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Schaper, Cr.: Grundlagen des Stablbaues. 6. Auflage. U nter Mitwirkung 

von W. G e h le r ,  G. K a p sc h  und G. S c h e l l e w a ld .  I. Teil des 
W erkes „Das Bauen in Stahl". XII, 287 S. mit 421 Textabb. Berlin 1933, 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 22 RM, Leinen 23,50 RM.

Der .Schaper", das Buch iiber eiserne Brucken, das jedem  Brucken- 
bauer so gut bekannt ist, war fur mehrere Jahre aus dem Buchhandel 
verschwunden und erscheint plćitzllch in verjiingtem, vollkommen neuem 
Gewande.

Der Verlag Wilhelm Ernst & Sohn hat eine bedeutend '' Aufgabe in 
die Hand genomm en. „Das Bauen in Stahl" erscheint in einem groBen 
Samm elwerke, das alle G ebiete umfassen wird, die den modernen Stahl- 
konstrukteur interessieren. Es war ein glucklicher Gedanke, das auf der 
ganzen W eit verbreltete Werk Schapers „Eiserne Briicken" an die Spitze 
zu stellen und die Herausgabe in die bew ahrten Hande Schapers zu legen.

1922 war die letzte, fiinfte Auflage erschienen. Was hat sich in diesen 
zehn Jahren im Stablbau geandert! Es muBte volle Arbeit geschaffen 
werden, und daran haben es weder Autoren noch Verleger fehlen lassen.

Der e r s t e  vor uns liegende Teil des W erkes umfafit die „Grundlagen 
des Stahlbaues". In fiinf weiteren Banden, die den z w e i te n  Teil bilden, 
w erden die stahlernen Briicken behandelt werden, Zur M itarbeit beim 
ersten Bandę wurden drei Fachleute fiir drei Sondergebiete herangezogen: 
W. G e h le r  fiir die Bearbeitung des Kapitels iiber den Baustoff und seine 
Beanspruchungen sowie iiber die „V erbindungsm itter, G. K a p sc h  
schreibt iiber die Formen des gewalzten FluBstahls, und E. S c h e l l e w a ld  
hat seine groBen Betriebserfahrungen in den letzten drei Kapiteln nieder- 
gelegt, welche die W erkbearbeitung, die A ufstellung und die Herstellungs- 
kosten der Stahlbauten behandeln. Die Kapitel V bis IX stammen aus 
der Feder G. S c h a p e rs .  Sie behandeln die „Vollwandigen Trager". die 
„Ebenen Fachw erktrager", die „Trageranschliisse", „Die Wahl der Stab- 
querschnitte und die Ausbildung der Stabe, der Stefie und der Knoten- 
punkte bei Fachwerken" und schlieBIich „Die Lager und G elenke".

Die Einfuhrung der hochwertigen Baustahle neben dem friiher filr 
Brfickenbauten in Deutschland fast ausschlieBlich verw endeten St 37, die 
groBe Steigerung der zulassigen Beanspruchungen, die Kiarung der fiir 
den Stahlbau wichtigen Knickprobleme, die sorgfaltige Beruckslchtlgung 
der wechselnden Beanspruchungen, ferner die gerade ins letzte Jahrzehnt 
fallenden Arbeiten auf dem G ebiete der dynamischen Probleme machen 
es verstandllch, dafi dem z w e i te n  Kapitel, das den Baustoff und seine 
Beanspruchungen behandelt, ein breiterer Raum ais bisher elngeraumt 
wurde. Jeder Stahlbauer wird es begriifien, daB hier die Ergebnisse der 
Forschung und der Praxis in abgeklarter, gedrangter Form gebracht sind, 
so daB die reichliche Literatur, die manchem nicht zuganglich ist, fiir 
den Praktiker entbehrt werden kann. Zu begruBen ist ferner, daB auch 
fiir das so mannigfach behandelte Knickproblem der mehrteiligen Druck- 
stabe die Verfahren von Engefier und Krohn ln gleicher vereinfachter Weise 
empfohlen werden, wie es neuerdings die Deutsche Reichsbahn auch tut.

Das d r i t t e  Kapitel bringt nach einer sehr anschaulichen Darstellung 
des W erdeganges der W alzerzeugnisse eine gute Obersicht iiber die er- 
haitlichen Walzprofile und berucksichtigt dabei besonders die durch den 
NormenausschuB der Deutschen Industrie geschaffene Normung.

Im v i e r t e n  Kapitel werden die Verbindungsmittel behandelt. Nach 
einer allgemeinen Untersuchung der in den Lochwanden entstehenden 
Spannungen werden die Niet- und Schraubenverbindungen behandelt und 
die Grundlagen fiir Stabanschliisse entwickelt. Die in Abb. 30 gebrachte 
Spannungsverteilung im gelochten Stabe gilt natiirllch nur solange, ais 
max a unter der Elastizitatsgrenze liegt. Bei Uberschreiten dieser Grenze 
findet ein AbflieBen dieser Spannung nach Zonen kleinerer Beanspruchung 
statt, so daB ein Ausgleich der Beanspruchungen eintritt. Den Grund
lagen der Schweifiverbindungen ist zum ersten Małe in dieser Auflage 
ein Raum gewidmet.

Das f i in f t e  Kapitel, das die volhvandigen Trager bringt, Ist besonders 
charakterlstisch fiir die Entwicklung des Stahlbaues in den letzten zehn 
Jahren. Man hat die groBen technischen und teilw eise auch wlrtschaft- 
lichen Vorteile der Voilwandtrager erkannt und sie ais Trager auf zwei 
oder mehreren Stutzen bei Stiitzweiten in Anwendung gebracht, die man 
vor zehn Jahren noch ais phantastisch bezeichnet hatte. (Vgl. die Fliigel- 
wegbriicke in Dresden mit 115 m Stiitzweite und bis 7,40 m Hóhe.) A ller
dings trug zur Einfuhrung so grofier Blechtrager sehr die W andlung bei, 
die sich in der Beurteilung der asthetischen Gesichtspunkte vollzogen hat. 
Die fiir so hohe Blechtrager wichtige Frage der Knickslcherheit des Steh- 
bleches und der G urtungen ist in diesem Kapitel eingehender behandelt 
ais in der alten Auflage. Vóllig neu ist dic Aufnahme der geschweiBten 
Vollwandtrager.

Das s e c h s  te  Kapitel bringt eine Systematik der wichtigsten Fach- 
werkarten, die heute im Stahlbau verw endet werden, und kennzeichnet 
die einzelnen Tragerarten nach ihren statischen, asthetischen und wirt- 
chaftlichen Gcsichtspunkten.

Im folgenden s i e b e n te n  Kapitel werden die Trageranschliisse be
handelt. Es geschieht dies aus allgemeinen konstruktiven Gesichtspunkten, 
also ohne Betonung des besonderen Verwendungszweckes. Die ent- 
wickelten Grundsatze haben daher Bedeutung sowohl fiir den Bruckenbau 
ais auch fur den Hochbau. Die geschweiBten Trageranschliisse sind 
besonders beriicksichtlgt.

Auch die Abhandlung iiber die Stabąuerschnltte, Stefie und Knoten- 
punkte der Fachwerke bindet sich nicht an den Verwendungszweck im 
Briickenbau oder Hochbau, sondern entwickelt die Konstruktionsgrundsatze, 
die bei jedem  gut konstruierten Stahlbau befolgt werden miissen. Wohl 
werden diese Richtlinien im Bruckenbau bzw. Hochbau der Elgenart des 
V erwendungszweckes angepafit werden. Es mufi aber an dem Grundsatze 
festgehalten werden, der leider in der Hochbaupraxis nicht immer ver- 
treten wird, dafi ein guter Stahlhochbau auch nicht an gewissen Kon- 
struktionsregeln vorbeikommt, die in diesem a c h  te n  Kapitel klar heraus- 
geschait sind.

Dasselbe gilt von der Behandlung der Lager und Gelenke, die auf 
allen Gebieten des Stahlbaues Verwendung finden (Kapitel 9).

Die von S c h e l l e w a ld  geschriebenen letzten drei Kapitel 10 bis 12, 
die der H erstellung in der W erkstatt, der Aufstellung auf der Baustelle 
und schlieBIich den Herstellungskosten gew idm et sind, werden besonders 
den nicht in der Industrie tatigen Kreisen sehr willkommen sein. Hier 
behandelt ein erfahrener, lange im Fache tatlger Ingenieur Fragen, die 
an sich wegen ihrer M annlgfaltlgkeit schwer systematisch zu fassen sind, 
fiir die Praxis aber der Kern des technischen und wirtschaftlichen Gc- 
deihens eines Stahlbauwerkes bleiben.

Die Grundlagen des Stahlbaues, dereń Inhalt hier kurz skizziert ist, 
zeichnen sich durch die stark kritische Einstellung zu dem behandelten 
G ebiete aus. Keine W iedergabe ausgefuhrter Bauwerke und Aneinander- 
reihen von Tatsachen Ist hier gebracht. Das W esentliche des Werkes ist 
das Bestreben, aus der unendlichen Fiille der Praxis an Hand der grofien 
Erfahrung der Verfasser die G esetze zu finden, die bei dem Stande der 
Theorie, bei gegebenem  M ateriał und einer gewissen W erkstatteinrichtung 
Allgemeinregeln sind.

So erfiillt das Werk die Aufgabe, die heute ein fiir die Praxls be- 
stimmtes technisches Werk sich stellen mufi, durch Allgem elnheit dem 
Sonderfalle das feste Fundam ent zu geben. Nur in diesem Sinne ist 
gute technlsche Literatur mCglich.

Die bekannte Verlagsflrma W ilhelm Ernst & Sohn, die die grofie 
Aufgabe des Verlages iibernommen hat, liefi es an Sorgfalt nicht fehlen, 
um den neuen „Schaper" seinen Vorg3ngern ebenbiirtig in die W eit zu 
schicken. —  Wir wiinschen dem W erke den besten Erfolg und hoffen, 
dafi es in keiner technischen Biicherel und bei keinem Briickenbauer 
fehlen wird. K u lk a .

Kurzmann, Sr.=3>n9’ : Kiaranlage und Fischteiche fiir die Miinchener
Abwasser. 43 S. mit 85 Abb. Miinchen und Berlin 1933, Verlag von 
R. Oldenbourg. Preis brosch. 4 RM.

Die Schrift ist ais Heft 6 der Veróffentllchungen der M ittlere Isar AG, 
M unchen, erschienen und gibt einen erwunschten zusam menfassenden 
Oberblick flber Bau und Betrieb der Anlagen, die die M ittlere Isar AG, 
zum Tell gemelnsam mit der Stadt Munchen, in den Jahren 1921 bis 1930 
zur Beseitigung und Relnlgung der M iinchener Abwasser ausgefflhrt hat. 
Soweit diese Arbeiten unter Leitung der Stadt Miinchen ausgefiihrt wurden, 
sind sie bereits in der Bautechn. naher beschrieben ').

Nach einem interessanten geschichtlichen Riickblick werden nach
elnander die Kiaranlage bei Grofilappen, das Hauptpumpwerk mit Zu- 
leitungen und Druckrohren, die Fischteiche, H ochbauten und Nebenanlagen 
behandelt. M lttellungen iiber Baukosten und Organisation beschlieBen 
die Arbeit.

Im Jahre 1931 waren von den 730 000 Einwohnern 585 000 an das 
Kanalnetz angeschlossen. Die Kiaranlage, die ais Frischwasserkiaranlage 
in zweistóckiger Bauart ausgefuhrt ist, wurde fiir eine Klarwirkung von 
69°/0 ausgebaut, bel einem durchschnittlichen Trockenwetterabflufi von 
3,6 m3/sek. Nach den besonderen órtlichen Verhaitnissen kommen etwa 
400 l/Tag auf den Kopf der angeschlossenen Bev0lkerung. Der Faul- 
schlamm wird vollstandlg der Landwirtschaft zugefiihrt, einen wesentlięhen 
Anteil nimmt die Garchinger Ó dlandgenossenschaft ab, dereń Siloanlage 
und Druckrohrleltung gegen ein bedingtes jahrliches Entgelt in das Eigen- 
tum der Stadt Munchen iibergegangen sind. Die Landwlrte der Um
gebung des Kiarwerks zahlen 0,7 RM fiir 1 m3 des von ihnen abgeholten 
Schiammes. Das Faulgas nehm en die stadtischen Gaswerke ab; siezah lten  
im Jahre 1931 rd. 4,2 Rpf./m3. Die jahrlichen Betriebskosten der Kiar- 
anlage mit N ebenbetrieb ohne Finanzdlenst w erden fiir 1931 zu rd.

*) B o s c h ,  S te c h e r ,  K e p p n e r ,  Die Abwrasserbeseitigungin  Miinchen. 
Bautechn. 1926, H. 53.
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94 000 RM angegeben, die Einnahmen in dem gleichen Jahr fiir Gaś und 
Schlamm zu 107 000 RM. Im Jahre 1930 hat die Stadt Miinchen den 
Betrieb des Kiarwerks ubernom men.

Die W eiterleitung und biologische Nachreinigung. des Abwassers hat 
nach den Vertr3geii mit der S tadt Miinchen die M ittlere Isar AG. Be
sondere bauliche Schwierigkeiten bereitete der Isardiiker. Die Druckrohr- 
leitung, die das Abwasser zur biologischen Reinigung den JFischteichen 
zufiihrt, besteht zu einem Teil aus fluBeisernen Rohren von bis zu
2 m 0 ,  zum anderen Teil aus geschleuderten Eisenbetonrohren gleicher 
GróBe. Interessante bauliche Einzelheiten, wie die Muffendichtungen 
werden eingehend beschrieben.

