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Gehler, W.: E r lau terungen  zu den E isenbe ton-B es t im m ungen  1932 mit 

Beispielen. 5. Auflage. 320 S. mit 104 Textabb. Berlin 1933. Wilhelm 
Ernst  & Sohn. Kart. 10 RM., Bautechnik-Abonnentenpreis 1933 9 RM.

Am 1. April 1932 w urden  nach langen mtihevollen B eratungen die 
neuen  E i s e n b e t o n - B e s t i m m u n g e n  verabschiedet.  Damit ist ein Werk 
geschaffen, das un ter  allen auslSndischen B estim m ungen einen der  ersten 
Piatze e innimmt. Im Mai d. J. sind nun auch die „ E r l a u t e r u n g e n "  
von Prof. ®r.=2>ttg. G e h l e r  in 5. Auflage neu erschienen. Der Ausdruck 
„Erlauterungen* ist sehr bescheiden. Das Buch enthalt  nicht nur das; 
man findet darin eine e lngehende  wissenschaftl lche B egrundung  aller 
B est im m ungen,  so dafi der  Leser nicht nur erfahrt, wie er die einzelnen 
Vorschriften beim Entwurf und bel Ausfiihrung der  Eisenbetonbauten  
anzuwenden  hat,  sondern  auch lernt,  wie jede  B estlm m ung en ts tanden  ist, 
auf G rund  w elcher  Versuche oder  w e lcher  m athem atischen Erwagungen. 
Jeder  deu tsche  Eisenbetonfachmann muB dieses Buch besi tzen  und sich 
mit se inem Inhalt  griindlich ver trau t  m achen, dann welfi er, was man 
von ihm erwartet.

Die n euen  Z e m e n t n o r m e n  von 1932 sind im Auszug wieder
gegeben, sow eit  sic  fiir den  Verbraucher  B edeu tung  haben. Alle Zusatze 
und Erlauterungen sind in K lam m ern  hinzugefiigt,  damit der Leser sie 
soglelch vom eigentlichen Text der  Norm en untcrscheiden kann. W eiter 
wird die Abhangigkelt  der  Druckfestigkelt  von der  Zeit  b eh an d e lt  und 
durch eine Zeit-Druckfestigkeitslinie  bildlich dargestell t .  Drei G ruppen 
werden untersch leden :  die normalen , die hochwert igen und  die Spezial- 
Zem ente ,  ihre Festigkeiten nach 3, 7, 28Tagen  und einem Jahre  sind iiber- 
slchtlich aufgetragen;  e rw ahnt wird ein allerdings noch nicht vorhandener  
Extrem -Zement mit  1200 kg/cm2 Fest igkeit  nach 28 Tagen. Die neuen 
S i e b l i n l e n  der B estim m ungen  w erd en  ausfiihrlich erOrtert, d ie  Durch- 
fiihrung der  S iebversuche  mit  d em  grofien und kleinen Siebsatz wird 
beschrieben und ein Beispiel fiir V erbesse rung  e ines Kiessandes g eg eb en ;  
schliefilich wird  zur Beurte llung des Gii tegrades der Kornzusammen- 
se tzung  d e r  Feinheltsm odul (nach A b r a m s )  behande lt .  Der Abschnitt:  
W a s s e r z u s a t z  g ib t  AnlaB, auch die V orausberechnung  der  Wiirfel- 
festigkeit zu  erOrtern. Die Glelchung W2B =  F  (N2St Gz, Gw,f) ,  d. h. die 
Abhangigkelt  von vier ve rsch iedenen  GróBen klingt allerdings nicht sehr  
trOstlich; das Ergebnis heifit im m er  noch: Man zerdriicke e inen Wiirfel, 
dann findet man W2B ganz genau .  Der Teil IV: A l l g e m e i n e  B e -  
r e c h n u n g s g r u n d l a g e n  en tha l t  den  §  17, R echnungsannahmen,  worin 
ln kurzeń W orten  die iibliche, aber  sehr  um str it tene  Vorschrift n =  15 
gegeben  Ist. Ein zeichnerlsch dargeste ll ter  Vergleich der  rechnerlsch 
und der  durch D ehnungsm essungen  ermitte lten  Spannungen  e iner Eisen
be tonpla tte  zeigt aber  vor dem  Bruch eine  befrled igende  U bere ins t lm m ung;  
somit gib t  d ie  B erechnung  mit  n — 15 die erwiinschte Sicherheit  gegen 
Bruch, und  darauf kom m t es an. Die Lastverte i lung von E i n z e l l a s t e n  
besonders  bei der B erechnung der  Pla tten  auf Schub ist nicht ganz  einfach; 
das Verfahren nach DIN 1075 ist e ingehend  erórtert,  d ie  Anteile  der  Lasten 
s ind tibersichtlich zusam m engeste l l t .  Der S c h u b s i c h e r u n g  Ist w lederum  
ein langerer Abschnitt  gew id m e t ;  ganz  n eu  ist, dafl auch der  Fali des 
A b s c h e r e n s  am Auflager b eh an d e lt  wird. Eine D r e h b e a n s p r u c h u n g  
kann e n tw ed e r  durch e ine  Spiral- oder  durch eine B iige lbew ehrung auf- 
g enom m en  werden. Beide Falle  w erden  behandelt ,  d ie  zur B erechnung 
erforderlichen G le lchungen  w erden  hergeleitet .  Die k r e u z w e i s e  b e 
w e h r t e n  P l a t t e n ,  die Dri l lungsspannungen u n d - m o m e n te  waren schon 
in der  4. Auflage der  „Erlauterungen" seh r  e ingehend  besprochen. Fiir 
das sog. Tr3gerkreuzverfahren ist aber  n u n m eh r  e ine  iibersichtl iche Tafel 
beigefiigt, auf d e r  alle  sechs mOglichen Falle  der  Auflagerung e iner recht- 
eckigen P la tte  b ehande lt  w e rd en ;  die Hilfsgrófien fiir d ie Berechnung 
w erden  fiir jed e n  Fali angegeben .  Das gen an n te  Verfahren b i lde t  die 
G rundlage  des in d ie  B est im m ungen  au fgenom m enen  M a r c u s s c h e n  
Berechnungsverfahrens.  W ahrend  1925 dessen Berechtlgung noch stark um- 
stritten war, ist jetzt  durch  d ie  D resdener  Pla ttenversuche  der  volIe Bewels 
dafiir erbracht;  dies wird  an der  Hand einer zeichnerischen Darstellung 
d e r  Versuchsergebnlsse  erlautert .  W eiter besagen die Best im m ungen, daB 
die S t i i t z k r a f t e  von k reuzw eise  b ew ehr ten  P la tten ais gleichmafiig 
verte il t  angenom m en  w erden  diirfen. Man g laub t  nicht,  weiche Fiille 
von Kenntnissen erforderl ich ist, um d iesen  so einfach k llngenden  Satz 
Tichtig anzu w en d en ;  die Erlau terungen  behande ln  diese Frage auf acht 
Seiten. Die Stiitzkrafte sind abhangig  von der  Langlichkclt  der  Platten 
und von de r  Art der  Auflagerung. Das Verhaltn is  der  langeren Selte  zur 
kurzeń wird kaum grófier ais 2 angenom m en  werden kónnen, aber 
innerhalb  d ieser MOgllchkelt 2 :  1 w erden  sieben Falle  unterschieden. 
Dabei mufi beriicksichtigt werden ,  was in den B estim m ungen  allerdings 
nicht ausdrucklich gesag t  Ist, dafi fiir die kurzeń Rander im m er e ine  
M indestbelas tung  an zunehm en  ist, so wie sie sich be l  quadrat lscher Pla tte  
e rgeben  wiirde. Den  E i s e n b e t o n r i p p e n d e c k e n  Ist ein langerer 
Abschnitt  gewidm et.  Sie n ehm en  eine Sonderste llung ein zwischen den 
re inen E isenbetondecken  und  den S te ine isendecken;  die  B est im m ungen

gew ahren  ihnen daher  gewisse  Erle ichterungen. Die Erlauterungen b e 
handeln ,  um nur  dies eine  hervorzuheben ,  eingehend die  schwierige 
Frage der E ndeinspannung  im Mauerwerk . G erade  auf d iesem  Gebiet 
ist d ie Gefahr, dafi Pfuscherarbeit  ge le is te t  wird, besonders  groB. Die 
Vorschriften iiber die B erechnung von E i s e n b e t o n s a u l e n  sind dadurch 
erweitert ,  dafi un ter  U m standen  die zulassige Belastung wachst mit der  
Que tschgrenze  der Langseisen und d e r  S treckgrenze der Umschniirungs- 
eisen; die Osterreichischen Bestim m ungen  entb ie lten  schon friiher derartige 
Vorschriften. Zur B egrundung  wird das sog. Additionsgesetz  erlautert .  
M i j r s c h  h a tte  zucrst  darauf hingew iesen,  dafi die  W irkung der Um- 
schniirung von der  Prismenfestigkeit  des Betons und der  Streckgrenze 
de r  Spiralen abhangt;  die Erlauterungen g eb en  ein deutiiches Bild, wie 
die jetzlgen Saulenvorschrlften en ts tanden  sind. Die K n i c k b e r e c h n u n g  
mit  Hilfe d e r  Zahl co ist gegen  1925 ziemiich unver3ndert  geb lieben ,  nur 
sind die W erte  von co auch fiir ganz schlanke rechteckige Saulen hinzu- 
gefiigt, die nur  bei grofien Bogenbriicken vo rzukom m en pflegen. Die 
Erlauterungen g eb en  bildliche Darstel lungen, aus d enen  man ersieht,  w ie  
duzui mit  w achsender  Sauienschlankheit  abnim m t, w ahrend  gleichzeit ig 
o j wachst.  Die Berechnung der  Zahl co  teils aus der  Euler-G lelchung ,  
teils nach N a  v l e r  - R i t t e r  - M ó r s c h  wird erlautert.  Der Abschnitt:  
Z u l a s s i g e  S p a n n u n g e n  ist in den Best im m ungen  von 1932 insofern neu 
aufgebaut,  ais die Versuche  mit  erdfeuchtem Beton weggefallen sind, 
dafiir aber  die verlangte  Bauwerkfestigkeit  erhoht  ist. Dies wird erlautert ,  
auch wird nachgewiesen, daB nach 28 Tagen die Fest igkeit  im Bauwerk 
gleich der Wurfelfestigkeit  angenom m en  w erden  kann, wobei  man im 
a l lgem einen  noch auf d e r  sicheren Seite  bleibt.  Fiir die Bestim m ungen  
fur die Ausfiihrung von S t e i n e i s e n d e c k e n  (Teil B) wird auf die 
E rlau terungen  von  5)r.=3ng. R o l i  verwiesen, und fiir den  Tell D (Steife- 
priifungen und Druckversuche) auf d ieLeltsa tze  des Deutschen Beton-Vereins.

Wie schon gesagt,  kann d e r  reiche Inhalt  der neuen  „ E r l a u t e r u n g e n "  
hier nur  kurz angedeu te t  werden .  Man kaufe das Buch und lese  es — 
nicht nur elnmal,  sondern im m er  w ieder.  L.-M.

Kersten, C.: Lehrhcft  des freitragenden Holzbaues. 20 S. mit  56 T ex tabb .
4. Auflage. Berlin 1932. Verlag  Jul.  Springer.  Preis 0,80 RM, bei 
M assenbezug  ErmaBigung des  Prelses.

Das yorl legende  bill ige Lehrheft,  das den Schillern Technischer Lehr- 
anstal ten  die nótigen G rundlagen  fiir den  ersten  Entwurf elnfacher Holz- 
t ragw erke  b le ten  soli u n d  somit in erster  Linie fur den Unterrichtsbetr ieb 
bes t im m t ist, b i lde t  e inen kurzeń Auszug aus dem 1926 in zweiter  Auf
lage erschienenen W erke des Verfassers: „Freitragende H olzb au ten * Ł). 
Die neue  Auflage des  Lehrheftes ist gegeniiber  den  friihcren durch 
Hinzufiigen neuer  Abbildungen  mit  eriauterndem  Text erganzt worden. 
Trotzdem ist der  Preis unverandert  geblieben. Ais weite re  Erganzung 
sind die „Voriaufigen B est im m ungen  der Holztragwerke der  D R G  (BH) 
vom 12. D ezem ber  1926“ (Verlag Wilh. Ernst & Solin) anzusehen. Die in 
den B H  en tha l tenen  Tafeln der  zulassigen Spannungen und  der  Knick- 
zahlen co , sowie eine  Bemessungstabe lle  fiir rechteckige Balken sind dem 
se inen Zweck wohl erfi illenden Lehrhefte  beigefiigt . Ls.

Unold, G.: Die praktische B erechnung der  Stahlskele ttrahm en. IV, 75 S. 
mit  37 Abb. Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh.  7 RM.

O ber  die B erechnung  d e r  S tockwerkrahm en ist so vlel  geschrieben 
worden,  dafi es kaum denkbar  erschelnt,  dafi noch ein neues  Verfahren 
gefunden  wird  —  was soli also das neue  Buch? Nun, Prof. U n o l d  
yersucht  auch nicht i rgendein  neues „V erfahren“ zu schaffen, sondern  
beschrankt  sich „nur“ darauf, zu zeigen, dafi es mOglich ist, durch eine  
e indeutige ,  ieicht e inpragsame Bezeichnungsweise ,  die fur a l l e  Falle  
anw endbar  ist, und durch einige ebenso  klare Vorschrlften fur die Auf
ste llung der Gleichungstafel die B erechnungen so w e itgehend  zu sche- 
matisleren, dafi selbst  m indergeiibte  Statlker imstande  sind, sie  durch- 
zufiihrcn, ohne dafl die Gefahr yorliegt, daB sich s tó rende  Irrtiimer eln- 
schletchen. Diese Aufstellung eines festen und doch ste ts anw endbaren  
Schemas fiir solche B erechnungen ist aber  fiir den  Sta tlker ebenso  wlchtlg, 
erle ichtert  ihm die Arbeit ebensosehr,  w ie  die scharfe Begriffsbestimmung 
in jede r  Wissenschaft dic Arbeit  erle ichtert,  ja oft erst n eue  Erkenntnisse  
ermógiicht hat.

Unold benutz t  die bekann te  Deformationsmethode. Er unterscheidet  
s treng  zwischen zwel G ruppen  von Rahmenwerken.  Solche, in denen 
die Decken starre Scheiben und  ln G lebelw anden  usw. unverschieblich 
g e lager t  sind, erlelden nur  V erdrehungen  d e r  K notenpunkte ;  ihnen stehen 
gegen i iber  die R ahm engebilde ,  dereń  Knoten auch waagerechte  Verschie- 
bungen  erlelden, bei denen  also entsprechend m ehr U nbekann te  auftreten. 
G e lenke  an den Stiitzenfiiflen oder  im Tragwerk andern  das Rechenschema 
nicht: Die Unoldsche Rechnungsweise  ist somit in allen Failen brauchbar.

