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Biicherschau.
Brennecke, L. f ,  Sr.=!3ng. efjr.: Der Grundbau. 4. Auflage. Bearbeitet 

von ffir.=2>ng. E. Lo/imeyer, Oberbaudirektor des Ham burger Hafens.
III. B and1). Lieferung 1 (Bogen 1 bis 5). Die einzelnen Griindungs- 
arten mit Ausnahme der Pfahlrostgriindung. 80 S. mit 78 Abb. 
Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis 5,70 RM.

Die vorliegende Lieferung lafit die grofien Fortschritte erkennen, die 
in den letzten Jahren auf dem G ebiete der Bodenforschung und, im 
Zusammenhang damit, der Einfltisse der Verformungen der Griindungs- 
kórper auf die Bodenpressungen erzlelt worden sind. Das Buch behandelt 
insbesondere die offenen Grtindungen im Trockenen wie auch unter 
Wasser. Hauptsachllch war es T e r z a g h i ,  der hier neue Wege wies und 
dessen Errungenschaften zugleich der Beton- und Eisenbetonbauweise im 
Grundbau einen Aufschwung verliehen. ®r.=2>ng. L o h m e y e r  hat diese 
Forschungen ln hervorragender Weise in die Form praktischer Verwertung 
zu bringen gewufit, Indem er sie in die Einzelfaile zergliederte, einestells 
hinsichtllch der Bodengattungen, zum anderen in die auf diese ver- 
schiedenen Bodengattungen zugeschnlttenen vielfachen Ausbildungs- 
mógllchkelten der Griindungskórper. In knapper, aber klarer Weise 
w erden die theoretischen Grundlagen und ihre U m setzung in die Praxis 
erlautert, wobel gliicklich gew ahlte Beispiele die Einpragung erlelchtern. 
Ein w eiterer Teil fiihrt den Leser nach kurzem Verweilen bei den alteren 
Bodenbefestlgungsverfahren in die neuesten Fortschritte auf diesem G ebiet 
ein, insbesondere ln das Dr. J o o s te n s c h e  Verfahren zur Versteinung 
schlechten Baugrundes und das Asphaltelnprefiverfahren. Ein dritter Ab
schnitt ist den V erbreiterungen der Sohle des Bauwerkes ln Gestalt der 
Sandschiittungen, der Schwellroste, Platten, Gurte gewidmet. Auch in 
diesem Abschnitt fiihrt der Verfasser die vlelseitlgen neuesten Forschungs- 
ergebnlsse zwecks dereń Verwendung ln der Praxis vor. Wir erkennen, 
dafi hier mit manchem Herkómmlichen gebrochen werden mufi zugunsten 
einestells grófierer Sicherheit, zum anderen zur Erzielung wesentlicher 
Ersparnisse an Baustoff. Form anderung des Baustoffes und Einsenkung 
der Bodenmassen in ihren w echselseitigen Beziehungen zueinander werden 
hier ln durchsichtiger Weise theoretisch und rechnerisch-praktisch erlautert. 
Mit dem letzten Telle der Lieferung wird iibergeleitet in die offenen 
Griindungen unter Wasser, Sackbeton, Kastenschiittungen, Schiittungen 
mit fahrbarem Trichter. Hierbei werden diese Griindungsarten kritisch 
mit ihren mehrfachen Vor- und Nachtellen besprochen und die Erfahrungen 
w ledergegeben, dic zu diesen Urteilen gefiihrt haben. Das Werk verrat 
den Verfasser ais Theoretiker und Praktlker grofien Formats. Fiir den 
Fachmann wird auch Band III ein unentbehrlicher Ratgeber sein. Die 
vorz(igllche W iedergabe der Bilddarstellungen und der Druck stehen auf 
ihrer alten Hóhe. C o lb e rg .

Ehrt, M., 35r.=3ng.: Untersuchungen an fahrbaren Fórderbandern fiir den 
Baubetrieb. Heft 4 der M ltteilungen des Forschungsinstituts fiir Maschinen- 
wesen beim Baubetrieb. II, 18 S. mit 43 Textabb. und 5 Zahlentafeln. 
Berlin 1932. VDI-Verlag. Preis geh. 4,50 RM.

Wie die bereits erschienenen Hefte, so gibt auch Heft 4 wertvolle 
Aufschliisse iiber die Ausnutzbarkelt und Leistungsfahigkeit von Fórder- 
bandern im Baubetriebe. Die Versuche erstreckten sich auf Schotter, 
Splitt, Kies, Sand und verschiedene Betonarten. Fiir den Bauingenieur liegt 
der praktische Wert dieser Untersuchungen in der Erkenntnis der Fórder- 
leistungen in Abhangigkelt 1. von der Anzahl der zur Beschlckung erforder- 
lichen Arbeiter bei verschledenen Steigungswinkeln, 2. vom Steigungs- 
winkel fur verschiedene Schiittgiiter bei Hand- und mechanischer Be
schlckung, 3. von der Bandgeschwindigkeit bel verschledenen Steigungs
winkeln. Ferner in der Erkenntnis des W lrkungsgrades und des Quer- 
schnittes des M aterialstromes ebenfalls in Abhangigkelt vom Stelgungs- 
winkel und der Betonfestlgkeit ln Abhanglgkeit von der Fórderweite.

Fiir die Baumaschinen herstellenden Fabriken liegt der praktische 
Wert in der Erkenntnis 1. der theoretischen Berechnung der normalen 
Fórderlelstung, 2. der zweckmafiigsten Wahl der Bandgeschwindigkeit, 
-Breite, Dicke, -Spannung, -Materiał und Rollenabstand, 3. der zweck- 
mafligsten A usbildung der M uldę, 4. 'des Kraftbedarfes und der Energie- 
aufnahme des Motors und 5. der zweckmafiigsten konstruktiven Durchbildung 
von Einzeiteilen, wie Abstreifer, obere und untere Tragrollen, Kraftuber- 
tragung, Verstellvorrichtung, NachspannvorrIchtung, Tragkonstruktion usw.

Interessant w3re noch gewesen, wenn die Untersuchungen auch fiir 
verschiedene Bodenarten und Antrlebarten (Benzln- bzw. Petrolmotor) 
durchgefiihrt worden w3ren.

Wie wichtig solche Untersuchungen sind, ergibt sich auch aus der 
G egeniiberstellung der Versuchsergebnisse von Fórderbandern verschiedener 
Fabrikate; beispielsweise war unter den gleichen Betriebsbedingungen die 
Fórderleistung des einen Bandes 1650 kg/min und die des anderen 
3900 kg/min, also mehr ais das Doppelte. Egon W olf er.

J) Besprechung des II. Bandes s. Bautechn. 1930, Heft 13, S. 211.

Ge/iler, W., Amos, H. und Bergstrdsser, H .: Versuche mit kreuzweise 
bew ehrten Platten. Deutscher Ausschufi fiir Eisenbelon, Heft 70. VIII, 
182 S. mit 97 Bildern und 99 Tafeln. Berlin 1932, Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis geh. 21,30 RM.

Das vorliegende Heft bringt einen zusam menfassenden Bericht iiber 
umfangreiche Versuche an kreuzweise bewehrten Platten, die auf Ver- 
anlassung des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton im Versuchs- und 
M aterlalpriifungsamt an der Technischen Hochschule Dresden in den 
Jahren 1928 bis 1930 durchgefiihrt worden sind. Den Untersuchungen 
fiel in erster Linie die Aufgabe zu, die zweckmafiige Bemessung und 
V erteilung der Eiseneinlagen kreuzweise bew ehrter Platten festzustellen. 
Hierzu wurden ąuadratische Platten mit 3 X  3 m Stiitzweite unter Ermitt- 
lung der Durchbiegungen und der Dehnung des Betons und des Eisens auf 
Tragfahigkeit bei gleichmSfiig vertellter Belastung bis zum Bruch gepriift. 
Bei sieben Versuchsrelhen waren die nach verschledenen Verfahren be- 
messenen und bew ehrten Platten allseltlg frei beweglich gelagert; bel 
zwei Versuchsreihen waren die Platten in Randbalken eingespannt, von 
denen eine Gruppe besonders verstarkt und an den Ecken mit S3ulcn zu 
einem steifen Rahmen verbunden wurde. G esonderte Plattenstreifen 
dienten zum Vergleich mit den iiblichen zweiseitig aufliegenden Eisen- 
betonplatten. Um den unm lttelbaren Anschlufi an die S tuttgarter Ver- 
suche1) zu ermógllchen, sind auch Platten der dort verw endeten Ab- 
messungen ( 2 X 2  m) gepriift worden. Zur Lósung der Gesamtaufgabe 
sollten auch die w eiter ausgefiihrten Elem entarversuche zu einem Pilz- 
deckenbauwerk dienen, die ąuadratische und rechtcckige Platten betrafen; 
diese wurden an den vier Ecken gestiitzt gepriift. Fiir die Bewehrung 
aller Platten sind Rundeisen aus Flufistahl St 37, in einzelnen Failen auch 
Stahldrahtgewebe, fiir den Beton gewóhnlicher Handelszem ent verw endet 
worden. Die Baustoffeigenschaften wurden in der sonst iiblichen Weise 
an besonderen Probekórpern gepriift.

In der Veróffentlichung ist alles Entbehrliche fortgelassen worden. 
Zuerst wird ein Uberbllck gegeben iiber Anlafi und Vorgeschlchte der 
Versuche sowie iiber die umfangreichen Vorarbeiten zur Aufstellung des 
Arbeitsplanes, die hauptsachllch einem besonderen Unterausschufi oblagen. 
Im Rahmen der Besprechung des Arbeitsplanes ist sodann die rechnerische 
Bemessung, Ausbildung und Bewehrung der Platten eingehend behandelt. 
Es folgen Angaben iiber die verw endeten Einzelbaustoffe und den Beton 
sowie iiber die Herstellung der Probekórper. Im Abschnitt Versuchs- 
ausfiihrung ist die besonders ausgestaltete Versuchseinrichtung und die 
Durchfiihrung der Versuche selbst beschrieben. Die Versuchsergebnisse 
sind nach allgemeinen Gesichtspunkten und nach Ergebnissen der ein
zelnen Versuchsreihen gegliedert und in zahlreichen Tafeln aufgezelchnet. 
Die anschliefiende Betrachtung der Ergebnlsse erstreckt sich im w esent
lichen auf folgende Fragen: Festhalten und Nichtfesthalten der Platten- 
ecken; Tr3gerrostplatten und drillungsstelfe Platten; drillungsstelfe Platten 
von verschiedener Dicke; teilweise und volle Elnspannung der P latten; 
Verglelchsversuch mit S tuttgart; Stahldrahtgew ebe; Elem entarversuche 
zum Pilzdeckenbauwerk; Vergleich mit den Plattenstreifen. Eine Beurteilung 
der Versuchsergebnisse mit Hilfe von Kennzlffern und die Erórterung 
des Kraftesplels lelten iiber zu der Schlufibetrachtung zu den Versuchen 
mit kreuzweise bewehrten Platten, in der die gew onnenen wichtigen 
Erkenntnisse hinsichtllch des Verhaltens der Platten bis zur Rifilast und 
bis zur Bruchlast, sowie der Rifi- und Bruchsicherheit und schllefilich in 
Bezug auf den Einflufi der Berechnungs-, Bewehrungs- und Auflagerungs- 
art zusammengefafit sind.

So stellen diese neueren Versuche und Ihre vorliegende Veróffent- 
lichung einen auserst wertvollen Beitrag zur Erforschung und w eiteren 
Entwicklung kreuzweise bew ehrter Eisenbetonplatten und vieler damit 
zusam m enhangender Fragen dar. Jedem  Fachgenossen, der sich mit 
diesem, immer mehr Bedeutung gew lnnenden G ebiete befassen will oder 
mufi, sei daher ein eingehendes Studium des Heftes dringend empfohlen.

®r.=3ng. R o li.

Guzzoni, Gastone, Dr.: Die gewóhnlichen und Spezlalstahle. Mit 234 Abb.
u. 19 Tafeln. Mailand 1932, Ulrlco Hoepli.

In diesem etwa 470 Seiten starken Werk gibt der Verfasser eine 
systematische Oberslcht iiber die gewóhnlichen Kohlenstoffstahle und die 
legierten Stahle. Von den 15 Abschnitten, in die das Werk gegliedert ist, 
ist der erste dem metallographischen Gefiigeaufbau gewidm et. Der letzte 
Abschnitt stellt ais Anhang mehr eine schematische Zusammenfassung 
der technischen M etallographie in Tabellenform dar. Die iibrigen Ab- 
schnitte sind dem Studium der physikalischen Eigenschaften, der mecha- 
nischen Priifung und dem Zusammenhang zwischen dem Gefiigeaufbau 
und den Eigenschaften der Stahle gew elht. Beriicksichtigung finden auch

!) B ach  u. G ra f ,  Versuche mit allseltig aufliegenden, quadratischen 
und rechtecklgen Eisenbetonplatten. Deutscher Ausschufi fiir Eisenbeton, 
Heft 30. Berlin 1915, Wilh. Ernst & Sohn.
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die technischen Verunreinigungen, wie nichtmetallische Einschliisse und 
Gasaufnahme. — Ferner behandelt der Verfasser die zeitgemafien 
Spezial- oder legierten Stahle (iMangan-, Silizium-, Nickel-, Chrom-, 
Molybdan-, V anadin-Stahle), Schneid- und M agnetstahle, korrosions- und 
hitzebestandigen Stahle. Ein Abschnitt handelt von der H artung der 
Stahle.

Das Werk ist durch 234 Abb. und 19 Tafeln beleb t und verspricht 
dem Studierenden wie dem Prakttker eine wertvolle Handhabe zu sein.

O. V.

Kleinlogel, A.: Der Eisenbeton in Beisplelen. Heft 1. Eisenbetonrippen- 
decken. 46 S. mit 19 Abb. Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis 
geh. 4,20 RM.

