustrie und des Zementver- 
braucherverbandes und endlich die hochwlchtigen neuen amtlichen Be
stimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton vom 14. 5. 1932 
(Teile A bis D) mit dem dazugehorigen Sachverzeichnis. Aufgenommen 
sind ferner die neuen Richtlinien fur den Bau von Zementschotterstrafien. 
Dic iibrigen Kapitel haben nur wenige Anderungen erfahren, doch sind 
die Anwendungsbeispiele den neuen Eisenbetonbestimmungen angepafit 
wordem

Durch Aufnahme der neuen Normen und Bestimmungen hat der 
schon seit vielen Jahren in Fachkreisen bestens eingefiihrte Kalender an 
praktischem Nutzen noch wesentlich gewonnen; ihn hier besonders zu 
empfehlen, erscheint entbehrlich. Ls.

Deutscher Relchsbahn-Kalender 1933. Herausgeber S)r.=3ng. Dr. rer. poi. 
Hans Baum am i. 7. Jahrgang. Leipzig 1932, Konkordia-Verlag. Preis
3,60 RM.

Der bellebte Reichsbahn-AbreiBkalender ist heuer zum siebenten Małe, 
und zwar wiederum in der seitherigen bewahrten Anordnung und treff- 
lichen Ausstattung erschienen. Er hat sich diesmal vor allem die Auf- 
gabe gestellt, den von der Deutschen Reichsbahn mustergiiltig betriebenen 
K u n d e n d ie n s t der Óffentlichkeit durch zahlreiche, gut ausgewahlte 
Bilder mit kurzem Text zu veranschaulichen. Es wird gezeigt, weiche 
Anstrengungen die Reichsbahn macht, im Gilterverkehr den Wiinschen 
der Yerfrachter, im Personenverkehr denen der Reisenden móglichst

gerecht zu werden. Eine Reihe von Blattern aus dem Verkehr und Betrieb 
fuhren die Einrichtungen der Reichsbahn fiir die Giiterbefórderung vor 
Augen, und bei den Blattern „Reisedienst der Reichsbahn" erhait man 
einen ungefahren Begriff davon, weiche Fiirsorge fiir das reisende Publikum 
die Reichsbahn in ihren Beforderungseinrichtungen und mit ihren Fahrprels- 
vergiinstigungen treibt.

Andere Blatter stellen die Tatigkeit des Bahnpersonals im Betriebs- 
und Verkehrsdlenst dar. Endlich wird wie alljahrlich auf den Blattern 
unter dem Leitwort „Mit der Reichsbahn durch deutsche Lande“ unser 
schones Vaterland durchfahren und auf diese Weise in manchem der 
Wunsch erweckt, ihm bisher unbekanntes schones „Neuland" kennen zu 
lernen.

So erfiillt auch diesmal der Kalender seinen Zweck, in weiteren 
Kreisen das Interesse und Verstandnis fiir die Deutsche Reichsbahn zu 
wecken und zu fordern, wiederum in recht wirksamer Weise. Wir mdchten 
wiinschen, dafi der neue Jahrgang die Zahl der Freunde, die der Kalender 
sich in den verflossenen Jahren erworben hat, weiterhin vergrófiern 
mdge. __ Ls.

Eingegangene Bucher.
Technische Hochschule zu Breslau. Vorlesungs- und Personal-Ver- 

zeichnis Studienjahr 1932/33.
Technische Hochschule Danzig. Vorlesungsverzeichnis 1932/33.
Technische Hochschule Darmstadt. Lehrplan fiir das Studienjahr 

1932/33.
Technische Hochschule Hannover. Vorlesungsverzelchnis fiir das 

Studienjahr 1932/33.
Technische Hochschule Miinchen. Unterrichtsplan 1932/33.
Stahlbau-Proflle. 29 S. Dusseldorf 1932, Beratungsstelie fiir Stahl- 

verwendung.
Das Baustahlgewebe. Eine neuartige Bewehrung im Eisenbetonbau. 

116 S. mit 74 Textabb. Dusseldorf 1932, Bau-Stahlgewebe, G. ni. b. H.
Oberste-Bńnk, Marbach u. Weifiner: Bergschaden an Feuerungs- 

anlagen, ihre Beurteilung, Beseitigung und Verhiitung. Essen 1932, 
Boeckling & Muller.

v. V itzthum : Baugesetz fiir den Freistaat Sachsen. I. Bd. (Juristische 
Handbibliothek, Bd. 326). 520 S. Leipzig 1932, Rofibergsche Verlags- 
buchhandlung. Preis geb. 9 RM.