*) Besprechung s. Bautechn. 1927, Heft 27, S. 334.
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Dic Bciw erte  der  nach den  Unoldschen Regeln aufgeste ll ten 
Gleichungstafel h ab en  ste ts in der  e inen Hauptd iagonale  wesentlich 
grofiere W erte ais in allen anderen  Fe ld e rn :  Es wird deshalb  empfohlen, 
die  schrlttweise  N aherung  (das sog. I teratlonsverfahren) zur Auflosung 
der  Gleichungen zu benutzen .  W enn aber  zahlreiche Lastfaile  zu  unter- 
suchen sind, was g e rad e  bei den hier b eh an d e lten  System en m eistens 
der  Fali ist, scheint mir das Gaufiische AuflOsungsverfahren vorzuziehen 
zu  sein.

In zahlreichen Belspielen wird die A n w endung  der  geg eb en en  Regeln 
gezeigt,  ferner die Vereinfachungen, die  sich durch  Sym m etr ie  usw. er
geben .

Sehr wertvo!l  sind auch die Winkę, die Prof. Unold fur die Ermitt- 
lung der bei N euberechnungen  anzunehm enden  Querschnit tsverhaitn isse  
gibt.  E inV erg le ich  mit dem  T a k a b e y a s c h e n  Verfahren schliefit das W erk.

Das Buch ist zweifellos ge rade  fiir den  in der  Praxis s tehenden  
Statlker seh r  wertvoll ,  und es ist ihm deshalb  eine weite  V e rbre i tung  
zu wunschen, die es besonders  deshalb  verdlent,  weil sich in ihm wissen- 
schaftliche Beherrschung der Aufgabe, die padagogische Erfahrung des 
Lehrers und die praktlsche Erfahrung des rechnenden Statikers in gliick- 
lichster Weise verbinden.  M i i l l e n h o f f .

Lugeon, M.: Barrages et Geologie . M ethodes  des recherches, terrasse- 
m en t  et Impermćabilisation. 138 S., 41 Textabb. und 63 Photos. Lausanne 
1933. Librairie de  l 'universitć  F. Rouge und  Cie. S. A. Preis 20 frs.

In d iesem  in teressanten  Buche p laudert  ein erfahrener Talsperren- 
g e o l o g e  auf G rund  seiner reichen Lebenserfahrungen  aus der  Schule. 
L u g e o n ,  Professor an der  Universlta t  Lausanne, hat seine Erfahrungen 
in allen Landern des Baues groBer Talsperren, den  Vereinigten Staaten, 
Siidamerika, Nordafrlka, Spanien und Portuga l,  in Frankreich, Italien, 
Osterrcich, Belgien und  nicht zule tzt  in der  Schweiz gesam m elt .  Sein 
Sondergeb ie t  sind die g e o l o g i s c h e n  V o r a r b e i t e n  f i ir  G r f l n d u n g e n  
m a s s i v e r  T a l s p e r r e n  im  f e s t e n  G e b i r g e .  Sein Werk bringt fast 
n u r  Eigenes.  W er iiber 150 Entwurfe  m ltbearbe ite t  und fiir iiber 40 aus- 
gefiihrte Talsperren die Vorarbelten ge le is te t  ha t  und geologischer Berater 
g ew esen  ist, hat der  Fachwelt  e twas zu sagen.

In geis tvoller  Weise b ehande lt  das Buch zunachst das Verhaltnis 
von Ingenieur und  Geologen. Die Geschichte des Talsperrenbaues,  in 
groBen Ziigen eriautert,  fiihrt auch zur  Unfalls tatis tik. „Eine Talsperre 
bauen,  heiBt ein Experim ent machen." Von 23 e ingestiirzten Talsperren 
sind 19 auf Fehlgriindung zuruckzufuhren, also auf geologische Fehler,  
nur  4 auf Feh ler  ln der Berechnung, der Konstruktion oder  der  Baustoff- 
auswahi.  Riesige S taubecken, b e s o n d e r s . im Kalkgebirge,  durch stolze 
und kiihne M aucrn  abgeschlossen, konnten  das W asser nicht zuriickhalten, 
das m an aufzuspelchern hoffte; sie  liefen aus:  weitere  geologische Fehler. 
Oft t rug  das Versagen der  Ingenieurgeologen, die auch g u te  Tektoniker 
sein miissen, d i e S c h u ld ;  Ofter noch d ie  lgnorierung der Geologen seitens 
d e r  Ingenleure. Lugeon spricht offen und deutl ich. Er kennt  die Ver- 
antwortung, die ein Ingenieurgeologe  zu tragen hat;  d ieser  darf daher  
nichts verschweigen.

Trotz se iner  reichen Erfahrung lehn t  es Lugeon ab, die Gri indungs- 
faile fur Talsperren zu  schematis ieren  oder  gar Regeln dafilr aufzustellen. 
J e d e r  F a l i  l i e g t  a n d e r s  u n d  w i l l  i n d i v i d u e l l  b e h a n d e l t  s e i n .  
Die zahlreichen Beispiele von Talsperrenbauten  und ihren geologischen 
Vorarbeiten  (Sondierram m ung in Fliissen, Schiirfstollen in den Talflanken 
und unter  dem  FIuBIaufe, Bohrungen  und geophysikalische Methoden), 
ferner von Terrassierungs- und  Dichtungsarbeiten  im U nte rg runde  u n d  im 
Becken —  durch instruktive  A ufnahm en beg le i te t  — , die dem  Leser film- 
artig vorgefilhrt werden,  so l len  d iesen S tandpunkt nur erlautern und 
erharten.  Das G r u n d s a t z l l c h e  der  Einste llung des Ingenieurgeologen 
zu seinen Aufgaben b leibt im V ordergrunde.

Lehrreich Ist das W erk in den EInzelheiten, in den MOglichkeiten, in 
den Verfahren; besonders  die Schiirf- und In jektionsverfahren w erden  
durch treffliche Beispiele und  Zahlen vorgefiihrt ,  und m ancher  Leser 
wird e rs taun t  sein, welche grofie Rolle heu te  die Injektionsverfahren bei 
Talsperrengrtindungen besonders  im A uslande  spielen. D ennoch ist das 
Buch eigentlich kein Lehrbuch, es ist v ie lm ehr  ein W egweiser  fiir Geologen 
und Ingenieure. DaB seine G edankengange  Allgem eingut  fiir be ide  Fach- 
gruppen werden,  ist der  bes te  Wunsch, den wir  dem  Buche mit auf den 
W eg geben  kOnnen.

Freiberg,  Sa. Dr. S c h e i d i g .

Kleinlogel, A.: Mehrstielige Rahmen. Gebrauchsfertige Form eln  zur Be
rechnung mehrfach statisch unbest im m ter  rahm enart iger  S tabsysteme, 
ais Hiifsmittel fiir den entw erfenden  Ingenieur und  fiir den Konstruk- 
tionstisch. 3. Auflage in zwei Banden. II. Band: Hallen u ndS tockw erk -  
rahmen, en tha ltend  zwOlf Haupt-Rahm enform en mit s ieben Sonderfailen, 
60 Elnflufilinien, 193 a llgem elne  Belastungsfaile , 74 Sonderbelastungs- 
faile, 109 W arm eanderungsfai le ,  73 Auflagerverschlebungsfaile , 575 Abb. 
sowie zwei ausffihrliche Zahlenbeispiele .  In vier Lieferungen. Berlin 
1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh .  23 RM, in Leinen 24,50 RM.

Die vier Lieferungen des  zweiten  Bandes l iegen n u n m eh r  vor, womit 
das W erk „Mehrstielige Rahmen" abgeschlossen ist. O ber  den zweiten  
Band ist schon an  andere r  S te l l e 1) das Wichtigste  gesagt.  Er b ehande lt  
zunachst drei- bis fiinfstiellge Rahmen mit waagerechtem  Riegel und 
sym m etr lscher  oder zyklosym m etr ischer  Form. Bei letzterer sind die 
beiden Rahmenhalften nur  der  Form nach gleich, w ahrend  alle Formeln 
fur die GrOfien e iner bes t im m ten  Rahmenseite  durch zyklische Ver-

') Bautechn. 1932, Heft 53, S. 683.

tauschung aus  den Form eln  fur d ie  GrOfien der  anderen  Rahmenseite  
g ew onnen  w erden  konnen. Es folgen Rahmenformen mit drei und vier 
S tielen mit  gebrochenem  Riegel (Satteldacher). Bei diesen ist auch die 
Form mit mitt lerem gebrochenem  Riegel und seitl ichen nach aufien ab- 
warts  gene ig ten  Riegeln (dreischiffige Halle  mit mitt lerem iiberhOhtem 
Satte ldach und zwei seitl ichen Pultdachern) besonders  berucksichtigt.  Die 
genannten  Rahmenformen besi tzen  meist Fufigelenke und  steife Ecken. 
Die mitt leren Stlele  sind bei den  Rahmen mit w aagerech tem  Riegel ais 
Pendels ti i tzen  angenom m en.

Von den mehrstOckigen Rahm en sind b e h an d e l t  der  zwelstielige ein- 
stOckige Rahmen (mit zwei Riegeln) und der  zwelstielige  zweistOckige 
Rahmen (mit drei Riegeln).

Ais Belastungen sind berucksichtigt be liebige  senkrechte  Lasten der 
Riegel,  be liebige waagerechte  Belastung und Einzellast eines Stieles und 
M om entenangriff  in R ahmenecken und Fufigelenken, ferner gleichmafiige 
und ungleichmaBige W arm eanderungen .

Ais Zahlenbeispie le  sind behandelt  eine dreischiffige Halle  mit  einer 
mitt leren H aupthalle  und ein zweis tieliger zweistOckiger Rahmen. Durch 
die Zahlenbeispiele  soli lediglich die A nw en d u n g  der  Form eln  gezeigt 
werden, so dafi von e iner  B erechnung aller Einzelheiten abgesehen  
w erden  konnte.

Die grofie Anzahl der  verschiedenen R ahmenformen m acht das Buch 
sehr wertvoll ,  da sie dem  Statiker haufig die MOglichkeit gibt,  fertige 
Rahmenformeln  anzuw enden  und  so e ine  um standiiche  R ahm enberechnung  
zu um gehen .  In wichtigen Fallen,  namentlich be i  groBen A bm essungen,  
wird sich allerdings eine  genaue  U n tersuchung  unter  Beriickslchtigung 
der  hier vernachiassigten Langskrafte  nicht um gehen  lassen und auch 
lohnen. Da es sich aber  h ierbei nur um besondere  Falle  handelt ,  wird 
hierdurch die B edeu tung  des  vorl legenden  W erkes  nicht geschmaiert ,  und 
es wird sich fur d iejenigen, die haufig R ahm enuntersuchungen vor- 
z u nehm en  haben ,  ais unentbehrlich  erweisen . Th .  G e s t e s c h i .

Siedler, Ed. Jobst, Prof. S r .= 3 n g . : Die Lehre vom neuen  Bauen. XII, 327 S. 
mit 677 Textabb. und 52 Tafeln. Berlin 1932, Bauwelt-Verlag .  Preis
12,20 RM.

Die letz ten Jahre  haben fiir den Hoch- und W ohnungsbau  nicht nur 
eine Fiille neuar t iger  Baustoffe und Bauweisen  sowie manche Verbesse- 
rung alterer  Konstruktionen, sondern  auch eine Vert lefung der  wissen
schaftlichen Erkenntn isse  auf d iesem Gebiete  gebracht.  Der Verfasser, 
dem auch die Leitung der  Abteilung „Neues Bauen" der  Deutschen Bau- 
auss te llung  Berlin 1931 oblag, ha t  nun versucht,  in vori iegendem  Buche 
e inen Querschnit t  durch den wesentlichs ten  Teil des heu tigen  neuen  
B auens zu  geben ,  und dabei die vielfach vers treu ten  und nur  teilweise 
im Fachschrifttum ver0ffentlichten Unterlagen geslchtet  und  zusam m en- 
ges te l l t  und durch e igene Erfahrungen erganzt.  Um das fiir die Ent
wicklung der  Bautechnik und der  Bauwirtschaft erforderliche Verstandnis 
fiir die konstruktiven Fragen des Hochbaues zu fOrdern, en tha lten  die 
durch zahlreiche Zeichnungen, L ichtbilder und  tafelmaBige Zusamm en- 
s te llungen  untersti i tz ten Darlegungen nicht nur  e ine  Beschreibung d e r  Art 
und  der  MOglichkeiten der  baulichen G esta ltung  im einzelnen, sondern 
auch in besonderem  Mafie eine Begriindung dafiir.

Das erste Kapitel en tha l t  A llgem eines iiber die G rundlagen des neuen  
Bauens und b eh an d e lt  die an ein Bauwerk zu s te llenden Anspriiche, das 
Bauwerk ais Ganzes sowie G rundm auern  und Keller. Im zweiten  Kapitel 
finden die Aufienwande des BaukOrpers eine  e ingehende  Wiirdigung. 
Nach den  Anforderungen an solche Bauteile  w erden  die verschiedenen 
Bauarten  besprochen, wobei  gleicbgefiigte Aufienwande (Ziegel-, Beton-, 
Holz- und  Lehmbauweisen),  geschichte te  Aufienwande (z. B. Verblend- 
aufienwande) und  Gerlppeaufienwande (fiir Holz-, Stahl- und Eisenbeton- 
gerippe) untersch ieden  sind. Auf e inen besonderen  Abschnitt  iiber die 
Aufienhaut des BaukOrpers (AuBenputz,  W etterm ante l  und  Bekleidungen) 
folgt e ine  A usw ertung  versch iedener  ausgefuhrter  Aufienwande. Das 
dritte Kapitel befafit sich mit den  Innenwanden  des BaukOrpers; nach 
den  Ausfiihrungswelsen d ieser  W andę  w erden  die WandflSchen der Innen- 
raume und ihre B ehandlung erOrtert. Das vierte  Kapitel ist  den  Decken 
und  FufibOden gew idm et.  An eine  E inle itung iiber die konstruktiven 
Aufgaben der  Decke und die an  sie zu ste llenden  Anspriiche des Be- 
nutzers und  Herstellers schliefit sich die Beschreibung der Ausfiihrungs- 
a rten der  Rohdecke ais Holz- und M assivdecke an. Der B ehandlung  der 
FufibOden und Belage folgt eine A usw ertung  versch iedener  ausgeftihrter 
Decken. Im funften Kapitel werden die Dacher in ihren a llgemeinen 
A ufgaben ,  hinsichtlich d e r  G esta ltung  und Ausb ildung  der  Dachhaut 
sowie In b ezug  auf die  konstruktivcn Fragen des Dachtragwerks b e 
sprochen;  eine  Bewertung  ausgefuhrter  Dacher beschlieBt diesen Teil. 
Die be iden fo lgenden ,  von R eg.-Baumeister  L. S a u t t e r  bearbe ite ten  
Kapitel b ehande ln  den W arm eschutz  und den  Schallschutz im B auwesen ;  
sie  b ie ten  nicht nur G rundlagen  fiir die B ew ertung  der  verschiedenen 
Baustoffe und  Bauweisen, sondern auch e inen  Anhalt  fiir d ie  rechnerische 
B ehandlung  dieser F ragen ,  soweit  sie fur den Hochbau  in Betracht 
kom m en .  Die folgenden Tafeln des Baubedarfs entha l ten  eine  Obersicht 
i iber die wichtigsten Baustoffe und Einzelbautelle ,  ihre Eigenschaften, 
V erw endungsw eise  und —  wo erforderlich —  Ihre Hersteller.  Das aus- 
fiihrliche Nam en- und Sachverzeichnis am Schlusse des Buches erleichtert  
se ine  B enu tzung  ais Nachschlagewerk sehr.