Die Fischteichanlage muB in ihrer gewaltigen A usdehnung ais ganz 
einzigartlg angesprochen werden. Sie ist mit Karpfen, Schleien und 
Regenbogenforellen besetzt. Das fiir die Verdiinnung des Abwassers 
benótlgte Reinwasser wird dem benachbarten W erkkanal der Isar ent
nommen. Das Abwasser wird auf diese Weise bei der Einleitung in die 
Fischteiche drei- bis fiinffach verdunnt. Das Verdunnungswasser wird in 
einem Vorkiartelch vorgew3rmt und mechanisch vorgereinigt. Die Fische 
w erden an Ort und Stelle vom Ei bis zum verkaufsfahigen Tier aufgezogen. 
Da im Winter ein Teil der Fischteiche trockengelegt w erden muB, so 
gelangt dann ein Teil des Abwassers unm ittelbar in den benachbarten 
Speichersee. Es hat sich gezeigt, dafi das W achstum der Fische stark 
von den W ltterungsverhaltnissen abhangt, indem die Temperatur des 
Wassers von gróBter Bedeutung ist. Der urspriinglich angenom m ene Zu- 
wachs von 9 bis 10 Ztr/ha konnte daher nicht immer erreicht werden. 
Die zunachst geplante groBziiglge Entenzucht hat sich elnmal ais unnótig 
erwiesen, da die eine geniigende Durchsonnung der Teiche verhindernde 
W asserlinse wider Erwarten nur in gerlngem Umfange aufgetretcn ist. 
Sowelt versuchsweise die Entenzucht aufgenommen wurde, erwies sie sich 
auBerdem ais unwlrtschaftlich.

Die Anlagekosten der Fischteichanlage werden mit 6 Mili. RM genannt, 
wozu noch w eitere 3 Mili. RM anteilige Anlagekosten der M ittlere isar AG. 
fiir die W asserzuleltung und -vorbehandlung kommen. Das ergibt offen- 
bar w enigstens 10 RM/Kopf der angeschlossenen Bevólkerung an Anlage
kosten fiir die biologische Nachreinigung des Abwassers bei einer Hóchst- 
leistung fiir rd. 800 000 Einwohner und bei rd. 8 Mili. RM Gesamtkosten 
fiir die biologische Nachreinigung. Die Selbstkosten der von den Kraft- 
werken erzeugten kWh werden durch die Kosten der Abwasserreinigungs- 
anlagen um etwa 0,2 Rpf erhóht.

Lelder fehlen Angaben iiber die jahrlichen Betriebskosten und Ein
nahm en des Fischteichbetriebes. Auch waren Zahlenw erte hinsichtllch 
Zusam m ensetzung von Rohwaśser und vor- bzw. endgiiltig gereinigtem 
Abwasser im Rahmen des gebotenen Stoffes von Interesse gewesen.

Die mit vortrefflichen Abbildungen ausgestattete Schrift wird besonders 
fiir den entwerfenden Ingenieur und fflr die bauausfflhrenden Firmen von 
Nutzen sein. Eine Zusam m enstellung der sonstigen A bhandlungen iiber 
die M iinchener Abwasseranlagen, die mit abgedruckt ist, ermoglicht ein 
leichteres Eindringen in Einzelheiten des hochinteressanten Stoffes.

2>r.=3ng. E. W e ise .

Bretinecke, L . f ,  S r.s jn g . cf;r.: Der Grundbau, 4. Auflage. Bearbeitet von 
©r.=2>ngf. E . Lohmeyer, Oberbaudlrektor des H am burger Hafens.
III. B and1). Die einzelnen Griindungsarten mit Ausnahme der Pfahlrost- 
grflndung. Lieferung 3. (Bogen 11 bis 13, Selten 161 bis 208, 27 Abb.) 
Berlin 1933. Wilh. Ernst & Sohn. Preis 3,40 RM.

Verfasser fiihrt den Leser hier in die Brunnengriindungen ein, ais 
den ersten Teil der Schachtgriindungen, dereń letzten Teil die PreBluft- 
griindungen bilden sollen, die erst in der vierten Lieferung zur Erórterung 
gelangen werden. Die allgemeinen Geslchtspunkte, auf die bereits am 
Ende der dritten Lieferung eingegangen wurde, berichtetcn, daB in der 
V erwendung der Prefiluftgriindungen ein gewlsser Rflckgang zu beobachten 
war, der zum Teil von dem Wunsche der Vermetdung von Gesundheits- 
stórungen bel den Arbeitern getragen gewesen sein mag. In dieser 
Richtung trat fórdernd der Eisenbetonbau hinzu, der in standig zu- 
nehm endem  MaBe die Vcrwendung von iiber W asser ganz oder fast 
fertlggestellten Brunnen gestattete, die Immer mehr die gem auerten Brunnen 
verdr3ngten. Brunnenkranz, GrundriB und Brunnenwandung ais die 
technisch wlchtigsten E lem ente unterzieht Verfasser einer kurzeń Be
sprechung, um dann zu dem Aufbau und der Absenkung der vielfach 
fertigen Kórper iiberzugehen, wobei auch dem Elnspiilverfahren Rechnung 
getragen wird. Hinwelse auf die MaBnahmen bel Vorhandensein von 
angriffsfahigen Wassern gegen Beton werden bel der Wahl der Ausfiillung 
der Brunnen mit eingeflochten. Bezuglich der Standsicherheitsberechnung 
Ist man in vieler Hinsicht auf unslchere Annahmen angewiesen.

Die nun folgenden Ausfuhrungsbeispiele werden zergliedert in wahrend 
des Absenkens hochgemauerte Brunnen, in vorher fertlggestellte und in 
Róhrenbrunnen. Es werden Brunnen ais eigentliche Sam m elbrunnen, wie 
ais Briickenpfeiler und fur G ebaudegrflndungen aufgezeigt, w orunter der 
Brunnen des Drehpfeilers der Rustringer Briicke bei W ilhelm shaven mit 
seinem nur voriibergehenden Zwecken dienenden Sohlengewólbc aus 
Tarinenholzklótzen besonderes Interesse erregt. Ais einer der wohl gróBten 
Bruckenpfeilerbrunnen erschelnt d e r : fiir die K abelendlager der Hange- 
briicke iiber den Delaware zwischen Philadelphla und Camden mit Ab- 
messungen von 43,66-12,2 m. Fiir die Griindung von Kaimauern hat 
der Brunnen zunehmend A nwendung gefunden. Bemerkenswert ist die 
Tatsache, daB in den V. St. A. die Verwendung von hólzernen Brunnen 
in letzter Zeit abnim mt mit Riicksicht .auf die Schwindung des Holz-

reichtums in diesem Lande. In neuester Zeit gewinnen die Brunnen mit 
vielfach gegliederten Zwischenkammern aus Eisenbeton immer mehr Ver- 
breitung, woruber Verfasser mit einer gróBeren Zahl gut gew ahlter Bei
spiele aufwartet. Die in freier See abgesenkten Brunnen zelgen hinsichtllch 
der Sicherheit Vorteile, indem man sie beliebig tief absenken kann, um 
so eine festere Grundlage gegeniiber den auf Schuttungen abgelassenen 
Schwimmkasten oder Blócken zu bilden. Selbst fflr Leitungsmaste 
fanden Brunnen Anwendung. Unter dem Deutschen Museum in Miinchen 
wurden 520 Betonpfeiler ais Einzelbrunnen eingebaut. Den SchluB der 
Lieferung bildet die epochemachende Griindung der Beltbrficke mit ihren 
nach dem Einschwimmen um 180° gew endeten Brunnenpfeilern. Auch 
die Lieferung 3 schliefit sich ebenbiirtig den vorherigen Lieferungcn an 
und wird eine w ertvolle Bereicherung des Fachschrifttums bilden.

C o lb e rg .

Kann, F., Si\=!3itg.: Der M om entenausgleich durchlaufender Traggebilde 
im Stahlbau. 81 S. mit 58T extabb . Berlin 1932. W alter de Gruyter 
& Co. Preis geh. 7,80 RM.

Der Verfasser behandelt die Frage des Spannungsausglelchs in durch- 
laufenden Tragern und in biegungsfesten Rahmen aus Stahl, sowie die 
allgemeinen Grundlagen fflr die Berechnung solcher Konstruktlonen unter 
Berflcksichtigung der sogenannten Selbsthilfe des Materials.

Er geht aus von dem Begriff des „natiirlichen M om entenausglelchs", 
der z. B. gegeben ist, wenn bei einem durchiaufenden Trager fiir eine 
bestim m te Belastung Stiitzen moment gleich Feldm om ent ist.

Je  naher man nun bei irgendeinem System- oder Belastungsfalle 
diesem natiirlichen M om entenausgleich kommt, je  geringer also der durch 
die Plastizitat auszugleichende M om entenunterschicd ist, desto mehr wird 
man sich auf die W irkung der plastischen Verformung und auf einen 
Spannungsausgleich verlassen kónnen.

Es Ist daher zweckmaBig, solche Systeme zu wahlen, bei denen in
folge entsprechender Spannw eitenverhaltnisse bzw. Steifigkeitsziffern 
besonderer Laststellungen durch Anordnung von Quertragern an be
stim mten Punkten usw. der Ausgleich der M om ente fiir einen be
stim m ten, vorherrschenden Belastungsfall schon nach der Elastizitats- 
theorie erfiillt Ist.

Der V erfasser zeigt an Hand von theoretischen Erórterungen und 
von Beispielen die Behandlung solcher Systeme, die im Stahlbau den 
VorteiI erhóhter W irtschaftlichkeit b le ten 2). Dr. K irc h h o f f .

LOser, Prof.: Behalter (Handbuch fflr Eisenbetonbau, 4. Aufl., IX. Band). 
Lieferungen 1 u. 2. 160 S. mit 117 Abb. im Text. Berlin 1933, V erlag
Wilh. Ernst & Sohn. Preis je  Lieferung 5,50 RM.

Die beiden ersten Lieferungcn des H andbuches fflr Eisenbetonbau
4. Aufl., IX. Band „Behaiterbauten, Maste, Schornsteine, Rohrleitungen* 
liegen nunm ehr vor. Sie umfassen das von Herrn Prof. Lóser, Dresden, 
bearbeltete Kapitel „B ehalter'.

Da es beim Bau von E isenbetonbehaltern ganz besonders darauf 
ankommt, einen festen und dichten Beton zu erzeugen, wird im e r s t e n  
Teil des Kapitels zunachst das Erforderllche flber die Baustoffe des Be- 
haiterbaues, undurchlassigen Beton und undurchlassigen M órtel, Anstriche, 
D ichtungsm ittel, Fluate und Auskleidungen gesagt. Die materialtech- 
nischen Grundlagen (M lschungsverhaitnis und Baustoflbedarf, Korn- 
zusam mensetzung, Siebversuch, Sleblinien, Kórnungsziffer, Mórtelfiillungs- 
grad, Mórtelfflllungsziffer) sind nach den neuesten Erkenntnissen in flber- 
slchtlicher Form zusam m engestellt und sodann Richtlinien zur Erzielung 
undurchlassigen Betons mit dazugehóriger Begrundung gegeben. Diese 
Richtlinien w erden dem Praktiker, der wasserdichten Beton fflr Behalter 
herzustellen hat, von besonderem  Wert sein. Bei der Aufzahlung der fiir 
den Behaiterbau ln Frage kom m enden Anstrichmittel, Mórtel- und Beton- 
zusatze u. dgl. sind nach einigen allgem einen Angaben des Verfassers 
dic hauptsachllch auf dem Markt befindlichen Erzeugnisse nach den Mit
teilungen der Hersteller ohne besondere Kritik des Verfassers angegeben. 
Dieses Verfahren erscheint nicht ganz unbedenklich, da die Einzelangaben 
der Hersteller den mit derartigen Dingen weniger Vertrauten leicht dazu 
verleiten kónnen anzunehm en, daB diese Erzeugnisse gegen alle móglichen 
Arten von Sauren und Salzlósungen unbedingt w iderstandsfahig seien. 
Es wird sich im Einzelfalle im mer empfehlen, etwa in Frage kommende 
Schutzm ittel auf Ihre Bewahrung ln ahnlichen Failen und auf ihre Brauch- 
barkeit zu prflfen und dem Lleferer des Schutzm ittels unter Darstellung 
des betreffenden Falles die Frage vorzulegen, ob und wie lange er fflr 
die H altbarkeit und W lderstandsfahigkelt seines Schutzmittels Gewahr 
ubernehm en kann.

Im z w e i te n  Teil des Kapitels bringt der Verfasser nach den er
forderlichen allgemeinen Betrachtungen iiber Konstruktion und Ausfiihrung 
von Behaiterbauten eine grofle Anzahl von Beispielen ausgeffihrter Bau- 
werke, und zwar offene Behalter, Behalter mit Erdflberschflttung, Wasser- 
tflrme, Behalter an Schornsteinen, offene Schwimmbecken, Hallenbader, 
Kiaranlagen, Kaminkiihler, Standrohre, G asbehaiterbecken, Kohlenwaschen 
und Behalter fflr industrlclle Sonderzwecke. Diese mit guten Abbildungen 
und klaren Zelchnungen versehenen Beispiele aus aiterer und neuerer 
Zeit kónnen dem K onstrukteur im Bedarfsfalle w ertvolle Anregungen 
geben und w erden ihn in die Lage versetzen, beim Bau neuer Behalter- 
bauten aus guten Konstruktionen zu lernen, die sich bew ahrt haben.

Das Kapitel .B ehaiterbau" kann daher jedem , der sich mit dem 
Entwurf und der Konstruktion von Eisenbetonbehaltern zu beschaftigen 
hat, sehr empfohlen werden. 2)r.=3ng. cf;r. Franz S c h li i te r .

l) Besprechung der Lieferung i s. Bautechn. 1933, Heft 14, S. 191,
dgl. der Lieferung 2 s. Bautechn. 1933, Heft 26, S. 350. 2) Vgl. Stahlbau 1931, Heft 4 u. f.
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Sieberg, A., Universitatsprofessor, Dr.: Erdbebenforschung und ihre Ver-
wertung fur Technik, Bergbau und Geologie. 144 S. mit 52 Abb.
Jena 1933, Verlag Gustav Fischer. Preis kart. 3,20 RM.

Prof. Dr. S i e b e r g ,  Leiter der Reichsanstalt fur Erdbebenforschung 
in Jena, dessen Arbeiten der Erdbebenforschung im Inlande wie im Aus
lande neue Wege gewiesen haben, gibt im vorliegenden Buchlein eine 
knappe ubersichtliche Darstellung seines gesam ten Fachgebletes. Das 
Buch soli die bislang abgesondert, meist rein theoretlsch behandelte Erd
bebenforschung den Kreisen zuganglich machen, die sie praktlsch nutzbar 
machen kónnen: der Bautechnik zur Beriicksichtigung der Erdbebengefahr 
bel Planung und Konstruktion; dem Bergbau zur Beurteilung und Ver- 
hiitung von Unfailen durch Rilckschlfisse aus den natiirlichen Verschiebungs- 
vorg3ngen in der Erdrinde; der Geologie gewissermafien ais experimentelle 
Grundlage des Aufbaues der Erdrinde und der Theorie der G ebirgsbildung; 
auch der Archaologie ais Anhaltspunkt iiber die Mitwirkung von Erdbeben 
bei Zerstorung alter Bauwerke.