Deutsch u. Vert.es: Aufbau, nicht Abbau, 115 S. Wien 1932, Oster- 
reichische Staatsdruckerel. Preis 1,90 RM.

KOrfgen: Die Niederschlagung der Hauszinssteuer auf Grund der Ver- 
ordnung vom 29. August 1932. 48 S. Bonn a. Rh. 1932, Otto Paul 
Preis 2 RM.

Roskoten, R .: Ziviler Luftschutz. 55 S. mit 35 Textabb. Dussel
dorf 1932, Industrie-Verlag u. Druckerei AG. Preis 0,80 RM.

Weidmann, H .: Hochtief, Aktiengesellschaft tur Hoch- und Tiefbauten, 
vorm. Gebr. Helfmann. (Musterbetriebe deutscher Wirtschaft, Bd. 28: 
Das Bauwesen.) 126 S. mit 59 Abb. Leipzig 1932, J. J. Arnd. Preis 
geb. 2,30 RM.

Krekeler, K .: Ol im Betrieb. (Werkstattbucher, Heft 48.) 50 S. mit
39 Textabb. Berlin 1932, Julius Springer. Preis geh. 2 RM.

Stein itz, E. W.: Richtige Maschinenschmierung. VI, 177 S. mit
46 Textabb. Berlin 1932, Julius Springer. Preis geh. 7,80 RM.

Wegleitung fiir die Oberfiachenbehandlung von Schotterstrafien. 
Herausgegeben von der Vereinigung schweiz. StraBenfachmanner. 29 S. 
Solothurn 1932, Buch- und Verlagsdruckerei Vogt-Schild.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. R e ich sb ahn- G e se lls c h a ft . Versetzt: die 

Reichsbahnoberrate R ew a ld , Dezernent der RBD Stettin, ais Dezernent 
zur RBD Halle (Saale) und ®r.=3ng. Joseph M u lle r , Dezernent der RBD 
Wuppertal, ais Dezernent zur RBD Stettin; die Reichsbahnrate Karl 
B urger, bisher beim Betriebsamt Dortmund 2, ais Vorstand zum Neu- 
bauamt Tiirkismuhle, F lam m , bisher bei der RBD Kassel, zur RBD 
Hannover, E h renbe rg , bisher bei der RBD Osten in Frankfurt (Oder), 
ais Vorstand zum Neubauamt Driesen (Neum.), ®t.=3ng. K l in k m u l le r ,  
bisher beim Betriebsamt Dusseldorf, zum RZB in Berlin und Sp range r, 
bisher beim Betriebsamt Leipzig 4, zum Betriebsamt Leipzig 3 und der 
Reichsbahnbaumeister SDr.-^ng. B artsch , bisher bei der RBD Dresden, 
zum Betriebsamt Oelsnitz (Vogtl.).

Zur Beschaftigung einberufen: der Regierungsbaumeister des Eisen- 
bahn- und StraBenbaufaches Carl K le in  im Bezirk der RBD Koln und 
der Regierungsbaumeister des Hochbaufaches Hans W a lte n be rg  im Be
zirk der RBD Frankfurt (Main).

Gestorben: Reichsbahnoberrat M anke r , Dezernent der RBD Halle 
(Saale), und Reichsbahnrat H erb ig , Vorstand des Betriebsamts Greiz.

Preuflen. Die Regierungsbaurate (W.) G re iff beim Kultur- und 
Wasserbauamte in Loetzen und S ch lo n sk l beim Kulturbauamte in 
Munster i. W. sind zu Vorstanden dieser Bauamter ernannt worden.

Der Regierungsbaumeister (W.) Gustav G e ld m ache r  ist unter 
Wiederaufnahme in den Staatsdienst dem Wasserbauamte in Wittenberge 
iiberwiesen- worden.
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Heinrich Gerbers. — Kraftwerk von Kembs. — B i ic h e r s c h a u .  — E in g e g a n g e n e  B u c h e r .  — 

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

■) Bautechn. 1932, Heft 25, S. 310, und Heft 41, S. 560.

2) Besprechung des Jahrgangs 1932 s. Bautechn. 1932, Heft 13, S. 178.

Schriftleitung: A. l a s  ku  s,  Geh. Regicrungsrat, Berlin-Frledenau.

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.
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