Der Versuch des  Verfassers,  einen sys tematischen Oberblick iiber 
die G rund lagen  des heutigen n eu en  Bauens zu geben, durfte  im all
gem einen  ais durchaus g e lungen  zu bezeichnen sein. Das vorliegende, 
g u t  ausgesta t te te  W erk  b ie te t  nicht nur dem  Fachmann ein geschlossenes 
Bild iiber die im Hochbau zur  Yerfflgung s tehenden  Baustoffe und  Bau-
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weisen sowie wertvolle  Vergleichunterlagen, sondern  ist auch infolge der 
lcichtverstandlichen Darstellungsweise  geeignet ,  das Verstandnis fiir diese 
Fragen in weite re  Kreise zu tragen. Die Anschaffung des Buches kann 
daher nicht nur  Architekten und Bauingenieuren, sondern auch Bau- 
ausfiihrenden, Baustoffhandlern und allen, die diesem  G ebiete  Interesse 
entgegenbringen, empfohlen  werden .  R o l i .

Deutscher Ausschufi fu r Eisenbeton. Heft 71. Versuche an Eisenbeton- 
Hohlkórpern und  -Balken zur Fests te llung der  Neigung zur Rifi- und 
Rostbildung. Ausgefi ihrt im Staatl . MaterialprUfungsamt Berlin-Dahlem 
und im Forschungsinsti tut  d e r  HU ttenzemcntindustr ie  Dusseldorf in den 
Jahren  1921 bis 1932. Bericht erstattet  von L. K r u g e r .  —  Versuche 
iiber das Verhalten von E isenein lagen in Beton verschiedener Zu
sam m ense tzung .  W asseraufnahme des Betons. Bem erkungen  iiber das 
Gewicht des Betons. Fests te llungen iiber die Veranderlichkeit  der 
Mischungsverhaitnisse und des Aufwands an Kiessand fur Beton ver- 
schiedener Z usam m ensetzung .  Der Eindringversuch. Ein Vorschlag fiir 
das Messen der  Verarbeitbarkeit  des Betons, Ausgefiihrt in der 
Materialpriifungsansta lt an der Technischen Hochschule Stuttgart  in 
den Jahren  1929 bis 1931. Bericht e rs ta t te t  von O. G r a f .  60 S. mit 
42 Tcxtabb. u. 15 Z usam m enstel lungen .  Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis geh. 8,10 RM.

E r s t e r  T e i l .  Berichte von P e r k u h n  und L a b e s  aus dem  Jahre  1916 
iiber Rifi- u n d  Rostbildung an E isenbetonbauw erken  geringen Alters gaben  
seinerzeit  Anlafi, durch einen Sonderausschufi die Ursachen des schnellen 
Verfalles zu  ermitteln .  Das Urteil lau te te  d em  Sinne nach: „Bei Eisen- 
b e tonbau ten  miissen —  m ehr ais bei anderen  Bauweisen —  Mangel im 
Entwurf und  namentlich  bei de r  Ausfuhrung verm ieden werden. Sind 
diese Bedingungen erfiillt, so verdient  der E isenbeton volls tes V er t rauen .“ 
Obglelch fiir den  Kenner der Bauweise  hierin nichts Neues lag, wurden 
dennoch im Deutschen Ausschufi fiir E isenbeton wissenschaftl iche U n te r
suchungen beschlossen, die  die B edingungen fiir Rifi- und Rostbildungen 
an E isenbeton nachpriifen sollten. O ber  diese Arbeiten berichte t  das 
vorllcgende Heft.

Der Arbeitsplan von 1920 sah Hauptversuche  mit P la ttenbalken  aus 
kiinstllch ungunstig  zusam m engese tz tem  Kiessand mit 3 5 %  Hohlraum 
i n  B e r l i n - D a h l e m  und Versuche mit Hohlwtirfeln aus Kiessand mit 
2 5 %  Hohlraum  durch P a s s o w  in B lankenese  bzw. Dusseldorf vor. Es 
w urden Portland-,  Eisenportland- und H ochofenzement und je 400, 300 
und 250 kg  Z em en t  auf 1 m 3 Kiessand verw endet .  Die Z em en te  waren
9 M onate  alt  und von „minderer G i i te ”.

Bei den Hohlwiirfeln, die zum Teil standig  mit  W asser gefiillt  waren, 
konnte  trotz  der ungiinstlgen Herstellungsstoffe der  Betone nach m ehr 
ais 11 Jahren  und  bei keinem der  Z em en te  von irgendwie nennensw erten  
Rostangriffen gesprochen werden.

Die 1,70 m langen P la ttenbalken  w urden  10 Jahre  lang  —  teils unter  
e inem Schutzdach, teils frei lagernd —  mit bis zu 600 kg  be las te t  und 
jahrlich zei tweise  entlastet .  Nach 10 Jah ren  konnte  u. a. festgestell t  
werden, dafi trotz  d e r  ungiinstigcn Bedingungen keine praktisch be- 
deutungsvolle  Schwachung von E isenquerschnitten vorlag, dafi das Eisen 
der magersten  Mischung am meisten angeroste t  war, dafi die Betonsteife 
erheblichen Einflufi auf das Rostschutzvermógen hatte  und dafi die 
Z em enta r t  ke inen Einflufi auf das Verhalten der  Eisen ausiibte. Auch 
bei ungunst ig  gekOrntem Zuschlag kann m it 400 k g  Z em en t  je m 3 zu- 
f r iedenstel lender Eisenschutz erreicht werden.

Diese Ergebnisse, die das eingangs e rw ahn te  Urteil  des Sonder- 
ausschusses voll besta t ig ten ,  sind in den n eu en  B est im m ungen  des 
Deutschen Ausschusses fur E isenbeton  von 1932 berei ts  v e rw er te t  worden.

Im z w e i t e n  T e i l  berichte t  die Materialpriifungsanstalt  S t u t t g a r t  
in fiinf Abschnitten Uber Versuche,  die  aniafilich der  N eubearbe ltung  der  
E isenbe tonbest im m ungen  in den Jahren  1929 bis 1931 durchgefuhrt  wurden.

Der I. und II. Abschnitt  erganzen die Ausfuhrungen  des  ersten Teiles 
und eriautern ahnlich gesta l te te  Versuche Uber das Verhalten von Eisen 
und Beton mit  verschiedenen Kornungen, verschiedenem  Zem entgehalt  
und versch iedenen  Z em enten .

Die Erm it tlungen  an Betonprlsm en 100/100/460 und  -Balken 56/10/10 
bestatigten, dafi die A nnahm en der  n euen  E isenbe tonbest im m ungen  Uber 
geeignete  Z u sch lagkom ung  und Z em en tm en g e  in b ezug  auf W asserauf
nahme, Biege- und Druckfestigkeit  und in bezug  auf Rostsicherheit  zweck- 
mafiię sind. Bei T onerdezem ent  ist die  vorgeschriebene  O berdeckung  
der Eisen (fUr Bauten im Frelen 2 cm) besonders  sorgfaltig zu beachten.

Die Abschnitte  III und IV stre ifen kurz einige be i  den Versuchen 
zu 1 und II aufgetre tene  Nebenfragen Uber Raumgewichte ,  Aufwand an 
Sand und Kies, Einstampfung.

Im V. Abschnitt  erlSutert Stuttgart  ein neues  Verfahren zum Messen 
der Verarbeitbarkelt  des Betons, durch  das die Mangel des Setz- und 
Ausbreitversuches Uberwunden w erden  soilen. Es wird die „ E i n d r i n g -  
t l e f e “ eines Falikórpers bestimmt, die klareren Aufschlufi Uber die Ver- 
a rbeitbarke it  gib t  ais das bekann te  Ausbreitmafi.  Das Verfahren empfiehlt 
sich zunachst ais Stud ienprobe  n eben  der  amtlichen Ausbreitprobe.

Das Heft ist demnach eine Berichtsam m iung Uber verschiedene  
Forscherarbeiten im Auftrage des Deutschen Ausschusses fUr Eisenbeton 
und wird ais solches in einschlagigen BUchereien gern  g esehen  werden. 
Es b le ib t  aber  die Frage, ob derartige Z usam m enstel lungen ,  die zu 
13-zeiligem Buchtitel fUhren, fUr a l i g e m e i n e r e  Verbrei tung  geeignet  
sind. Die NebenausfUhrungen an anderen  Orten zu bringen und das 
Heft  lediglich den Hauptun tersuchungen ,  z. B. un te r  dem  Titel „Ver- 
h u tung  von Rifi- und Rostb ildung beim Eisenbeton",  zu w idm en, ware 
m. E. de r  gu ten  Sache noch dienlicher gew esen .  V o g e l e r .

Manskopf, H.: Die feuerpolizeil ichen Anforderungen bel neueren  Bau
weisen. 73 S. Berlin 1932. Reichsverein Deutscher Feuerwehringen ieure  
E. V., Berlin W 15. Preis geh. 6,50 RM.

In dem  vorl iegenden  Buch ist von berufener  Stelle  erstmals die 
Beurte i lung der  verschiedenen Bauweisen vom feuersicherheits technischen 
S tandpunk te  aus in sachlicher Form zusammengefafit ,  w obei  besonders  
angenehm  auffailt , dafi auch der Feuerwiderstandsfahigkeit  der Stahl- 
ske le t tbau ten  die gebUhrende G le ichberechtigung mit andern  Bauweisen 
e ingeraum t wird.

In der  E inle itung w erden  auf Grund amtl icher B estim m ungen  die 
verschiedensten  Gesichtspunkte  fUr F e u e rb ek am p fu n g ,  e ine  sehr  aus-  
fUhrliche Definition massiver, feuerbestandiger und feu erh em m en d er  Bau
weisen  und die Anforderungen an Baustoffe und  dereń  E ignung fUr be 
sondere  Zwecke vorangestell t .  Der Verfasser bespricht dann seh r  aus-  
fuhrlich die H am burger  und Chicagoer grofien Brandversuchsre ihen von 
1891 und 1918, sowie spater  in reichlich ausgedehn ter  Form Brandversuche 
mit  neueren  Lelchtbau-, Fuli- und Isoiierstoffen und knupft daran  sehr 
w ertvolie  Schlufifolgerungen. B esonders  beachtl ich durften seine Hinweise  
auf no twendige  O berdeckungssta rken und Dehnungsfugen  bei Eisenbeton- 
b au ten  sein, die offensichtlich eine  A nderung  d e r  amtlichen B est im m ungen 
anstreben. Hier fehlt  ein Vergleich mit  anderen  B auw eisen ,  welche 
Dehnungsfugen  entbehrlich machen.

Wenngleich  der Verfasser be tont,  dafi die mit  den  baupolizeilichen 
Vorschriften vom Jahre  1913 geforderten  U m m ante lungss ta rken  bei Stahl- 
konstruktionen vóllig ausreichen und  weite rgehende  Forderungen  eine 
ungerechtfertigte Hartę  bed eu te ten ,  so ist doch e ine  etwas knappe  und  
e inseitige  B ehand lung  der  Feuerschu tzanordnungen  bei StahlstUtzen, ins- 
besondere  auch bei den wichtigen Innenstu tzen , unverkennbar .  Auch ein 
strengerer  Vergleich der versuchstechnlschen Grundlagen  ware seh r  er- 
wUnscht gew esen ,  und  schliefilich ha t  der  Verfasser den neuzeit lichen 
Leichtbauweisen  e inen e tw as zu breiten Raum g e w id m e t ,  zumal auch 
eine  scharfe T rennung  von S tah lskele ttbau ten  und  Stah lhau thausern  nicht 
im m er beobach te t  wird. Trotz a lledem durfte das Buch aber  fur die Bau- 
industr ie  von b ed eu ten d e m  W erte  se in ,  zumal alle wichtigen Brand- 
versuche  und sehr  viele grOfiere Brandfaile  sorgsam zusam m engeste l l t  
sind und ausfuhrlich beschrieben werden .

Druck und A ussta t tung  des Buches sind gut, und  die Baupraxis wird 
zweifellos ausgieblgen G ebrauch  von ihm machen. R e in .

Burchartz, H. und Gonell, H. W.: Versuche Uber das Verhalten  von 
Betonschutzmitte ln g e g en u b e r  der  E inwirkung aggressiver Flussig- 
keiten. (Deutscher Ausschufi fUr Eisenbeton, Aloorausschufi, Heft 72.) 
IV, 85 S. Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 11,20 RM.

Der Arbeitsausschufi II des Deutschen Ausschusses fiir E isenbeton 
(Moorausschufi), der  vor etl ichen Jahren  die zwei Richtlinlen fur d ie  Aus
fuhrung von Betonarbeiten  im M eerwasser sowie im Moor, in Moor- 
wassern und  ahnlich z usam m engese tz ten  W assern  he rausgegeben  hat,  lieB 
in den ve rgangenen  Jah ren  ausgiebige Versuche  uber  das Verhalten  ver- 
sch iedener  Betonschutzmit te l  in aggress iven W assern  ausfuhren  (s. Heft  49 
und  64).

