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Brennecke, L. (f),  Der Grundbau. 4. Auflage. Bearbeitet

von 5)r.=2jng. E. L o h m e y e r ,  O berbaudirektor, Hamburg. III. B and1). 
Die einzelnen GrUndungsarten mit Ausnahme der Pfahlrostgriindung. 
Lieferung 4. (Bogen 14 bis 18, Seiten 209 bis 288; 40 Abb.). Berlin 1933, 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 5,70 RM.

Die Lieferung 4 ist den Senkkastengriindungen unter Druckluft ge
w idmet, fiir die zunachst allgem eine Richtlinien iiber die Grenzen ihrer 
A nwendung sowie Vergleichsbetrachtungen mit anderen Griindungsweisen 
und eine geschlchtliche Entwicklung dieses Verfahrens uberhaupt gegeben 
werden. Verfasser teilt dann die Senkkasten ein in eiserne, solche aus 
Eisenbeton und solche ais V erbundtragwerke belder Baustoife. Sehr 
schatzbar ist eine Obersicht der Ausfuhrungen eiserner Senkkasten, wobei 
die Griindungstiefen, die Hauptabmessungen der Senkkasten, dereń Ge
wicht im ganzen und auf die Grundfiacheneinhelt bezogen, ferner die Art 
des Absenkens, die Tauchtiefe des schwimmenden Senkkastens und die 
ausfiihrende Bauunternehmung Erwahnung finden. In einer weiteren 
Obersicht sind die Griindungsarten verschiedenster Bauwerke zergliedert 
je nach órtlichen Verhaltnissen, w ie H erstellung in offener Baugrube mit 
Bóschungen oder zwischen nicht gerammten Fangedamm en, und zwar mit 
offener W asserhaltung bzw. mit Grundwasserabsenkung, w eiter ln offener 
Baugrube zwischen Spundwanden, und zwar bei offener W asserhaltung 
bzw. G rundwassersenkung oder aber Betonschtittung unter Wasser, weiter 
ais Piahlrostgriindungen, Brunnengriindungen mit W asserhaltung bzw. im 
Nassen und endlich ais Senkkastengrundung unter Druckluft. Diese Ober
sicht ist autłerst lehrreich und dazu geeignet, dem Ingenieur in Zweifel- 
fallen w ertvolle Winkę zu geben bezuglich der Wahl der Ausfuhrungs- 
weise. Verfasser gibt hierzu noch besondere Hinweise. Wie auch in 
den friiheren Lieferungen tritt dessen reiche Erfahrung auch hier zutage, 
die sich auch in der sehr sorgfaltigen Auswahl der M usterbeispiele mit 
ihren Einzelheiten kund tut. Bel den Eisenbetonsenkkasten werden neben 
allgem einen Betrachtungen die verschiedenen Verfahren zur Absenkung 
dieser Senkkasten erórtert, wobei die V erwendung von Spindeln oder 
aber das freie Absenkungsverfahren sowie die Abbefórderung am Lande her- 
gestellter U nterteile erlautert werden. Besonderes Interesse beanspruchen 
die neuzeitlichen Senkkasten mit betonum hiilltem  Eisenfachwerk und hier
bei wiederum die Senkkasten fiir Schragabsenkung nach C. Ph. H a n s e n ,  
welches Verfahren der BrUckenbauanstalt Beuchelt & Co. patentamtlich 
geschiitzt wurde. Fiir dieses Verfahren w erden statische Grundlagen fur 
die Berechnung gegeben und durch eine Reihe von Beispielen mit ihren 
Einzelheiten belegt und erlautert. Wertvoll sind w eiterhin die vlclen 
Q uellenangaben des Verfassers, die davon Zeugnis ablegen, daB seiner 
Bearbeitung eine sehr w eltreichende Durchsicht der technischen Fach- 
b iatter aller Kulturstaaten vorausgegangen ist. Samtliche bildlichen Dar- 
stellungen sind in sorgfaltigster Weise zeichnerisch durchgefiihrt. Auch 
sind an Lichtbildern trotz der notw endigen Einschrankung ln bezug auf 
raumliche Ausdehnung nur solche Aufnahmen wiedergegeben, die bel 
ihrer K leinheit eine vóllig geniigende Deutlichkeit der fiir den Leser 
wertvollen Einzelheiten erkennen lassen. Druck und Papier stehen genau 
wie bei den friiheren Lieferungen auf der alten Hóhe. C o lb e rg .