Eine Neuerscheinung aus der Feder Kleinlogels kann man mit der 
Gewifiheit zur Hand nehm en, ein Werk vor sich zu haben, das einem 
fachllchen Bediirfnis entgegenkommt, eine Liicke ausfiillt und dabei in 
wissenschaftlich gediegener Weise bis in die einfachsten Einzelheiten 
durchgearbeltet ist.

Der Titel der Schrlftenreihe bestarkt die Erwartung, etwas unmittel- 
bar fiir den Gebrauch des Fachmanns Bestimmtes zu erhalten, und es 
diirfte auch kein Zufall sein, sondern den gleichen Absichten entsprechen, 
dafi das erste Heft der Reihe die E i s e n b e to n r lp p e n d e c k e n  behandelt. 
Derartige Bauteile, die haufig vom Hochbauer ohne Mitwirkung des Bau- 
ingenieurs entworfen werden, bediirfen ja einer klaren, alle Einzelheiten 
umfassenden D arstellung in besonderem Mafie, denn es ist eine bedauer- 
liche, aber jedem  gutachtlich Tatigen recht bekannte Tatsache, dafi die 
statische Untersuchung und der Entwurf solcher E isenbetonbauteile mit
unter erhebliche Mangel zeigen, und eine liickenhafte Kenntnis der zu 
beachtenden Regeln erkennen lassen.

Es wird besonders begrflfit werden, dafi die Darlegungen iiber die 
einzelnen Bauteile in einzelnen, in sich geschlossenen Heften gegeben 
werden. Dadurch wird nicht nur der Entschlufi zur Beschaffung des 
Werks im Bedarfsfalle erleichtert, sondern durch die grOfiere Handlichkeit 
und Oberslchtlichkeit wird auch der Gebrauch erheblich vereinfacht.

Dem vorliegenden Heft ist ein vom geschaftsfuhrenden Vorstands- 
mitgliede des Deutschen Beton-Verelns, Herrn Sr.=3ng. P e t r y ,  verfafites 
G e le i t w o r t  vorangestellt, ln dem der schon erw ahnte praktische Zweck 
der Schrlftenreihe betont wird. Sie soli den Hemmungen fruchtbaren 
Ingenieurschaffens begegnen, die auf eine gewisse Unilbersichtlichkeit des 
vorhandenen Schrifttums und hier und da vorhandene Wlderspriiche 
zuriickzufiihren sind.

Nach allgemeinen Darlegungen iiber Rippendecken wird die Ermitt- 
lung der anzunehm enden B e la s tu n g  und die der mafigebenden B ie g e -  
m o m e n te  an Hand eines Belsplels ausfiihrllch besprochen, wobei die 
verschledenen Wege zur Errechnung der Biegem omente mit Formeln, 
Tabellen oder N3herungsverfahren behandelt und in lhren Ergebnissen 
m iteinander vergllchen werden.

Fiir den Benutzer besonders wertvoll sind die Darlegungen des 
darauffolgenden Abschnlttes, der R ic h t l i n ie n  fiir  d ie  z w e c k m a f l ig e  
B e m e s s u n g  u n d  G e s t a l t u n g  der Decken enthalt und Winkę fflr die 
bestmOgliche A usnutzung der durch die Bestimmungen festgelegten Grenz- 
forderungen gibt.

Der Schlufiabschnltt flber die B e m e s s u n g  der Rippendecken Ist 
w ieder sehr eingehend an Hand des zugrunde gelegten Belsplels behandelt. 
Er zeigt, wie viele Einzelheiten bei sorgfaitiger Durchblldung selbst eines 
einfacheren Bauteils zu bedenken sind, und lafit dadurch erkennen, dafi 
bel der oft flblichen summarlschen Behandlung der statischen U nter
suchungen die elngangs erwahnten haufig zu beobachtenden Mangel nicht 
verwunderlich sind. Eine solche summarische Behandlung kann sich 
allenfalls ein Ingenieur leisten, der die Einzelheiten seiner Aufgabe voll- 
kommen beherrscht.

Fflr eine spatere Auflage mOchte ich im Sinne des Zwecks der 
Schrlftenreihe anregen, das gew ahlte Beispiel nochmals so dargestellt 
hlnzuzufflgen, wie es ais mustergflltige statische Untersuchung etwa einer 
BehOrde einzurelchen ware, wobei ln knapper Form alles zu sagen ware, 
was zum Verst3ndnls fiir einen fremd an die Prflfung herantretenden 
Fachmann nótig Ist.

Es ist zu wflnschen, dafi alle, die es angeht — Architekten, Studierende, 
Entwurfsingenieure und Baubeamte — , sich mit dem Werkchen recht ein
gehend beschaftigen, das Ihnen die Einarbelt in ein fflr den Bauingenieur 
wie fflr den Architekten glelch wichtiges A nwendungsgebiet des Eisen- 
betonbaues aufierordentllch erleichtert. B e r r e r .

Schneider, E.: Die Sledlungsstrafie und ihre Befestigung. VIII, 79 S. 
mit 57 Textabb. Berlin 1932, Allgemeiner Industrie-Verlag. Preis 
geb. 4,75 RM.

Ais Abart der Wohnstrafie wird jetzt die Sledlungsstrafie betrachtet, 
bei der noch geringere Anforderungen gestellt w erden kOnnen ais bei 
der Wohnstrafie. Zugunsten einer w eiteren Senkung der Strafienkosten 
ist das auch erwflnscht. Verfasser behandelt aus einer grOfieren Erfahrung 
heraus alle die Moglichkeiten, die sich hier b ie ten , wobei allerdings 
viel Bekanntes gebracht wird. An einigen Stellen mOchte man einige 
Fragezelchen m achen, wie z. B. bei der Bepflanzung der Vorgarten 
und bei der Entwasserung durch Schlinggruben, sowohl der StraBen 
wie der Sledlungshauser. Das sind N otbehelfe, die man besser ver- 
meidet. Im flbrigen sind selne Vorschlage im grofien ganzen zweck- 
mafiig und auch fflr den Nichtfachmann anregend. Die Kostenanschlage 
am SchluB geben einen guten Oberblick. Eine systematische Staffelung 
der Strafienanlage gemafi den Baustaffeln hatte den Wert der Schrift 
erhOht. Dr. N e u m a n n.

Olsen, H., ©r.=3ng.: Ober den Sicherheitsgrad von hochbeanspruchten 
Eisenbetonkonstruktlonen. Mit 34 Abb. u. 32 Zahlentafeln. Berlin 1932, 
Willi. Ernst & Sohn. Preis 15 RM.

Fflr die Bestimmung des Slcherheitsgrades bei Eisenbetonkonstruk- 
tionen geh t der Verfasser von der tatsachlichen Drucksicherheit aus, die 
sich aus Versuchen ergibt. Er halt bei Bauteilen, bei denen die Zer- 
storung durch O berwindung der Druckfestigkeit des Betons eingeleitet 
wird, einen dreifachen Sicherheitsgrad und bei Baugliedern, dereń Zer- 
storung mit der Oberwindung der Streckgrenze der Eisen beginnt, einen 
etwa zweifachen Sicherheitsgrad fflr ausreichend und erstrebenswert.

Es werden mittig und aufiermittig belastete Saulen ohne und mit 
Knickgefahr sowie der auf Biegung beanspruchte Eisenbetonąuerschnitt 
behandelt. Oberall wird Bezug genommen auf durchgelflhrte und aus 
der Literatur bekannte Versuche, um durch Gegenuberstellung der tat
sachlichen Bruchlast mit der rechnerischen Bruchlast bzw. der Gebrauchs- 
last den wirklichen Sicherheitsgrad festzulegen. Bei den Plaiten kann 
der Verfasser mit einer Reihe gut gelungener eigener Versuche aufwarten, 
die er im Auftrage der Mittleren Isar AG, Mflnchen, ausgefiihrt hat.

Die Ergebnisse, zu denen O ls e n  kommt, zeigen u. a., dafi in den 
neuen Eisenbetonbestim mungen die zulassigen Spannungen zweckmafiig 
festgesetzt sind. Fflr manchen diirfte die Feststellung neu sein, dafi bel 
den Saulen der Sicherheitsgrad etwas geringer, bei den auf Biegung be- 
anspruchten Bauteilen der Sicherheitsgrad grOfier ist, ais gemeinhin an
genommen wurde.

Bei den Saulen mit Knickgefahr w eist Olsen mit Recht darauf hln, 
dafi eine Knickformel mit konstantem Elastizitatsmafi des Betons zu 
falschen Schlussen fiihren mufi und dafi die Ver3nderlichkeit der Form
anderung des Betons je nach dessen Druckfestigkeit zu berflcksichtigen 
ist. Ausgehend von dem bekannten Ritterschen Form anderungsgesetz 
und der Eulerschen Knickformel wird abgeleltet und durch bekannte 
Knickversuche belegt, dafi die w-W erte der Bestimmungen zu ungflnstig 
sind und betrachtlich herabgesetzt werden kOnnen. — Das vorliegende 
Buch behandelt in geschickter und verstandlicher Darstellung eine grofie 
Zahl recht interessanter Fragen. Es kann jedem  empfohlen werden, dem 
die W eiterentwlcklung der Eisenbetonbauw eise am Herzen liegt.

Berlin W. N a k o n z .

Meller: Elektrische Lichtbogenschweifiung, Handbuch fflr die Anwendung 
der Lichtbogenschweifiung in der gesam ten Industrie. 2. Auflage mit 
374 Abb. u. 31 Zahlentafeln. Leipzig 1932, Verlag S. Hirzel. Preis 
geh. 26 RM, geb. 27,80 RM.

Die Entwicklung der SchwelBtechnik machte es bel ihrem geradezu 
sturmischen Verlauf den Verfassern von Lehrbiichern aus der M itte des 
vergangenen Jahrzehnts zur Pflicht, an eine vollstandlge U m arbeitung 
ihrer ersten Ausgabe heranzutreten. Herr M e li e r  ist diesem inneren Gebot 
nachgekommen und bietet dem Leser die heutigen Erkenntnisse und 
Erfahrungen Uber alle Fragen der Elektroschweifiung, besonders fflr ihre 
Verwertung bel der industriellen Erzeugung von Wirtschaftsgfltern der 
verschiedenen Zweige der Technik. Die allgemeinen Grundlagen, die 
Eigenschaften des Lichtbogens und die verschiedenen SchweiBverfahren 
w erden in neuem Lichte behandelt. U nter den Schweifianlagen ist den 
selbsttatigen Schweifielnrichtungen gebiihrender Raum gew idm et. Die 
metallurgischen Vorg3nge beim Schweifien, die Bedeutung und Auswahl 
der Zusatzstoffe, Bewertung der nackten und um m antelten Elektroden werden 
eingehend erlautert, ebenso die wichtigen Fragen der W armeelnwlrkung 
und Schrumpfung auf den Endzustand einer geschweiflten Verblndung.

Zur Berechnung weist der Verfasser auf den bekannten Mangel a ll
gemein anerkannter Formeln hiń. Neben den ln der DIN 4100-Vorschrift 
fflr geschweifite Stahlbauten angefiihrten Berechnungsverfahren gibt er 
auch die bei den Siem ens-Schuckert-W erken nach Vorschiagen von 
®r.=3;ng. H a a s  eingefflhrten Berechnungsformeln an, die vorwiegend auf 
mathematischen Oberlegungen fufien. In wenigen Jahren werden die 
Ansichten der Konstrukteure flber die Berechnung von Schweifiverbindungen 
gekiarter sein ais heute und wird eine Erganzung bei neuer Auflage leicht 
folgen kOnnen. Zu wflnschen bleibt, dafi die Bezeichnungen der Naht- 
grOfien, die in der DIN 4100 unter Mitwirkung aller betelligten Fachkreise 
elngefflhrt worden sind, auch vom Schrifttum restlos fibernommen werden, 
z. B. die Bezeichnung der Nahtdlcke a und der Wulstdicke J a  ln Abb. 8 
der genannten Vorschrift und ihre zusam m engesetzte GrOfie a' =  a + a, 
ohne Einfuhrung eines neuen Buchstabens h.

Die erst im Sommer 1932 bekanntgewordenen gflnstigen Ergebnisse 
der Dauerfestigkeitsversuche an geschwelfiten Verbindungen, unternommen 
von dem beim Vereine deutscher Ingenleure besonders dafflr eingesetzten 
Kuratorium unter Obmannschaft des Reichsbahndirektors Geheimrat 
®r.=3ng. S c h a p e r ,  die auch eine ansehnliche O berlegenhelt des Stumpf- 
stofies gegenflber Kehlnahtverbindungen erwiesen haben, sind vom Ver- 
fasser vorausgeahnt worden.

Die Abschnltte Schwelfigerechtes Entwerfen und Wirtschaftlichkeit 
von geschweifiten Bauteilen sind mit verstandlichen, zahlreichen Beispielen 
und Tafeln bzw. Schaulinlen belegt. Eine grofie Reihe Abbildungen von 
ausgefflhrten Lichtbogenschweifiungen aus der Praxis des allgemeinen 
und Elektromaschinenbaues, des Stahl- und Schlffbaues, des Verkehrs- 
wesens zu Lande und ln der Luft folgen. Endlich ist auch das Prflfen 
der Schweifiverblndungen mit elnfachen W erkstattprufgeraten und mit 
wissenschaftllchen Verfahren elnschliefilich der ROntgendurchstrahlung in 
vorzflglIcher Darstellung behandelt worden.

Der verhaltnismafilg hohe Preis des W erkes ist gewifi in den hohen 
Hersteilungskosten begrflndet. Im Interesse einer weiten V erbreitung des 
H andbuches, die es verdient, ware eine Ermafiigung des Bezugprelses 
zu begrflfien. F f lc h s e l .
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Kersten, C.: Der Eisenbetonbau. Teil I: Ausfiihrung und Berechnung der 
Grundformen. 14. Auflage, VIII, 262 S. mit 298 Textabb., 23 Tafeln 
und 28 Zahlenbeispielen. Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 
7,20 RM, geb. 8 RM.