Das vorlIegende Heft beschre ib t  Labora tor ium svcrsuche,  die an 
Port landzem en tm órte lkó rpem  von 7 cm Kanten iange  und der  Mischung 1 : 3  
mit  38 versch iedenen  Betonschutzmitte ln angeste ll t  w orden sind; h iervon 
w aren in drei Fallen Zusatze  zum Mórtel,  4 mai Oberfiachentrankstoffe, 
25 mai Aufstriche,  4 mai Zusatze  in V erb indung  mit Trankstoffen oder  
Aufstrichen sowie 2 mai Ólschutzm ittel  v e rw en d e t  worden. Die Kdrper 
w urden  in Leltungswasser,  5 % i g e r  Bittersalz-, 5 % l g e r  GlaubersalzIOsung 
und  0 ,5 % i g e r  Schwefelsaure ,  die mit  ó isch u tzm it te ln  ve rsehenen  KOrper 
in Maschinen- und Leinól gelegt, fortlaufend 3 Jahre  lang beobach te t ;  
e tw a e inge tre tene  V eranderungen  der  aufieren Beschaffenheit  w urden  
aufgezeichnet. Bei den vo rgesehenen  Altersstufen wurden je  fUnf 
ProbekOrper auf Druckfestigkeit  geprUft, das Gewicht  b es t im m t und 
im Lichtbilde festgehalten.  Die mit Schutzm itte ln  v e rsehenen  Korper 
w urden  mit ungeschUtzten, sons t  aber  ebenso  b ehande lten  Kórpern 
vergllchen.

Die versch iedenen  Schutzmittel  verhal ten  sich gegen u b e r  den an- 
g re ifenden FlUssigkeiten sehr  verschleden. In der  Zusam m enste l lung  
u b e r  die aufiere Beschaffenheit der  Proben  failt auf, dafi je eine  mit 
Zusatz- bzw. Trankm ltteln  b eh an d e l te  Probe schon nach 2 Jah ren  in 
Bittersalz ldsung starker angegriffen w ar  ais die  ohne Schutzmitte l  ver- 
sehene  Probe. Auch bei den Aufstrichmitteln liegt ein ahnlicher Fali 
vor, wobei  sich das Schutzmittel in der  Bittersalzlósung besser  verh ie lt  
ais in Leltungswasser.  Aus der  Fes t igke ltszusam m ens te l lung  e ig ib t  sich, 
dafi die M ehrzah l  der mit Zusatzen beh an d e lten  und  der ge trankten  
Proben  e ine  geringere  EinbuBe an Druckfestigkeit  durch die L agerung  
in der  Salzlósung erli tten haben  ais die mit  Aufstrichen ve rsehenen  
Korper,  bei einigen ist aber  ein auBerordentlicher Festigkeitsabfall e in 
g e tre ten .  Die mit  Aufstrichen ve rsehenen  KOrpcr h ab en  schon bald nach 
dem Aufbringen des Anstrichs geringere  Fest igkeit  ais die ungeschUtzten 
Korper gezeigt, dagegen  nahm die Fest igkeit  bei den  in Magnesium- 
und Natriumsulfatlósung ge lagerten  KCrpern noch bed eu ten d  zu, b e i  den  
in Schwefelsaure ge lagerten  aber  fast Uberall ab.

In dem Heft finden die Herstel lerwerke reiche Anregungen fUr die 
W eiterentw icklung d e r  Betonschutzmittel.  Leider ist die chemische 
Z usam m ense tzung  der Schutzstoffe im a llgem einen dem Betonfachmann 
nicht bekannt,  er findet aber  in dem  Heft wichtigen Aufschlufi Uber die 
B ewahrung von vielen in den letz ten Jahren  haufig angepriesenen  
Betonschutzmitteln.  Reichsbahnrat K r e h .
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Kranig, F.: Biihnentechnlk der  Gegenw art  in zwei Banden. B a n d  II.
401 S. mit 664 Textabb. und 2 Tafeln. Miinchen und Berlin 1933,
R. O ldenbourg . Preis i. L. geb. 60 RM, be ide  Bandę zusam m en 110 RM.

3 1/2 Jahre  nach Band I des grofi a n geleg tenW erkes  von Fr. K r a n i g d . J .  
ist nunm ehr ais AbschluB der Band II erschienen. Alles, was wir  ge- 
legentllch der Besprechung des ersten B a n d es1) iiber Zweck, Ziel, 
a llgemeine Abfassung sowie iiber Ausstat tung des W erkes gesag t  haben, 
gilt  in g leichem Mafie auch fiir den  je tz t  vorliegenden Schluf iband2}.

Dieser gliedert  sich, ebenso wie der  erste  Band, in zehn Kapitel.  
Die vier ers ten  Kapitel behandeln  auf 166 Seiten das B e l e u c h t u n g s -  
w e s e n ,  und zwar d e r  Reihe nach: die eiektrische Starkstrombeleuchtung 
in der a lten  Bildbauweise,  Beleuchtungsgerate ,  Llchtmalerei bei m odernen 
Biihnenbildern mit Licht- und Bildwerfern, schlieBlich Filmbilder,  Zeichen- 
g e b u n g  und Tonubertragung. Der Film ist besonders  behandelt  hinsicht
lich se lnes Einflusses auf die Spielbiihne, ferner ais Teil des  Biihnenbildes 
sowie in Verb indung  mit Darstellern, und endlich hinsichtlich seiner 
W iedergabe  ( technischen Ausfiihrung).

In Kapitel 5 (32 Seiten) findet m an  die Gesundheits -  und  Sicherheits- 
e inrichtungen erórtert,  namlich die Beseitigung von Zugluft  und Staub, 
die Unfallverhutung, Feuerschu tz  und  Brandbekampfung.

Von besonderer  B edeutung  fiir den Architekten und  Bauingenieur 
sind d i e . ubrigen fiinf Kapitel.  In Kapitel 6 (40 Seiten) s ind behande lt  
die Raumgesta ltung und  technischen Hilfsmittel in Biihnenhausern alter 
Bauart, in Kapitel 7 (25 Seiten) die entsprechenden  Dinge in Biihnenhausern 
neuer  Bauart. Diese be iden  Kapitel bringen u. a. e ine  wertvolle, umfang- 
reiche Zusam m enste l lung  von 160 Biihnenhausern mit den zugehórigen 
Grundrissen;  jedem  dieser B iihnenhauser entspricht eine dreis tellige 
Kennziffer, d ie den Betrlebswert ihrer ortsfesten technischen Hilfsmittel  
klar versinnbildlicht.  Die e inzelnen Ziffern (1, 2, 3) der  .Kennziffer* 
sollen Lage, Art, Anzahl der be i  e inem  Btihnenhause benu tz ten  Hilfsmittel  
fest legen;  ais diese gelten  bei den Biihnen alter  Bauart (A) der Reihe 
nach: Hinterbiihne,  abgeschlossenes Lager auf Biihnenhóhe, Versenkungen, 
bel den  Buhnen neuer  Bauart  (N): fahrbare  Hilfsbiihne, ortsfeste Hilfs
mittel  in der  Spielbiihne, Abste llraume fiir fahrbare  Bildgruppen. So 
b e d eu te t  z. B. A 322 ein Biihnenhaus alter Bauart, mit Hinterbiihne, die 
Raum hat  fiir ein ganzes Buhnenbild ,  ferner mit abgeschlossenem  Lager 
im Anschlufi  an  die Hinterbiihne, und mit  T ischversenkungen (Bayreuth, 
Oper Dusseldorf, Kiel, M agdeburg , Miinchen, O per  Wlen). AuBerdem 
werden an Hand  der Grundrisse  besprochen die R aum gesta ltung  und 
technischen Hilfsmittel in Biihnenhausern alter  Bauart in zwólf Gruppen, 
die in Biihnenhausern  neu er  Bauart in fiinf Gruppen.

Kapitel 8 b ehande lt  (auf 52 Seiten) die sog. „ angedeute ten  Raum- 
biihnen".  lin G egensatze  zu  der bisher iiblichen, volls t3ndlg geschlossenen 
.R ah m en b i ih n e” (Guckkastenbiihne) stell t  in A nlehnung  an die antike 
g i iechlsche Urform die Raumbiihne die Forderung :  „Biihne iiberall  im 
Raum", sie  st rebt also eine  engere  Verb indung  zwischen Zuschauern und 
Darstellern an. Die „angedeutete"  Raumbiihne,  iiber die heu te  schon 
technische Erfahrungen vorliegen, ist nur  eine  W elterentw icklung der 
Rahmenbiihne ;  sie  wachst aus d ieser  ais vordere  Verl3ngerung heraus und 
heifit deshalb auch „Vorbiihne*; ohne  Rahmenbiihne ist sie  nicht verwend- 
bar,  die gewiinschte R aumwirkung bleibt aber  bei ihr nur . a n g e d e u te t ”.

In Kapitel 9 (39 Seiten) werden  die Raumsplelfeld-Formen besprochen, 
insbesondere  das relne Raumspie lfeld von Kreisform, und zw ar bei festem 
oder  versenkbarem  Boden mit  Drehscheibe oder  Schiebebuhne.  Das 
Schlufikapitel 10 (27 Seiten), benannt:  „Wege zu  technischen Idea lb iihnen”, 
zeigt zunachst die praktischen Mógllchkelten zur V erbesse rung  und  Ver- 
bill igung der  Arbeitsweise an sich, dann a b er  auch Vorschiage fiir 
b a u  l i c h e  V eranderungen  bei altercn Hausern ,  die fiir den  Theaterbe tr leb  
von Vorteil sein kónnen. Man findet hier ferner eine e ingehende  Bc- 
sprechung der unausgefiihrt  geb iiebenen  Entwiirfe (1910 bis 1912) fur die 
Staatsoper Berlin, die vom Verfasser ais heu te  vóilig  i iberholt  bezeichnet 
werden ,  auBerdem sind die sog. D oppeltheater  erórtert.  Endlich ist in 
dem Schlufikapitel die vom Verfasser und dem Architekten Fr. H o m a n n  
entworfene Idealanlage einer allseitig ver3nderlichen Theaterha lie  dar- 
ges te l l t  und beschrieben, dereń  Studium  dem  Thea te rbauer  besonders  zu 
empfehlen  ist.

Das W erk schliefit mit  e iner Erórterung der  wichtigen Frage, ob und 
durch weiche Mittel die Lebensfahigkcit  der Theater  gegeniiber dem 
Kino iiberhaupt noch erhalten  und befestigt werden kann. Aufier einer 
L ite ra turzusam m enste llung ist auch dem vorl iegenden  II. Bandę  ein aus- 
fiihrliches a lphabetisch  geo rd n e tes  Schlagwórterverzeichnis beigefiigt, das 
se inen Gebrauch sehr  erlelchtert,

Man darf zusamm enfassend wohl sagen, dafi der Verfasser se ine  
Absicht, durch sein Werk „Uneingeweihte  einmal mit allen technischen 
Vorg3ngen hln ter  dcm Vorhang vertraut  zu machen, Mafigebenden aber 
zu zeigen, wo der  Hebel  zu einer Besserung anzusetzen ist*, in hohem  
Mafie verwirklicht hat. Jeder,  der Im vlelgestal tigen  Betr iebe des Theaters 
nach Mafigabe se iner  S te llung und seines Kónnens am G esam tkuns tw erk  
der  Biihne mitschafft, findet in Kranigs Buch Aufklarung und  Anregung, 
und fur Architekten und B aubehórden b ildet es eine  ausgezeichnete  
G rundlage  bei bautechnischen Entscheidungen. Wir kónnen daher  seine 
Anschaffung und sein Studium jedem , der fiir den  Biihnenbetrieb  Interesse 
hat,  besonders  auch dem Bauingenieur, der beruflich mit  dem Bau von 
B i ihnenhausern  zu tun hat, warm empfehlen .  Ls.

') Bautechn. 1929, Heft 49, S. 758.
2) Um den fiir Band II festgesetzten Um fang nicht zu iiberschreiten, ist 

darin das beabsichtigte  ErgSnzungskapitel von Band I weggelassen  worden ;  
d ieses will der Verfasser der  spa ter  erscheinenden .B iihnentechnlk  der 
V ergangenhe it“ anfiigen.

Brennecke, L. (f), ®r.=2jng. cf;t\: Der Grundbau .  4. Auflage. B earbeite t  
von ®r.=J>ng. E. L o h m e y e r ,  O berbaudirek tor  des  H am burger  Hafens.
III. Band. Die e inzelnen  G rundungsar ten  mit  A usnahm e d e r  Pfahlrost- 
griindung. Lieferung 2. (Bogen 6 bis 10, Sei ten  81 bis 160; 80 A b b .)1). 
Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis 5,70 RM.

Verfasser fiihrt uns zunachst in das a lle rneueste  Betonbauverfahren, 
die B etonpum pe,  ein,  die eine  erhebliche  Verbesserung  des an sich alten 
Verfahrens der Unterwasserschii t tung mittels Trichters bedeu te t ,  da jegliche 
B eunruhigung des Betons sowie dessen  O berw asserung  entfail t .  Eine 
E rórterung iiber d ie  H óhe  der  un ter  W asser geschii t te ten  Betonschichten 
schliefit d iesen  Abschnitt.  Die Griindungen auf Sand-, Kies- und  Stein- 
schiit tungen im freien W asser werden h ierauf e rst  allgemeln, dann im 
einzelnen besprochen, wobei eine vorziigliche Auswahl von Belspielen 
aus der Praxis d ieses vielseitige G eb ie t  veranschaulichen hilft. Die 
Schiit tungen dienen e inmal zur Verbesserung  des Baugrundes,  zum anderen  
zur Erzlelung e iner festen Sohle i iberhaupt  bei t iefl iegendem  Baugrunde, 
iiber dem  sie auch ais Schiit tung zwischen steilen WSnden zur An
w endung  gelangen. Die Vielgestalt igkelt  solcher Ausfiihrungen erhellt  aus 
der reichen Auswahl der  Beispiele a llerle tz ter  Zeit. D ie  Steinkisten- 
g r iindung wird in einigen 31teren, b isher  m eist  unbekannten  Beispie len 
den n eu en  Ausfiihrungen d ieser Art gegen i iberges te l l t ,  wobei  grund- 
satzlich d ie  a lten  Ausfiihrungen be ibehalten  e rsche inen ,  aber  in den 
neueren  Bauten welt  grófiere und kiihnere A bm essungen  aufweisen. Ein 
grófierer Abschnitt ist der  Blockgriindung gew idm et,  wobei  Verfasser 
diese Bauweise untertei l t  in solche mit  w aagerech ten  Fugen  auf Fels 
bzw. auf nachgieblgem U ntergrund,  in den Zellenblockbau und  in den 
Blockbau mit  geneig ten  Lagerfugen. In diesem  Abschnitt  kom m t der 
Stampfbetonbau m ehr zu se inem Recht, d e r  in der  Durchbildung von 
Elnzelheiten,  wie Fugenanschli isse, waagerecht  und senkrecht,  beachtliche 
N euerungen  e rkennen laBt. Der Zellenblockbau konnte  erst  In neues te r  
Zeit einen Aufschwung erfahren infolge der V erbesse rung  der  maschinellen 
H ebezeuge,  die es ermóglichten, heu te  Blócke bis zu fast 500 t Gewicht 
zu heben  und zu versetzen, w ahrend  man bis vor wenigen Jahren  iiber 
100 t kaum hinauskam. Hier trlt t  nun der  Eisenbeton w ieder  hervor.  
Der Blockbau, der  berei ts  vor m ehr  ais hundert  Jahren  in England  in 
Bliite stand, scheint in neues ter  Zeit w ieder  aufzuleben, wie  der  Verfasser 
an einigen auslSndischen Belspielen dartut.  Den Schlufi der  Lieferung 2 
bilden die Beschreibungen der Schwim mkastengriindungen, die neuerd ings 
standig  an V erbrei tung  g ew onnen  haben. Die a lteren  Holzschwlmmkasten  
mufiten den eisernen weichen, d iese  w iederum  wurden teilweise durch 
die E isenbetonschw im m kas ten  verdr3ngt. Auch hier failt auf, in welch 
kiihner W eise  man sich an im m er gew alt lgere  A bm essungen  herangewagt 
hat.  Querschnit te  mit so schwachen W anden  w erden  aufgezelgt,  daB 
man bei flflchtigem Blick kaum an zunchm en  wagt, dafi hier E isenbeton- 
ausfiihrung vorllegt.  Das Heft pafit sich ln der  Sorgfalt seiner Durch- 
a rbeitung, in der  Wahl der  Ausfiihrungsbeispiele wie  in dereń  Schildcrung 
und kritischer Besprechung vollwertig den friiheren Bearbeitungen des 
Verfassers an und wird in a llen  seinen E inzelheiten eine  sehr wertvolle  
E rweiterung des Schrifttums iiber das Kapitel G ru n d b au  bi lden, sowohl 
fiir den entw erfenden ,  schópferisch tatigen Ingenieur wic fiir den 
S tud ierenden  und Baubefllssenen. Druck und blldliche Darstellungen sind 
auf der vollen Hóhe  der  friiheren Lieferungen gehalten .  C o l b e r g .