Fesselnd sind die anschaullchen Darlegungen und bildlichen Dar- 
stellungen uber Ursachen und Erscheinungsformen, Geschlchte und Geo- 
graphle der Erdbeben. Der unm ittelbar ln Erdbebengebieten tatige Bau- 
fachmann, fur den die Grundlagen der Erdbebenkunde eine unentbehrliche 
Erganzung der geologischen Schulung bedeuten, findet in dem Buche, 
was er fiir die Praxis benOtigt.

Besonders wertvoll sind fiir die Bautatigkeit in Erdbebengebieten die 
Darlegungen flber den Zusamm enhang zwischen Untergrund und Beben- 
wirkung. Anstatt der „wahren Bebenstarke", die der Theorie entsprechend 
slch ais Funktion der Starkę und der Entfernung des Erdbebenherdes 
ergeben mflBte, wird an der Erdoberflache nur die „schelnbare Beben
starke0 wahrgenommen, die durch die jeweillgen U ntergrundverhaitnlsse 
bedingt ist. Die Isoseistenkarten, die die Linien gleicher Erdbebenwirkung 
darstellen, zeigen, dafi festes, gewachsenes Gestein die gerlngsten Beben- 
wirkungen zeigt, die der wahren Bebenstarke entsprechen dflrften. Selbst 
im Epizentralgebiet, d. h. dem unm ittelbar flber einem Bebenherd gelegenen 
G eblet, ist bei festem, gewachsenem Gestein kaum mit G ebaudeschaden 
zu rechnen. Je nach der Nachgiebigkeit des Baugrundes gegeniiber Er- 
schfltterungen kann die scheinbare Bebenstarke ein Vielfaches der wahren 
Bebenstarke betragen.

Mit gróBeren Gebaudeschaden Ist daher bel verw ittertem  Gestein 
und in noch hOherem MaBe bei LockerbOden aus Sand und Ton zu 
rechnen. Bel Schlammboden, bei kiinstlichem oder natflrllchem Schutt 
ais Untergrund, sowie in der Nahe labiler Verwerfungsspalten gibt es 
keine Mógllchkeit erdbebensicheren Bauens. Es ist also, um die Er
fahrungen der Erdbebenforschung auszuwerten, schon bei der Auswahl 
des Bauplatzes von Gebauden, bei der Anordnung von Siedlungen und 
Ingenieurbauten die Zusamm enarbelt des Bauingenieurs nicht nur mit 
dem G eologen, sondern auch mit dem Erdbebenforscher dringend 
anzuraten.

Die konstruktive Aufgabe, die Bauweise eines Gebaudes der jeweillgen 
Erdbebengefahr anzupassen, wird, dem Rahmen des Buches entsprechend, 
nur kurz behandelt, unter Hinweis auf die ln der Baupraxis in E rdbeben
gebieten anerkannten Mafinahmen, besonders zur W iderstandsfahlgkeit 
gegen w aagerechte Erschiitterungen. Den sogenannten erdbebensicheren 
Bauweisen steht Sieberg skeptlsch gegeniiber, da die beim Erdbeben 
auftretenden Zusatzkrafte nicht einwandfrei bestlm m bar sind, demzufolge 
eine Erdbebensicherheit bestenfalls fflr G ebaude auf gewachsenem, 
gesundem Gestein gew ahrleistet werden kann.

Diese Auffassung, die Ieicht dazu verffihren kOnnte, gegeniiber Erd
beben ais hOherer Gewalt auf konstruktlve Schutzmafinahmen flberhaupt 
zu verzichten, deckt sich freilich nicht mit der ln Baufachkreisen der von 
Erdbeben heimgesuchten Lander vertretenen Auffassung.

Von einer unbedingten Sicherheit eines Bauwerkes gegen Naturgewalt 
kann man zwar beim Erdbeben genau so w enig sprechen wie etwa bei 
einem W irbelsturm ; jedoch lassen sich fflr Erdbebenerschutterungen ebenso 
wie fflr Winddruck Annahmen fflr die statische Berechnung aufstellen, 
die das Problem , wenn auch nicht theoretlsch einwandfrei, so doch fflr 
dic Praxis hinreichend erfassen, damit eine elnheitliche Konstruktion des 
ganzen Gebaudes gewahrleisten und eine hohe W ahrscheinlichkeit bieten, 
dafi das entsprechend konstrulerte Gebaude beim Erdbeben unversehrt 
davonkommt. Den Beweis hierfflr, wie den Gegenbeweis der Unzuiang- 
lichkeit der iiblichen W ohnhausbauten in mlnderwertigem Mauerwerk ohne 
organischen Zusammenhang mit Decke und W anden, hat erst kflrzllch 
w ieder das Erdbeben von Long Beach in Californien gebracht.

In wirtschaftlicher Hinsicht ist der Auffassung von Sieberg unbedingt 
beizupflichten, dafi die Auswahl zweckmafiigen Baugrundes das ausschlag- 
gebende M oment der Sicherung gegen Erdbebengefahr bildet; dann erst 
tritt die Bauweise in ihre Rechte. Im allgem einen ist, wie Sieberg zu 
recht hervorhebt, eine hlnreichende W iderstandsfahlgkeit gegen Erdbeben 
mit verhaitnismafiig einfachen und nicht allzu kostspieligen Mitteln erzielbar. 
Die Bemerkung von Sieberg, daB erhebliche M ehrausgaben fflr eine 
allgem eine Durchfflhrung angeblich erdbebensicherer Bauten nicht lohnen 
wflrden, zielt wohl auf die oft gehOrte, ebenso geschaftstuchtige wie 
unwahre B ehauptung, daB Eisenbeton- oder Eisenbauten schlechthln 
erdbebensicher seien und damit die sonstigen Bauweisen in Erdbeben
gebieten verdr3ngen miiBten.

Im Hinblick auf die Erdbebensicherheit kostspiellge Konstruktionen zu 
wahlen, wird man, wie Sieberg hervorhebt, nur lebenswichtigen Zweck- 
bauten vorbehalten diirfen. Man darf diesen Satz wohl dahin erweltern, 
daB grundsatzlich in Erdbebengebieten fflr mehrstOckige G ebaude Ziegel- 
bauten verm ieden und nur Stahl- und Eisenbetonkonstruktionen mit

entsprechender Seitensteifigkeit gegeniiber waagerechten Erschiitterungen 
gew ahlt werden sollten.

Unter anderem geht Sieberg auch kurz auf die Frage der Verkehrs- 
erschfltterungen ein, ferner auf die viel um strittene Frage der isolierenden 
Graben zum Abfangen der Verkehrserschfltterungen, wobei eine Wirkung 
nur dann zu erreichen ist, wenn alle guten Leitschlchten durchteuft sind. 
Eingehend werden auch die Erdbebeninstrumente und ihre Verwendung 
besprochen. Insgesamt: Ein Buch, lesensw ert fflr jeden Bauingenieur, 
der an den verw andten Gebieten der Ingenieur-Geologie und der Boden- 
mechanik etwas mehr, ais es die rein praktische Berufsausflbung erfordert, 
Interesse nimmt. B r is k e .

Kersten, C: Der Stahlhochbau. 4. Auflage. 292 S. mit 867 Textabb.
Berlin 1932, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 18 RM, Leinen 19,50 RM.

Der Verfasser gibt in elem entarer Form einen guten Oberblick flber 
die wichtigsten G ebiete des Stahlhochbaues und dessen Grundlagen. Mit 
bem erkensw ertem  didaktischem Geschick, durch das fflr den Studierenden 
und Jungkonstrukteur das Buch besonders wertvoll ist, werden behandelt: 
Eigenschaften des Stahls und seine W erkstattbearbeitung, W erkstatt- 
zeichnungen, Verbindungsniittel und StOfie, Balkentr3ger, Decken, Stiitzen, 
Fachwerkwande, Fenster, Tflren, Tore, Treppen, Kragbauten, Dachbinder, 
H allenbauten, O berlichter und Dachelndeckungen. Gegeniiber der letzten 
Auflage sind 238 neue sauber gezeichncte und aus der Ffllle des Stoffes 
klug ausgewahlte Abblldungen hlnzugekommen. Ohne Zweifel wird das 
Buch in seiner neuen Form nicht nur von den Sonderfachleuten des Stahl- 
baues, sondern auch von den Architekten, die in Stahl zu bauen haben, 
gem  bel ihrer Entwurfsarbeit zur Hand genomm en werden.

M a łe  r - L e ib n l tz .

Honnef, Hermann: W indkraftwerke. 111 S. mit 28 Abb. Braunschweig
1932, Verlag Friedr. Vieweg & Sohn AG. Preis kart. 4,80 RM.

In dem vorliegenden Buche w eist der Verfasser Wege, um neben 
der schwarzen und weifien Kohle der Dampf- und W asserkraftanlagen 
auch die LuftstrOmungen der Atmosphare der Elektrizitatsversorgung 
dienstbar zu machen. Nach seinen Berechnungen werden Windgrofi- 
turbinen, die ln Hóhenwindschichten von 200 bis 500 m flber Erdober
flache arbeiten, wirtschaftliche Anlagen, die eine wertvoIle Erganzung 
der W asserkraftwerke bedeuten, indem In wasserarmen Monaten die am 
starksten auftretenden glelchmafilgen WindstrOmungcn durch die Wind- 
grofiturbinen ausgenutzt werden kOnnen.

In den ersten Kapiteln wird mit reichen Q uellenangaben der Gang 
der W indę Im taglichen Lauf w ie im Wechsel der Jahreszeiten dargelegt 
und in Auswertung der bisherlgen Forschungsergebnisse gefolgert, daB 
die W indgeschwindigkeit mit der Hóhe flber die Erdoberflache w3chst, 
meist unabhangig von der M eereshóhe und frei von der Erdw hbelzone 
in HOhen von 200 bis 250 m eine Gleichtnafligkeit erreicht, die in der 
W indturblne ausgenutzt werden soli. Das Bauwerk elner solchen Grofi- 
anlage besteht aus einem hohen Turm, der einen schwingenden Trag- 
rahmen aufnimmt, der nach aerodynamischen Grundsatzen gebaute Rader 
grófiter Abmessungen tragt. Eine Kraftanlage besteht aus zwei gleich- 
achsig ineinander laufenden Radern, die slch ln entgegengesetzter Richtung 
drehen. Auf diesen Radern sind Ringe aufgesetzt, von denen der eine 
ais Polrad und der andere ais Anker eines Drehstromgenerators wlrken. 
Auf diese Weise soli ohne Getriebe die mechanische Energie unm ittelbar in 
Elektrizitat umgewandelt werden, die flber Schleifkontakte durch Leitungen 
zur Drehstfitze und von dieser zum Schaltraum gefflhrt wird. Schwankungen 
in Spannung und Freąuenz sollen in der Hauptsache bereits mechanisch 
ausgeglichen werden, indem die Wirkung der Schwungmassen der Wind- 
turblnen derart bedeutend und nachhaltig ist, dafi WindstOfie sich nicht 
mehr bem erkbar machen. Zudem kónnen in der schwebenden Lagerung 
der Tragrahmen der Rader sich diese in ihrer Lage zu starken Ein- 
wirkungen der sturmartigen Windkrafte anpassen.

Die weiteren Kapitel sind der eingehenden Berechnung der Leistungen 
und des W lrkungsgrades solcher Anlagen gewldmet. Besonders werden 
die Berechnungsverfahren fflr die Turbinenrader, dereń Flflgel, die Rad- 
kranze mit den Stromerzeugern, den schwingenden Tragrahmen, die Dreh- 
stfitze und den den gesam ten beweglichen Aufbau tragenden Turm sowie 
die Entlastung der bis zu 160 m Durchm. aufweisenden Rader bei Sturm- 
wlnden verfolgt. Im Vereln mit den Berechnungen werden die konstruk- 
tiven Baugesetze sowie die Montage der Anlage entwickelt. Mit Riicksicht 
auf kleinste Windangriffe werden die Tragelem ente weitgehend ln Kabeln 
und geschweiflten Blechrohren vorgesehen. Die GrOfienordnung der Bau
werke lafit slch aus den Angrlffskraften erkennen, wonach der Turm von 
250 m Hóhe bei 120 m achtecklger Grundrifibreite den Druck aus der 
Drehstutze mit 2100 t, den waagerechten Druck im Ring mit 860 t, den 
Schub am Fufi der Drehstfltze mit 250 t, die Drehkraft im Ring mit 88 t, 
das Gewicht des Ringes mit 100 t, den Winddruck auf Drehstutze, Ring 
und Eigenfiache sowie das Eigengewicht von rd. 3000 t aufzunehmen hat. 
Fiir die Montage einer solchen Anlage rechnet der Verfasser mit acht 
Monaten.

In den Schlufikaplteln stellt der Verfasser Wlrtschaftlichkeitsberech- 
nungen an, wonach fiir die vorstehend skizzierte Einheltsanlage mit etwa
4,5 Mili. RM Herstellungskosten bei rd. 100 Mili. kWh Leistung gerechnet 
werden mufi. Die Kosten der erzeugten Energie berechnet der Verfasser 
auf 0,32 RPf/kWh. Diese geringen Kosten, die einen Bruchteil der einer 
W asserkraftanlage sind, sowie die UnerschOpflichkeit des Betriebstoffes 
bilden die Grundlagen der Erwartungen des Verfassers, dafi in komm ender 
Zeit derartige Luftturbinenanlagen entstehen móchten. Auf alle Faile 
b ietet das Studium des Buches eine Reihe von ingenleurtechnischen 
Problemen, vor allem der Statik und Mechanik. S tu r z e n e g g e r .
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Fachschrlft f. d. ges. B aulngenieurw esen

Deutscher Ausschufi f i ir  Eisenbeton, Heft 73: Versuche iiber die W ider
standsfahigkeit von E isenbetonplatten unter konzentrierter Last nahe 
einem Auflager und Versuche iiber die W iderstandsfahigkeit des Betons 
an den A bbiegesteilen der schief abgebogenen Eisen in Eisenbeton- 
balken. Von O. Graf. 28 S. mit 39 Textabb. u. 4 Zusam m enstellungen. 
Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 3,40 RM.