Muller, O.: Schwingungsuntersuchungen an unterstróm ten W ehren.
Heft 13 der Mitteilungen der PreuBischen V ersuchsanstalt fur W asser
bau und Schiffbau in Berlin. 73 S. mit 55 Textabb. Berlin 1933, 
Eigenverlag der PreuBischen Versuchsanstalt fiir W asserbau und Schiff
bau. Preis geh. 6,50 RM.

An den bewegllchen W ehrkórpern werden oft Schwlngungs- 
erscheinungen beobachtet, die beim Unterstróm en oder Oberstrómen aus- 
gelóst werden. Diese Schwingungserscheinungen rufen Zusatzspannungen 
hervor, die zu Verformungen des eisernen W ehrkórpers fiihren kónnen. 
Diese Zusatzkrafte diirfen beim Entwurf nicht vernachiassigt w erden, da 
sie, wie der Verfasser an einem Beispiel zeigt, bis zu 10%  des Eigen
gewichts betragen kónnen. AuBerdem wirken die Erschiitterungen auf 
den U ntergrund der Fundam ente der gesam ten Kraftwerkanlage ein; es 
kónnen dort Setzungserscheinungen auftreten, die die Standsicherheit ernst- 
lich gefahrden. Der Verfasser unterzleht die Schwingungserscheinungen 
beim U nterstróm en eines beweglichen W ehrkórpers einer eingehenden 
Untersuchung. Die Schwingungen treten nur im Bereich bestim m ter 
Hubhóhen auf, die ais „kritische Lagen* bezeichnet werden. Im vor- 
liegenden Hefte wurden H ubhóhen bis zu 30 cm im Naturmafistabe unter- 
sucht. Der Verfasser geht von der Erkenntnis aus, daB die Schwingungen 
durch Strómungsvorg3nge am Dichtungsbalken des W ehrkórpers angefacht 
w erden. Er untersuchte deshalb den EinfluB der Form des Dichtungs- 
balkens auf die Druckverteilung. Die strómungstechnisch gtinstigste Form 
muB u. a. folgende Bedlngungen erfilllen: eine Verminderung des auf-

l) B esprechung der L ieferung 1 s. Bautechn. 1933, Heft  14, S. 191,
dsgl. der L ieferung 2 s. Bautechn. 1933, Heft 26, S. 350, dsgl.  der  Liefe
rung  3 s. Bautechn. 1933, Heft 39, S. 524.

tretenden U nterdrucks und eine stetig verlaufende Druckvertellung. 
Folgende Formen w urden u. a. einer Untersuchung unterzogen:

a) ąuadratische Form (ungiinstig, grofie Druckschwankungen),
b) Viertelkreisform gegen Oberwasser (schroffe U nstetigkeit, grófiter 

Unterdruck tritt beim  Obergang vom Kreis in die Gerade auf),
c) beiderseits mit Kreis abgerundete Form (in der Praxis meist 

angew endet, Labilitat des Stróm ungsbildes, groBer Sog),
d) elliptisch gegen Oberwasser abgerundete Form (Druckmessungen 

zeigen sehr regelmafiigen Verlauf und keine schroffen Anstiege, 
ziemiich grofier ablósungsfreier Hubbereich).

Um die Frage zu klaren, ob die Druckverteilung bei einer clliptlschen 
A brundung auch zeichnerisch bestim m t werden kann, w urde die Druck- 
verteilung fiir eine ideelle StrOmung durch Einzeichnen des Potential- 
liniennetzes erm ittelt. Die geniigende O bereinstim m ung mit dem Messungs- 
ergebnis wird an einem Beispiel gezeigt. Aufierdem konnte noch eine 
W echselwirkung zwischen der Druckverteilung und der Lage des Abfalles 
nach dem Tosbecken beobachtet werden.

Im III. Abschnitt teilt der Verfasser die Ergebnisse von U nter
suchungen zwecks Erm ittlung der lotrechten Schwingungen an einem 
schwingend aufgehangten Dichtungsbalkenm odell mit. Die Eigenfreąuenz 
ais kennzeichnende Grófie der jew eiligen Dichtungsbalkenform liegt Im 
Modeli und im Naturmafistab im selben Bereich. Die Versuchsergebnlsse 
an den verschledenen Formen bestatigen die Druckmessungen. Es konnte 
bei diesen Untersuchungen festgestellt w erden, dafi es aufier dem 
„kritischen H ubbereich" auch noch einen „kritischen Gefallbereich" der 
Schwingungen gibt. Der Verfasser zeigt in vier Aufnahmen eines Fiim- 
streifens die Strómungsvorgange im Ablósungsbereich unter der Sohl- 
balkenunterkante w ahrend der A ufwartsbew egung des Schutzes. Auf 
Grund der Prandtlschen D arstellung uber die Entstehung von Wirbeln
durch Aufrollen von Trennschichten gibt er eine Erkiarung fiir den
M echanismus der Anfachung.