Denkschrift iiber den Ausbau der Offentlichen Fliisse in Bayern. Nach 
dem Stande  vom 31. Marz 1931. Verfafit von der  Ministeria lbau- 
ab te i lung  im Bayerischen Staatsministerlum des Innem. 198 S. mit  
13 Planen und einer Reliefkarte.  Preis 10 RM.

Ais durch das Bayerische W assergesetz  1907 die Verte i lung der 
Lasten fiir die Instandhaltung d e r  Fliisse e indeu t ig  geordnet  war, wurde  
die N otwendigkeit  der  A nlehensaufnahm e fur den rascheren A usbau  der 
bayerischen Fliisse im Donaugebie t  durch eine  Denkschrif t nach dem 
Stande  des Jah res  1909 begriindet und ais Ziel des  bayerischen Flufibaues 
fo igendes Program m  bezeichnet:

1. Oberfiihrung der  b es tehenden  Flufikorrektlonen in den normalen 
Unterhal tungszustand
a) durch Fes t legung  der Flufisohle in den vertieften Korrektionen 

mittels Profilerwelterungen an den grófieren und  mittels 
Schwelien oder  W ehre inbau tcn  an den kleineren Fliissen;

b) durch rasche V o l lendung  der aus Faschinen b es tehenden  Leit- 
werke  und Uferdeckungen  mittels  Bruchstein- oder  Beton- 
i iberkleidung.

2. V o l lkom m ener  Hochwasserschutz  durch sys tem atische  Hochwasser- 
dam m anlagen  ISngs d e r  Korrektionen.

3. Tunlichst rasche Fortse tzung  der Korrektionen aller durch Ufcr- 
abrlfi,  V erm urung  oder  Hochwasser die Kulturen  schSdigenden 
Fliisse mit volls t3ndig fertigen Bauten auf G rund von Einzel- 
p rogram m en fiir jeden  Flufi.

Seit d iesem programm3fiigen E insetzen eines systematlschen Ausbaues 
de r  bayerischen Fliisse, der  nach den  Richtlinien fiir d ie  Korrektion der 
geschiebefiihrenden Fliisse vom Septem ber 1911 durchgefiihrt wurde ,  
sind 20 Jahre  verstrichen, und  ausschliefllich der  ReichswasserstraBen- 
strecken und d e r  se lbstandigen Hochwasserschutzmafinahmen wurden 
fiir Korrektion der  óffentllchen Fliisse aus S taatsmitte ln  rd. 48,2 Mili. 
Goldm ark verausgabt.

Die vorl iegende  neue  Denkschrift soli nun nach dem Vorwort  Rechen- 
schaft ablegen iiber die V e rw endung  der  Anlehensm ltte l  vom  Jahre  1910 
fiir den  A usbau  der  óffentllchen Fliisse des Donaugeble tes  und soli zu-

:) Besprechung der Lieferung 1 s. Bautechn. 1933, Heft 14, S. 191.
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sam menfassen, was zum Abschlufi d ieser Arbeiten noch folgen mufi. Sie 
soli aber  auch ais Nachschlagewerk den W asserbaubeam ten  im Hinblick 
auf die G ebo te  der  Staatsvereinfachung und des B eam tenabbaues Er- 
leichtcrung und A nregungen fiir ihre  Arbeit  b ringen durch Zusamm en- 
fassen der  bisherigen Leistungen und kiinftigen Aufgaben und durch 
Sam m lung  der Erfahrungen und Fests te llungen.

K a p i t e l  I ist der  Beschreibung der  Flusse  und  dem S tande  der 
Korrektionen gew id m e t ;  ferner ist der  fiir uneriaBliche Korrektions- 
a rbeiten  noch erforderliche Mitte laufwand berechnet.  Fiir die e inzelnen 
Flusse  w erden  jeweils  ihre nati ir lichen Eigenschaften, ihre Wasserkraft- 
ausnu tzung  sowie die KorrektionsmaBnahmen besprochen und am SchluB 
der Baufortschritt  vom Jahre  1910 und 1930 cinander gegeniibergestell t .  
Mit e iner Langen- und  einer Kostenfibersicht sowie einem Obersichtsplan 
mit den  wichtigsten Bautypen schlieBen die e inzelnen FluBgebietabschnitte  
ab. B em crkenswert  ist, daB die  a lteren  Korrektionen fur die Herbei- 
fuhrung eines Glelchgew lchtszustandes der Sohle  —  ein solcher kann 
jedoch an den  geschiebefilhrenden Fliissen Siiddeutschlands nicht d a u e r n d  
bestehen  —  b esondere  nachtragliche MaBnahmen erforderten,  die nach 
den friiheren Erfahrungen nicht in dem e lngetre tenen  Mafie erwartet  
w erden  konnten.  Die Fes t legung  der  Sohlen  an einzelnen S te llen hat 
wohl weite ren  E lntlefungen Halt  geboten ,  die zu d iesem  Zweck erbauten 
Stiitzwehre erforderten aber  fast die gleich hohen Mitte l wie die eigent- 
Ilchen Korrektionen selbst.  E inzelne Versuche, ansta t t  der teue ren  Stiitz- 
wehre  Reihen k leinerer  Schwellen e inzubauen, haben  gu ten  Erfolg gehabt,  
machen aber  die St iitzwehre nicht ganz entbehrlich. Besonders vorteil- 
haft erschienen solche Schwellenbauten  in den Fluflstrecken, in denen 
durch die W asserablei tung fiir W asserkraftausnutzung wahrend  e ines Teils 
des Jahres nur noch ger inge  W asserm engen  zum AbfluB kom m en  und 
die Z ersetzung  des lange trocken llegenden  Fllnzes starkę Sohlen- 
ein tiefungen zur Folgę hat.  Die hauptsachlich ln d e r  Nachkriegszeit ent- 
standenen  groflen Wasserkraftwerke mit hohen  W ehren  in den Fliissen, 
mit starker W asseren tnahm e und mit einer oft weit  unterha lb  der  Ent- 
nahm estel le  angeordneten  Riickleitung des Wassers in den MutterfluB 
werden voraussichtl lch nicht ohne  Elnflufi auf den Z ustand und  die Aus
b ildung der FIuBiaufe i iberhaupt b leiben. Die hierfiir erforderlichen bau- 
lichen MaBnahmen lassen sich jedoch nach ihrem Umfange, ihrer  Art, 
sowie d em  Z eltpunkte  ihrer Ausfiihrung h e u te  noch nicht so zuverlasslg  
beurte ilen ,  daB sie in das vorl iegende  Bauprogramm hatten  aufgcnom m en 
werden kónnen.

Die G esam tiange  der  yolls tandig korrlgierten FluBstrecken ist  infolge 
der  Bautatlgkeit  innerhalb der Jahre  1910 mit  1930 von 256 km lm Jahre  
1909 auf 730 km E n d e  1930 gestiegen. Von den im ganzen  1755 km 
langen óffentlichen FluBstrecken, die nicht ReichswasserstraBen sind, sind 
rd. 42 °/o fertig korriglert;  rd. 28 °/0 d ieser  Strecken bediirfen kelner Kor
rektionen. Damit befinden sich rd. 7 0 ° /o der Óffentlichen Flufistrecken 
in Bayern ausschliefilich d e r  ReichswasserstraBen in e inem Zustande, in 
dem  sie nur  der  regelmaBigen U nte rha l tung  bedii ifen. Rd. 30°/o der 
Óffentlichen FluBstrecken bediirfen noch eines m ehr  oder  mlnder umfang- 
reichen Ausbaues,  bis sie in den Unterhal tungszustand  ubergefiihrt  sind. 
Der W asserbaufachmann findet in den e inzelnen Flufigebietsabschnitten 
eine Fiille von Anregungen  und fur praktische Zukunftsaufgabcn wertvolle  
Einzelheiten und Erfahrungstatsachen.

In K a p i t e l  II Ist der  Hochwasserschutz  an  den Óffentlichen Fliissen 
Bayerns b e h a n d e l t1). In an regender  W eise  werden in einem allgemeinen 
Teil die Beziehungen der  Hochwasserschutzmafinahmen zu den Flufi- 
korrektionen,  die Baugeschlchte u n d  die Flnanzierungsgrundlagen b e 
sprochen und  w eite r  der  derzeit lge S tand  des Hochwasserschutzes,  die 
Leistungen der seit Auswirkung des neuen  W assergese tzes verfIossenen 
Zeit und die fur Arbeitsbeschaffung be l  FinanzlerungsmOglichkeit bereit  
zu ste llenden  B auvornahm en zusam m engeste ll t .  In einem besonderen  
Tell ist die fiir d iese  Zusam m enste l lung  g rund legende  Betrachtung der  
e inzelnen Flufiabschnltte  entwickelt .

In K a p i t e l  III ist die B edeu tung  der  Arbeiten fiir den  Arbeitsmarkt 
und die E rwerbslosenbeschaftigung besonders  bctrachte t.  Eś ist wesentlich 
und sympathisch, w ie  hier die Grenze zwischen Eigenbetrleb  und Unter- 
nehm erbetr ieb  gezogen und wie die ve r teuernde  W irkung gewisser Tarif- 
bes t im m ungen  gekennzeichnet  wird.

Im K a p i t e l  IV ist die Wirtschaftlichkeit  der  Flufikorrektionen und 
der  Hochwasserschutzmafinahmen an Hand  einer berei ts  fruher ve r0ffent- 
lichten und  der  Denkschrift ais Sonderdruck angefiig ten Studie  iiber die 
a lteste  Korrektionsstrecke des Inn zwischen Kufstein und Rosenhelm 
b e h a n d e l t2). Dieser Teil der Denkschrift erscheint besonders  wertvoIl,  
weil h ie r  zum ersten  Małe an knapp um rlssenen Ausfiihrungsbeispielen 
i iberzeugend geze ig t  wird, w ie  sich im FluBbau technisches Gesta lten  
auf wirtschaftlicher G rundlage  zu vollz iehen hat.

Jeder,  der mit flufibaulichen Fragen zu tun hat, sei mit Nachdruck 
auf die vortreffliche Denkschrift h ingewiesen, d ie  durch Minlsterialrat 
v o n  N i t z s c h  un ter  Mitwirkung de r  Oberreg ierungsrate  S c h u l l e r  und 
S t a n g l  bearbe lte t  wurde. In der  Zeit der  Arbeitbeschaffungsprogramme 
sind derartige  Aufschlusse iiber den  gegenw art igen  Stand unserer  W asser
wirtschaft und iiber die G rundsatze  fiir ihre weite re  technische und 
finanzie lle  B ehandlung  b esonders  drlngend. Das bayerische Vorbild  ver- 
dient, auch von anderen  Staatsbauverw altungen nachgeahm t zu werden.

©r.=2>ng. M a r ą u a r d t ,  Munchen.

') Vgl. auch M a r ą u a r d t ,  Der Hochwasserschutz  an der  Donau in 
Bayern. Bautechn. 1929, Heft 5 u. 8.

2) v o n  N i t z s c h ,  Sind Flufikorrektionen wlrtschaftlich? DWW 1932, 
Heft 4/5.

Bleich, Fr., 33i\?3ng., S tahlhochbauten . Ihre Theorie, B erechnung und
bauliche Gesta ltung. l .B d . ,  VIII, 558 S. mit 481 Textabb. Berlin 1932,
Verlag  von Julius Springer. Preis geb. 66,50 RM.

Seinem bekannten  und  a llgemein  anerkannten  Buche: „Theorie  und 
B erechnung der  e isernen Briicken" ha t  Bleich im vergangcnen  Jahre  den 
ersten Band des obengenann ten  Buches folgen lassen. Das Buch bildet 
eine  fiir sich abgeschlossene Darste l lung des Stahlhochbaues.  Gewisse, 
zum Teil umfangreiche W iederho lungen  aus dem Buche „Theorie  und 
Berechnung der eisernen Briicken" waren daher  nicht zu vermeiden. 
F ru h e r  wurden Stahlhochbauten  in der  Berechnung, in der baulichen Durch- 
b i ldung  und bei der  B earbe itung  in der Werkstatt  vielfach schlecht b e 
handelt ,  man betrachtete  sie oft ln d ieser  Hinsicht nicht ais so voIl- 
wert ig  wie  s tah lerne  Briicken. Heute ,  wo dem Stahl in dem E isenbeton 
ein scharfer W ettbew erbe r  ents tanden ist und wo dem  Stahlhochbau im 
Stahlskele ttbau ein neues  grofies Arbeitsgeblet erschlossen ist, hat sich 
eine grofie W and lung  in diesen Anschauungen vollzogen. Man mufi 
desha lb  eine so umfangreiche wissenschaftl iche und kritische Darstellung 
der B erechnung und  baulichen G esta ltung des  S tahlhochbaues,  wie sie 
Bleich in se inem  neuen  Buche  bietet,  lebhaft  begrufien.