Die ersten Versuche betreffen „ d ie  W id e r s t a n d s f a h i g k e i t  v o n  
E i s e n b e t o n p l a t t e n  u n te r  k o n z e n t r i e r t e r  L a s t  n a h e  e in e m  
A u f la g e r " .  Drei Platten m it den Stiifzweiten 200, 140 und 140 cm, auf 
der einen Seite frei gelagert, auf der anderen mit einem Eisenbetonbalken 
verbunden und iiberkragend, w erden Einzellasten ausgesetzt, ein Be- 
lastungsfall, der in der Praxis des Bruckenbaues und Hochbaues einige 
Bedeutung hat. Die Versuche zeigen, dafi die Zerstorung der Platten 
durch U berwindung der Scherfestigkeit bei Durchdriickung der Platten 
eintrat. Bruchlinien verlaufen mehr oder weniger schrag, je nach Nahe 
des Auflagers. Verteilung der Schubanstrengung (wirksame Plattenbrelte) 
erscheint grćSBer ais fiinffache Plattendicke.

Im zweiten Abschnitt werden „ V e rsu c h e  i ib e r  d ie  W id e r s t a n d s 
f a h i g k e i t  d e s  B e to n s  an  d e n  A b b i e g e s t e i l e n  d e r  s c h ie f  a b 
g e b o g e n e n  E is e n  in  E i s e n b e t o n b a l k e n "  beschrieben. Ergebnisse: 
Mit zunehm endem  Halbm esser der Ausrundung der Aufbiegung wachst 
die W iderstandsfahigkeit der Eisenbetonkórper. Der Halbm esser der 
Ausrundung sollte m indestens das Fiinffache des Eisendurchmessers 
betragen. Bei sehr fiachen Aufbiegungen kom m t es auf die Stelle am 
Endhaken an.

Das sind kiare zahlenmafiige Ergebnisse; die nahere Beschreibung 
und Begriindung iiber 28 Seiten diirftc jeden Eisenbetonfachmann 
interessieren. L e w e .

Sułer, E.: M ethode der Fcstpunkte. 2. Auflage. Bearbeltct von
O. B a u m a n n  und F. H a u s le r .  759 S. mit 656 Abb. und 19 Tafeln. 
Berlin 1932, Julius Springer. Preis in Leinen 69 RM.

In dem sehr eingehenden und klar geschrlebenen Werk wird die 
Berechnung sam tlicher statisch unbestim m ten vo!lwandlgen Konstruktionen 
nach der M ethode der Festpunkte behandelt, die bisher hauptsachlich bei 
der Berechnung von Balken auf vielen Stiitzen flblich war.

Das Verfahren bringt es mit sich, dafi sich der Ingenieur selbst bel 
der Berechnung hochgradig statisch unbestim m ter System e nie ganz von 
der Anschauung zu trennen braucht, was m ancher wohl ais einen grófien 
Vorteil empfinden wird.

Das Werk ist sehr ausfiihrlich und verlangt keine besonderen Vor- 
kenntnisse, so dafi auch der wenig in Statik Geilbte sich mit ihm vertraut 
machen kann.

Einen besonderen Vorteil sehe ich in den vielen durchgerechneten 
Beispielen, die erfahrungsgemafi eine grofie Hilfe beim Studium be- 
deuten. Dr. K irc h h o ff .

M iłteilungen des hydraulischen Instituts der Technischen Hochschule 
Munchen. H erausgegeben vom InstitutsvorstandProf. Sr.sgng. D. Thoma. 
Miinchen u. Berlin, R. Oldenbourg. Heft 4, 104 S. mit 128 Abb. 1931. 
Geh. 7,20 RM. — Heft 5, 72 S. mit 76 Abb. 1932. Geh. 4,60 RM. — 
H eft 6, 64 S. mit 40 Abb. 1933. Geh. 4,20 RM.

H e f t  4 bringt eine U ntersuchung der StrOmung In einer Zentrifugal- 
pumpe von K. F i s c h e r  mit schOnen, m ittels einer geschickt ausgebildeten 
Versuchseinrlchtung gew onnenen StrOmungsbildern. G. G a n g a d h a r a n  
berichtet iiber ein neues Instrum ent fiir Geschwlndigkeitsm essungen in 
turbulentem  Wasser (H itzdrahthydrometer). A. H o fm a n  n bringt ais Beitrag 
die Energleumsetzung in saugrohrahnlich erweiterten Diisen, eine Arbeit, 
die sowohl fiir den Turbinenbauer ais auch fur den praktischen Hydrauliker 
z. B. im W asserversorgungswesen) wertvoll ist. E. K In n e  llefert Beitrage 
zur Kenntnls der hydraulischen V erluste in Abzweigstiicken, dereń 
Ergebnisse besonders auch fur den Bauingenieur wertvoll sind. 
R. V o i t l 3 n d e r  berichtet iiber den verbesserten Apparat zur Beurteilung 
der Schmierfahlgkeit von Olen. F. A n la u f t  untersuchte hydrom etrische 
Fliigel bei schrager Anstrómung, w ahrend D. T h o m a  bem erkensw erte 
M ltteilungen iiber Vorg3nge beim Ausfallen des Antriebs von Kreisel- 
pumpen macht.

In H e f t  5 berichtet F. A n la u f t  eingehender iiber die Eichergebnlsse 
hydrom etrischer Fliigel mit Schutzring (Ott-Kempten) bel schrager An- 
strOmung. F. R ie m e r s c h m id  untersuchte den EinfluB der Zahigkeit des 
Wassers auf die hydraulischen Eigenschaften einer kleinen Francismodell- 
turblne (I. M. V oith-Heidenhelm ). Die Versuchseinrichtung gestattete 
eine beliebige Einsteilung der Tem peraturen des Betriebswassers zwischen 
1° und 70°, wodurch dic Zahigkeit des Betriebswassers ungefahr im 
Verhaltnis 4 : 1 ver3ndert w erden konnte. Der HOchstwlrkungsgrad mit 
dem dOnnfliissigen warmen W asser war 3 ,3 %  hoher ais mit kaltem 
Wasser. R. V o i t l3 n d e r  untersuchte die Schm ierfshigkeit von Auto- und 
CompoundOlen, w ahrend R. W a s ie le w s k i  die Verluste ln glatten Rohr- 
kriimmern mit kreisrundem Q uerschnitt bei weniger ais 90° Ablenkung 
erm ittelte. Fur ganz kleine Ablenkungswinkel <? =  22,5° ist der Wider- 
standsbeiw ert proportional S, wahrend bei gróBeren Ablenkungswinkeln 
das Krummungsverhaitnls R /d  von entscheidendem  EinfluB auf die Wider- 
standsbeiw erte wird.

H e f t  6 enthalt aufier einem Bericht von P. R a ju  iiber Versuche iiber 
den StrOmungswiderstand gekriim mter offener KanSle drei Abhandlungen, 
die das in Europa noch wenig angew andte Gibsonsche W assermefiverfahren 
betreffen. P. V o lk h a r d t  berichtet flber einen neuen photographischen 
Druckschreiber Bauart Thoma-Deckel, der in mancher Hinsicht andere 
Eigenschaften hat ais die von Gibson verw endeten Quecksilbermanometer.

H. D e c k e l  schildert den Druckschreiber und Versuche zur Bestimm ung 
von W assermengen nach dem Gibsonverfahren (Mefigenauigkeit db 1 %), 
w3hrend D. T h o m a  iiber die A uswertung der Druckdiagramme von 
Glbsonwassermessungen beim Auftreten von Nachschwingungen in der 
Rohrleitung berichtet.

Alle in den drei Heften behandelten  V ersuchsarbeiten sind von der 
Notgemeinschaft der deutschen W issenschaft wirksam unterstiitzt worden. 
Dies ist besonders anzuerkennen, da auf diese W eise das vorbildIich 
geleitete Institut w ertvolle nutzbringende A rbeit leisten konnte. Die Aus- 
stattung der Hefte ist mustergfiltig. 3)f.=3ng. M a r ą u a r d t ,  Munchen.

GeiPler, W.. O berbaurat a. D., o. Prof. der Technischen Hochschule Dresden : 
Kanalisation und Abwasserreinigung (Handbibliothek fiir Bauingenieure, 
UL Teil, Bd. 6). VIII, 378 S. mit 302 Textabb. Berlin 1933. Julius 
Springer. Preis in Leinen geb. 31,50 RM.

Mag auch fiir die nachsten G eschlechter aufierste EinschrSnkung das 
wirtschaftliche Kennzeichen unseres Vaterlandes sein, so miissen trotzdem 
unsere StSdte und Ortschaften ihren gesundheitstechnischen Aufgaben in 
vollem Umfange gerecht b leiben: Sie miissen nicht nur das Vers3umte 
nachholen, sondern auch dariiber hinaus fiir eine gesunde W eiterentwick- 
lung Neues schaffen. Dies ist aber nur mOglich, wenn sie mehr ais 
bisher zwischen notwendigen und verm eidbaren Ausgaben unterscheiden. 
Einzelne StSdte haben bisher viel zu iippig gebaut. Wir diirfen uns nicht 
mehr, wie friiher manchmal, eine teuerere Q uellw asserversorgung leisten, 
weil es Leute gibt, die das „Q uellw asser“ fiir das cdelste halten, oder 
eine Ortschaft nach dem Mischverfahren entw3ssern, weil dies ais die 
vollkom m enste Art der Beseitigung der AbwSsser angesehen wird. Im 
grófien wie im kleinen liegen auf vlelen Gebieten des stadtlschen Tief- 
baues wichtige Fortschrittsmóglichkeiten, aber sie erfordern vorurteiIslose 
Priifung aller, auch der unscheinbarsten technisch-wirtschaftlichen Fragen, 
Konstruktionen und Anlagen. Den mit Berliner V erhaitnissen vertrauten 
Fachgenossen braucht man in dieser Hinsicht nur an das im vergangenen 
Jahr auf Antrag der Stadtverordnetenversam m lung erstattete Gutachten 
der W irtschaftsberatung der deutschen Stadte iiber die Stadtentw asserung 
von Berlin zu erlnnern. Viele Zehntausende kOnnten beim Bau der 
Kanalnetze jahrlich gespart werden, wenn die erforderlichen Rechnungs- 
und Entwurfsunterlagen rechtzeitig und sachgemaB beschafft, die Netze 
sorgfaltiger berechnet und mehr auf die wirtschaftliche und elnheitliche 
Durchbildung der Konstruktionen geachtet wiirde. W ieviele Wiinsche die 
der Abwasserreinigung dienenden Anlagen nach Anordnung und Betrieb 
noch offen lassen, weifi jeder Fachmann. Auch hier geben vlele kleine 
Fortschritte den grófien Schritt nach vorne.

Die Forderung, auf solche Fortschrittsmóglichkeiten unseren Nachwuchs 
und die in der Praxis stehenden Ingenieure hinzuwelsen, die gesam ten 
Fragen der O rtsentw asserung und Abwasserreinigung nach einheitlichen 
Gesichtspunkten zu behandeln und die Problcm e, die sich aus der 
jiingsten Entwicklung in der Siedlung ergeben, nach dem neuesten 
Stande von Wissenschaft und Praxls zu lOsen, ist im europaischen Schrift- 
tu m 1) niem als so vollkomm en erfullt worden, wie in G e lf i le r s  Buch, das 
nicht nur eine groBe M eisterschaft und einen seltenen Reichtum an Er
fahrungen offenbart, sondern auch iiberall das Bestreben erkennen lafit, 
beim Bauingenieur Verst3ndnis fiir die kulturelle Seite seines Berufes 
zu wecken. Hier wird nicht nur klar geordnete Fachwissenschaft, sondern 
„organisches Wissen" im besten Sinne des W ortes verm ittelt. Insofern 
ist also das Buch von Gelfiler nicht nur einem tiefen G ebot entsprungen, 
sondern es wird auch ln jedem  einen W iderhall finden, der im stSdtischen 
Tiefbau tStig ist.

Der e r s t e  T e i l  (S. 1 bis 203) befafit sich mit dem in gesundheit- 
licher und wirtschaftlicher Beziehung so iiberaus wichtigen G ebiete der 
K a n a l i s a t i o n  und erórtert alle G esichtspunkte, die fiir eine wohliiber- 
legte G esam tplanung in Frage kommen. Die einzelnen Abschnitte lauten: 
Geschichtlicher Uberblick, Aufgabe der Ortsentwassserung, verschiedene 
Entw asserungsverfahren und ihre Ausgestaltung, M enge des Abwassers, die 
A bleitung des Abwassers, Ausgestaltung der Entw asserungsanlagen, all- 
gem elne Anordnung des Entwasserungsnetzes, Bearbeitung des Entwurfes, 
Bauausfiihrung, Anlagen zum H eben des Abwassers, Liiftung und betrieb- 
liche Instandhaltung des Entw asserungsnetzes, Haus- und Grundstiicks- 
entwasserung, Baukosten. Dadurch, dafi der Verfasser auch die Wirt- 
schaftlichkelt des Baues und Betriebes der Entwasserungsanlagen weit- 
gehend beriicksichtigt, lafit sich die wirtschaftliche Auswirkung sachgemafi 
durchgearbeiteter O rtsentwasserungsentwiirfe in jedem  Einzelfalle ver- 
folgen, wodurch sich hSufig die fiir viele G emeinden iiberraschende Fest
stellung ergibt, dafi eine neuzeitliche einheitliche OrtsentwSsserung keine 
groBeren Ausgaben erfordert, ais die leider noch viel zu haufige und auch 
in gesundheitlicher Beziehung abzulehnende Elnzclbehandlung der Ab- 
wasser auf den Hausgrundstiicken selbst. Ein w eiterer Vorzug des W crkes 
ist, dafi es auf den innigen und leider noch viel zu wenig beachteten 
Zusam m enhang zwischen Bebauungsplan und Kanalisation gebiihrend hin- 
weist und die gegenseitigen W echselbeziehungen anschaulich eriautert.

Der z w e i te  T e il  (S. 203 bis 348) Ist dem besonders in der Nach- 
kriegszeit sich stiirmisch entwlckelnden G ebiete der A b w a s s e r r e in ig u n g  
gew ldm et und stellt in seiner vom Standpunkte des Baulngenieurs ge- 
gebenen Behandlung eine erstmalige zusam menhSngende Arbeit dieser 
A rt dar, die iiber die wichtigsten G rundgedanken der Abwasserreinigung 
und die technische Entwicklung der Reinigungsverfahren unterrichtet.