Der erste Band des bekannten Kerstenschen Leitfadens liegt nunmehr 
in 14. Auflage vor; er hat eine durchgreifende Neubearbeitung erfahren 
und ist nicht nur den Fortschritten der Verbundbau\velse, sondern auch 
den Bestlmmungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton 1932 an- 
gepaBt worden. Das Buch enthalt wie bisher eine mOgllchst einfache 
Anleitung fiir Entwurf, Priifung und Ausfiihrung von Eisenbetonbauteilen, 
namentllch solcher aus dem Hochbaugebiet. Die Theorie des Verbund- 
baues ist im allgemeinen nur so welt erOrtert, wie es zum Verstandnis 
des W esens des Eisenbetons und fiir die Behandlung der praktischen 
Beispiele geboten erscheint. Auf die bel der Auswahl der Baustoffe und 
bei der V erarbeitung des Betons erforderllche Sorgfalt sowie auf ihre 
Bedeutung fiir die W irtschaftllchkelt des Bauens ist besonders hingewiesen 
worden. Die Grundsiitze fiir eine sachgemaBe konstruktive Durchbildung 
der Bauteile sind hervorgehoben und durch ubersichtliche Abbildungen 
eriautert. Grofier Wert wurde wlederum auf die Ableltung und An
w endung zweckmaBigcr und elnfacher Entwurfsverfahren gelegt. Zahl- 
reiche Quellenangaben regen dazu an, die durch das vorliegende Buch 
verm ittelten Grundlagen und Kenntnisse mit Hilfe des einschiagigen 
Fachschrifttums noch zu vertlefen.

In einzelnen Punkten vermag man den Darlegungen vielleicht nicht 
ganz beizupflichten. So sehen die deutschen Elsenbetonbestim mungen 
In Teil A, § 1 7  bei n =  15 die ElastizitatsmaBe £ , , = 2  100000 und 
Eb =  140 000 kg/cm2 vor, wahrend z. B. auf S. 58 das Verhaitnis n — 15 
auf die W erte 2 150 000/143 000 zuriickgefiihrt wird. Bei der Behandlung 
mlttlg belasteter Saulen (S. 206 ff.) w3re es wiinschenswert, wenn der in 
den Elsenbetonbestim m ungen 1932 niedergelegten neueren Auffasśung der 
Berechnung nach dem Additionsgesetz auf Grund des Bruchzustandes mehr 
Rechnung getragen und der Wert n in den zugehOrlgen Bemessungsformeln 
durch 15 ersetzt wiirde, wenngleich diese Zahl mit n iibereinstimmt.

Derartlge Bemerkungen diirfen jedoch nicht ais eine Herabsetzung 
der wertvollen Arbelt des Verfassers aufgefaBt werden. Die leicht- 
verstandllche Darstellung sowie die groBe Anzahl guter Abbildungen 
machen das von den friiheren Auflagen her w ohlbekannte Werk fiir das 
Studium der Grundlagen des Eisenbetonbaues besonders geeignet. Das 
Buch sei daher nicht nur fiir Lehrzwecke, sondern auch den In der Praxis 
des Eisenbetonbaues stehenden jiingeren Fachgenossen bestens empfohlen.

®r.=3ng. R o l i .

Gregor, A.: Der Praktische Stahlhochbau. IV. Band. GeschweiBte Stahl- 
bauten. X, 129 S. mit 500 Urzeichnungen in 134 Zusamm enstellungen 
und 57 Zahlenbeispielen. Berlin-Charlottenburg 1932. Robert Klepert. 
Preis geb. 18,20 RM.

G regor hat der schnellen Einfiihrung des Schweiflverfahrens auch in 
den Stahlhochbau Rechnung getragen und seinem anerkannten Werke 
iiber den .Praktischen Stahlhochbau" einen Band iiber „GeschweiBte Stahl- 
hochbauten" zugefiigt. Das Buch ist in fiinf Hauptabschnitte gegliedert:

1. O bersicht iiber die SchwelBtechnik mit Erlauterungen zu den Vor- 
schriften fiir geschwelfite Stahlbauten,

2. Der Dach- und Hallenbau,
3. Der Tragerbau,
4. Der Stahlskelettbau,
5. Stiitzen.
Im ersten Abschnltt werden die „Vorschriften fiir geschwelfite Stahl

bauten" DIN 4100, die im Anhang wiedergegeben sind, eriautert und 
allgem eine Gesichtspunkte uber die Schweifitechnik erOrtert.

Der zweite Abschnltt „Dach- und Hallenbau" behandelt die Fachwerk- 
Binder, die Vollwand-Blnder und die Pfetten. Im ersten U nterabschnitt 
werden die Stabanschlusse, die K notenpunkte und die Verbindung mehr- 
teiliger Stabe, im zweiten vor allem die Berechnung und Ausfiihrung der 
Rahmenecken und im letzten die Pfettenbefestigung und die Gelenke 
der G erberpfetten eingehend eriautert.

Im drltten Abschnitt „Der Tragerbau" bringt der Verfasser die SchwelB- 
verblndungen von Walztragern und von geschweiBten Tragern und Besonder- 
heiten bei Krantragern. Im besonderen werden im U nterabschnitt „SchweiB- 
verbindungen von Walztragern" die Berechnung und Ausfiihrung derTrager- 
lagerung auf W anden, der Tragerstiitzwinkel, der Tragerstiitzknaggen, der 
einfachen Trageranschliisse, der Tragerlagerung auf Stiitzen, der Trager- 
auskllnkungen, biegefester StOfie, tellwelse eingespannter Trageranschliisse 
und der GelenkstoBe und bei den geschweiBten Tragern der AnschluB 
der G urtungen an den Steg, die Stegausstelfungen, die StegstóBe und 
die StOBe der Gurtplatten erOrtert. — Der Abschnitt „Stahlskelettbau* ent
halt hauptsachlich die Berechnung und Ausfiihrung der blegefesten Riegel- 
anschliisse und fiinf ausfiihrliche Zahlenbeisplele zur Berechnung und 
Ausfiihrung von Stockwerkrahmenknotenpunkten.

Im letzten Abschnitt „Stiitzen" sind alle EInzelhetten der GeschoB- 
bau- und Pendelstiitzen und der unten elngespannten Stutzen eriautert.

Das Buch enthalt eine Fulle sehr lehrrelcher und guter Einzelheiten 
fiir die Berechnung und die baullche Durchbildung geschweifiter Stahl- 
hochbauten. Es ist mit vielen ausgezelchneten Abbildungen ausgestattet 
und auch an den Stellen, an denen dies im vorstehendcn nicht besonders 
erwahnt ist, mit zahlreichen Rechnungsbeispielen versehen. Es bringt 
manchen neuen wertvolIen Fingerzeig fur die Durchbildung geschweifiter 
Stahlbauten. Jeder Ingenieur, der geschwelfite Stahlhochbauten zu ent- 
werfen hat, sollte das Buch eingehend studieren und es ais Nachschlage- 
buch stets zur Hand haben. S c h a p e r .

Zillich, K ;  Reg.- u. Baurat 1. R .: Statik, leicht verstandllch dargestellt.
II. Teil: Festigkeitslehre. 10. Auflage. 160 S. mit 104 Abb. Berlin 1933, 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis geb. 3,40 RM.

Der bekannte, an unseren technischen Lehranstalten vielfach eln- 
gefiihrte Leitfaden liegt in 10. neubearbeiteter Auflage vor. Der Buch- 
titel ist in „Statik, leicht verstandlich dargestellt" abgeandert worden. 
Die Stoffeinteilung ist die gleiche geblieben, der Stoff selbst nach den 
neueren Erfahrungen und Bestlmmungen berlchtigt und erganzt worden. 
Auch der Eisenbeton und die Stelneisendecken haben in den Obungs- 
aufgaben, allerdings in sehr geringem Umfange, Beriicksichtigung ge- 
funden. Empfehlenswert erscheint es mir, auch bel der Besprcchung der 
Stutzen ganz kurz auf die Eisenbetonausfiihrung hinzuweisen. Fiir den 
praktischen Gebrauch des Buches im Betriebe unserer hoheren technischen 
Lehranstalten besteht aber ein kleiner Obelstand, den ich vom lehr- 
technischen Gesichtspunkte aus nicht unerwahnt lassen mOchte: Der 
Tabellentell ist nicht abgesondert, weshalb man die V erwendung dieser 
Tabellen bei Anfertigung von Prufungsarbeiten zumeist nicht gestatten 
kann. Bel der Neuauflage ist es vielleicht mOglich, diesen Tabellenteil 
von dem eigentlichen Text und den Obungsaufgaben abzutrennen und in 
Heftform beizufiigen. Nichtsdestoweniger kann, alles in allem genommen, 
das Biichleln nach wie vor angelegentllchst empfohlen werden, zumal Druck 
und Ausstattung nichts zu wiinschen iibriglassen. C. K e r s te n .

M aier-Leibnitz, H .: Der Industrlebau. l.B a n d . Die bauliche Gestaltung 
von Gesamtanlagen und Einzelgebauden. VIII, 308 S. mit 564 Textabb. 
Berlin 1932, Julius Springer. Preis geb. 55,50 RM.

Der vorliegende Band ist der erste Teil des zweibandigen Werkes 
„Der Industrlebau". Der zweite Band wird die Planung und Ausfiihrung 
von Fabrikanlagen unter eingehender Beriicksichtigung der allgemeinen 
Betriebseinrlchtungen umfassen.

Der Industrlebau ist ein schw ieriges, sehr wichtiges Sondergebiet. 
Es ist nicht mOglich, ihn in Biichern iiber Stahlbau, iiber Eisenbetonbau 
und iiber Holzbau mitzuerledigen. Es fehlte bisher an einer erschOpfenden 
Darstellung des grofien G ebletes „Der Industrlebau". Das neue Werk 
schlieBt eine empflndliche Liicke In der technischen Literatur.

Der erste Band bringt eine abgeschlossene D arstellung der baullchen 
Gestaltung von Industriellen Gesamtanlagen und Einzelbauten. Bel der 
Schilderung der Gesamtanlagen war mit Riicksicht auf den zweiten Band 
eine Beschrankung auf das Grundsatzllche mOglich, bei der ErOrterung 
der Elnzelgebaude dagegen muBte ihr Aufbau eingehend behandelt 
werden. Der erste Band Ist in sechs Hauptabschnitte eingeteilt: 1. Ober
sicht und Gesamtanlagen, 2. Bauweisen und Bauelemente, 3. H allenbauten,
4. Die EingeschoBbauten, 5. Die MehrgeschoBbauten, 6. Kombinationen 
von Hallen-, Eingeschofi- und MehrgeschoBbauten.

Im 1. Hauptabschnltt wird das Wesen des Industriebaues behandelt, 
eine Obersicht iiber die industriellen E in z e lb a u te n  gegeben, und schliefi- 
lich werden die allgem einen Gesichtspunkte fiir die Planung von G e s a m t 
a n la g e n  erOrtert. Die iibrlgen Hauptabschnitte sind der baulichen Durch
bildung der E in z e l b a u te n  vorbehalten.

Der 2. H auptabschnltt „Bauweisen und Bauelem ente" enthalt erstens 
die verschledenen Bauweisen der Traggerippe, die Stahlbauweise, die Eisen
betonbauweise und die Holzbauwelse, und zweitens die lastiibertragenden 
und raumumschliefienden Bauelemente, und zwar die undurchsichtige und 
durchsichtige Dachhaut, die Unterkonstruktion der Dachhaut (Sparren und 
Pfetten) und schllefilich die Wandę.

Im 3. Hauptabschnltt „Hallenbauten* werden zuerst die zweck- 
mafiige Zufiihrung von Tageslicht, die Entlilftung und die Ausriistung 
der Hallen mit Kranen und Hebezeugen sehr ausfiihrlich behandelt. Es 
folgen dann cingehende Betrachtungen iiber den Aufbau der Traggerippe 
fiir einschiffige Hallen, und zwar fiir drei H aupttypen und fiir mehrschifflge 
Hallen.

Im 4. Hauptabschnltt „Die EingeschoBbauten*, die einen wichtigcn 
Sonderfall der mehrschiffigen Hallen darstellen, erOrtert der Verfasser vor 
allem vier Haupttypen von Ausfiihrungsarten, und zwar: mit flachen Sattel- 
dachern und Raupenoberllchtern, mit Flachdachern, die iiberall gleich hoch 
gestiitzt sind, mit hallenfOrmlgen Einzelraumen und mit Sagedachern. Den 
Schlufi dieses Hauptabschnittes bildet ein kritlscher Vergleich der Typen 
und Ausfiihrungsarten an Hand eines bestlm m ten Falles.

Der 5. Hauptabschnltt „MehrgeschoBbauten" ist untcrteilt in die Unter- 
abschnltte „Die tragenden und die raumumschlicBenden Bauelem ente", 
„Die Tageslichtzufiihrung*, „Ausfuhrungsbelspiele in Stahl oder Eisen
beton oder in kom binierter Bauweise* und „Die Gesam tanordnung mehr- 
geschosslger Industriebauten*. —

Das vorliegende Buch ist eine kritische und erschOpfende Darstellung 
der baulichen Gestaltung der Elnzelgebaude des Industriebaues. Ais 
bekannt werden nur die Konstruktionsregeln des allgemeinen Hochbaues 
und die Kenntnisse der Statik vorausgesetzt. Statische Betrachtungen 
sind nur an einzelnen Stellen elngeschaltet. Eine Fulle ausgezelchneter 
Abbildungen und Bilder tragt sehr zum Verstandnis des Textes bei.