Theorie und Berechnung einerseits und bauliche  Durchbildung  ander- 
seits sind in dem Buche nicht scharf vone inander  ge tren n t;  die Betrach- 
tungen  be ide r  G eb ie te  greifen v ie lm ehr  ineinander iiber. Bei den th eo 
retischen ErOrterungen ist W ert darauf gelegt,  d ie Ergebnisse der  Theorie  
und der Versuchsforschung in eine fiir die unm it te lba re  A nw en d u n g  ge- 
e ignete  Form zu bringen.

Der vorl iegcnde  erste  Band entha l t  e ine  kritische D arlegung der 
Berechnungs- und  Bemessungsverfahren , eine  e in gehende  Aufste llung des 
fiir die Stahlbaupraxls no twendigen  Rtistzeuges aus d e r  Fest igkeits lehre  
und Statlk und die ErOrterung des Tragerbaues und der  Stahlgeschofi- 
bauten. Der zweite  Band soli die Dach- u n d  H allenbauten ,  die Kran
bahnen, die raumllchen Tragwerke, die Leitungsmaste ,  die  Funktiirme, 
Briicken und Siloanlagen behandeln .

Der erste  Band ist in folgende acht Hauptabschnitte  geg lieder t :
I. Die angreifenden Krafte.

II. Der Flufistahl ais Baustoff.
III. Die Ortliche Beanspruchung der  Stahlbauten .
IV. Die Stabil ita t elastischer Systeme.

; IV. Baustatischc Aufgaben des S tahlhochbaues.
VI. Schwingungserscheinungen in S tahltragwerken.

VII. Die Niet- und Schweifiverblndungen.
VIII. Tragerbau und Stahlgeschofibauten.

Im ersten Abschnitt findet sich n eb en  der  e ingehenden  ErOrterung 
der  angreifenden Krafte eine A bhand lung  iiber den Erddruck, dessen  
Kenntnis bei der  B erechnung der  Bunker und Silos nicht en tbehrt  
w erden  kann. Im zweiten  Abschnitt  wird auch das wlchtlge G ebiet  der 
w lederholten  Beanspruchung griindlich behande lt .  Der dritte  Abschnitt 
bringt die gefahrlichen Grenzzustande  der  Spannungen  und dic Bcan- 
spruchungcn auf Z u g ,  Druck, Biegung und  Verdrehung .  Besonders 
wichtig sind in diesem  Abschnitt  dię A bhandlungen  iiber die B iegung 
schlanker Stabe und  der Hangeplatten .  Im vierten  Abschnitt folgen die 
ErOrterungen der Knickfestigkeit ge rader  Stabe, der Stabil ita t von ebenen  
Stabnetzen, von Staben  und S tabnetzen  bei raumlicher Stiltzung und 
plattenfórmigen KOrpern, besonders  von Stegblechen gebo g en e r  Trager 
und der Klpperscheinungen von I -T ra g e rn .  Im fiinften Abschnitt,  der  
allein 205 Seiten umfaBt, werden die baustatischen Aufgaben behandelt .  
Er en tha lt  v iele  umfangreiche Tafeln m it gebrauchsfertigen Form eln  fiir 
die verschiedenen statisch bes t im m ten  und unbest im m tcn  Tragwerke,  fiir 
den  einfachen Balken, fiir den  e ingespannten  Balken, fiir den  durch- 
laufenden Balken ohne  Gelenke ,  fiir den  Zweige lenkbogen  und Zwei- 
ge lenkrahm en,  fur  den e ingespannten  Rahmen mit  e iner Offnung, fiir den 
geschlossenen Rahmen, fiir den  Rahmen mit  e ingespannten  Stielen und 
gelenkig  angeschlossenen Querricgeln ,  fur den m ehtst ie l igen Rahmen, ffir 
den  Rahmentrager und den  S tockwerkrahmen. Es b rauch t  kaum erwahnt 
zu  w erden ,  dafi den  A ngaben  in den Tafeln e ingehende  theoretische und 
kritische ErOrterungen vorausgehcn.  Am SchluB des fiinften Abschnittes 
folgen Betrachtungen iiber den vo llw andigen  Ringtrager,  iiber die im 
S tahlhochbau iiblichen Fachw erkarten  und  schliefilich iiber die B em essung  
statisch unbest im m ter  Tragwerke un ter  Beriicksichtigung des elast isch- 
plastischen Verhaltens des Baustahls. Der sechste Abschnitt  handelt  von 
den Schwingungserscheinungen d e r  T ragwerke durch in schneller  Folgę 
w irkende  Lasten. Auch im H ochbau  w erd en  die Tragwerke durch schnell 
fahrende schwere  Krane, durch Maschinen und  dcrgle ichen dynamisch 
stark beansprucht.  E ine ErOrterung der  Schwingungserscheinungen  bei 
solchen B eanspruchungen Ist daher  auch im Stahlhochbau sehr  willkommen. 
Im siebenten  Abschnitt  w erden  die Niet-, Schrauben- und  Schweifi- 
v e rb indungen  in ihrer B erechnung  und ihren baulichen Einzelheiten vor- 
gefiihrt. Der achte Abschnitt b ehande lt  die B erechnung und bauliche 
Durchbildung der Trager, der S tu tzen  und der  Stahlgeschofibauten.

Die vors tehenden  Darlegungen zeigen, wie griindlich und  umfassend 
das grofie G ebiet  des  Stahlhochbaues b ehande lt  Ist. Bei dem iiberall 
anerkannten  Ruf von B l e i c h  ais Forscher und Ingenleur  b raucht  kaum 
hinzugefiigt zu  werden, dafi alle  A bhand lungen  auf streng  wissenschaftlicher, 
kritischer Grund lage  be ru h en  und  alle neuen  Versuchs- und Forschungs- 
ergebnisse beriicksichtigt sind. Das Buch von Bleich ist ein k l a s s i s c h c s  
Buch, das die allergrOfite Beach tung  und  weiteste  V erb re i tung  finden 
sollte. Dem s tehen  le ider bei den heu tigen  schlechten wlrtschaftlichen 
Verhaitnlsscn die hohen  Anschaffungskosten entgegen. Die nachste  Auflage 
sollte  deshalb verbill lgt  werden.  Das Buch kann ohne  Schaden fiir seinen 
Wert durch Fortlassen dessen, was man auch in amtlichen Vorschriften oder 
in anderen  ye rbre i te ten  Buchern findet,  gekiirzt  werden.  S c h a p e r .
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Bochalli, A., Dr.: Wasserpolizei und W asserpolizeibehdrden in PreuBen 
mit  K om m entar  zum sechsten Abschnitt des  Preufi. W assergesetzes vom 
7. April 1913 unter  Berticksichtigung des Polizeiverwaltungsgesetzes 
vom 1. Juni 1931. 48 S. Zu beziehen durch die Geschaftsstelle  des 
Deutschen W asserwirtschafts -und Wasserkraftverbandes,  Berlin-Halensee,  
Joachim-Frledrich-StraBe 50. Preis 1,50 RM.

Die Schrift g l iedert  sich in e inen sys tem atischen Teil und einen 
K om m enta r  zu den B estim m ungen des sechsten Abschnlttes des PreuB. 
Wassergesetzes. Im ersten  Teil w erden  die Aufgaben und Befugnisse  
d e r  W asserpolizeibehorden behande lt ,  Im zweiten Text und Erlauterungen 
der §§  342 bis 355 des W assergesetzes gegeben ,  bei denen  im besonderen  
auch die Auslegung, die das PolizeIverw altungsgese tz  in Wissenschaft 
und Rechtsprechung gefunden  hat,  berucksichtigt ist. Damit fiillt die 
Arbeit  e ine  Lficke aus,  die sich seit dem  Inkrafttreten des Polizeiverwaltungs- 
gese tzes merklich fiihlbar gem ach t  hat.  Sie wird auch allen denen ,  die 
sich, o hne  juristisch vo rgeb ildet  zu sein, mit  wasserpolizeil ichen Fragen  
beschaftigen miissen, w ie  technischen Beam ten ,  Vors tehern  von Wasser- 
gcnossenschaften,  D cichhauptleuten  usw., ein wertvoller  Ratgeber sein.

W e c h m a n n .

Wendehorst, R., Reg.-Baumeister a. D., S tudienra t :  Baustoffkunde. Heft 16 
der Bautechnischen Lehrhefte  fiir den Unterricht an Baugewerkschulen.
3. Auflage. 127 S. u. 180 Abb. Leipzig 1932, Verlag Dr. Max Janecke. 
Preis 1,80 RM.

Von den bisher e rschienenen Lehrheften  fiir den  Unterricht an unseren  
hoheren  technischen Lehranstalten ist das vorliegende Heft vielleicht das 
wertvollste . Es ist mit groBer Sachkenntnis und Sorgfalt bearbeite t,  augen- 
scheinlich auf G rund bes te r  Iehrtechnischer Erfahrungen. Der Stoff ist 
ubersichtlich g eordnet ;  auch der  Praktiker findet seh r  schnell  dasjenige, 
was er von Fali zu Fali notig  hat.  Die vorl iegende  dritte Auflage berflek- 
sichtigt auch die n eu en  E isenbe tonbest im m ungen  sowie die geste lger te  Ver- 
w endung  vergiiteter A ium inium leglerungen. Die Beifflgung eines Bilder- 
anhanges  ist sehr zu  bcgriiBen. Das Bflchleln Ist fiir den  ihm zugedach ten  
Zweck vorziiglich geeignet;  seine Anschaffung kann angelegentlichst 
empfohlen werden. C. K e r s t e n .

Eingegangene Bucher.
Technische Hochschule  zu  Breslau. Vorlesungs- und  Personalverzeichnls 

S tud ien jahr  1932/33.
Technische Hochschule Stuttgart.  Programm Stud ien jahr  1933/34.
University  of Toronto Engineerlng  Soclety. Transactions and Year-Book. 

Faculty of Applied Science and Engineering. April 1933.
Gerhard, L.: Denkschrlf t:  Richtlinien fiir d ie Begutachtung der 

Freien Hóhercn  Technischen Lehranstalten. 16 S. F r iedberg  i. H. 1933, 
W etterauer  Druckerel- u. Verlags-AG. Preis 0,30 RM.

Plaizmann, ©r.=?!ng.; Arbeitsdienstpfllcht ais Volksdlenst.  45 S. 
Miinchen 1933, Piloty  & Loehle. Preis 1,20 RM.

Schumacher, F.: Schópferwllle und Mechanisierung. 31. S. H am 
burg  1933, Vcrlag  Boysen & Maasch. Preis 0,80 RM.

Klein, K.: Der gesetzliche Schutz d e r  freien technisch-wlssenschaft- 
l ichen Berufe. 140 S. Berlin 1933, Carl H eym anns  Verlag. Preis 3,60 RM.

Bildwort englisch. Technische Sprachhefte Nr. 7: Clvll Engineerlng.  
32 S. mit 86 Abb. Berlin 1933, VDI-Verlag. Preis 1,50 RM.

Luthardt: Landesp lanung  O stthurlngen 1927 bis 1932. Bd. I: IV, 
136 S. mit 49 Abb. und  1 Kartę. Bd. II: 8 Karten. Leipzig 1933, Eduard 
G aeblers  Geographlsches Institut.  Preis zus. 12 RM.

Bont, M., u. Sauter, F .: M ode rne  Physik. Sieben Vortr3ge uber 
Materie  und Strahlung. VII, 272 S. mit 95 Textabb. Berlin 1933, 
J.  Springer. Preis geh. 18 RM, geb.  19,50 RM.

Franz, R.: Anlage- und Verbrauchskosten  der Heiz- und Kochanlagen 
in bayerlschen S iedlungen. 65 S. Miinchen u. Berlin 1933, R. Oldenbourg . 
Preis 2,50 RM.

Mitte i lungen des  Forschungsins ti tu ts fiir M asch inenwesen  beim 
Baubetrieb .  H erausgegeben  von Prof. Dr. G. G a r b  o t  z. Sonderheft  B. 
Berlin 1933, Se lbstverlag  des Instituts.

Zuschriften an die Schriftleitung.
G e sc h l i t z te  B le c h t r S g e r .  U n te r  d ieser  Bezeichnung Ist in Bau

techn. 1932, H e f t48, S . 6 3 7 ,die B eschre ib u n g e in e rn eu a r t ig en  B l e c h t r a g e r -  
b r i i c k e  ver0ffentlicht worden, die Herr  Prof. $r.=5>ng. G eorg  M i l l l e r ,  
Berlin, e rsonnen und auf der  Deutschen Bauausstellung 1931 durch Ent- 
wiirfe zur Darstel lung gebrach t  hat.  Die Vortelle  d ieser Blechtragerart  
so llen  se in: ger inges Gewicht,  ger inger  Einheltspreis,  niedrige Fahrbahn 
und  BauhOhe, Einpassung in das S tad t-  und  Landschaftsbild, freier Aus- 
blick auf den uberbruckten  Strom, b e ą u e m e  Befdrderung und Aufstellung, 
w en ig  Baustel lenarbeit  und  bill ige Unterhal tung. Zum Nachweise  d ieser 
Vortelle ist  ein e ingehender  Vergleich mit  der neuen  Eisenbahnbriicke 
iiber den Rhein bei Wesel,  dem bekannten  Rautentrager iiber v ier  Óff- 
nungen  von je 104 m Stutzweite ,  gezogen.

Ais Trager mit  b iegungsfes ten  Gurten  und  Pfosten und  ohne  Dia- 
gonalen  mufi man den geschli tz ten  Blechtrager dem W esen nach zu den 
Rahmentragern  rechnen, fiir die Prof. A. V i e r e n d e e l  in Brussel  das 
Erfinderrecht in Anspruch nimmt. Aufier fiir lcichten E isenbahnverkchr

in den be lg ischen  Kolonien hat indessen diese Tragerart  melnes Wlssens 
bisher nur bei Strafienbriicken V erw endung  gefunden  und nirgends fiir 
E isenbahnbrflcken m itg ro B em  und  schwerem  Giiterverkehr.  Ais deutsches 
Beispiel mOchte ich den B e llevues teg  flber die Spree  ln Berlin anfflhren. 
Die neue  Bauart besi tz t  daher  auch a lle  Nachteile, die  dem Vierendeel- 
trager anhaften,  w ie :  unverhaitnismafiig  grofien Aufwand an schwerem 
Blechmaterial,  grofien Aufwand an N ieta ibeit,  viel Blechabfall — s. die 
Schlitzumrahmungen — , viel Laschenmaterial ,  viel Aussteifungsmaterial  
fiir die hohen  Blechwande usw. Ich bestreite  daher, so lange Prof. Dr. Muller  
nicht an Hand einer prflfungsfahigen statischen B erechnung und von 
dam ach  aufgezeichneten g enauen  Konstruktionsplanen fur den W eseler  Fali 
den  G egenbew els  erbracht hat,  dafi der  geschlitzte  Trager leichter ist, ais 
der  Rautentrager, natflrlich dense lben Baustoff (St 48), d ieselbe  Belastung 
(Lastenzug N) und  —  was besonders  wichtig  Ist —  dieselbe  reichliche 
Konstruktionsweise  wie bei W esel vorausgesetzt.