*) Fiir nordamerikanische Verh3ltnisse sei insbesondere das drei- 
bSndige Standardwerk von L. M e tc a lf  und H. P. E d d y  „American 
Sewerage Practlce”, 2. Aufl., sowie das gekurzte einbandige Werk „Sewerage 
and Sewage Disposal", 2. Aufl., erwahnt.
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Dabei sind Reinigungsverfahren, die nach dem derzeitigen Stande ais 
uberw unden gelten miissen, nur insoweit aufgenommen, ais sie grund- 
legend fur die ganze Entwicklung der Abwassertechnik sind. Ebenso ist 
von der Behandlung der gewerblichen Abwasser Abstand genommen 
worden. Die wichtigsten A bschnittebehandeln: Beschaffenheit des Abwassers 
und Untersuchungsmethoden, Abwasser und Vorfluter, Vorreinigung, Ab- 
siebanlagen, Reinigung durch A bsetzenlassen, Behandlung des Schlammes, 
chemische Behandlung des Abwassers, biologische Reinigung, Haus-, Klein- 
und Gruppenldaranlagen, Entwasserung von Siedlungeu, Entwasserungs- 
verb3nde und Abwassergenossenschaften, Kosten der Kiaranlagen. Da 
das Abwasserschrifttum der beiden letzten Jahrzehnte haufig Anschauungen 
enthalt, die sich ais technisch-wirtschaftlich irrig erwlesen haben, so ist 
dieser Teil des W erkes ein besonders geelgnetes Hllfsmittei zur ersten 
Einfuhrung fiir die Studierenden, fiir den von der Hochschule kommenden 
Ingenieur und auch fur Chemiker und M edizinalbeamte, zumal der Ver- 
fasser bei allen Verfahren die zur Oberwachung des Betriebes und ais 
Unterlage fur neue Entwiirfe so iiberaus wichtigen Betriebszahlen nebst 
den jeweils einschiagigen órtlichen Verhaitnissen m itgeteilt hat. Die 
Entscheidung dariiber, welches Verfahren das abwassertechnisch und wirt- 
schaftllch gunstigste ist, kann natiirlich nur auf Grund genauer Kenntnis 
des neuesten Standes getroffen werden, so daB in dieser Hinsicht dem 
Buch eine wichtige Aufgabe zukommt.

Ais Anhange sind DIN 1203 iiber Steinzeugrohre, DIN 1201 iiber 
Betonrohre und DIN 1986 „Technische Vorschriften fur den Bau und 
Betrieb von Grundstiicksentw asserungsanlagen” mitgeteilt. Ein aus 454 
Nummern bestehendes Schrifttumverzeichnis enthalt alle neueren Ver- 
óffentlichungen bis zum Ende Juli 1932.

Geifilers Denksprache ist klar und geistlg; sie kommt den sachlichen 
Bestanden ebenso nahe wic den nur anzudeutenden oder zu ahnenden 
Zusamm enhangen. Sie weiB das W esentliche vom Unwesentlichen mit 
geniigender Scharfe zu unterscheiden, was dem Lehrwert des Buches sehr 
zu gute kommt. Die Fiille der Gedanken — die sich zum eist an die 
Betrachtung gut gew ahlter kennzeichnender Ausfiihrungsbeispiele an- 
schllefien — ist in diesem Buche ebenso grofi wie die Ftille der Gesichts- 
punkte. Wie eine Partitur sich aus hundert Stimmen zusam m ensetzt und 
doch ein geschlossenes Tonbild ergibt, so ist GeiBlers Buch, ungeachtet seiner 
emsigen und wissenschaftlichen Zusamm ensetzung zahlloser fachtechnischer 
Einzelheiten und Tatsachen, ganz aus einem GuB. Man weiB nicht, was 
man am meisten bewundern soli: die wohliiberlegte Stoffanordnung, das 
hohe MaB von G ewissenhaftigkeit, die klare und tiefe Erfassung und 
Ausschópfung der Fragen.

Alle, die sich beruflich oder auf Grund ihrer óffentllchen Stellung 
mit den Fragen der Kanalisation und Abwasserreinlgung zu beschaftigen 
haben, w erden beglerig nach diesem Buch greifen, dessen vorziigliches 
A bbildungsmaterial und A usstattung alles Lob verdienen.

Sr.=3ng. M a r q u a r d t ,  Munchen.

Scharrer, G., und B riitz, D .: G ebaudeschwlngungen. Forschungsheft 359 
des V dl. 24 S. mit 45 Abb. und 6 Zahlentaf. Berlin 1933, V dl-V erlag. 
Preis 5 RM.

Eigenschwingungszahlen und Erschiitterungen bei verschiedenartigen 
G ebaudeteilen w erden theoretisch und durch Versuche erm ittelt. Die 
Berechnungen werden durch Einfuhrung von erfahrungsmaBIgen Zahlen- 
w eiten den V ersuchsergebnlssen angepafit. W eitere Untersuchungen 
werden ln Aussicht gestellt. W. H o rt.

Vetłer, / / . ,  und Rissel, E., Dr.: M aterialauswahl fiir Betonbauten unter 
besonderer Beriicksichtigung der W asserdurchiassigkelt. 94 Seiten mit 
40 Textabb. und 16 Zahlentafeln. Berlin 1933, Julius Springer. 
Preis 4,50 RM.

Die handliche, knapp gehaitene Schrift bringt die Ergebnisse um- 
fangreicher Betonuntersuchungen, die aniafilich der Neckar-Kanallsietung 
zur Klarung der am unteren Neckar vorliegenden betonwirtschaftlichen 
und betontechnischen Verhaitnisse 1928 bis 1931 durchgefiihrt wurden. 
Es handelte sich um eine Reihe von Staustufen des Neckarbauamtes 
Heidelberg, die in verhaltnismafiig aggressivem W asser zu errichten 
waren, und dereń Betonbauwerke besonderen Anforderungen hinsichtlich 
W asserdurchiassigkeit und W iderstand gegen chemische Einfliisse bei aus- 
reichender Druckfestigkeit gewachsen sein mufiten.

Die angestellten Versuche gliedern sich in solche der Kiesauswahl 
und der Zem entauswahl. Wenn auch die hOchste Betongiite —  was zu 
erwarten stand — bei plastischer Verarbeitung erzielt wurde, so wurde 
doch ein gieBfahiger Bauwerkbeton vorgezogen, der, in móglichst hohen 
Arbeitsabschnitten eingebracht, die geringste Zahl von Arbeitsfugen auf- 
weist. Derartiger Beton mit 225 kg Zement je m3, Zuschlag von S : Gr. 
=  1 : 1,3 und etwa 4 0 %  Feinsandgehalt des Sandes, war nach 28 Tagen 
in 20 cm dicken Scheiben praktisch wasserundurchiassig und hatte Festig- 
keiten von im M ittel 162 kg/cm2.

Die Verfasser sehen ais charakteristischen W ert fiir die Wasser- 
durchlassigkeit bei gleichbleibendem  Druck das Maximum der Wasser- 
durchiassigkeit-Zeit-Kurven an. Die Betonproben wurden 8 bis 10 Tage 
lang einem gleichbleibenden W asserdruck von 1,3 at ausgesetzt. Laufende 
Priifungen auf W asserdurchiassigkeit sind im iibrigen seit einer Reihe von 
Jahren auch auf Berliner GroBbaustellen ublich. Dem Vorschlage auf 
Normung der W asserdurchlassigkeitspriifung zwecks Erzielung allgemein 
vergleichbarer U ntersuchungsergebnisse wird auch an dieser Stelle mit 
Nachdruck zugestlm m t. Mit G ra f  und W a lz  komm en auch die Verfasser 
zur Ablehnung des „Fiillungsgrades” ais formelmaBigen Ausdruckes zur 
Erzielung wasserundurchiassigen Betons.

Hinsichtlich der Zementauswahl entsprachen TraB - Portland - Zement 
und Portland-Juram ent am besten den gestellten Bedingungen. An der 
Spitze aller untersuchten Zem ente steht TraB-Portland-Zement, der unter 
gemeinsamen Vermahlen von TraB und Portlandklinkern hergestellt ist. 
Von entscheidendem  EinfluB auf die Betongiite ist nicht die Aufbereitung 
und Mahlung, sondern der chemische Aufbau der Zem ente. Die U nter
suchungen iiber den W iderstand gegen chemische Angriffe sind noch nicht 
abgeschlossen, ihre spatere Veróffentlichung wird in Aussicht gestellt; 
leider sind die B indem itteluntersuchungen nicht auch auf Thurament aus- 
gedehnt w orden; es ware wiinschenswert, wenn sich das noch nachholen 
lieBe.

Das Buch ist iibersichtlich gegliedert, alle wesentlichen Ergebnisse 
sind in besonderen Aufstellungen kurz zusammengefaBt, reichliche Literatur- 
hinweise erleichtern ein weiteres Eindringen in den behandelten Stoff. 
Die Schrift wird dem verantwortlichen Betonpraktiker wertvolle Dienste 
Ieisten, sie bereichert dariiber hinaus unsere betonwissenschaftliche Literatur, 
wobei den W asserdurchiassigkeitsuntersuchungen besondere Bedeutung 
beizum essen sein durfte. $r.=3ing. E. W e is e .

Weese: Eisenbeton-Zahlentafeln, Teil I, Biegemomente und Querkrafte.
5. Aufl. 76 S. Preis 24 RM.; Teil V, Querschnitte mit auBermittiger 
Last. 4. Aufl. 37 S. Preis 16 RM. Berlin 1933, Selbstverlag des 
Verfassers.

Die Neuauflagen der Teile I und V wurden notig, um das Werk 
den Deutschen Eisenbetonbestim mungen 1932 anzupassen. Zu diesem 
Zwecke wurden Deckblatter in die vorhergehende Auflage eingeklebt. 
Am grundsatzlichen Aufbau wurde dabei naturgemafi nichts geandert. 
Im Teil I wurde die allgemelne Bemessungstafel fiir einfach bew ehrte 
Rechteckąuerschnitte durch Aufnahme hoher Eisenspannungen (bis de 
=  2600 kg/cm2) erw eitert. Plattenbalken mit d =  7 cm wurden neu auf
genom m en; sonst blieben die Plattenbalkentafeln unver3ndert. Die Tafeln 
fiir doppelt bew ehrte Rechteckąuerschnitte wurden verbessert.

Tell V enthalt fiir symmetrisch bew ehrte Q uadratquerschnitte mit 
hOchstens 3 %  Langsbewehrung bei 40 kg/cm 2 Randspannung die zulassige 
Langskraft bei zunehm endem  Ausschlag e (Zustand I). Fiir andere Rand- 
spannungen db miissen die Langskrafte P  mit dem Faktor <tb : 40 multi- 
pliziert w erden. Eine entsprechende Tafel ist fiir regelmafiige Achteck- 
querschnitte und fur Rechteckąuerschnitte mit b = 1 0 0 c m  vorhanden. 
Die Tafeln 9 bis 12 beziehen sich auf Rechteckąuerschnitte mit Biegung 
und Druck bei grofien Ausschiagen (Zustand II). Diese Tafeln erfuhren 
keine Ver3nderung.

Bel der grofien Verbreitung und Beliebtheit der Weese-Tafeln eriibrigt 
sich besonderes Lob. B. L ó s e r ,  Dresden.

Fischer, K-, Prof.: Niederschlag, Abflufi und Verdunstung im W eser-und  
Allergebiet. Mit einer Entwicklung der wichtigsten Begriffe und Formeln 
in der linearen Einfach- und Mehrfachkorrelation. Jahrbuch fiir dic 
Gew3sserkunde Norddeutschlands, bes. M itteilungen Bd. 7, 2. Heraus
gegeben von der preufiischen Landesanstalt fiir GewSsserkunde und 
H aupt-N iv. Berlin 1932, E. S. M ittler & Sohn. Preis 18 RM.

Diese Arbeit entwickelt mit einer vorbildlichen Grundlichkeit den 
W asserhaushalt des W eserąuellgebietes, A llergebletes und des Zwischen- 
gebietes zwischen Diemel und Allermiindung, so dafi sie jedem  W asserbau- 
ingenieur, der sich mit diesen Fragen beruflich zu beschaftigen hat, aufs 
warm ste zum Studium empfohlen werden kann.

Die Abhandlung zerfallt in ftinf Telle:
1. Berechnungsverfahren und M ittelw erte,
2. Schwankungen von W inter zu W inter, Sommer zu Sommer, Jahr 

zu Jahr,
3. Grundbegriffe und Hauptformeln der linearen Einfach- und 

Mehrfachkorrelation,
4. Korrelation zwischen Niederschlag, Abflufi und V erdunstung im 

W eser- und Allergebiet,
5. Niederschlagsverhaitnlsse des W esergebietes von der Diemel bis 

zur Aller und des A llergebletes.
Oberslchtskarte, Tabellen und Tafeln mit graphischen Darstellungen 

sind belgeheftet.
Im e r s te n  Teile werden nach Erlauterungen iiber die Bestimm ung 

der NlederschlagshOhen (N) Aufstellung und Berichtigung der Abflufi- 
hOhen (A) gemaB der Anderung der Schliisselkurve bzw. Infolge Eisstaues 
die Halbjahres- und Jahresm ittel des N iederschlages und des Abflusses 
und ihre U nterschiede in den einzelnen Gebieten erm ittelt. Es ergibt 
sich, daB die mittlere Jahresverdunstung (V —  N — A) vom geologischen 
Bau der untersuchten G ebiete unabhangig bleibt und sich um die GrOfie 
450 mm bewegt.