Wenn das Buch auch hauptsachlich die Arbeiten des Baulngenieurs 
bei der Errichtung von Industriebauten schlldert, und wenn der Verfasser 
auch seine Griinde dafur anfuhrt, dafi er das Aufiere der Industriebauten 
nur ganz kurz behandelt hat, so mOchte man fur die zweite Auflage des 
Buches doch den Wunsch aussprechen, dafi der G estaltung des Aufieren 
der Industriebauten ein brelterer Raum eingeraumt wird. Wie yiele neuere 
Ausfiihrungen von Industriebauten zeigen, lafit sich das Aufiere von 
Industrlegebauden so gestalten , dafi sie zur Zierde ihrer Umgebung 
werden und nicht wie fruher in der Regel ihre Umgebung verschandeln. 
Dies sollte dem Bauherrn und dem entwerfenden Ingenieur deutlich vor 
Augen gefiihrt werden und beide von vornhereln veranlassen, einen
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Architekten, der dem Industrlebau und der Zweckbestimmung der Ge
baude Verstandnis entgegenbrlngt, zur M itarbeit heranzuziehen.

Das Buch ist ein vorzuglicher Ratgeber fur den Bauherrn und den 
Entwurfsverfasser eines Industriebaues. Es zeigt beiden sichere Wege, 
um einen zweckmafiigen und wirtschaftlichen Bau zu errichten. Ebenso 
unentbehriich wird das Buch dem Studierenden sein, der sich auf dem 
Sondergebiete des Industriebaues K enntnisse erwerben will. Das Buch 
wird wesentlich dazu beitragen, dafi kiinftig nur Industriebauten entstehen, 
die in ihrer Gesamtanordnung, in ihrer Raumgestaltung, in ihrer Einteilung, 
in ihrem Aufbau, in ihrer Belichtung und Entluftung an Zweckmafiigkeit 
und Wirtschaftlichkeit nichts zu wfinschen iibrig lassen. S c h a p e r .

Calame, J.: Calcul de 1’onde de translation dans Jes canaux d’usines.
69 S. mit 19 Textabb. und 5 Tabellen. Lausanne, Edltions La Concorde, 
und Paris, Editions G authier-Villars. Preis 3,60 Schw. Fr., 18 Franz. Fr.

Das Werk behandelt die Berechnung der in Triebwerkskanaien, und 
zwar Zu- und Ableitungskanalen, auftretenden w andernden W ellen, die 
beim Offnen und SchlieBen der Schiitze entstehen. Der Verfasser betont 
ausdriicklich, dafi er nicht die Absicht hat, das verwickelte Problem der 
Wellen restlos zu erschópfen; ihm kommt es darauf an, einfache Be- 
rechnungsverfahren zu zeigen, dereń Ergebnisse geniigend genau fiir die 
Bemessung der Triebwerkskanale, besonders der Hohe der Dammkronen 
iiber dem normalen W asserspiegel, sind. Ihn interessiert daher nur die 
g ró f l te  Abmessung der Welle und nicht ihre allmahlich eintretende 
Formanderung. Er verwelst in diesem Zusammenhang auf die bekannten 
theoretischen Abhandlungen von A l l i ć v i  (deutsch von D u b s  und 
B a ta i l l a r d ,  Berlin 1909) und Dr. F e i f e l  .O ber die veranderliche, nicht 
stationSre Strómung in offenen Gerinnen, insbesondere iiber Schwingungen 
in Turbinen-Triebkanaien“, Forschungsarbeiten Heft 205. Berlin 1918, VDI- 
Verlag. (Auch in dem nicht erwahnten Werk von K o c h - C a r s ta n je n ,  
.Bew egung des Wassers und dabei auftretende Kr3fte“ ist die Frage der 
wandernden Wellen allgemein behandelt.)

Die bel Betatlgung der Schiitze eines Kraftwerks —  Offnen oder 
SchlieBen — im Ober- und Unterwasser entstehenden Wellen waren fUr 
offene Querschnitte schon bekannt. Die Formeln fiir W ellenhóhe und 
Geschwindigkeit werden in dem vorliegenden Werk nochmals in ein- 
facher, klarer W eise entwickelt und ihre Ergebnisse fiir iibllche Kanal- 
abmessungen in zwei Kurventafeln niedergelegt. Aus der einen ent- 
nimmt man fiir r e c h t e c k ig e  Querschnitte Hóhe und Geschwindigkeit 
der beim plótzlichen A b sc h lu B  eines W asserstromes durch Schiitze ent
stehenden s t r o m a u f la u f e n d e n  positiven W elle (W ellenberg); die andere 
enthalt W erte fiir Hóhe und Geschwindigkeit der s t r o m a b la u f e n d e n  
positiven W elle (Wellenberg), die beim plótzlichen O ffn e n  eines Schiitzes 
unterhalb von diesem den Triebwerkskanal durchlauft. Auf gleiche Weise 
werden Tiefe und Geschwindigkeit der stromauf- und ablaufenden n e g a -  
t i v e n  W elle(W ellental), die unterhalb eines Schiitzes bei dessen Schliefien 
und oberhalb eines Schiitzes bei dessen Offnen entsteht, berechnet. Zwei 
w eitere Kurventafeln enthalten diese W erte fiir iibliche, rechteckige Kanal- 
querschnitte. Bel trapezfórmigem oder dreieckigem Querschnitt wird aus 
einer weiteren Kurventafel ein Zusatzglied fiir die Berechnung der Wellen- 
hóhe entnom men. Die Berechnung wird noch allgemein erweitert auf 
Abflufiąuerschnitte mit senkrechter Symm etrleachse und auf die Beriick
sichtigung des Gefailes und der Relbung.

Besondere Aufmerksamkelt w endet der Verfasser sodann den Fallen 
zu, in denen bei Trlebwerken das Wasser in S to l l e n  zu- und ab- 
geleitet wird, und hier vor allem einem Sonderfall, wobei der in einen 
FluB miindende Unterwasserstollen bel Hochwasser unter Riickstau liegt. 
Er erwahnt hierbei die besonderen Verhaltnisse des Kraftwerks W ettingen 
a. d. Limmat, wo der Unterw asserstollen eine grofie LImmatschleife ab- 
schneidet.

Ist ein Unterwasserstollen schon bei normalem Betrieb des Kraftwerks 
dauernd gefiillt, mufi ein grofies Ausgleichbecken zwischen Turbinen- 
auslauf und Stolleneinlauf zur Aufnahme der bel Inbetriebsetzen der 
Turbinen auftretenden positiven stromablaufenden Welle vorgesehen 
w erden; der Stollen kommt hierbei erheblich unter Druck. Ist der Quer- 
schnltt des Stollens aber nur teilweise gefiillt — arbeitet der Stollen also 
fiir gewóhnlich mit freiem Spiegel, braucht das Ausgleichbecken nur d e n  
Teil der W elle aufzuspeichem, der nicht von der freien Kalotte des 
Stollens aufgenommen wird. Die W elle vertellt slch also auf Stollen 
und Ausgleichbecken. Dieses kann in solchem Falle kleln gehalten 
werden, wie am Beispiel W ettingen gezeigt wird. Der Verfasser be- 
zelchnet dies mit „rćgime m lx te \ Er berechnet weiterhin die Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der in der freien Stollenkalotte unter einem 
gewissen Druck vom Ausgleichbecken her slch bew egenden Welle sowie 
die grófite Steighóhe des Wasserspiegels im Becken.

Nach der angegebenen Berechnung wurde der Unterwasserstollen 
des Kraftwerks W ettingen von Prof. M e y e r - P e te r ,  Ziirich, berechnet, 
gleichzeitig aber noch nach einem analytischen, in der Schweiz. Bauztg. 
vom 23. und 30. Juli 1932 veróffentlichten Verfahren. Beide Berechnungen 
ergaben gleiche Werte, die durch naher mitgeteilte Modellversuche in 
der hydraulischen Versuchsanstalt der Technischen Hochschule Ziirich 
voll bestatlgt wurden. Das urspriinglich auf 2000 m2 Oberfiache be- 
rechnete Ausgleichbecken konnte auf 423 m2 beschrankt werden.

Die in dem Werk enthaltenen Zelchnungen zur Eriauterung des 
Textes und der Berechnungen sowie die Kurventafeln sind klar und 
ausreichend. Hervorzuheben sind die Zahlenbeispiele, die die Anwendung 
der entwickelten Formeln und Tabellen erleichtern. Die fur die Praxis 
Ieicht verstandllch geschrlebene Abhandlung wird besonders beim Ent- 
werfen von W asserkraftwerken mit Unterwasserstollen und Ausgleich
becken gute Dlenste leisten. ®r.=!3>ng. A. R a m sh o rn .

M iozzi, E.: Calcoli per grandi ponti ad arco (Berechnung grofier Bogen- 
briicken). 271 S. mit 74 Textabb. iMailand 1932, Veriag Ulrico Hoepli.

Das Werk befafit sich mit der Berechnung grófierer, also nicht etwa 
ausgesprochen w eitgespannter Bruckengewólbe und verfolgt die Absicht, 
dem an den Entwurf einer Briicke herangehenden Ingenleur in praktischer 
Form den Weg zu weisen und ihm zu sagen, was er bei seinen Unter
suchungen alles zu beachten hat und nicht iibersehen darf.

Den breitesten Raum des Buches nehm en zahlenmafiig nach den 
verschiedenen, vorher entw ickelten Verfahren durchgefuhrte Berechnungs- 
beispiele ein. Hierbei wird zunachst das Verfahren mit den elastischen 
Gewichten angewandt, dann naturllch des Verfassers Landsmann C a s t i -  
g l i a n o  entsprechend gewiirdigt und schliefilich ein abgekurztes Verfahren 
angegeben, dessen G rundgedanke auf die Beriicksichtigung eines einzigen 
Belasturigsfalles, namlich halbseitiger gleichmafiig verteilter Nutzlast, 
hinausiauft. Daran anschliefiend werden die Rechenergebnisse der 
verschiedenen Verfahren m itelnander verglichen, wobei dereń Uber- 
einstimm ung nicht tiberrascht, weil jedesmal der gleiche Belastungsfall 
untersucht ist. Aufschlufireicher w3re eine Gegeniaberstellung der Rechen
ergebnisse aus der Naherungsrechnung mit denen aus einer Untersuchung 
mit Einflufillnlen fiir die tatsachlich ungiinstigsten Laststellungen. Eine 
solche hatte doch erhebliche U nterschiede der Spannungen in der Scheite.l- 
gegend gezeigt.

Man kónnte sich heute allerdings die Frage stellen, ob eine ganz 
genatte Rechnung noch einen Sinn hat und ob nicht eine Oberschlags- 
rechnung durchaus geniigt, wenn man die starkę, in der Rechnung immer 
vernachiassigte Beeinflussung der Gewólbespannungen durch die Steifig- 
keit des auf dem Gewólbe ruhenden Oberbaues beachtet, die die haupt- 
sachlich in der Schweiz und in Amerika vorgenommenen Untersuchungen 
erwiesen haben. Mit. der groben Naherung der empfohlenen Oberschlags- 
rechnung stimmt aber die Genauigkeitsforderung Miozzis nicht recht 
iibereln, die die zeichnerische Berechnungsweise wegen ihrer zu geringen 
Ścharfe verwirft. Der vom Verfasser nachgewiesene grofie Elnflufi von 
Zeichen- und Ablesungsungenauigkeiten ist darauf zuriickzufiihren, daB er 
nicht nur die Spannungen fiir ungiinstigste Nutzlast, sondern auch die fiir 
standige Last aus den EinfluBlinien herleitet.

Von den Abschnitten des Buches sind fiir den Praktlker am wert- 
vollsten die, in denen zusammenfassend alle spannungsbildenden Einfltisse 
behandelt werden, wobei auch der fiir Italien wichtigen Erdbebenwirkung 
gedacht is t, ferner die Erinnerungen und Winkę beziiglich der Berech- 
nungsgrundlagen aus den G ebieten der Statik und Festigkeitslehre.

In einem Anhang wird ein vollstandiger Vertragsentwurf fiir die Ver- 
gebung der Bauarbeiten mitgeteilt. Hieraus geht besonders deutlich die 
Absicht des Verfassers hervor, mit seinem Buch Anleitungen fiir den 
praktischen Fali zu geben und — selbst vlelleicht miihsam gew onnene — 
Erfahrungen seinen Fachgenossen nutzbar zu machen. B e r re r .

Singer, M.: Der Baugrund. Praktische Geologie fiir Architekten, Bau- 
untem ehm er und Ingenieure. Wien 1932, Julius Springer. Preis 28 RM.