Nach allen bisherigen Erfahrungen liegt d ie  wirtschaftliche Grenzc 
von Blechtragern fflr zweiglelsige  Eisenbahnbrflcken etwa bel 40 m Stutz
weite.  Dann ist  das grofimaschlge Fachwerk dem Blechtrager i iberlegen, 
und daran kdnnen auch grofie Blechtrager fiir Strafienbriicken, wie  sie 
neuerd ings ausgefiihrt w orden  sind, wie z. B. die letzte  Neckarbrucke in 
Mannheim, nichts andern. Die Reichsbahn ha t  bis jetz t  in ihrem Programm 
und fflr besondere  Falle  Blechtrager bis zu 70 m Stfltzwelte vorgeschen, 
wobel  sie  die M ehrgew ich te  —  bis zu 18 °/0 —  gegeniiber Fachwerk- 
brflcken bewufit in Kauf nimmt. Fflr solche Trager kom m en natflrlich 
nur Ausfuhrungen aus hochwert igen Baustahlen in Frage.

Den Gewlchtsgewinn im Verglelch mit W esel findet Herr  M uller  
vornehmlich  in der  Unterte ilung d e r  Fahrbahn, statt  in 8 m Entfernung 
ordnet er die Qucrtr3ger  alle  4 m an. Er iibersieht dabei,  dafi diese 
Anordnung  ebensogut  beim Rautentrager móglich ist. In W esel sind die 
Quertr3ger in den Hauptknoten  des Fachwerkes angeordne t  worden, beim 
Rautentrager der  Rheinbrucke in Mannheim-Ludwlgshafen  —  nach dem 
prelsgekrónten  W ettbew erbsen tw urf  von O berbaura t  K r a b b e  In Essen aus- 
gcfiihrt —  dagegen  unter  den Kreuzungspunkten  der Dlagonalen (Abb. I ) 1). 
Man kann also ohne  weiteres  auch den Rautentrager mit  ha lbe r  Quer-  
tragerentfernung ausbilden. Damit ist aber nicht das geringste  gewonnen .  
Was bel 4 m Fachweite  am Langstragergewicht gespart  wird, mufi an 
M ehrgewicht  bel den Quertragern  w ieder  zugesetzt  werden.  Da aufier- 
dem bel 4 m Fachweite  e ine  doppelte  Anzahl von Anschlussen geschaffen 
w erden  mufi, wird die enge  Teilung de r  Fahrbahn schwerer ais die weite .  
Alle Ausfuhrungen d e r  N euzeit  zeigen daher  Fachte i lungen der H aupt
trager und damit der  Fahrbahn  von 8 m und mehr.

Mflller will den  geschlitzten Blechtrager e inw andig  ausftihren und 
g laub t  dabei  mit  e iner Blechdicke von 12 bis 15 mm auszukom m en.  Und

>) W e i d m a n n ,  Die neue  Eisenbahnbriicke iiber den  Rhein zwischen 
Ludwigshafen und M annheim . Bauing. 1932, Heft 3/4, S. 41 bis 46 und 
Heft 5/6, S. 68 bis 73; ferner R. B u r g e r ,  Bautechn. 1932, Heft 8, S. 87 
bis 89 und Heft 45, S. 595 bis 599.
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das be i  e ine r  W andhóhe  von  8,2 m ! Den Nachweis —  nach T i m o s c h e n k o ,  
R o d e ,  B i e i c h  u. a. — , daB die geringe Blechdicke bei d ieser grófien HOhe, 
bei iiber 100 m Stiitzweite  und bei einer zweigleisigen schweren  Eisen- 
bahnbriicke geniige, mufite M uller  erst  noch e rb r ln g en 2). Auf alle Faile  
ist die A nordnung kraftiger Querrlege l  X  be iderse its  der  Schlitze und 
die Einschaltung von Pfosten Y nOtig (Abb. 2), und zwar mijglichst sym- 
metrisch zur Blechwand und  nicht einseitig, wie es Muller aus Schónhelts- 
riicksichten vornehm en will. Diese Abste ifungen erfordern aber  wieder  
erhebliche M engen  an Baustahl.

Dafi die W indverbande  beim  Biechtrager wegen  der  viel grófieren 
Windangrlffsflache auch viel kraftiger ausgefiihrt werden miissen ais beim 
weitmaschigen Rautenfachwerk, sei nur  ncbenbe i  bem erk t.

Alle U m stande  sprechen also dafiir, dafi der  geschlitzte  Biechtrager 
von Muller  —  im m er  auf g leicher G rundlage  wic d e r  Rautentrager b e 
messen —  schwerer sein mufi ais dieser, und  dafi von einem geringeren 
Gewicht, wie Muller behaupte t ,  keine Rede sein kann. Dem gegeniiber 
ist der  Rautentrager noch langst nicht ausgenutzt.  Wie mir Oberbaurat  
K r a b b e ,  der d iese  Tragerform e lngehend  b eh an d e lt  und w eite r  entwickelt 
h a t 3), mitteilt, ist bei der  Annahm e ge lenkloser Stabe —  die beim Ver- 
gleich mit einem Biechtrager ohne  w e ite res  ges ta t te t  ist —  noch eine 
Gewichtsersparnis von rd. 3  %  zu erreichen, wozu noch Ersparnisse in 
der Konstruktion selbst kom m en.

Fiir die Baustoffkosten grofier Biechtrager ist vor allem der Blechpreis 
von Einflufi. Bei V e rw endung  von St 48 betragt der  M ehrpreis  heute  
gegeniiber dem  Stab- und  Form eisengrundpre ise  alleln schon m indestens 
30 RM/t. Dazu k om m en  die Aufpreise fiir Obergew ichte  und Uber- 
abm essungen ,  fiir M ehrw alzung  und  Abfall bei den  grófien Blechen. Dafi 
die H an d h ab u n g  grofier und  schwerer Blechwande  nach Miillers Vorsch!ag 
in der  W erksta tt  m ehr  koste t  ais von normalen Fachwerkstaben,  leuchtet 
ohne weiteres  ein. Die Kosten fur die v iele  Nleterei s ind besonders 
zuzuschlagen.

Ich k o m m e damit zum Versand. Miiller will den  Biechtrager in 
mijglichst grófien Stiicken, zwólf an der Zahl je  Offnung, zur Baustelle 
hringen. Es ents tehen dadurch Stiicke von 36 bis 40 m Lange, von iiber
4 m HOhe und mit  iiber 50 t Gewicht. O h n e  besondere  Mafinahmen 
werden diese Stiicke kaum auf der  E isenbahn befórdert  werden kOnnen, 
und es kam en  somit fiir die  Ausfiihrung nur  solche W erke  in Frage, die 
WasseranschluS bcsi tzen  oder sich darauf einrlchten kónnen.

Auf der Baustelle  will Muller nur ein Geriist aus e inzelnen Jochen  
benutzen. Das ist natiirlich móglich. Im allgem einen  ist jedoch der Bau 
auf einem durchlaufenden Geriis t der b eąu em s te  und bill igste, und  ein 
solches Geriist ist nicht viel teurer  ais ein Geriis t  aus e inzelnen Jochen. 
Wer h eb t  aber  die 5 0 - t -S t i ic k e  auf Fahrbahnhóhe  und y e r se tz t  sie da 
pafigerecht? Und wie soli bei dieser M ontagew eise  die U b e rh ó h u n g  des 
kontinulerlichen Tragers richtig hergeste ll t  w e rd en ?  In W esel  w3re fiir 
den Einbau nur die V e rw en d u n g  hoiiandischer Schwim mkrane  móglich 
gew esen ,  die fiir teures  Geld  leihweise  hatten  beschafft w erden  miissen. 
Ich bezweifle , dafi dam it  die Aufste liung bill iger werden wiirde, ais was 
sie beim Rautentrager gekoste t  hat.

,H.W.

Abb. 3.

2) Vgl. hierzu S c h a p e r ,  G rundlagen des Stahlbaues,  S. 97 bis 100. 
Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn.

3) K r a b b e ,  Die E rneuerung  der  eisernen O berbauten  iiber den Rhein 
bei Wesel,  Bautechn. 1927, Heft 46, S. 662 bis 668 und Heft 47, S. 686 
bis 690, ferner: Der Rautentrager mit Anschlufi der Quertr3ger  an Hilfs- 
pfosten ln den Kreuzungspunkten  der Streben, Bautechn. 1929, Heft 8, 
S. 117 bis 119 und K r a b b e ,  Das W esen  des Rautentr3gers und seine 
richtige und einfache Berechnung, S tahlbau 1931, Heft 15, S. 169 bis 177.

Von allen Vorteilen, die M uller  dem geschlitzten Biechtrager nach- 
riihmt, b le iben  somit nur  noch die n iedrige Fahrbahn  und Bauhóhe, die 
bill igere U n te rha ltung  und schónheitl iche Vorzuge iibrig. Die niedrige 
Fahrbahn  und  B auhóhe  ist  be im  Rautentrager ebenso  vorhanden  wie be im  
geschli tzten  Biechtrager, u n d  die etwas bill igere Unterhal tung  des Blech- 
tr3gers ist keinesfalls durchschlagend. DaB der  Rautentrager in Wesel 
sich gu t  in die flachę Landschaft des Niederrheins einfiigt, ist bis jetzt 
noch von jede rm ann  anerkannt  worden.  Ebenso  der  freie Ausblick auf 
den Rheinstrom. Wie ist es aber  beim B iech trager?  M uller  hat diesen 
Ausblick in e iner Querschnittskizze  dargeste ll t .  Man kann diese Spielerei 
noch w e i te r  treiben, wie aus Abb. 3 ersichtlich ist. Ich g laube  kaum, dafi 
dam ach  ein Unbefangener  noch von einem „freien Ausblick" sprechen 
wird. Aber de  gusl ibus non disputandum  est. Es sind ja auch alte 
Vorb ilder  vorhanden ,  wobei  man a llerdings nicht i ibersehen darf, dafi die 
Alten nicht die Baustoffkunde besafien wie wir, und  dafi sie  vielfach nur 
ihr statisches Gefiihl bei ihren Konstruktionen sprechen liefien ohne unsere  
heu tigen  theoretischen Erkenntnisse. S t e p h e n s o n  bau te  1844 bis 1850 
die Britanniabriicke iiber die Menaistrafie ais geschlossene rechteckige 
Róhre, L e n t z e  bau te  daran  anschliefiend 1846 bis 1857 die engmaschigen 
Weichsel- und Nogatbriicken bei Dlrschau und M arienburg  und  L o h s e  
1855 bis 1859 die alten Gitterbriicken in Kóln. Wer letztere je befahren 
hat,  weifi, was d e r  Ausblick aus dem  Git terwerk  b edeu te te .  Frei und 
offen b ie ten  sich dem gegeniiber  die Ausblicke aus unseren  neuzeitl ichen 
grofimaschigen Fachwerktragern.  Den besten  Beweis aus jiingster Zeit 
bildet die kurzlich e ingeweihte  neue  Rheinbriicke L udw igshafen-M ann- 
heim, die neben  Wesel zu  den anerkannt  wohlge lungensten  Briickenbautcn 
der Reichsbahn gehórt.

Das endgiiltige Urteil uber  den „geschlitzten Biechtrager" darf ich 
hiernach getros t  den  Fachgenossen  im Bruckenbau und der  ubrigen Fach- 
welt  iiberlassen.

Lindau i. B. Dr. B o h n y .

B e m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g ,  Der Verfasser des Aufsatzcs 
„Geschlitz te Biechtrager", Herr Ministerialrat 35r.=3ug. E l l e r b e c k ,  hat 
auf eine E rwiderung verzichtet,  aber den berechtigten Wunsch aus- 
gesprochen, Herrn  Prof. Sr.=3ng. Georg  M i i l l e r  m óge G elegenhcit  zu 
einer Aufierung geg eb en  werden.  Dieser sen d e t  auf unsere  A nregung 
die folgende

E r w i d e r u n g .
Ein Giitewertvergleich zw eie r  versch iedener  Bruckensystcm e ha t  nicht 

nur die Herstellungs- und  Unterhaltungskosten ,  sondern  noch eine ganze 
Reihe andere r  G esich tspunkte  zu  erfassen, dereń  Berucksichtigung im 
Gesam turte i l  zahlenmaBig nur  nach einer Art Punk tw er tung  móglich ist. 
Mangel an Raum verb ie te t  es, hier auf d iese  Art des Vergleiches ein- 
zugehen, wie sie ja  neuerd ings  auch be i  G ebaudegrundr issen  A n w endung  
findet. Jedenfa l ls  ist die W ertung  e iner Briickengestaltung vom  Stand- 
p unkte  des  kleinen Konstruk teurs  aus abzulehnen.

Da die umfangreichen statischen Untersuchungen  und  Konstruktions- 
zeichnungen hier nicht veróffentllcht w erden  k ó n n en ,  wird Herr  
®r.=3ng. cfjr. B o h n y  e ing e lad en ,  sie bel mir e inzusehen. Auf einige 
seiner E inw endungen  sei jedoch unter  B ezugnahm e auf Abb. 1 bis 7, von

Abb. 1.

Abb. 2.

Abb. 3.

Abb. 4.

_QL J Ł
Abb. 5.

Abb. 6. Abb. 7 rT

d enen  1 bis 4 die Rheinbriicke L udwigshafen— Mannheim betreffen, kurz 
e lngegangen:

I. D i e  P r i o r i t a t s f r a g e .  R ahm entrager  im Sinne von  Bohny hat 
schon C u l m a n n  in Ziirich um 1860 fiir die Schwelzerischen Bundes- 
b ahnen  untersucht. Ein Modeli  ist noch vorhanden  (vgl. Abb. 6). D e m 
nach gebiihrt  im Sinne von Bohny  V i e r e n d e e l  nicht die  Prioritat fiir 
Rahmentrager schlechthin (vgl. Abb. 5). Der geschlitzte  Biechtrager ist 
aber  w eder  ein Rahmentrager nach Art des Yierendeel-Tragers,  noch etwa
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ein .hoher Blechtrager,  sondern  e twas Neues,  das b es t im m t sein soli, 
e inige Nachteile  d ieser be iden  bek an n ten  Tragwerke zu ve rm eiden .  Man 
kann den n euen  Trager je  nach SchlitzhOhe en tw eder  ais e ine  Kupplung 
zweier  Blechtrager mittels „Kurzpfosten" oder  ais einen „ v erd u b e l te n “ 
Blechtrager auffassen. V ierendeel ha t  seinerzeit  gar  nicht an den D-Zug- 
Fensterstreifen gedacht  oder  sich ihm mit se inen RahmenOffnungen nach 
Lage und MaB angepaBt.