Bei V erteilung der Verdunsthohe auf W inter- und Somm erhalbjahr 
veriafit der Verfasser seine fruhere Annahme der Verteilung von 3 0 %  fiir 
W interhalbjahr und 70%  fiir Sommerhalbjahr und schliefit sich den 
Beobachtungen von O berregierungsrat M a y r , Munchen, und Prof. 
S e e lh o r s t ,  GOttingen, an, das ist im M ittel 17%  fiir W interhalbjahr und 
83%  im Sommerhalbjahr. Es treffen sonach, wenn das Jahresm ittel der 
V erdunstung nur rd. 450 mm betragt, auf die Verdunstung 375 mm im 
Sommer und 75 mm im Winter. Hierbei kommt der Verfasser, da die 
V erdunstungshohe in den Sommermonaten oft die Niederschlagshohe 
tiberstelgt, auf die P en k sch e  Bilanzgleichung 

N = A +  V  +  ( R — B) 
zu sprechen, wo Rucklage R  und Aufbrauch B den Ausgleich schaffen. 
Der SommerabfluB vergr0fiert sich auf Kosten des W interabflusses.
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Im z w e i te n  Teile werden die Schwankungen und Abweichuugen 
von den M lttelw erten bestim mt. Da die Summę der Q uadrate der Ab- 
w eichungen zwischen Formel und M essung ein Minimum sein mufi, 
ergeben die Differentialąuotienten die gewiinschten Gleichungen fur die 
Abflufihóhen der einzelnen Halbjahre und die Anteile der Sommer- und 
W interniederschlagshóhen fur den Abflufi der jeweiligen H albjahre. Ein 
Zuriickgreifen auf zwei vorhergehende H albjahre zeigt sich ais uberfltissig. 
Des weiteren sind Gleichungen fur Schwankungen der Riicklage (R) und 
der V erdunstung (V) aufgestellt. Es werden dann die Verhaltnisse in 
einzelnen vom Mittel abweichenden Jahren und H albjahren besprochen. 
Interessant ist die Beobachtung, daB die V erdunstung im heifien Jahre 1911 
am kleinsten war, wohl deshalb, weil zeifweise kein W asser zum Ver- 
dunsten vorhanden war.

Im d r i t t e n  Telle werden die Grundbegriffe und Hauptformeln der 
linearen Einfach- und M ehrfachkorrelationen ausfuhrlich behandelt.

Im v le r t e n  Teile wird die entwickelte m athematische Theorie an- 
gew andt auf die Beziehungen der AbfluB- und V erdunstungsverhaltnisse 
zu dem gleichzeitigen Niederschlag im Halbjahr, dann zu dem des vorher- 
gehenden Halbjahres. Es ergibt sich unter anderem , daB die Schwankungen 
der Niederschlagsmenge des W inters im SommerabfluB wenig nachwlrken, 
dagegen die Schwankungen des Sommers sehr w esentlich auf den 
Winterabflufi.

Im f i in f te n  Teile werden die N iederschlagsverhaltnisse im G ebiete 
der Diemel bis Aller und des A llergebietes m it besonderer Beriicksichtigung 
des Harzes im einzelnen eingehend behandelt; die Verh3Itnisse in den 
einzelnen Nebenflufigebieten sind aufierst interessant.

Zum Schlufl w erden die Hauptergebnisse der Untersuchung zusammen- 
gestellt und an Hand der Tafeln die graphischen Tabellen eriautert. Aus 
der Hauptgleichung der Bilanz des W asserhaushalts 

N = A  +  V  +  (R —  B), 
worin A  =  AbfluB, V  =  V erdunstung, R  —  Riicklage, 5 = A u fb ra u c h , folgt, 
wenn Index w  das W interhalbjahr, lndex s  das Som m erhalbjahr bedeutet, 

Aw +  VW =  N W- ( R - B ) W,
^  + ( B - R ) S .

Davon kommen im Winter im W esergebiet 7 0 %  auf den AbfluB, 3 0 %  
auf die Verdunstung; im Sommer 19%  bzw. 81% .

Der W asservorrat, der im Halbjahr Septem ber-Februar gespeichert 
wird —  glcichmaBig iiber das G ebiet ausgebreitet gedacht — ist im M ittel 
120 mm hoch. Diese aufgespeicherte W assermenge wird hauptsachlich 
in den Somm erm onaten aufgebraucht.

Das Glied R — B ist im langjahrigen Jahresm ittel gleich Nuli, schwankt 
aber im Jahreskreislauf stark.

Bemerkenswert ist aufier anderem noch die Feststellung, dafi durch
schnittlich der Abflufi im Sommer 22%  des Somm erniederschlages betragt, 
fiir den Winterabflufi dagegen eine einigermafien zutreffende durchschnitt- 
liche Beziehung sich nicht flnden lafit.

Alles in allem eine aufierst verdienstvolle Arbeit von grofier Griindlich- 
keit, die In der Fachwelt w eiteste V erbreltung verdient. Fr. A rn o ld .

D orsc/i, Karl, E., Dr.: Chemie der Zem ente (Chemie der hydrauiischen 
Bindemittel). 277 S. mit 48 Textabb. Berlin 1932. Verlag Jul. Springer. 
Preis geh. 23,50 RM, geb. 25 RM.

Das letzte Jahrzehnt hat erfreulich grofie Fortschritte iiber den 
chemischen Aufbau des Portlandzem entes gebracht. Diese zusammen- 
fassend kritisch zu wurdigen, das ist der Zweck des vorliegenden Buches, 
dessen U ntertitel und Stoffaufbau sich eng an das in der Zem enttechnik 
w eltverbreitete Buch von K iih l und K n o th e  „Die Chemie der 
hydrauiischen Bindem ittel" anlehnt.

A usgehend von der Definltion und Systematik der Bindemittel w erden 
zunachst die Zementrohstoffe besprochen, darauf folgen einige Abschnitte 
iiber die Gleichgewichtslehre, iiber Kristalloptik und Róntgenlehre, die 
nicht nur fiir Zement, sondern allgemein fiir die Silikate besondere Be- 
achtung verdienen. Anschliefiend w erden die wichtigsten mit der Silikat- 
chemle zusam m enhangenden Ein- und Mehrstoffsysteme behandelt, die 
dann zum Kernproblem des Buches, der Konstitution des Portlandzem entes 
hlniiberleiten. In grofien Ziigen werden sodann die technische Herstellung 
und die Eigenschaften der Portlandzem ente, der Kalkę, der silikatlschen 
Mischzemente und des Tonerdezem entes beschrieben, und den Schlufi 
des reich gegliederten W erkes bilden Ausfiihrungen iiber die Erhartung 
und Korrosion der Zemente, die im w esentlichen aus dem bereits frilher 
erschienenen Werk des Verfassers „Erhartung und Korrosion der Zemente* 
ubernom m en sind.

Fiir den Bauingenieur diirfte die Silikatchemie ais Sondergebiet 
bereits zu fern liegen; betontechnische Einzelheiten sind nicht erórtert, 
so daB das Buch vor allem fiir den Zem entchem iker bestim m t ist. Das 
Stoffgeblet ist weitumfassend gew ahlt worden, leider ist aber die Be- 
arbeitung nicht im mer mit jener Exaktheit durchgefiihrt, die man von 
einem Lehrbuch verlangen mufi. Neben stilistischen O bertreibungen und 
irrtumlichen W iedergaben ist die Chemie des Portlandzem entklinkers teils 
unklar, teils nach iiberholten Auffassungen beschrieben. An einigen Bei- 
spielen sei dies eriautert. Auf S. 3 wird m ltgetellt, dafi „alijahrlich zahl- 
lose Bauwerke, Hafendamme, Talsperren, Betonstrafien, Industrie- und 
W ohnbauten durch Korrosion zugrunde gehen" . . . Auf S. 7 wird das 
Verdienst des alten judischen Volkes um die MOrteltechnik besonders 
hervorgehoben, ohne daB aber der phónikischen Baumelster und Werk- 
leute gedacht wird, die die w ichtigsten Bauten der Juden (z. B. die 
Zisterne in Jerusalem ) ausgefiihrt haben. In dem Diagramm auf S. 13 
wird Schlaęke 3n S telle von Hochofenzement gesetzt; die normenmafilge

U nterscheidung der Hflttenzem ente fehlt. Von den Rohstoffen des Port
landzem entes wird der Kieselgur ais Korrekturstoff besondere Bedeutung 
belgem essen; unzutreffend sind die Angaben, dafi das Trikalziumsilikat 
aufierordentlich lebhaft mit W asser reaglere (S. 107) und dafi das Trikalzium- 
alum inat recht betrachtliche Festigkeiten aufweise. Die Verbindung
4 Ca O • Al2 0 3-F e2 0 3 wird mit gróBter Zuriickhaltung erwahnt, so dafi 
im Portlandzem entkllnker des Verfassers noch das Dikalziumferrit an Stelle 
der zuvor genannten V erbindung auftritt. — Im Abschnitt „Zementmoduln" 
wird fiir den hóchstmógllchen Kalkgehalt eines Portlandzem entes die mit 
Sicherheit nicht zutreffende Formel Ca O =  2,8 Si O, +  1,65 Al2 Oa 
+  0,7 Fe, 0 3 angegeben. Irrtiimlich ist-ferner die B ehauptung (S. 164), "dafi 
bei einer Oberhltzung des KHnkers das beim Brennen gebildete Trikalzium- 
aluminat unter Bildung von M onokalzium alum inat zerfalle. Grappier- 
und Krebszemente (S. 141) sind keine „sehr kieselsaurereichen Portland
zem ente".

Die hier m itgeteilten EinwSnde stellen leider nur eine kleine Aus
wahl dar. Der Leser wird trotz gewisser Mangel aus einzelnen Kapiteln 
Nutzen ziehen kónnen, wenn er kritisch zu lesen verstcht. —  Die Aus- 
stattung des W erkes verdient volle Anerkennung. H a e g e r m a n n .

Kehr, D ., 2U\=2jng.: Die Berechnung von Regenwasserabfliissen. 71 S. 
mit 24 Textabb. und 10 Zahlentafeln. Miinchen und Berlin 1933, 
V erlag von R. O ldenbourg. Preis geh. 4 RM.

Der Verfasser gibt eine Einfiihrung in die Entwurfsberechnung fiir 
Regenwasserkanale; er fafit hierbei das zum eist nur in Einze!veróffent- 
lichungen vorliegende neuere Materiał In w iinschensw erter Weise zu
sammen und regt an geeigneten Stellen zu w eiterer Forschung an.

Nach Behandlung der meteorologischen Grundlagen werden zunachst 
die Regenmesser und die A uswertung der Registrierstreifen sehr ein
gehend behandelt. Bei der Auswertung der Schreibkurve begriindet der 
Verfasser seine Auffassung, wonach Zuschiage zur Intensitat von Stark- 
regen beim Vorhandensein von Vor- bzw. Nachlaufern nicht gemacht 
werden sollen. Liegen fiir eine Stadt eigene Regenbeobachtungen nicht 
vor, so empfiehlt der Verfasser, auf Form eln, die sich ihrer Entwicklung 
nach auf bestim m te órtliche Verhaitnisse beziehen, ganz zu verzichten 
und aus den Regenreihen von Stadten ahnlicher Lage eine neue Reihe 
zu mitteln bzw. von einer etwa bekannten „Landesregenreihe" auszu- 
gehen. Die Abflufivermlnderung von Starkregen infolge der unglelchen 
Regendichte sowie die Beeinflussung der Grófitabflufimenge durch die 
im K analnetz vorhandenen Ausgleichraume brauchen in der Regel nicht 
zahlcnmafiig erfafit zu werden, sie sind dann ais ein M ehr an Sicherheit 
zu bew erten. Der vlelfach (ibliche Ausdruck „AbfluBverzógerung“ wird 
abgelehnt, die Verzógerungsformeln werden ais iiberholt nacbgewiesen. 
Bel der B ehandlung der Summ enlinlen-Verfahren entw ickelt der Verfasser 
eingehend ein N3herungsverfahren, bei dem nur eine einm alige Auftragung 
der Summ enlinie un ter gleichzeitiger Benutzung des Hauffschen Regen- 
abflufidlagrammes erforderlich ist. Eine einfachere Berechnung der Regen- 
abflufimengen mittels Zahlentafel unter Zugrundelegung der Annahme, 
dafi die Dauer des ungiinstigsten Regens gleich der FiieBzeit ist, wird 
w eiterhin beschrieben. Fiir die kiirzeste Dauer eines Berechnungsregens 
in Stadten mit normalen G elandegefailen werden 10 min ais ausreichend 
vorsichtig angenommen bezeichnet. Fiir die Erforschung der Abhangig- 
keiten des Abfluflbeiwertes em pfiehlt der Verfasser die A nstellung w eiterer 
Grofiversuche. Zunachst sei es angebracht, den Abflufibeiwert ais mit 
der Regendauer und Regenstarke unveranderlich anzunehm en.

Die Abhandlung, die durch die Bezeichnung „Veróffentlichung der 
Abwasserfachgruppe der Deutschen Gesellschaft fiir Bauwesen" ihre be
sondere Bewertung gefunden hat, ist knapp gehalten und von klarer 
Ausdruckswelse. Die behandelten Verfahren sind durch erlauternde Bei- 
splele leichter verstandlich gemacht. L iteraturhinw eise sind in geniigendem 
Mafie cingefiigt. Die handllche Schrlft wird fiir S tudlerende und fiir 
Praktiker, die ihre Kenntnisse auf dem Sondergebiete auffrischen oder 
erweitern wollen, wertvoll sein. Ihr ist w eiteste V erbreitung zu wiinschen.

®r.=3ng. E. W e ise .

Santarella , L uigi: II Cemento Armato. I. Band: Die Technik und die 
Statik. 4. Aufiage. 390 S. mit 256 Textabb. Milano 1933, Ulrico Hoepli. 
Preis 38 Lire.

Dieses nach kaum drei Jahren in neuer Aufiage erschelnende Werk 
zeigt alleln dadurch schon seinen W ert, dafi es in fiir heutige Verhaitnisse 
staunensw ert kurzer Zeit vóllig vergriffen war. W enngleich eine Neu- 
bearbeitung der die modernsten Forschungen w eitgehend in Betracht 
ziehenden dritten Aufiage keineswegs erforderlich gew esen w3re, so wurde 
doch diese G elegenheit dazu benutzt, die neuen italienischen Eisenbeton- 
bestim m ungen von 1932 entsprechend zu beriicksichtigen. Die dadurch 
bedingten Anderungen beziehen sich hauptsachlich auf die Verwendung 
hochwertiger Zem ente und nótigten daher, eine Anzahl von Bemessungs- 
tafeln und -schaubildern wegzulassen, andere hingegen entsprechend zu 
erganzen. Auch sonst war der Verfasser bestrebt, wo irgend móglich, den 
Text zu kurzeń und zu kiaren.