Je bodenstandlger das G ebiet angew andter Forschung ist, um so enger 
sind seine Beziehungen zur Geologie, der Sammelwlssenschaft der natur- 
wissenschaftlichen Forschungszweige. Bergbau, W asserbau, Landwirtschaft, 
Vorgeschichte, Vermessungswesen u. a. sind geologlsch unterbaut und 
werden in steigendem  Mafie durch geologisches Wissen gefórdert. Am 
leichtesten war die gegenseitige Fórderung beim Bergbau, dem ja iiber- 
haupt erst die geologischen Grundlagen zu verdanken sind. Mit am 
schwierigsten mag sie bei der Baugrundforschung sein, da diese mehr 
mit mathematischen, deduktiven Methoden arbeitet im G egensatze zu 
der mehr induktiv eingestellten, von Einzelbeobachtungen ausgehenden 
Geologie. Daher liegt In dem Grenzgebiete: Geologie — Baugrund
forschung vlel ungenutztes fruchtbares Neuland. Durch dieses fiihrt nun 
auf sicher und planvoll angelegten Wegen von der ingenieurtechnischen 
Seite her „Der Baugrund“ von Max S in g e r .  Die Ausgangstellung macht 
es verstandlich, dafi die Starkę des Buches mehr auf der bautechnischen 
Seite liegt. Eine lange und vielseitlge Praxis hat es dem mit geologischem 
Blick begabten Verfasser auch ermóglicht, w eit in das geologische Gebiet 
vorzudringen. Eine vóllige Beherrschung des geologischen Stoffes ist 
jedoch nicht gelungen, was bei den unumganglichen, rein theoretischen 
Erórterungen besonders merklich ist. Die auffailigsten Fehler selen an- 
gefilhrt: S. 28 wird die Bedeutung heutiger Niveauver3nderungen durch Be
wegung der Erdkruste unterschStzt. Anderseits werden fiir Frankreich 
(Armelkanal) — inzwischen ais zu hoch festgestellte — Senkungsbetr3ge 
von 3 m im Jahrhundert angegeben (S. 30). .A ltkristalline Schiefer 
(Orthogneise)" kónnen nicht „m etam orphen Schiefern oder Paragesteinen 
(Paragneisen)" in dieser Weise gegenflbergestellt w erden, da altkristalline 
Schiefer auch metamorph sind und auch Paragesteine — d. h. aus Sedi- 
menten entstanden —  sein kónnen (S. 35). „Humusanwehungen" kónnten 
ais bedcutungslos unerw ahnt bleiben. DaB bei Senkung das Korn der 
Ablagerungen feiner wird, trifft — zumindest bei kontinentalen Raumen — 
nicht zu, vielm ehr wird es eher gróber (S. 48). Statt „geomorphologische 
Erschelnungen” miifite exogen (Gegensatz; endogen) gesetzt werden 
(S. 55). Sande sind nicht durch Wind gebildet, sondern von Schmelz- 
wassern. Flufiterrassen in Norddeutschland gehen nicht „von den nor- 
dischen Moranen* aus, sondern sind meist Begleitcr der aus eisfrei 
gebllebenen Gebieten komm enden Flusse (S. 61).' Mya arenaria ist nicht 
eine „Sufi"-, sondern eine Salzwassermuschel. Diese Anzeichen un- 
geniigender geologischer Schulung sind jedoch fast nur auf den 2. Teil: 
.D ie  Erde ais Baugrund" beschrankt und mit diesem im allgemeinen 
iiberwunden. Im 6. Teil: „Untersuchung und Priifung des Baugrundes" 
ist das Bohren im Moor zu schwer eingeschatzt. Torf lafit sich sogar 
sehr Ieicht bohren, und zwar mit den Peilstangen oder dem genauer
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arbeitenden „Schwedischen Kammerbohrer" gut 10 m tief. Ebenso tief 
kann man mit dem auch nicht erw3bnten „HollSndischen Kleibohrer" in 
Marschengebieten kommen. Damit waren die Aussetzungen aber auch so 
ziemiich erschópft. Das flbrige verdient hohe Anerkennung. Den wert- 
vollen Grundstock bildet eine auch fiir den Geologen erstaunliche Menge 
geologischer Beobachtungen von bautechnischer Bedeutung und eine 
Fiille wertvoller Beispiele aus der Baupraxis, die besonders im 8. Teil: 
„Regionale und typographischeBaugrundgeologie“gebracht ist. Hierwerden, 
nach geologischen Gesichtspunkten geordnet, folgende Stadte eingehender 
geologisch — baugrundtechnisch behandelt: Liineburg, London, Paris, 
Wien, Rom, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Parana, Berlin, Hamburg, 
Lflbeck, Amsterdam, Rotterdam, Zwyndrecht an der Maas, Ziirlch, Inns
bruck, Villach, Klagenfurt, Salzburg, Miinchen, Graz, Chikago, New York, 
Boston, Kninsko Polje, Mexiko City, Leningrad, Venedig, Pisa, Triest und 
Fiume. Ais Reichsdeutscher hat man das Gefiihl, dafi unser Staat relch- 
lich schwach vertreten ist. Es sind fast nur Beispiele aus dem nord- 
deutschen Jungdiluvium gegeben. Der Westen mit seinen Stadten im 
Rheintal und in den Steinkohlen- und K reidegebieten, Mittel- und Sfld- 
deutschland aufier Miinchen mit ihren Stadten ln den Salzrevieren sowie 
in den Triaslandschaften und Jura-Bergziigen sind unberiicksichtigt ge- 
blieben, obwohl diese G ebiete besonders geeignete Beispiele fiir be- 
stim m te Baugrundarten hatten liefern kónnen. Auch Bremerhaven mit 
seinen modernen grofiartigen Hafenbauten hatte ais vollkomm ener Typ 
einer Schlickstadt Erwahnung yerdient1). Trotz des Fehlens dieser Bel- 
spiele ist das gebrachte Tatsachenmaterial so grofi, dafi es dem Bau- 
techniker geniigend geologisches Wissen verm lttelt, um sich vor Schaden, 
der in m angelhafter Kenntnis des Baugrundes beruht, zu bew ahren und 
die geologischen Vorarbeiten in zweckmafiiger Weise anzusetzen. Dar- 
iiber hinaus versorgt das Werk den mit dem G renzgebiete: Geologie — 
Bautechnik sich befassenden Wissenschaftler mit oft benotigten Angaben, 
so dafi es auch fur ihn ein Nachschlagewerk von bleibendem  W erte ist, 
zumal auf Grund seiner zahlreichen Literaturangaben und des Orts- und 
Sachverzelchnisses. Dr. W. S c h a rf .

Santarella, L.: II cemento armato. III. Bd., 521 S., mit 80 Tafeln in gesonder- 
tem Tafelbande u. 400Textabb. M ilanol932, Ulrico Hoepll. Preis lOOLire.

Der vorliegende drltte Band des Werkes von Santarella iiber den 
Eisenbeton kann sowohl ais Erganzung und SchluBstein zu den beiden 
vorangehenden, ais auch unabhangig hlervon, ais fur sich angesehen 
werden. W ahrend die beiden ersten Bandę die Theorie und Anwendung 
in allgetnein gehaltener Form, stets unter Beriicksichtigung der italienlschen 
Verhaltnisse und Vorschrlften w iedergeben, b ietet dieser dritte Band eine 
groBe Reihe von ausgefiihrten Beispielen italienischer Eisenbetonbauten 
der letzten Jahre. Dadurch steilt er einen klaren Oberblick iiber das, 
was in Italien auf diesem G ebiete geleistet wird, dar, gibt aber gleich- 
zeitlg in seinen vielen Tafeln und Abbildungen eine beachtenswerte 
Menge von Anhaltspunkten fiir den praktischen Konstrukteur, die durch 
die beigegebenen Beschreibungen und Berechnungen ein eingehendes 
Vertiefen in die Elnzelheiten ermógllchen. Darin liegt auch vor allem 
der Wert des Buches fiir den deutschen Technlker: zu sehen, was und 
wie in Italien gebaut wird. S. hat aus der grofien Fiille des ihm zur 
Verfiigung stehenden Materials eine scharfe Auslese getroffen, weitaus 
nicht immer die gróBten und umfangrelchsten, sondern die ihm technisch 
am wertvollsten erscheinenden ausgewahlt.

Die vorgefuhrten 55 Beispiele umfassen, abgesehen von den Briicken- 
bauten, woriiber der Verfasser bei anderer G elegenheit eine gu t zusammen- 
gesteilte Sammlung veróffentlicht hat, und von W asserbauten und Stau- 
werken, in grofien Hauptziigen so ziemiich alle dem Eisenbeton zu- 
gehórigen G ebiete, wie Hochbauten aller Art, Garagen und Wagen- 
schuppen, Film- und Theaterbauten, die seit einer Reihe von Jahren in 
Italien vielfach vollstandig aus Eisenbeton hergestellt w erden; Kuppeln, 
sei es fiir Kirchen, Theater, Eisenbahnstatlonen usw., erdbebensichere 
M onum entalbauten, Industrieanlagen der verschiedensten Art und Aus
fiihrung, weit auskragende Tribiinendacher, Leuchttiirme, Silos und schliefi- 
lich eine Reihe von Anwendungsbeispielen der durch Schleuderverfahren 
hergestellten Eisenbetonrohre und Maste.

Durch seine zahlreichen und deutlichen Abbildungen und die nach 
Originalbauzeichnungen gefertlgten Tafeln Ist dieses Buch auch fiir den 
der italienischen Sprache nicht machtigen Fachmann gut verstandlich und 
interessant. 2)r.=3itg. G. N e u m a n n  (Florenz).

Uhlands Ingenieur - Kolender 1933. Begriindet von W. / / .  Uhland. 
59. Jahrg. In zwei Teilen bearbeitet von R. Stuckle, a. o. Professor 
und O berlngenieur am Ingenieur-Laboratorium der Technischen Hoch
schule Stuttgart. I. Teil: Taschenbuch, 288 S. Text; II. Teil: Fiir den 
Konstruktionstisch, 1060 S. Text. Alfred Kórner Verlag, Leipzig. Preis 
5,40 RM.

Der neue Jahrgang unterscheidet sich nur ganz geringfiiglg von dem 
vorhergehenden. Im zweiten Teile ist der Abschnitt XVII „Wasser- (Flflssig- 
kelts-), Gas-, Luft- und Dampfmengenmessung" iiberarbeitet worden. 
Einige Abbildungen sind ausgem erzt, andere dafiir eingefiigt. Der Text- 
umfang des Abschnittes — und damit der Gesamtumfang des Kalenders — 
hat sich hierdurch nicht geandert. Auch der neue Jahrgang wird jedem  
Ingenieur ein wertvolIer Ratgeber sein. Z w lg .

Ł) Vgl. die Abhandlungen in der Bautechn., die auch ais Sonderdrucke 
in dem Sam m elwerk: A. A g a tz :  „Der Bau der Nordschleusenanlage in 
Bremerhaven in den Jahren 1928— 1931“, Berlin 1931, Verlag Wilhelm 
Ernst & Sohn, erschienen sind.

Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft. 12. Band. 1930/1931. 
327 S. mit 294 Textabb., 9 mehrfarb. Tafeln u. 1 Gravure. Berlin 1932. 
VDI-Verlag, G. m. b. H. Preis 45 RM, fiir M itglieder 40 RM.

Auch diesmal ist das Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft 
w ieder ais vorziiglich ausgestatteter Doppelband erschienen, und zwar 
umfaBt es die beiden Geschaftsjahre 1930 und 1931. Es ist nach den 
Hauptversammlungen dieser beiden Jahre eingeteilt, dereń eine in Berlin (am 
20. November 1930; 2. geschaftliche Hauptversammlung) und dereń andere 
in Emden (am 6. Juni 1931; 11. ordentl. Hauptversammiung) stattgefunden 
hat. Fiir beide Geschaftsjahre sind zunachst die geschaftiichen Mitteilungen, 
dann die Vortr3ge und endlich verschiedene Aufsatze ais Beitrage gebracht.

Der e r s te  Teil bringt zunachst den Jahresbericht 1930 sowie den 
Bericht uber die 2. geschaftliche Hauptversamm lung in Berlin.

Die Reihe der Vortr3ge eróffnet alsdann Baudirektor S i e v e k i n g  mit 
der ErOrterung d e rF rag e : „Ein- oder mehrgeschossige K aischuppen”, bei 
der die Vor- und Nachteile beider Bauwelsen an Beispielen eingehend 
gegeneinander abgewogen werden. Dann folgt ein Vortrag von Stadt- 
baurat Sr.=!Jng. cl)r. F a b r i c iu s  flber Hafenspeicher. An beide Vortr3ge 
schloB sich eine lebhafte Aussprache, die hier w iedergegeben ist.

Die Beitrage des Jahres 1930 sind zum grófieren Teile Beschreibungen 
von Bauten: Ir. H. V e r te e g  behandelt „Neuere Umschlageinrlchtungen 
fiir Massengflter im Seehafen Dortrecht*, Ihr. Ir. E. van H e e m s k e r c k  
v a n  B e e s t  den „I. P. Coenhafen von Amsterdam und seine E rw eiterung ', 
Reg.- u. Baurat ®r.=!3ng. O s t e n d  o r f den „ Hiittenhafen der Fried. Krupp AG 
am Rheln-H erne-K anal* und Zivilingenieur Hans M e ln e r s  die Kohlen- 
umschlaghafen am W esel-D atteln-K anal; aufierdem finden sich hier zwei 
Beispiele von Seeschiffkaianlagen in unm ittelbarer Verbindung mit Hafen- 
becken fflr Kleinfahrzeuge. Sonstlge Beitrage haben geliefert: Marine- 
Hafenbaudirektor E c k h a r d t  flber Erfahrungen betr. W ellenwirkung beim 
Bau des Hafens Helgoland, G. d. T h ie r r y  flber Grundseen und ihre 
Bezlehungen zur Bauweise von Hafendammen, endlich ®r.=2S«g. Volker 
B e h r e n d t  iiber die Mógllchkeiten des Zuwasserbringens von Caissons 
und Senkkasten aus Eisenbeton, besonders des Baues auf schwim mender 
Anlage.

Der z w e i te  Teil bringt zunachst den Jahresbericht 1930/31 sowie den 
Bericht flber die 11. o. Hauptversamm lung in Emden und iiber den daran 
angeschlossenen Besuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft in Holland, 
alsdann werden die Vortr3ge inhaltlich w iedergegeben, und zwar: von 
Regierungsbaurat L. S c h u lz e  iiber den Betrieb des Emder Hafens, von 
Oberregierungs- u .-baura t K ran z  iiber die Arbeiten und Bauten auf den 
Ostfrieslschen Inseln von Borkum bis Spiekeroog, sowie von Oberbau- 
direktor SDr.=3itg. L o h m e y e r  flber H afenverwaltungen im In- und Auslande.

Es folgen dann Beitrage, an erster Stelle ein vortrefflicher Aufsatz 
von M inisterialrat P a x m a n n  flber den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals. 
Ferner findet man M itteilungen von Ir. A. M e y e r s  flber Kaimauern, Slip- 
anlagen, Dalben und Kammerschleuse bei dem zweiten Blnnenhafen von 
Scheveningen. Die Maschinenfabrik Augsburg-Nflrnberg (Werk Niirnberg) 
berichtet uber neue M olenbaukrane, Kaikrane, Dock- und Schwimmkrane 
in Diinkirchen, und die Demag AG flber neue Drehkrane, Verladebrflcken 
und Schwimmkrane in franzóslschen und belgischen Hafen. Zum SchluB 
gibt ©r.=5infl- Wilh. B u c h h o lz  Versuchsergebnisse und Berechnungs- 
vorschl3ge fiir Erdwiderstand auf Ankerplatten.