Ais nicht neu wird ein Blechtrager angesehen,  der  ln se iner oberen  
Haifte, also in e iner hochbeanspruchten  Zone, bis zum O bergur t  durch- 
brochen wird (vgl. Abb. 2). Derartige Ausfiihrungen gibt es seit Jah r
zehnten ,  sie haben  aber  nicht a llgemeine A nw en d u n g  gefunden, weil sie 
statisch-konstruktiv  nicht gunst ig  und d ah er  nicht wirtschaftlich sind.

2. A n l a B  u n d  Z w e c k  d e r  U n t e r s u c h u n g .  AnlaB zur Unter- 
suchung des  geschli tzten  Blechtragers gab ein Auftrag der  H auptverw altung  
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft .  Bei d e r  statischen Untersuchung 
und den vielen Versuchsrechnungen, namentlich  in b ezu g  auf Faltsicher- 
heit  und Knicksicherheit der  B lechwande, ist die von Bohny angefiihrte 
Literatur berucksichtigt worden. Es sind aber  auBerdem vom Verfasser 
M odeliversuche fur den Fali e iner Ausfiihrung vorgeschlagen worden. 
Es handelt  sich bei den  Untersuchungen nicht um einen Ausfiłhrungs- 
vergleich zwecks Kritik an ausgefiihrten Briicken, sondern  um relativen 
G iltewertvergleich zweier Systeme. Die Untersuchung  der neuen  Brilcken- 
form geschah im H In b l lc k  auf eine  best im m te, geplante  Ausfiihrung, die 
in den Stiitzwelten e tw a mit  denen  der  Rheinbri icke bei Wesel iibereln^ 
s t im m en sollte.

3. K a l k  u l a  t i o n .  Die Kalkulationen versch iedener  Briickenbau- 
anstalten zeigten, wie  nicht anders  zu  erwarten , Abw elchungen von- 
einander. Auf Veran lassung  d e r  Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft  ist 
der  Vergleich beider Tragwerkarten von e iner Briickenbauanstalt,  die uber 
besondere  Werkstatt-  und Transporte inrichtungen usw, verfiigte, durch- 
kalkuliert  worden. Das Werk bat angeslchts der  Moglichkeit von Aus- 
fiihrungcn, die Kalkulatlon vertraullch zu behande ln .  Sie ist demzufolge 
auch H erm  Minlsterlalrat Dr. E l l c r b e c k  nicht vorge legt  worden. In 
einem  Schreiben vom 29. April 1931 teilt  das W erk mit, daB das Rauten- 
fachwerk fertig aufgeste ll t  auf 442 RM/t, der  geschli tzte Blechtrager auf 
408 RM/t kommen wiirde, der letztere also um 34 RM/t bill iger ist. Am
11. Mai 1931 kam dic Mitteilung, daB der geschlitzte  Blechtrager ins
g esam t um  50 RM/t b ill iger herzuste llen  sei. Daraus folgt, daB der  ge- 
schlitztc  Blechtrager nicht unerheb llch  schwerer  sein kann, ohne  teurer  
zu werden. Wir haben  e inen Blechtrager mit S p a r -  und Durchbllckschlitz,  
der  leichter ist ais ein re iner Blechtrager.  Wir kOnnen beim Blechtrager 
im m er  den giinstigsten Quertr3gerabstand nehm en,  w obei  auch die An- 
schliisse einfacher und bill iger w erden  ais bei e inem  Rautentrager ohne 
Halbpfosten.  Auch kann beim Blechtrager viel  m ehr  geschweifit werden 
ais beim Fachwerktragcr.

Dazu kom m en  die Vorteile der n ledrigeren Haupttrager,  der bill igeren 
U nterhal tung und  des ruhigen Aussehens,  der  Anpassung an das Verkehrs- 
m i t t e l  in bezug  auf die Durchblickverhaitnlsse, d. h. an den Fenster- 
strelfen des  D -Z uges .  Auch dieser b ie te t  an sich nur eiń beschranktes  
Blickfcld. —

Die Ausfiihrungszeichnungen der  Rheinbriicke bei Wesel haben  zur 
Verfiigung gestanden ,  dic A nnahm en (St 48 und Lastenzug N) waren die 
gleichen. Der Bcgriff der  „reichlichen" Konstruktionsweise  erscheint 
dehnbar  und berechtlgt nicht, den  Blechtrager mit iibermaBigen Aus- 
stelfungen zu garnleren. Die B ehauptung  von Bohny, daB der  8,2 m 
hohe Blechtrager nur 12 bis 15 mm Stehblechdlcke habe, ist nicht zu-
treffend, denn  wo der Blechtrager d iese  HOhe hat,  hat er die drei- bis
fiinffache Blechdlcke.

Beim Rautentrager (Abb. 4) b e d eu te t  der  Zwischcnpfosten statisch 
eine Verbesserung,  fiir den Durchblick eine Verschlechterung. Bohny 
behaupte t ,  dafi d e r  Rautentrager „noch langs t“ nicht ausgenutz t  sei. Man 
fragt sich unwillkilrlich,  w a tum  denn nicht in d iesen Zelten,  w o  alles zur 
Sparsam keit  zw ingt?  Doch gcwifi nicht mit Riicksicht auf den g e 
schlitzten Blechtrager! Man konnte  auch mit d e r  Annahm e „gelenkloser"
Stabe, also steifer K notenpunkte  bei dem Rautentrager rechnen;  gewiB, 
aber es ist b ls lang  nicht iiblich gewesen.

4. A s t h e t i k .  Die Entwicklung der Blechtrager s teht nicht still, man 
kom m t zu grOfieren Stiitzweiten. Man vergle iche die sprunghafte  Ent
wicklung in den „Flachbriicken“, von der dritten Neckarbri icke in M ann
heim iiber die Fliigelwegbriicke be l  Dresden zur  Drelrosenbriicke in Basel, 
w enn  es sich auch um StraSenbriicken handelt .  Schon 1928 sind beim 
W ettbew erb  far Ludwigshafen - M annheim wohlbegriindetc  Eisenbahn- 
Blechtrager-Vorschlage iiber Stiitzwelten von 90 m eingerelcht worden.

Der doppelt  sym m etrische Rautentrager wirkt namentlich  ohne H alb
pfosten gu t  in der Landschaft ,  auch die innere R aumwirkung befrledigt. 
Aber das Auge  des Reisenden folgt bei dem uneingeschrankten Blickfeld 
iiber m ehr ais" 400 m d em  unwillkfirllch blickfangenden und bl ickftihrenden 
Auf und Ab der Stabe. Man wird beunruh ig t ,  ermiidet und mOchte 
l ieber fortschen. W er hatte  das nicht schon em pfunden?  W eshalb baut  
man im m er wieder  „Flachbrilcken" oder  versucht, das Tragwerk, se lbst  
auf Kosten stark ve r teuernder  U nterbau ten  (Riigendamm-Briicke), unter  
die Fahrbahn zu zwingen?  W ie im gesam ten  Bauwesen. so miissen wir 
auch im Stahlbriickenbau Gesichtspunkte  der  praktischen Asthetik beriick- 
sichtigen, dic fruher zu kurz kamen.

Ein beschranktes ,  aber  dem D-Zug-Fensterstreifen angepafites Blickfeld 
erscheint zweckmafi lger ais ein freies, aber unruhiges .  Dic Analogie  mit 
den  Fensterstrelfen bei neuzeitl ichen Hochbauten  liegt nahe. E ine Ein- 
schrankung des  Bllckfeldes kann auch ais Blendschutz  erwiinscht sein. 
Der Blick des  Fahrgastes bestreicht in der flachen Landschaft vorwlegend

den Horlzont.  Der G rundgedanke  der  Bauweise Ist einfach und ein- 
leuchtend. Wir haben  den Fensterstreifen  im V e r k e h r s m i t t e l ,  und im 
V e r k e h r s b a u  e inen en tsprechenden  Fensterstreifen von doppelte r  Hohe, 
zugleich ais Sparschlitz in der  neu tra len  Zone des Tragwerks.

Der Hinweis von Bohny auf die alten Tunnel-  und Gltterbriicken, 
die d iesen  Gesichtspunkt  gar  nicht berilcksichtigen, ist unverstandllch.  Die 
Darstellung der Durchblickverhaitnisse ais „Spielere l“ zu bezelchnen, 
kennzeichnet  d ie  Absicht d e r  Kritik. G e o r g  M u l l e r .

A u f ie ru n g  zu  v o r s t e h e n d e r  E r w i d e r u n g .
Zu den vors tehenden  Ausfiihrungen von Herrn Prof. © r.^uęj .  Georg  

M u l l e r  habe  ich folgendes zu sagen:
1. P r i o r i t a t .  Die Frage der  Prioritat des „Geschlitzten Blcchtr3gcrs“ 

hinsichtlich der  Form und W irkungsweise  habe  ich in meiner Zuschrift 
nicht angeschnitten,  da diese  Frage zur sachlichen B eurte i lung  des Tragers 
nichts beitragt. Der Trager gehOrt, wie man auch das Zusam m enwirken  
der B lechwande und Pfosten erklaren mag, unbed ing t  in die Klasse der 
Rahmentrager.  Fiir diese beansprucht  aber  V i e r e n d e e l  das Eif inder- 
recht.  W enn Herr  M u l l e r  fiir den  geschlitzten Blechtrager die Prioritat 
der  Erfindung beansprucht,  so ha t  er sich mit V ierendcel  auseinander-  
zusetzen .

Die von Mtiller dargeste ll ten  verschiedenen Ausfflhrungsformen von 
Rahmentragern sind bekannt .  Mir schelnt,  dafi sie eher  gegen  ais fiir 
die  N euhelt  des geschlitzten Tragers sprechen.

2. S t e h b l e c h d l c k e .  Ich habe  nicht behaupte t ,  dafi ein 8,2 m hoher  
Blechtrager nur 12 bis 15 mm Dicke im Stehblech haben miisse. Diese 
Angabe ist  v le lm ehr  dem Berlcht von Herrn Ministerialrat Dr. E l l e r b e c k  
iiber den Miillerschen Vorschlag fiir Wesel en tnom m en  w orden ;  Abb. 3 
in Bautechn. 1932, Heft 48, S. 637, laBt die Blechdlcke von 15 mm klar 
erkennen .  (Vgl. auch melne Abb. 2, die e ine  E rganzung  der  Zelchnung 
von Muller ist.) M olier  ander t  nun seine  A ngabe  auf den 3- bis 5 f a c h c n  
W e r t  v o n  f r u h e r  um. Man kom m t dam it  auf eine  Blechdicke von etwa 
60 mm! Nach S c h a p e r ,  .G ru n d lag en  des  Stahlbaues" ist fiir Blechtrager

und ohne  naheren  Nachweis eine  Blechdicke von y j-— der Stehblech-

hOhe zu w ah len ;  das waren fiir den  W eseler  Fali sogar 74 mm. Aber 
schon be l  60 mm Blechdicke ist der neue T rager fiir e ine praktische Aus- 
fuhrung endgiil tig  erledigt.  Ein Stehblech von d ieser Dicke, von iiber 
104 m Lange und  8,2 m Hohe, w iegt  allein schon — also das n a c k t e  
Blech mit  den FensterOffnungen, aber  ohne Nletzuschlag, ohne Mehr- 
walzung, ohne  Laschen und F en s te rum rahm ungen  und ohne  die gewaltigen 
Gurte —  so vlel, wie bei Wesel d e r  ganze  Rautentrager.  Von den hohen 
Aufpreisen fiir solche Bleche mOchte ich ganz schweigcn.

3. V e r g l e l c h s k o n t r o l l e .  Herr Muller ladet mich ein, seine U n te r
suchungen und Konstruktionszelchnungen bei sich e inzusehen.  Ich bltte  
ihn, mir l ieber die Unterlagen auf kurze Zeit zuzusenden  zur Durchsicht 
und Priifung ln Ruhe. W enn allerdings in einer so wichtigcn Frage wie 
die der  S tehblechdlcke schon solche Verst0Be, wie oben dargetan,  vor- 
liegen, so befiirchtc Ich, daB mein W erturte i l  iiber den geschlitzten Blech
trager sich nicht andern  wird. Solche UnmOglichkelten fallen schon dem 
„kle inen" K ons tuk teur  auf; die B eurte i lung der  Durchblickverhaitnisse 
durch die Schlitze kom m t da e rst  in zweiter  und dr l t te r  Linie.

Llndau, Mai 1933. Dr. B o h n y .

S c h l u f i w o r t .
Die Auffassung von Herrn Dr. B o h n y  vom geschlitzten Blechtrager 

ais eines Rahmentragers ist reln auBerlich und formal.  Sie widerspriclit  
dem W esen  der  neuen  Tragform. Die geis tige  Um ste llungsfahigkeit  
Neuerungen  g e g en u b e r  mufi m an in heu tlger  Zeit schon aufbringen. 
Melne vergle lchende Z usam m enstel lung  von Tragwerkformen in ihrer 
zeitlichen Entwicklung diirfte jed e n  nicht vore ingenom m enen  Leser 
t iberzeugen.

Bohny b eg eh t  den Fehler,  Form eln  fiir norm ale  Blechtrager auf 
geschlitzte  anzuwenden .  Dic drei- bis fiinffache Blechdicke bezieht  sich, 
wie deutl ich gesag t  und nicht e twa nachtraglich um geander t ,  nur auf die 
P f e i l e r w u r z e l  bzw. Pfosten d i c k e .  Man mufi eben  e twas gen au e r  auf 
die W irkungsweise  des geschlitzten Blechtragers e lngehen. Es sci bci- 
iaufig darauf h ingewlesen, dafi die Fliigelwegbriicke bel Dresden bei 115 m 
Stiitzweite und 5,50 m StehblechhOhe nur  19 m m  Blechdicke hat.

Die schematische E rrechnung einer Blechdlcke von 74 m m  beweis t  
nur, dafi Formeln, die fiir norm ale  Trager richtig sind, nicht in b e l i e b i g e n  
Grenzen gelten  und dafi man sie falsch anw enden  kann.

In den letz ten Jahrzehnten  sind fast alle neuen  Briickenformen in 
der von Bohny be llebten Art „besprochen*, aber  schliefilich doch gebau t  
worden. Das aber  ist en tscheidend und wichtiger ais e ine  unfruchtbare 
Polemik, die die Entw icklung nicht aufhalten kann.

Fiir die technische Durchfiihrbarkeit und W ettbewerbsfah igkeit  des 
geschlitzten Blechtragers geniigt mir das verbindliche Angebot  e iner an- 
erkannten  Briickenbauanstalt .  G e o r g  M ii i  1 er.
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