Der voriiegende e r s t e  Band besteht selbst aus zwei Teilen: Der erste 
behandelt den Beton ais Baustoff, seine Zusam m ensetzung und Eigen
schaften, sein Verhalten gegeniiber physikalischen und chemischen Ein- 
flitssen und seine V erarbeitung auf der Baustelle. Der zw eite Teil hin
gegen umfaBt die Berechnung des Eisenbetons auf Druck, reine und 
zusam m engesetzte Biegung, Schub und V erdrehung; die Beriicksichtigung 
der Schwindungserscheinungen und die elastischen Durchbiegungen, stets 
dabei naturgemafi von den italienischen gesetzlichen Vorschriften aus
gehend, bei allen sich ergebenden G elegenheiten aber auch auf die
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deutschen Bestimmungen, und nebst anderen Schriftstellern, vor allem auf 
die deutschen Forscher K le in lo g e l  und M o e rs c h  hlnweisend.

Das Buch zeichnet sich gegeniiber der vorigen Auflage auch durch 
eine handlichere Form und den wesentlich verm inderten Preis aus und 
darf heute ais das grundlegende Werk fiir Eisenbetonbau in Italien be- 
zeichnet werden. Sr.=2;ng. G. N e u m a n n  (Florenz).

M itteilungen uber Versuche, ausgefiihrt vom Ósterr. Eisenbeton- 
Ausschufi,  Heft 13. 106 S. mit 51 Abb. u. 30Taf. Wien 1933, Verlag
des Ó sterr. Ingenieur- u. Architekten-Vereins. Preis steif geh. 7 RM.

Das vorliegende Heft enthalt eine Reihe von Versuchsberichten und 
Veroffentlichungen uber verschiedene Fragen aus dem G ebiete des Beton- 
und Eisenbetonbaues.

Die M itteilungen iiber „Versuche an Saulen mit hochw ertlger Stahl- 
bewehrung" von Prof. 3)r.=3ng. R. S a l i g e r  behandeln neuere U nter
suchungen an umschniirten Saulen mit Achteckquerschnitt von 34 cm 
Dicke bei verschiedenartiger Ausbildung der Bewehrung. Das Bewehrungs- 
gerippe besaB vier bzw. fiinf Langselsen, die durch angeschweifite Rohr- 
laschen an den SaulenkOpfen und bei den langeren Saulen auBerdem in 
je  zwei Zwlschenąuerschnitten verbunden waren. Zum Vergleich wurde 
ein nicht einbetoniertes Bewehrungsgerippe gepruft. Die Versuche um- 
fassen den ganzen Bereich der praktisch vorkommenden Starken und 
Giiten der Bewehrung und haben wertvolle Erganzungen und eine Be
statigung fruher gew onnener Erkenntnisse geliefert. — Der von Oberbaurat 
®r.=3ng. F. E m p e r g e r  erstattete „Vierte Berlcht des Unterausschusses 
fur Saulen“ befaBt sich mit der Stauchfahigkeit des Betons und mit der 
Ausnutzung der Langselsen. Unter Beriicksichtigung der in den ver- 
schiedenen Landem bereits durchgefiihrten Versuche werden die Grund
lagen des Stauchungsverlaufs und der Bestimmung der Eigenfestigkeit des 
Betons in einer Eisenbetonsaule behandelt. Es folgen ErOrterungen iiber 
die Mitwirkung der Schale bei der Tragfahigkeit der Saule und iiber den 
EinfluB der Dehnbarkeit des U mschnurungsdrahtes. Nach Betrachtungen 
iiber die Kopfausbildung der Versuchs3ulen werden die S3ulenversuche 
1931 des Ósterr. Eisenbeton-Ausschusses im einzelnen beschrieben und 
ihre wlchtigsten Ergebnisse zusammengefaBt. — Ein G eleitwort von 
Baurat B. B r a u s e w e t t e r  kennzelchnet die Bedeutung des folgenden, 
von Prof. Dr. W. M ii l le r  verfaBten „Berichts iiber das Verhalten von 
Spezialbetonrohren (Vlaninl- und Asbestzementrohren) bei der Verwendung 
ais Kanalisationsrohre". Die Untersuchungen ergeben u. a. einen Anhalt 
fiir die bel derartigen Rohren an Ausbildung, H erstellung, Zem entgehalt usw. 
zu stelienden Anforderungen. — Anschliefiend gibt Ziviling. O. S te r n  
einen kurzeń Uberblick iiber die Durchfiihrung und Ergebnisse der Arbeiten 
zur „Normung der Zuschlagstoffe". — Zum SchluB behandelt Hofrat 
Ing. L. H e rz k a  den ersten Teil der „Versuche mit streckmetallbewehrten 
Betonplatten". Nach allgem einen ErOrterungen iiber die Theorie des 
Streckmetalls und seine Eigenschaften ais Bewehrung von Eisenbeton- 
platten werden die bisher durchgefiihrten Bruchversuche und die erganzenden 
Róntgenuntersuchungen dargestellt sowie Folgerungen hlnsichtlich der 
Festigkeitsverhaltnlsse und zuiasslgen Beanspruchungen gezogen.

Das vorliegende Heft verm ittelt eine Reihe w ertvoller Erkenntnisse 
und BeitrSge zur weiteren Erforschung der Eisenbetonbauweise, ihrer 
Theorie und praktischen Anwendung. Sv.=3»g- R o li.

Gotdel, Paul:  Bemessungstafeln fur Elsenbetonkonstruktlonen. 281 S. und 
95 Zahlenbeispiele auf 74 S. 2. Aufl. Berlin 1932, Verlag Julius Springer. 
Preis geb. 24 RM.

Die umfangreiche zweite Auflage des G O lde lschen  Buches ist 
gegeniiber der ersten wesentlich erweitert worden. Die Erweiterung 
erstreckt sich u. a. auf Rechteckąuerschnitte fur Biegung und Langskraft, 
und zwar sowohl bei klelnen Ausschl3gen e, die den Zustand I ergeben, 
ais auch bei groBen Ausschiagen, bei denen gerissene Zugzone (Zustand II) 
vorauszusetzen ist. Zahlentafeln zur Bemessung von Eisenbetonbauteilen 
konnen in zwei grundsatzlich vonelnander abweichende Gruppen geteilt 
werden. Gruppe 1: Die Tafeln geben F e s t w e r t e  an, mit denen die 
GrOBen Fe, F  h, Afzul fiir bestim m te Randspannungen erm ittelt werden. 
Gruppe 2: Die Tafeln geben fiir b — 1 m schon dic zulassigen Momente 
M zul und die notwendlgen Bewehrungen an. GOldel bringt in gróBerer 
Zahl Tafeln der Gruppe 2. Ihr Vorzug ist, daB meist zwei Schieber- 
stellungen gegen Tafeln nach Gruppe 1 erspart werden. Der Arbeits- 
gewinn wird erkauft mit meist recht umfangreichem Zahlenaufwand und 
mit Begrenzung des Anwendungsgebietes auf die in den Tafeln enthaltenen 
QuerschnittshOhen. Der grofie Tafelaufwand wird besonders augen- 
scheinlich bei Plattenbalken, bei denen abgew andelt wird nach óe (1200 
und 1500 kg/cm2), <tb (12 bis 75 kg/cm2), BalkennutzhOhe h  (19 bis 150 cm) 
und nach der Plattendicke d  (8 bis 20 cm). Die grofie Anzahl der Ver- 
anderlichen bedingt allein fiir P lattenbalken Tafeln von 132 Seiten Umfang.

In der neuen Fassung behandeln die GOldelschen Zahlentafeln a l le  
Bemessungsaufgaben, die dem Praktlker entgegentreten, ais: Rechteck
ąuerschnitte mit einfacher und doppelter Bewehrung fiir Biegung mit und 
ohne Langskraft, Plattenbalken und Rippendecken bei Vernachlassigung 
der Stegspannungen, T-Q uerschnltte mit Beriicksichtigung der Steg- 
spannungen, S3ulen mit ąuadratlschem und regelm3fiig achtecklgem Quer- 
schnltt bei geringster zulassiger Langsbewehrung unter Beriicksichtigung 
der Knlckgefahr. In 95 Zahlenbeispielen wird die Anwendung der Tafeln 
vorgefiihrt.

W enig gliickllch erscheincn einige neue W ortpragungen. Das Mafi 
d  —  h =  Betondeckung +  halbe Eisendicke wird ais Z u h O h e , der Ab
s ta n d e  der Langskraft von der Stabachse ais A u s m i t t e  bezeichnet. In

den Tafeln 83 bis 86 fiir einfach bew ehrte Rechteckąuerschnitte diirften die 
gewShlten Einheiten nicht allgemein befriedlgen, da aus den Gleichungen 
h in cm, Fe in cm2 gefunden wird, wShrend die Breite b in m und das 
Moment in kgm einzusetzen ist. Dabei werden die GrOfien /9 uniiber- 
sichtlich (z. B. 0,00186 oder 0,00092). Ihr rezlproker Wert ware in der 
A nwendung einfacher. Die Abbildungen am Kopf der Tafeln !09 bis 113 
sind irrefiihrend, weil in ihnen die Angrlffspunkte der Druckkrafte a u f le r -  
h a lb  der Rechteckąuerschnitte liegen. Bei dem Spannungszustande I, 
auf den sich diese Tafeln beziehen, mufi die Druckkraft immer in n e r h a lb  
des Querschnittes angreifen. Es ist erwiinscht, dafi diese Tatsache auch 
in den Abbildungen zum Ausdruck kommt.

Da das vielseitige Goldelsche Tafelwerk in den Annahmen der Ver- 
anderlichen sehr reichhaltig Ist, bringt es willkommene Abkiirzungen der 
oft w iederkehrenden Bemessungsaufgaben, wobei die Deutschen Eisen- 
betonbestim m ungen 1932 allenthalben beriicksichtigt w urden. Das Buch 
kann deshalb bestens empfohlen werden. B. L O ser, Dresden.

Hohenemser, K .: „Die M ethoden zur angenaherten LOsung von Eigen- 
wertproblem en in der Elastokinetik". Ergebnisse der M athematik und 
ihrer N ebengebiete, I. Band, Heft 4. 89 S. mit 15 Textabb. Berlin 1932, 
Julius Springer, Preis geh. 10,50 RM.

Die Schwingungserscheinungen an Bauwerken und Maschinen sind 
in den letzten Jahren in ihrer W ichtigkelt immer mehr erkannt worden 
und haben zu einer grofien Zahl vielfach gelstrelcher Verfahren gefiihrt, 
um die Eigenschwingungszahlen wenlgstens naherungswelse zu bestlm m en, 
da auf diesem Wege die MOglichkeit einer schadllchen Resonanz mit den 
Schwingung erzeugenden Kraften beurteilt werden kann. Der Verfasser 
hat sich die dankensw erte Aufgabe gestellt, diese Verfahren, zu denen 
er selbst schatzenswerte Beitrage geliefert hat, in gedrangter Form zu- 
sam menzustellen und so dem Praktiker ein Bild davon zu geben, welche 
Verfahren in einem gcgebenen Falle in Betracht kommen kOnnen. 
N3herungsverfahren sind unerlSfilich, weil die strenge LOsung bei den 
verwickelten vorkom m enden Tragwerken undurchfiihrbar ist; dabei zeigt 
sich die Schwierigkeit, dafi die Giite der Ergebnisse nicht nur von den 
angew endeten Verfahren, sondern auch von der Art der Aufgabe abhangt.

Der Verfasser geht von der allgem einsten und umfassendsten LOsungs- 
form, der Darstellung durch Integralgleichungen, aus; zu diesem Zweck 
gibt er einen kurzeń und klaren Abrlfi der Theorie, den der Leser freilich 
durch eigene Studien wird erg3nzen miissen, um die Sachlage v011ig zu 
iiberblicken. Es folgen im Zusammenhang damit die Extremalprinzipien, 
die V erwendung von Differentialgleichungen sowie Differenzenverfahren. 
Die zweite Halfte des Heftes bringt in gedrangter Darstellung die U nter
suchung der wichtlgsten Einzelprobleme, wie Schwingungen von Staben, 
Fachwerken und Platten, dic nach den verschtedenen dargestellten Ver- 
fahren behandelt werden und ein deutliches Bild von der Form der An
w endung geben. Zahlrciche Llteraturangaben in allen Abschnitten zeigen 
dem Leser den Weg, slch in die eine oder andere Frage weiter zu ver- 
tiefen.

Das wertvolle Werkchen kann dem Studium der Ingenieure, die mit 
Schwingungsaufgaben zu tun haben, ais iibersichtlicher Leitfaden dringend 
empfohlen werden, wenn es auch wegen seiner gedrangten Darstellung 
nicht ganz Ieicht durchzuarbeiten ist. Die Wichtigkeit der behandelten 
Aufgaben rechtfertigt aber die aufgewandte Miihe. Durch die an- 
erkennenswerte Arbeit des Verfassers ist der W eg dazu erleichtert, und 
es ist zu wiinschen, dafi das Biichlein die verdiente V erbreitung findet.

D o m k ę .
Bauer, B., Sr.=Sng.: Das Zusammenwirken von Beton und Eisen im 

Eisenbetonstiitzenbau. 64 S. mit 22 Textabb. Wien 1933, Gerold & Co.
Die kieine Schrift gibt einleitend einen Uberblick iiber die erneute 

Aufnahme der Forschertatigkeit auf dem G ebiete des Eisenbetonstutzen- 
baues und behandelt die bisher vertretenen Auffassungen von der Ver- 
bundw irkung in S3ulen und die daraus abgeleiteten Konstruktions- 
grunds3tze. Nach Betrachtungen iiber die im neuzeitiichen Stiitzenbau 
wachsende Bedeutung gew innenden einbetonierten Stahls3ulen werden 
die theoretischen Bedingungen erOrtert, unter denen das sogenannte 
Addltlonsgesetz gilt. Die mafigebenden Anschauungen iiber das Zu
sammenwirken von Beton und Eisen werden ausgew ertet und fiihren zu 
neuen Grundsatzen fiir dic Ausbildung von Eisenbetonstiitzen; sie sind 
z. B. In der vom Verfasser entwickelten Bauweise der steifen Bewehrungs- 
skelette angew endet, dereń Gestaltung und W irtschaftlichkeit besprochen 
wird. — Das mit zahlreichen Belegen aus dem elnschiaglgen Schrifttum 
versehene Heft ist fiir den Fachmann lesenswert. Sr.=2>ng. R o li.