Die bloBe Aufzahlung der einzelnen Vortr3ge und Beitrage beweist 
schon zur Genflge die V ielseitigkeit des Jahrbuches; eine Auswahl zu 
treffen, ware schwierig und undankbar gew esen. Alle Aufsatze sind gut 
durchgearbeltet und behandeln den Stoff klar und mehr oder weniger 
erschópfend. Auch das vorliegende Jahrbuch bildet, wie die fruheren, 
eine beąuem  zu benutzende Sammlung vortrefflicher Abhandlungen flber 
die verschiedenen zeltgemafien Fragen des Hafenbaues und des Hafen- 
betriebes; des Studium des W erkes ist hiernach jedem  Hafenbauer ais 
sehr niitzlich und fruchtbrlngend zu empfehlen. Ls.

SchokUtsch, A., Dr.: Der Grundbau. XII und 490 S. m it 748 Abb. und 
34 Tafeln im Text. Wien 1932, Julius Springer. Preis geb. 62 RM.

Prof. S c h o k U ts c h  ln Brfinn ist besonders bekanntgeworden durch 
sein vor zwei Jahren erschienenes umfangreiches Handbuch des Wasser- 
baues. Jetzt legt er der Fachwelt w ieder einen 500 Sciten starken Band 
vor, der das schwierige G ebiet des Grundbaues behandelt. Auch dieses 
Werk ist ein Handbuch fflr Studium und Praxis. Der Verfasser hat auf 
móglichst anschauliche D arstellung Wert gelegt und deshalb zahlreiche 
Abbildungen und unter ihnen besonders viele Lichtbiider eingefiigt.

Das Buch beginnt mit einem ausfuhrlichen Abschnitte flber den 
Baugrund, in dcm besonders eingehend die V ertcilung der Boden- 
pressungen und die Grófie der Senkungen unter der Last des Bauwerkes 
behandelt ist. Der darin gegebene Oberblick flber den heutigen Stand 
der Wissenschaft lafit die Fortschritte erkennen, die im letzten Jahrzehnte 
in diesen Fragen gem acht sind, aber auch die grofien Lilcken, die nur 
durch mflhevolle Kleinarbeit allmahlich geschlossen werden kónnen. Den 
SchluB dieses Teiles bildet eine w ertvolle U ntersuchung flber die Ein- 
w irkung des Wassers auf den Baugrund und das Bauwerk.

Mit etwa gleicher Ausfflhrllchkeit ist der Abschnitt flber Aushub, 
Ausstelfung und Trockenhaltung der Baugrube behandelt. Fiir die wlch- 
tigsten Griindungsarten — Flach-, Pfahl-, Brunnen- und PreBluftgrflndung — 
bleiben damit nur 200 Seiten, etwa 2/s des Buches, so daB die D arstellung 
hier an manchen Stellen stark zusammengedrSngt ist. Die letzten Ab
schnitte flber Griindungen in Erdbeben-, Bergbau- und Rutschgebleten 
und uber Grundwasserabdichtung geben eine nur verh3ltnism3Blg kurze 
Obersicht.

G ute Q uellennachw eise, die den einzelnen Abschnitten beigefugt 
sind, ermógllchen ein eingehendes Studium, das besonders dadurch er-
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leichtert wird, daB Verfasser und Oberschrlft der Aufsatze genannt werden. 
An manchen Stellen sind ilbrigens Werke ohne Angabe des Ver!ages 
genannt (auch unter Abbildungen), eine genauere Bezelchnung w3re im 
Interesse des Lesers erwunscht.

Im ganzen ein Werk, das dem Studierenden ln anschaulichster Weise 
den Einblick in die Fragen des G rundbaues verm ittelt, die so stark wie 
kaum in einem anderen G ebiete auf praktischer Erfahrung aufbauen 
miissen. Zugleich ein Werk, in dem auch der ausfuhrende ingenieur viel- 
fachen Rat und zahlreiche VergleichsmOglichkeiten finden wird, besonders 
in den obengenannten, ausfuhrlicher behandelten Abschnitten.

®r.=2>ttg. L o h m e y e r .

Trochę, A.: Lehrgeriist- und Schalungsbau (Sammlung GOschen, Nr. 1053). 
136 S. mit 90 Textabb. Berlin 1932, W alter de G ruyter & Co. Preis 
in Leinen 1,80 RM.

Der Stoff ist wie folgt gegliedert: Ailgemeines, Lehrgeriiste gewOlbter 
Brucken, Schalung und Stutzgeriiste von Balkenbriicken, Schalung und 
Riistung lm Hochbau, Anhang (einige Bauaufnahmen).

Eine klare Sprache und gut ausgewahlte Zeichnungen erleichtern das 
Verst3ndnls dleses neuen GOschenbandchens. Keinesfalls wird nur Be- 
kanntes, A lthergebrachtes geboten; und trotzdem mOchte ich fiir eine 
Neuauflage bel aller gebotenen Kurze doch empfehlen, auch auf die 
S to y sch en  Versuche iiber N agelverbindungen, vlelleicht auch auf die 
jedem Zimmermelster zuganglichen Bulldog- oder Alllgatorplatten (fiir 
Rilstungsbauten oft recht zweckmaBig und auch wirtschaftlich) kurz hin- 
zuweisen. Ein ausfiihrliches Sachverzeichnis erleichtert den praktischen 
Gebrauch des Bandchens, dessen Anschaffung besonders den Studierenden 
sehr zu empfehlen ist. C. K e rs te n .

Deutscher Reichspost-Ka.lend.er 1933. H erausgegeben mit Unterstiitzung 
des Reichspostminlsterlums. 5. Jahrgang. Leipzig, Konkordla-Verlag. 
Preis 3,60 RM.

Wie bet den friiheren Jahrgangen bieten die 157 Biatter des Abreifi- 
kalenders in gem einverstandlicher Form einen Oberblick iiber die stetig 
fortschreltende Entwicklung des deutschen Postwesens und selner ein
zelnen Betrlebszweige. Lichtbilder und Zeichnungen mit kurzeń Erlaute- 
rungen verm itteln einen anschaulichen Eindruck von dem vielseltigen 
Postbetrlebe und welsen auf die zweckmafiige Benutzung der verschiedenen 
Elnrichtungen, auch gerade der w eniger bekannten, hin; sie lassen ferner 
erkennen, welche Bedeutung der Relchspost im gesam ten Verkehrs- und 
Wirtschaftsleben zufailt. Schliefilich zeigen die Darstellungen auch, dafi 
im Postwesen alle Erfahrungen und N euerungen der Technik mOglichst 
w eitgehend Anwendung finden, um den Betrieb zu hOchster Leistungs- 
fahigkeit und Wlrtschaftlichkeit zu fuhren.

Der vorziiglich gedruckte und sehr geschmackvoll ausgestattete Ab- 
reifikalender, dem eine ausfiihrliche Gebiihreniiberslcht angcfiigt ist, 
bringt manche Belehrung und Anregung; er verdient w eiteste V erbreitung 
und wird jeden Benutzer erfreuen. ®r.=3>ng. R o li.

Baunormen-Verzefchnls 1933. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin SW 19.
27 S. Preis 0,25 RM.

Das neu erschlenene Baunormen-Verzeichnis ist in iibersichtlicher 
Form zusam m engestellt und erleichtert jedem , der in der Verwaltung 
oder Praxis mit Normungsfragen zu tun hat, die notwendige Unterweisung. 
Es ist daher fiir die BehOrden des Reiches, der Lander und Gemeinden, 
aber auch fiir Bauindustrle, Bauhandwerk und Baustoffhandel unent- 
behrlich.

Zuschriften an die Schriftleitung.
I. Zuschrift.

U ber P fah le  im F re ile itu n g sb au . Der Verfasser dieser in der 
Bautechn. 1932, Heft 54, S. 725, ver0ffent.lichten Abhandlung empfiehlt 
fur die Griindung von M asten mit sehr grofien Spitzenziigen bzw. M omenten 
die in Abb. 7a (S. 733) dargestellte Anordnung, bestehend aus vler, im 
1. Beispiel 6,7 m langen Eisenbetonpfahlen von kreisfOrmigem Querschnitt 
mit 32 cm Durchm.

Die auf S. 734 w iedergegebene Berechnung beschrankt sich auf die 
Untersuchung der Zugkrafte, die vom Baugrunde mit l,5facher Sicherheit 
aufgenommen werden. Dagegen f e h l t  der Nachwels der Aufnahme der 
Druckkrafte und des Spitzenzuges selbst.

Gerade den Druckkraften und dem Spitzenzuge mufi aber besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, da andernfalls nicht nur der im Bau- 
wesen allgemein verlangte Sicherheitsgrad nicht gew ahrleistet ist, sondern 
das Fundament in vielen Failen nicht einmal dem Spitzenzug standhait.

Aus der angefuhrten Quelle geht nicht hervor, wie die Pfahle bewehrt 
sind. Vermutlich werden diese nicht fiir die wohl nur wegen des Boden- 
w iderstandes in die Berechnung eingefiihrte l,5fache Zugkraft bem essen, 
sondern nur fur die infolge des Spitzenzuges (Z =  17,65 t) wirklich auf- 
tretende Zugkraft ( l / = 6 4 t ) .  Hierfiir ergibt sich mit 1200 kg/cm 2 
ein Elsenąuerschnitt von 53,2 cm2, entsprechend 6,63 °/0 Bewehrung.

1. D ru ck .
Jeder Pfahl auf der Druckselte hat aufzunehm en:

D== 31 2 ! 4 65 +  1| -  =  72)8 t.
Da es praktisch kaum mOglich sein durfte, bei Ortspfahlen, von denen 

hier die Rede ist, die Bedingungen von A § 29 Zlff. 2 der „Bestimmungen 
des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton* 1932 einzuhalten, so darf die 
rechnerische Betondruckspannung bei Verwendung von H andelszem ent 
nicht mehr ais 35 kg/cm2, bei Verwendung von hochwertigem Zement 
hOchstens 45 kg/cm 2 betragen, und es darf ais Eisenąuerschnitt Fe nicht 
mehr ais 3 °/0 des Betonąuerschnitts Fb beriicksichtigt werden (A § 2 7
Ziff. 2 a). : 804 cm2, : 3 ■ 8,04 =  24,12 cm2

F; = F b +  15 Fe =  1171 cm2,
72 800

= 62,3 kg/cm2.

Eingegangene Bucher.
Technlsche Hochschule Carolo-W ilhelmina zu Braunschweig. Pro- 

gramm fiir das Studienjahr 1932/33.
Technlsche Hochschule Danzig. Vorlesungsverzeichnls 1932/33.
Technlsche Hochschule Hannover. Vorlesungsverzeichnis fiir das 

Studienjahr 1932/33.
Technlsche Hochschule Darmstadt. Lehrplan fiir das Studienjahr 1932/33.
Fridericlana Badlsche Technlsche Hochschule Karlsruhe. Vorlesungs- 

verzelchnls Somm er-Sem ester 1933.
Seifert: Tatigkeltsbericht der Preufiischen V ersuchsanstalt fur Wasser- 

bau und Schiffbau, Berlin, fiir das Rechnungsjahr 1931. 30 S. Berlin 1932, 
Selbstverlag der Preufiischen Versuchsanstalt fiir W asserbau und Schiffbau.

Schmick, G., Sr.=3 »g .: Bewehrungsskelette fiir Eisenbetonbauten. 
Bauweise ®r.=3ng. Bauer. 20 S. m it 40 Textabb. u. 6 Taf. Preis 2 RM.

Der Holzbau in der Sledlung. Schrift 1 der Schriftenreihe der Arbeits- 
gemelnschaft Holz. 39 S. mit 42 Abb. Berlin 1932, Verlag Deutsche 
Landwerbung, G. m. b. H. Preis 0,80 RM.

de Grahl: Kritische Betrachtungen iiber Heizungsanlagen. 31 S. mit 
14 Abb. und 7 Zahlentafeln. Berlin 1932, Verkehrwlss. Lehrmittelges. 
m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn. Preis 1,80 RM.

A\iiller, K-, ®r.=3ng.: Die W ettbewerbsgrundlagen der Wohnungs-
bauwelsen. (Industriewlrtschaftllche Abhandlungen, Heft 6 .) 128 S. mit
12 Textabb. Berlin 1933, J. Springer. Preis 4,50 RM.

Gutschow u. Zippel: Umbau. VII, 113S. mit Abbildungen. S tu tt
gart 1932, Julius Hoffmann Verlag. Preis kart. 10,50 RM.

Weil, J.: Zeltgemafie Beleuchtung. W irkungsvolles Licht in Woh- 
nungen und W ochenendhausern. 73 S. mit Abbildungen. Wien und
Leipzig 1933, Michael W inkler. Preis 3 RM.

Isay, E.: Das PreuBische Bau- und W ohnungsrecht. 207 S. Halle
a. d. S. u. Berlin 1933, Buchhandlung des W alsenhauses. Preis geh. 5,80 RM.

Kdrfgen: Ermafiigung und Niederschlagung der Hauszinssteuer.
2. Aufl. 80 S. Bonn a. Rh. 1933, O tto Paul. Preis 2 RM.

Normblatt-Verzeichnis. Ausgabe 1933. H erausgegeben vom Deut
schen Normenausschufi, Berlin NW 7. Normformat A 5, 280 S., Preis 3,50 RM 
ausschl. Versandkosten. Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin SW 19.
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Dieser W ert erscheint lm Pfahl um so bedenklicher, ais vom Ver- 

fasser ausdriickiich (S. 725) angenommen wird, dafi der M antel des Pfahls 
„keinerlei Relbungskrafte auf das um gebende Erdreich iibertragt", die 
Pfahlkraft vielm ehr am unteren, auf ein Mehrfaches des Durchmessers 
erweiterten Ende „ais reine Druckwirkung“ auf die Erde iiberleitet wird.