Ostenfeld, A.:  Verschiedene Arbeiten 1931. M itteilung Nr. 6 des Labora- 
toriums fiir Baustatik der Technischen Hochschule Kopenhagen. 32 S. 
mit 23 Textabb. Kopenhagen 1932. Kommlssion Hos G. E. C. Gad. 
Preis geh. 2,25 D3n. Kr.

Aus dem Nachlafi des vor kurzem verstorbenen grofien danlschen 
Forschers Prof. A. O s te n f e ld  gibt das Laboratorium fiir Baustatik der 
Technischen Hochschule Kopenhagen noch zwei verdienstvolle Arbeiten 
selnes friiheren Leiters bekannt.

1. V e rs u c h e  m it G i t t e r k l a u e n v e r b in d u n g e n .  Zur Feststellung 
der hOheren Tragfahigkeit von G ltterklauenverbindungen gegeniiber den 
einfachen Bolzenholzverbindungen wurden Parallelversuche angestellt. Bei 
beiden Verbindungen wurde eine scharfe Kriimmung oder ein scharfer 
Knick in der Arbeitsllnie (eine Art Fliefigrenze) festgestellt, von der ab 
mit zunehm ender Belastung die Verschiebungen sehr stark wachsen. Diese 
FlleBgrenze ist ausschlaggebend fiir die Festigkeit der V erbindungen. 
Fiir die Tragkraft der G itterklauen- w ie der einfachen Bolzenverbindungen
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w erden sehr einfache Schlufiformeln in A bhangigkeit vom Bolzendurch- 
messer aufgestellt. Neben Holzverbindungen in trockenem wurden auch 
solche in nassem Zustande gepriift. Endlich wurde der EinfluB der Zeit 
auf die Ergebnisse untersucht.

2. V e r d r e h u n g  e i n g e s p a n n t e r  S ta b e .  In einer friiheren Schrift 
(M itteilung Nr. 5 des Laboratoriums) hat O stenfcld auBermittig beanspruchte 
Saulen mit beliebiger (!) Exzentrizitat auf Grund theoretischer Unter- 
suchungen und durchgefiihrter Versuche einer eingehenden Behandlung 
unterzogen. Bei der geringeren Bedeutung der V erdrehung gegenuber 
der Biegung w urde dort der EinfluB der V erdrehung nur naherungsweise 
berucksichtigt. Wegen der W ichtigkeit dieser Frage, besonders bei dflnn- 
flanschigen Querschnltten, hat sie nun der Verfasser einer eingehenderen 
Untersuchung unterworfen, um die Ergebnisse durch Versuche nachher 
zu priifen, gegebenenfalls zu berlchtigen. Die Untersuchung ist in 
elem entarer, leicht fafilicher Darstellung allgem eingultlg durchgefiihrt und 
fiir eine Reihe oft vorkom m ender Querschnittsformen zu einfachen Schlufi- 
ergebnissen ausgew ertet. Nach dem Vorwort sind auch bereits Versuche 
angestellt. Aus versuchstechnlschen Griinden (es konnte noch keine voll- 
standlge E inspannung erreicht werden) fielen die Versuche nicht ganz 
befriedigend aus. Das Laboratorium gedenkt die Versuche unter besseren 
Verhaltnissen w ieder aufnehmen zu kOnnen, wozu ihm guter Erfolg ge- 
wiinscht wird. E lw itz .

Henkel, O.'. Grundziige des Stahlbaues. 8. Auflage. 254 S. mit 557 Text- 
abbildungcn. Berlin 1933, B. G. Teubner. Preis geb. 8,40 RM.

Das bekannte, an technischen Lehranstalten vielfach eingefiihrte Lehr- 
buch behandelt alles G rundlegende, was zum neuzeitlichen Stahlbau 
gehórt. Es ist selbstvcrstandlich, daB in der vorliegenden Neuauflage die 
N euerungen der letzten Zeit (Skelettbau, SchweiBen, kittlose Verglasung, 
Stahlfenster und -tore) die gebiłhrende Mitberilckslchtlgung gefunden 
haben. An statischen Angaben und Berechnungen ist nur das gebracht, 
was zum V erstandnis der Grundlagen nOtig ist. Nach Ausweis des Vor- 
wortes ist das Buch „zur Vertiefung des U nterrichtes, ais Hilfsmittel fiir 
den angehenden Stahlbauer und ais kurzgefaBtes Nachschlagebuch fiir 
den erfahrenen Fachmann" bestim m t; es soli aufierdem zur Vorbereitung 
der Baumeisterpriifung dienen. Das, was das Buch fflr den Schulbetrieb 
besonders geeignet macht, sind die tadellos w iedergegebenen Konstruktions- 
zeichnungen und eine sehr sorgfaitige, zweckmafiigc Auswahl der Kon- 
struktionsbeispiele. Da auch Druck und Ausstattung des Leitfadens nichts 
zu wiinschen iibrig lassen, kann das Buch allen denen, die sich mit den 
Grundlagen des Stahlbaues zu befassen haben, von bestem  Nutzen sein.

C. K e rs te n .

Nilbauer, M., Dr.-lng., Geh. Baurat, o. Prof. an der Technischen Hoch
schule Miinchen: V ermessungskunde. 2. Auflage. Mit 439 Textabb. 
IX u. 401 S. Berlin 1932. Jullus Springer. Preis geb. 23,50 RM.

Die erste Auflage dieses, einen Bestandteil der von 5)r.=!3ttg. cl;r. 
R. O tz e n  herausgegebenen Handbibliothek fiir Bauingenieure bildenden 
Buches ist 1922 erschienen; der Umstand, dafi eine um 63 Seiten ver- 
grOBerte zweite Auflage schon je tz t erscheinen konnte, w eist auf die 
Brauchbarkeit des Buches hin, die in der neuen Auflage noch gewonnen 
hat. Das Werk ist hauptsachlich fiir solche B a u in g e n i e u r e  bestimmt, 
die sich mit der V erm essungskunde im Umfange der sog. niederen 
G eodasie ernsthaft befassen wollen oder mussen, aber auch der V e r-  
m e s s u n g s i n g e n ie u r  findet dadurch im genannten Teilgeblete sehr 
niltzliche Belehrung. Zum V crstandnls setzt es Differential- und Integral- 
rechnung (und spharische Trigonometrie) voraus.

Der Stoff ist In die fiinf Abschnitte zerlegt: Elem ente der Fehler- 
theoric (19 S.), Elem ente der Instrum entcnkunde (98 S.). Aufnahme- 
arbeiten  (203 S.), Planherstellung und Fiachenberechnung (35 S.) und Ab- 
steckungsarbeiten (37 S.); an geeigneten Stellen der ersten Auflage sind die 
wlchtigsten Neueinfiihrungen der letzten Jahrzehnte, wie z. B. Wildscher 
Theodollt, Prazisionsdistanzmesser und Reduktionstachymeter, Echolot, 
M ehrgewichtslotung (fiir untertagige O rientierungsm essungen) hinzugefiigt, 
und besonders viele der durch die stiirmische Entwicklung der Photo- 
gram m etrie entstandenen Apparate und Auswertemaschinen sind entw eder 
eriautert oder es ist die elnschiaglge Literatur angegeben. Neu auf- 
genom m en sind auch einige N otbehelfe zur Lósung astronomisch- 
geodatischer Aufgaben. Der Umfang der Photogram m etrie ist dadurch 
von 13 auf 74 S. angewachscn, wovon die Erdphot. (einschlieBllch der 
Stereophot.) 43 S., die Luftphot. 31 S. einnehm en; diese zwei Teilabschnitte 
bilden einen Leitfaden der Photogramm etrie, worin aus Raummangel fiir 
ein eingehendes Studium auf neuere Sonderw erke und auf die Quellen- 
schriften verwicsen ist.

Das Buch ist im allgem einen im Sinne der altbew ahrten, durch 
B a u e r n f e in d  (und im G ebiete der Photogram m etrie durch S. F in s te r -  
w a ld e r )  begrflndeten Mflnchner Schule abgefaBt, aber so, dafi es fiir den 
Studierenden nicht etwa das Hóren des Vortrags oder gar die tatige 
Betelligung in den Mefiiibungen ersetzen soli; dadurch hat der Verfasser 
auf verhaitnismafiig kleinem Raum sehr viel z u v e r l a s s i g e s  M ateriał 
unterbringen kOnnen. Die Abbildungen und Darlegungen sind klar und 
kurz, bei der Behandlung der Genauigkeitsfragen sind die Elnfliisse der 
verschiedenen Instrum ental- und M essungsfehler auf die Ergebnisse griind- 
lich untersucht, und die vlelen Hlnweise auf die einschlagige Literatur 
sind mit grofiem Fleifie gemacht und fast voilstandig. Dariiber, was in 
ein hauptsachlich fflr den Bauingenieur bestim m tes Geodasiebuch auf- 
zunehmen ist, kann man selbstverstandlich verschiedener M einung sein; 
Berichterstatter w iirde z. B. die kurze Behandlung eines keine feste Auf
stellung erfordernden Instrum entes zur Messung beliebig grofier Positions-

winkel (Spiegelsextant usw. neben der besprochenen Prismentrom mel und 
dem Steinheilschen Prismenkreis) und einiger hydrom etrischer Arbeiten 
fiir sehr wiinschenswert halten, und der hierzu notw endige Raum konnte 
etwa durch Einsparungcn an anderen Stellen gewonnen werden.

Papier, Druck und A usstattung sind gu t; das Buch ist sehr empfehlens- 
w ert und wird auch in seiner neuen Form vlele Leser finden.

Darmstadt, im April 1933. Prof. Dr.-lng. H o h e n n e r .

Elementare Einfiihrung in den Eisenbetonbau.  H erausgegeben vom 
D eutschen Zem ent-B und. 7. Aufl. 349 S. mit zahlreichen Textabb. 
und Tafeln. Berlin - Charlottenburg 1933, Zem entverlag G. m. b. H. 
Preis geh. 6 RM.

Das vorliegende Buch tragt den U ntertitel „Lehrbuch der G rund
lagen des E isenbetonbaues mit A nleitungen fiir die Berechnung" und 
enthalt folgende H auptabschnitte: Zem ent und Beton, Einfiihrung in die 
Statik, die E isenbetonberechnung (mit Beispielen), Zusam m enstellung der 
Form eln fur die Eisenbetonberechnung, ferner einen Anhang mit Tafeln 
der Biegem omente und Querkr3fte, Rundeisentafel und Bem essungstafeln; 
schliefilich sind die Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fflr Eisen
beton 1932 vollstandig abgedruckt.

Das Buch soli in erster Linie fiir den Bautechniker bestim m t sein; 
da man bei solchen eigentlich die Kenntnis der G esetze der niederen 
Statik voraussetzen darf, ist es nicht recht verstandlich, weshalb die Er- 
lauterung der statischen Grundbegriffe und die Behandlung einfachster 
statischer Fragen einen so betrachtllchen Raum des Buches einnimmt 
und dabei sogar von den ersten Anfangen des Unterrichts ausgehen zu 
mussen glaubt. Solche Krafte, die eine derartige Belehrung noch brauchen, 
sollte man besser nicht dazu anregen, die Berechnung und Ausfiihrung 
von Elsenbetonbauten zu iibernehm en, damit etw aige Mificrfolge, dic 
dem Ansehcn der Bauweise und nicht zuletzt auch der Zementindustrie 
nur schaden konnten, mOglichst verm ieden werden. Der Verbundbau 
erfordert nun einm al eine etwas gediegenere Schulung. W enn das Buch 
auch nicht den Zweck verfolgt, sachkundige E isenbetonkonstrukteure heran- 
zubilden, so sollten w enigstens die gebrachten Beisplele und Abbildungen 
mustergflltig sein. In dieser Hinsicht mufi z. B. die Eisenfiihrung und 
Schubsicherung der Abb. 90 u. 96 nicht nur ais unzweckmafiig, sondern 
nach den bisherigen und im Fachschrifttum ver(Jffentlichten Erkenntnissen 
sogar ais m inderw ertig bzw. fchlerhaft gekennzeichnet werden. Bei der 
Berechnung m lttig belasteter Saulen ist der friiher angew endete W ert n 
beibehalten worden, obwohl er gemafi den neueren Auffassungen und 
den Bestimmungen durch die aus dem Bruchzustande (Additionsgesetz) 
sich ergebende Zahl 15 zu ersetzen ware. Bei den Tafeln der Biege
mom ente fehlt der gerade sehr haufig vorkom m ende Fali des iiber vier 
Felder durchlaufenden Balkens. Die Bem essungstafeln sind den durch 
die neuen E lsenbetonbestim m ungen sich ergebenden Verhaltnlssen nicht 
angepafit. Schliefilich enthalt das Buch keinerlci Q uellenhlnweise, so 
dafi es dem Leser geradezu crschwert wird, nach dieser oder jener Richtung 
hin auch einmal das Fachschrifttum heranzuzlehen.

Berucksichtigt man, dafi der grofite Teil des Inhalts des vorlicgcnden 
Buches bereits — und zwar meist besser und vollstandiger —  in anderen 
seit Jahren w eitverbreiteten neutralen W erken, Taschenbiichern u. dgl. 
enthalten ist und im ubrigen nur ein Abdruck der amtlichen Bestim
m ungen1) geboten wird, so diirfte die Anschaffung des Buches, noch dazu 
bei dem hohen Preise, kaum lohnen, ja, man kónnte beinahe sein Er
scheinen ais iiberfliissig ansehcn. ®t\=2>ng. R o li.

Eingegangene Bucher.
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Die Gaswelle. Lfg. 3a. S. I bis X u. 269 bis 339. Braunschweig 1932, 
Friedr. Vieweg & Sohn AG. Preis kart. 3,60 RM.
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1904 bis 1932. 31 S. mit 6 Abb. Basel 1933. Verein f. d. Schiffahrt
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Harraeus, K .:  Feuerungsdecken. (Stand der Technik, Darstellungen 
aus einzelnen Gebieten, herausgegeben von M itgliedern des Reichspatent- 
amtes.) 108 S. mit 73 Abb. Berlin 1933, Carl Heymann. Preis 10 RM, 
geb. 12 RM.

M engeringhausen, M., 2)r.=!3ng.: B e-und  Entw asserung in der Klein- 
siedlung. 7 S. und 103 Abb. auf 20 Taf. Berlin 1933, VDI-Verlag. Preis
0,95 RM.
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