,ł i
Es miifite daher in Anbetracht des Verhaitnisses =  rd. 20 die Last mit 
einem Knickzuschlag m ultiplizlert werden.

2. W a a g e re c h te  K ra f te .
Noch vlel gefahrlicher erscheint aber die W irkung der waagerechten 

Krafte. Der Spitzenzug von 17,65 t kann bei der in Abb. 7 a dargestellten 
Fundam entanordnung nur durch die Vermittlung 
der vier lotrechten Pfahle auf den Baugrund 
iibertragen werden. Auf jeden Pfahl entfailt 
somit eine waagerechte Kraft H —  4,41 t ,  die
auf den Pfahl ais Querkraft wlrkt und Ihn auf 
Blegung beansprucht.

Der Verlauf der Bodenpressungen ist in 
Abb. 1 dargestellt, die nur eine grundsatzliche 
Skizze sein soli, da Grofie und Verlauf der 
Spannungen einerseits von den Eigenschaften 
des Baugrundes, anderselts vom Elastizitats- 
modul des Pfahls abhangig s in d 1).

Auf die Berechnung der Blegungsmomente 
im Pfahl kann hier nicht naher eingegangen 
w erden; es sei nur bem erkt, daB die Span
nungen infolge der Biegungsm omente vermut- 
lich auch bei einem sehr gunstigen Verlauf der 
Bodenpressungen erheblich hOher sind ais aus 
den Axialkr3ften. Schon die Axialkr3fte sind 
aber im V erhaltnis zum Pfahląuerschnitt so 
grofi, dafi auf der Druckselte die zulassige 

Grenze der Betonspannungen infolge der Druckkraft allein w eit iiber- 
schritten wird.

Der im besprochenen Beispiel vorausgesetzte Spitzenzug entspricht 
einem mittleren Fali. Der Unterzeichnete hat schon vor sieben Jahren

*) Vgl. die Abb. 15 und die zugehOrigen ErOrterungen im Buch von
H. D O rr, Die Standsicherheit der M asten und W andę im Erdreich. 
Berlin 1922, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn.
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Mastfundamente fiir Spitzenziige bis zu 32 t berechnet. Da die von 
Dr. M u l le r  nachgewiesenen Vorteile der Fundierung nach Abb. 7 a gegen- 
iiber Blockfundamenten mit wachsendem Spitzenzug zunehm en, so ist in 
elncm solchen Falle der Anreiz zur Wahl dieser Anordnung besonders 
grofi. Bei Anwendung des auf S. 734 gegebenen Rechnungsganges und 
der Abb. 3 wurden sich fur Z  =  32 t Pfahliangen von 8 bis 9 m ergeben, 
je  nach der Spreizung des Mastes. Jeder Pfahl miiGte auGer der lotrechten 
Kraft auch eine waagerechte Kraft von 8 t auf den Baugrund ubertragen, 
was jedoch ausgeschlossen erscheint. Bei AuBerachtlassung der Driltk- 
und Biegungsspannungen wiirde man rechnerisch trotzdem gar nicht 
bemerken, daB die Pfahląuerschnltte v011ig ungenugend sind und dafi die 
Pfahle schon lange v o r  Erreichung des rechnerischen Spitzenzuges brechen 
wurden.

Die hier erOrterte Griindungsart ist ahnlich wie die von S u b e rk r f ib  
in Abb. 40, S. 75 selnes Buches2) dargestellte. Dort betragt aber die 
Pfahllange bei 35 cm Durchm. nur 1,80 m, und aus den Abmessungen 
des Mastes erkennt man leicht, daG die Spitzenziige nur einen kleinen 
Bruchteil der hier auftretenden ausmachen kOnnen. Auch dort vermiGt 
man einen genauen Spannungsnachwels, man hat aber nicht das Empfinden 
einer unmittelbaren Einsturzgefahr wie bei dem M ullerschen Beispiel.

Der Ersatz von Blockfundamenten durch Pfahle Ist gewiB eine gute 
LOsung, man muG aber dafur sorgen, daG vom Fundam ent s 3 m tl ic h e  
Krafte aufgenommen werden. Mit einer guten V erankerung allein ist die 
Aufgabe noch nicht gelOst, es sind vielmehr Vorkehrungen zu treffen, 
damit die Pfahle keine Querkrafte erhalten. Die waagerechten Krafte 
miissen ohne Zuhilfenahme der Biegungsfestigkeit der Pfahle auf den 
Baugrund ubertragen werden, die Pfahle diirfen nur durch Axialkr3fte 
belastet werden. Es bestehen hierfiir verschledene konstruktive MOglich- 
keiten, dereń Besprechung aber den Rahmen einer Zuschrift iiberschreiten 
wiirde. Eine Zusammenfassung der Pfahlkopfe durch einen steifen Kranz 
oder durch eine massive Platte wird sich dabei jedenfalls kaum ver- 
meiden lassen.

Ferner muG die zulassige Grenze der Betonspannungen in den Pfahlen 
eingehalten werden, was im Beispiel von Dr. Miiller eine Vermehrung 
der Pfahle erforderlich macht. Dabei ist zu priifen, ob nicht auch die 
Grundfiache vergroGert werden muG, weil die Zugpfahle nicht zu nahe 
zuelnander stehen diirfen.

Nur wenn alle diese Grundsatze befolgt werden, wird das Fundament 
die nOtlge Sicherheit haben, und nur ein derartig konstrulertes Fundament 
kann man preislich mit Blockfundamenten (sel es nach Abb. 7b, sei es 
nach Abb. 7c) vergleichen. Von dem von Dr. Miiller zugunsten der 
Pfahlfundamente nachgewiesenen groGen Preisunterschiede wird dann 
vermutlich wenig ubrigbleiben. Sr.=2>ng. K. H a jn a l- K ó n y i .

II. Z uschrift.
Dem Vorschlage des Verf., bel der Grundung schwerer Maste Druck- 

und Zugpfahle statt masslger Fundam ente zu verw enden, ist zuzustimmen. 
Man erzielt auf solche Weise wirtschaftlichere LOsungen, und die Spitzen- 
verschiebungen fallen unter demselben Leltungszug kleiner aus. Auch 
gehe ich mit dem Verf. einig, wenn er anglbt, daG die Vorschriften des 
VDE. hinslchtllch der Berechnung der auf Zug beanspruchten Funda
m ente zu roh und zu ungenau sind. Sie hatten langst geandert werden 
sollen, nachdem ein gangbarer Weg schon in der Bautechn. 1924, Heft 7, 
von mir angegeben worden ist.

Den Ausfuhrungen des Herm Dr. Th. M iil le r  mufi aber entgegen- 
gehalten werden, dafi ein Tragelement im Boden, „dessen Mantel keiner- 
lei Reibungskrafte auf das Erdreich flbertragt", nach dem Sprachgebrauch 
der Bauingenieure nicht ais , Pfahl* bezelchnet werden kann. Die Mantel- 
reibung stellt sich mit Notwendigkelt ein, sobald hlnterfiillt ist, gar erst, 
wenn die Baugrube zugestam pft worden is t8).

Die Berechnungsweise des Verf. zur Druckiibertragung an einem ver-

breiterten FuB fiihrt zu einer Bodenpressung von 154 : — • 0,952 =  220 t/m 2

oder 22 kg/cm2. Selbst bel 10 m Tiefe unter Gelandeoberfiache wird 
niemand diesen Wert ais zulassig ansehen wollen, es sei denn, daB man 
eine Einpressung von 1 bis 2 dcm ais statthaft erachtet. Wenn man nach 
der iiblichen Anschauung C o u lo m b s  oder E n g e B e rs  davon ausgeht, daB 
die auBere Kraft und das Lot der G leitebene beim Beginn des Gleitens 
den Winkel <p m itelnander elnschlleBen, so wird der Winkel cc an der

Spitze des M ullerschen G leitkegels nicht ^  , sondern doppelt so

grofi. AuBerdem ist der Gleltvorgang am Fufi eines Pfahles in Wirklich- 
kelt so kompliziert, dafi der Versuch, ihn analytisch zu erfassen, einst- 
weilen vóllig ausslchtslos ist.

Die Reibung am Pfahlumfang unter den verschiedenen ausgezeichneten 
W erten des Erddrucks habe ich ln Bautechn. 1924, Heft 50, aufzuklaren unter- 
nommen, soweit dies bei der statischen Unbestim m theit der Aufgabe mOglich 
ist. Danach wiirde der von Dr. Th. M u l le r  ln Abb. 2a bis c seines Auf- 
satzes dargestellte Pfahl andere W iderstandskrafte entwickeln, die annehm- 
barer erscheinen. Angenommen sei: Schaftdurchmesser d  =  0 ,4m , Lange 
des Schaftes ^  =  9 m, FuBdurchmesser Z) =  0,95 m, Erdgewicht y =  1,6;

2) S i ib e r k r u b ,  Die Griindung von M asten fiir Freileitungen und fiir 
Bahnfahrleitungen und Bahnspeiseleitungen. Berlin 1932, Julius Springer.

3) Vgl. H. D o rr , Die Tragfahigkeit der Pfahle. Berlin 1922, Verlag
von Wilh. Ernst & Sohn; ferner Bautechn. 1924, Heft 5/7 u. 50.

BOschungswinkel y  =  35°, Grundwert (s. Bautechn. 1924, S. 565) t0 =  1; 

a0 — 2 • tg ^  =  0,63; e =  tg2 ^45 ° +  —-j =  3,7. Damit wird die Reibung

l 2
am Umfange des Schaftes R l =  •/ s0 • ■ a0 u, natiirllche Vorspannung
vorausgesetzt; d. i.

81
/?1 = l , 6 - l . - - 2- . 0,63• 1,26 =  51,5 t.

In der namlichen Weise erhalt man die lotrechte Reibung am FuB 
etwa zu R2 =  1,6 • 1 • 9,5 • 0,63 • 2,2 =  21 t
und den lotrechten Widerstand am Fufi mindestens zu

W2- ~ -  0,952 • 3,7 • 10 =  26 t.
4

Der G esam twlderstand ware demnach r o =  51 +  21 +  26 =  98 t.
Von diesen Zahlen waren die beiden ersten Reibungsgrenzwerte, die 

erst nach einem gewissen Reibungsweg sich einstellen konnten. Die 
dazu notwendige Eindrflckung des Pfahls wird im allgemeinen grOfier 
sein ais der Arbeitsweg, der den mit der W iderstandsziffer e errechneten 
Bodendruck unter dcm Pfahlfufl erzeugt. Nach den jew eillgen Boden- 
beschaffenheiten wird man also den Wert T0 entw eder unm ittelbar ais 
zulassige NutzgrOfie bezeichnen diirfen oder aber durch einen geringen 
Slcherheitswert, etwa v = l , 5 ,  dividieren miissen.

Die Behauptung des Verfassers, die Tragfahigkeit eines .Pfahles" sei 
eine llneare Funktion der Tiefe, widerspricht der Erfahrung. Sie ware 
nur dann richtig, wenn der W iderstand sich nur am Fufi entwickelte. Je 
grOfier die im Boden steckende Pfahllange wird, um so mehr tritt der 
Widerstand am Fufi gegen die M antelreibung zurflek und um so deutlicher 
wird die W lderstandslinie eine Parabel.

Fur die W iderstandsfahigkeit eines Pfahles auf Zug ln der Richtung 
seiner Achse habe ich Angaben schon 1922 ver0ffentlicht. In Bautechn. 1924, 
Heft 5 bis 7, habe ich jene Betrachtungen erweitert. E iner der Zugversuche 
des H erm  Dr. M uller sel nach m einen Ermittlungen nachgerechnet, und 
zwar der mit der Holzkugel von 20 cm 0  (Abb. 4b).

Ohne das Eigengewicht der Stange und der Kugel erhalt man fiir den 
Erdzylinder von 20 cm 0  und 113 cm Tiefe eine Reibungskraft von

R  =  y  fj /2 . A- . ? U.

Es wird betont, dafi das Erdreich kraftlg eingestam pft worden sei. Man 
wird also nicht fehlgehen, wenn man fflr die Verspannung mit el —  1 +  tg2<p 
und mit dem Relbungsbeiwert j  =  «1 =  tgy> rechnet. Dann wird

R  =  1,66 • 1,49 • -M ?-2 • 0,7 • 0,2 • 3,14 »  0,7 t,

was mit dem Versuch gut flbereinstimmt.
Die Kurven, die sich bei Dr. Mflllers Zugversuchen ergeben haben, 

sind dem Wesen nach die namlichen, zu denen die Versuche Terzaghis 
geftthrt haben4). Der Charakter dieser Kurven ist z. B. auch bei meinen 
Versuchen flber die Verschlebung eines MastfuBes im Boden zutage 
getre ten5). Wenn Herr Dr. M uller in einer FuBnote anglbt, der Wert

e =  tg2 ^45° +  ^  j finde sich bei EngeBerin dessen A ufsatzinZ .f. Bauw. 1880,

so ist das In dieser Form unzutreffend. Nur bedingt richtig ist auch seine 
Behauptung, W asser im Boden verm lndere die innere R eibung6).

ffir.=3ng. D O rr, Karlsruhe.

E r w i d e r u n g e n .
Zu I.

Herr Obering. 2)r.=3ng. K. H a jn a l - K ó n y l  kommt bel der U nter
suchung der Beanspruchung des in Rede stehenden Betonpfahles zu dem 
SchluB, dafi in der Anwendung dieses Pfahles ais Mastgrflndung kein 
nennenswerter wirtschaftlicher Vorteil gegenflber bisherigen Mastgrflndungs- 
arten liegt. Dieses Ergebnis befindet sich im G egensatze zu der all
gem einen Erfahrung, dafi die Bewaitlgung gegebener Krafte durch eine 
exakt gegllederte Konstruktlon auf jeden Fali vorteilhafter ist ais durch 
eine mit wertvollen Baustoffen erzeugte M assenwirkung, wie es in einem 
Betonblockfundament von der im Beispiel gew ahlten GrOfienordnung 
offensichtlich der Fali ist. D ieselbe Erfahrung ist es auch, die dazu ge- 
fflhrt hat, dafi man Brflcken baut statt einfacher Schuttdamme und 
biegungsfeste Turme statt massiver Pyramiden. W enn im vorllegenden 
Falle eine Rechnung ein von dieser Erfahrung abweichendes Ergebnis 
brlngt, so wird zunachst die Rechnung einer naheren Erkiarung bedurfen, 
die sich dann in der Tat auch ohne w eiteres aus der von Hajnal auf- 
gemachten Rechnung ergibt.

1. Zunachst diirfen die elnander gegenflberstehenden Ausfflhrungs- 
arten nicht mit zweierlei Mafi gemessen werden, d. h. das Blockfundament 
nach den den Erfahrungen im Freileltungsbau entsprechenden VDE-Vor- 
schriften und die Pfahlgrflndung nach den unter ganz anderen Bedingungen 
entstandenen Baupolizeivorschriften, wo die zulassigen Beanspruchungen 
wesentlich niedriger liegen, mit Rflcksicht auf den erforderlichen hoheren 
Sicherheitsgrad bei von Menschen bew ohnten Bauwerken, fflr die diese 
Vorschriften in erster Linie G eltung haben. Ein Anhaltspunkt dafflr, wie 
zu verfahren ware, ergibt sich z. B. daraus, dafi fflr Betonmaste nach den

4) T e r z a g h i ,  Erdbaumechanik, S. 72 u. 75.
6) Standsicherheit der Masten und W andę, S. 38. Berlin 1922, Wilh. 

Ernst & Sohn.
6) Vgl. T e r z a g h i ,  Erdbaumechanik, 9. Abschnltt.
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VDE-Vorschrtften eine Baustoffbeanspruchung von 40 %  zugelassen ist, 
wahrend die Bestimmung fiir Hochbauten aus Eisenbeton nur etwa die 
Haifte hiervon zulassen. Hiernach ist also der von Hajnal nachgerechnete 
Pfahl nicht nur nicht zu gering, sondern sogar „iiberdimensioniert".

2. Ferner soli der Pfahl auf Knicken bemessen werden, und zwar 
weil er „nach meinen ausdrilcklichen Angaben keinerlei Reibungskrafte 
auf das Erdreich ubertragt*. In der Tat iibertragt der Pfahl auch keine 
nennensw erte Reibung wegen des glatten Blechmantels, aber daraus kann 
unmOglich ein Einflufi auf die Knicksicherheit abgeleitet w erden, die 
doch ausschlieBlich von der seitlichen Druckfestigkelt des Erdreichs at>- 
hangt, die ihrerseits aber, trotz des Blechmantels, ln vollem MaBe vor- 
handen Ist.

3. Eine VergróBerung der Grundfiache der Maste wegen der gegen- 
seltlgen Beelnflussung der Pfahlwlrkungen komm t nicht in Betracht, weil 
dieser Gesichtspunkt bereits berucksichtigt ist, und zwar unter dem Titel 
„EinfluB der Gruppenwirkung”.

4. Der beanstandete „fehlende Nachwets der Druckaufnahme" er- 
iibrlgt sich, weil sich an Hand meiner Versuche gezeigt hat, daB der auf

das Erdreich iiber- 
tragbare Druck in 
jedem Falle w esent
lich hOher liegt ais 
der Zug, wie sich 
auch aus dem Kur- 
venvergleich Abb. 1 
u .2erg ib t. E sgeniigt 

18 som it.w iegeschehen, 
der Nachweis der 
Zugaufnahme.

Oruckl

/ Zuq -----
/

i/ f n o
f  fłieor. Wert

1 2  3 1
Bewegung in mm 

Abb. 1. Zug- und Druckvergleich 
fiir D —  10 cm, t  =  70 cm. Yersuche Nr. 4 u. 14.

Abb. 2. Zug- und Druckverglelch 
fiir D  =  15 cm, t  =  106 cm. Versuche Nr. 4 u. 14.

5. Der fehlende Nachweis der Aufnahme der waagerechten Krafte 
eriibrigt sich ebenfalls fiir einen rohen Kosteniiberschlag, weil die Pfahle 
bel sinngemafier Anwendung der Vorschriften, wie unter 1. gezeigt, 
beąuem  so bem essen werden kOnnen, daB sie die aus gerlngen Schiiben 
komm enden Biegungsspannungen iibernehm en, und weil, falls grOBere 
Schiibe in Frage kommen, ohne weiteres durch einen klelnen Pfahlkopf, 
der das kosteńmafilge Ergebnis der GrOBenordnung nach iiberhaupt nicht 
beelnfluflt, aufgenommen w erden kOnnen. Fiir den yorllege^den Fali 
wiirde es z. B. genilgen, wenn nach Abb. 3 um das obere Pfahlende ein 
ąuadratischer Kopfsockel von etwa 0,5 m3 Inhalt gelegt wiirde. Bei einer 
Tiefe von 50 cm und einer Seiteniange von 100 cm ergabe dies eine 
seitliche Druckfiache fiir die Schubiibertragung von 50-100  =  5000 cm2, 
die das Erdreich bei dem von Hajnal errechneten Schub von 4,41 t mit 
4410

- =  0,88 kg/cm 2 belasten wurde, was slcher nicht zuviel ware, auch
OUUU

bei Zugrundelegung einer drelecklgen Spannungsfigur mit doppelt so 
hohem  GrOfitwcrte In der Tiefe. Aber selbst wenn doppelt so vlel Beton 
nOtlg ware, wiirde die Beriicksichtigung der waagerechten Kraft auf die 
Kosten fiir das ganze Pfahlfundament nur etwa 5 %  ausmachen, was 
noch durchaus innerhalb der Toleranz liegt, mit der derartlge Kosten- 
iiberschiage iiberhaupt aufgestellt werden kOnnen und wie sie bei Normal- 
grilndungen mit Blockfundamenten, schon mit Riicksicht auf die etwaige 
W asserhaltung, erzwungen wird. Durch solche untergeordneten Positionen 
sollte die generelle Linie der Arbelt in ihrer Eindrlnglichkeit und Ober- 
sichtlichkeit nicht beeintrachtlgt werden, denn sie hatte zunachst den 
Zweck, der Fachwelt vor allem den elgentlichen Slnn dieser Mastgrundungs- 
art vor Augen zu fiihren, den das Prinzip der V erankerung gegeniiber 
dem der Einspannung bel einer Anwendung auf grOBere Verhaitnlsse 
aufwelst. Diese Griindung, einm al in ihrem W erte erkannt, mufl auf jeden 
Fali den Anrelz bleten, etwa auftretende Hemmnisse bezilgllch Ihrer An
w endung zu iiberwlnden, die iibrigens auf ganz anderem G ebiete liegen, 
namlich nicht auf dcm der Krafteubertragung, sondern auf dem der Form- 
gebung. Hieruber beflnden sich augenblicklich Groflversuche nach einem 
vom Verfasser angegebenen Verfahren im Gange. Th. M u lle r .

Zu II.
Herr Prof. Sr.=3«g. DOrr geht davon aus, daB die Tragkraft eines 

Pfahles in der Hauptsache durch die M antelrelbung hervorgerufen w erde; 
er hat darauf ein Berechnungsverfahren aufgebaut und auf den hier vor- 
Hegenden Fali angew endet. Dieses Yerfahren darf jedoch nicht zur

Berechnung der Tragkraft der melner Arbelt zugrundeliegenden Art von 
Pfahlen gebraucht werden. Es mufi hier notwendig zu einem falschen 
Ergebnis fiihren, weil der glatte Blechmantel bei diesem Bohrpfahl tat- 
sachlich keine nennensw erte Reibung iibertragt. Dies geht schon daraus 
hervor, daB bel der Herstellung des Pfahles dieser Blechmantel unter 
langsamem Drehen mit ganz geringer Last in den Boden getrieben wird 
und ebenso w ieder herausgezogen werden kOnnte. Die ganze Tragkraft wird 
vielm ehr fast ausschlieBlich durch den W iderstand der Verdickung erzielt. 
Gleichwohl ist dieses Bauelem ent ais Pfahl im engsten Sinne anzusprechen, 
denn sonst kOnnte iiberhaupt kein Hulsenpfahl oder sonst ein Pfahl, 
dessen Tragfahigkeit ausschlieBlich auf seinem Spltzenwlderstand beruht, 
Anspruch auf diese Bezeichnung erheben. Die Kraftwlrkung derartlger 
Pfahle muB In anderem Slnne ais bei Reibungspfahlen erm ittelt werden, 
dereń Kraftwirkung sich aus Spitzenwiderstand und M antelreibung in 
annahernd gleich bedeutender GrOBenordnung zusammensetzt. Die bei 
einem Reibungspfahl im Zusammenwirken dieser beiden Eigenschaften 
liegende statlsche U nbestimm thelt, die es bis heute noch nicht ermOgllcht 
hat, seine Tragfahigkeit Im voraus zu berechnen, kann m. E. auch nach 
dem Verfahren von DOrr nicht beseitigt werden. Dies kann nur durch die 
Erzeugung eines eindeutigen Kraftangrlffs erzwungen werden, und gerade 
die Tatsache, daB bei dem vorliegenden Pfahl die sehr geringe Schaft- 
reibung vem achiasslgt werden darf und die gesam te Tragkraft ohne 
nennensw erten Fehler ais an dem der GrOBe nach genau bekannten 
PfahlfuB erzeugt aufzufassen ist, gibt diesem Pfahlsystem vor jedem 
anderen den entscheidenden Vorzug der statischen Bestimmtheit und 
damit der ausreichenden Berechenbarkeit, die nun einmal die grund- 
legende Voraussetzung fur die Anwendung Im Freileitungsbau darstellt. 
Wenn nun nach DOrr auch hier die G esamtwlrkung zu etwa glelch- 
bedeutenden Anteilen nach Spitzenwiderstand und M antelreibung er
m ittelt wird, so entbehrt dieses Ergebnis der Beweiskraft. Nach DOrr 
berechnet sich der von der Pfahlfufierweiterung hervorgerufene Spitzen
widerstand fiir den vorliegenden Fali mit 9,5 m Tiefe und etwa 1 m 
PfahlfuBdurchmesser auf 26 t. Dies wiirde bedeuten, daB der Boden in 
9,5 m Tiefe mit nicht m ehr ais 3,7 kg/cm2 belastet werden diirfe. Hier- 
gegen sprechen nicht nur melne Versuche, auf die meln Verfahren doch 
schlleBlich aufgebaut ist, sondern es haben sich auch schon vordem 
namhafte neuere Forscher mit dieser Frage befafit, die nicht nur melne 
W erte bestatigen, sondern noch wesentlich daruber hinausgehen. Aller- 
dings liegen diese W erte so hoch, dafi ich mich ihnen auch wieder nicht 
anschlieBen konnte, vor allem , weil so sehr kleine M odellversuche, 
namlich die von S o la k ia n  und S t r o h s c h n e l d e r  ausgefilhrten, denen 
gegeniiber melne M odelle etwa zehnmal so grofi waren, zugrunde gelegt 
wurden. Gerade das von DOrr angefiihrte Buch von T e r z a g h i1) enthalt 
ein Verfahren zur Bestimmung des Spitzenwiderstandes, dessen Ergebnisse 
um sehr viel hOher ais die meinen liegen. Auf S. 244 oben ff. gibt 
Terzaghi fiir den Fali an, daB sich die Basis des GrilndungskOrpers nicht 
auf der Schattungsoberflache, sondern in einer Tiefe t  darunter befindet,
fiir die Grenzbelastung in der Tiefe t :

2 r y  L , t  ( t \  23
qK =  - j 2 -  1 +  y  +  ( y )  8

Werden hierln die beiden letzten Glieder, die sich auf die M antelreibung 
beziehen (und hier allerdings noch sehr grofie Werte darstellen), vernach- 
lassigt, so bleibt fiir den Spitzenwiderstand ln der Tiefe t:

« . - # ( ' +  3 -
Hierln bedeutet der Ausdruck vor der Klammer den W iderstand auf der 
Erdoberfiache, den Terzaghi fiir dlchtgelagerten Sand unter Verwendung 
einer Fundam entplatte von r = 1 0 0 c m  auf S. 242 unten mit 30,6 kg/cm 2 
errechnet. Fiir unseren Fali wiirde dies bedeuten, dafi in 9,5 m Tiefe 
bei r —  50 cm der Spitzenwiderstand betragen w iirde:

qxt =  30,6 ( l  +  ^ p j  =  600 kg/cm2,

wobei nach Terzaghi die Proportlonalitatsgrenze etwa bei der Haifte 
dieses W ertes liegt.

Die W erte der Formel von H. R e iB n e r2)

a = = y h . p L ^ } J L . e ^ ^ ' P
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bewegen sich anscheinend In der Nahe der aufiersten Grenzbelastung, 
wie sich aus einer Anwendung auf melne Versuche ergibt.

Das in meiner Arbelt beschrlebene Verfahren gibt jedoch einen Wert, 
der noch unterhalb der Proportlonalitatsgrenze liegt, und kanp deshalb 
unter Elnhaltung einer l,5fachen Slcherheit wohl fiir die Praxis gebraucht 
werden. Diese bedeutenden Abweichungen ln den bisherigen Anschauungen 
waren schliefilich auch der Grund fur die Durchfiihrung elgener Versuche, 
und solange noch keine besseren Versuche vorllegen, sehe ich keine 
Moglichkeit, das in meiner Arbeit beschrlebene Verfahren zu verbessern.

— ----------  Th. M u l le r .

i . ( r ,
+ l ± ± v . A

Wir schliefien hlerm it die Aussprache. D ie  S c h r i f t l e i t u n g .

1) T e r z a g h i ,  Erdbaumechanik, 24. Abschnltt, d.
2) H. R e lf in e r , Zum Erddruckproblem. Vortrag I. d. Berliner M athe- 
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