Im V. A bschnitt werden verschiedene Untersuchungen an ausgefiihrten 
W ehranlagen m itgeteilt, dereń Ergebnisse zu Verbesserungsvorschiagen 
fuhrten. Die Folgerungcn aus diesen Schwingungsm essungen lassen 
sich kurz zusam m enfassen: Die meisten Schiitzenwehre besitzen eine zu 
geringe Torsionssteifigkeit. Da bei einem W ehrkórper ein dreidim ensionaler 
Spannungszustand auftritt, ist bei der Konstruktion auf die raumlichen 
Eigenschaften besonders einzugehen.

Die vorliegende aufierst w ertvolle Arbeit gibt sowohl der Praxls ais 
auch der wissenschaftlichen Forschung eine Fiille neuer Anregungen und 
Hinweise auf Strómungserschelnungen, die nicht ohne w eiteres rechnerisch
erfafit w erden kónnen. Besonders aber fiir den Entwurf von W ehr
anlagen durften die Ergebnisse der U ntersuchungen von grOBtem Interesse 
sein. K e u tn e r .

Keleti, N., 2)r.=!3ng.: Versuche zur Bestimm ung des tangentialen Sohlen- 
w iderstandes von G ewichtsstaumauern. 42 S ., 41 Abb. Berlin 1933, 
Selbstverlag des Verfassers. Preis geh. 4 RM.

Verfasser geh t von der Feststellung aus, daB die meisten der bis- 
herlgen Talsperrenbriiche durch Erschópfung der G leitsicherheit in der 
Fundam entfuge eingetreten sind. O bwohl daher der Sicherheit gegen 
Gleiten die grófite Bedeutung zukomm t, w urde bisher die Bestimmung 
des Sicherheltsgrades nur durch die Annahme ersetzt, dafi die wirkllche 
Reibung zwischen Beton und Fels grófier ist, ais die aus der Neigung 
der Resultierenden gegen die Fundam entfuge bestim m bare Reibungszahl, 
wogegen auf die durch die Ausfiihrung bedingte und zweifellos ln allen 
Failen mehr oder minder bestehende Haftung zwischen Beton und Fels 
uberhaupt keine Riicksicht genomm en wurde. Es ist das Verdienst des 
Verfassers, die Forderung nach Kiarung dieser interessanten und wichtigen 
Frage durch V ornahm e system atischer Versuche vor Beginn eines Tal- 
sperrenbaues aufgestellt zu haben. Die vom Verfasser vorgenom menen 
Laboratorium sversuche an einer unter dreieckfórmig verteilter Normal- 
druckspannung stehenden Beton-Felsfuge bei Probekórpern verschiedener 
Zusam m ensetzung geben Aufschlufi Uber die Beziehungen zwischen der 
H aftschubfestigkeit einerseits und den verschiedenen bei Talsperren auf
tretenden U mstanden wie: Staum auerhóhe, V erteilung der Bodenpressung, 
Grófie, Q ualltat und Rauhlgkeit der BerUhrungsflache, Zem ent- und Wasser- 
gehaltbearbeitung und Alter des Betons, Sohlenwasserdruck, Zwischen- 
mórtelschicht usw. anderselts.

W enngleich eine Obertragung der Ergebnisse solcher V ersuche auf 
die tatsachlichen V erhaltnisse bei einer Talsperre n ic h t  a n w e n d b a r  er- 
scheint, weil die Spannungsverhaitnisse in einem Probekórperelem ent der 
Fuge nicht dreieckfórmig, sondern nahezu glelchmafiig vertellt auftreten, 
so geben doch die neuartigen Versuche sowohl dem Statiker ais auch 
dem praktischen Ingenieur wertvolle Anregungen, besonders durch die Auf
stellung eines Gesamtsicherheitsfaktors gegen Abgleiten und Oberwlndung 
der Haftung, sowie durch Richtlinien fur die BauausfUhrung. P o sc h .
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F achschrlft f. d. ges. B au lngen ieurw esen

Beton-K alender 1934. Taschenbuch fiir den Beton- und Eisenbetonbau 
sowie die verw andten Facher. H erausgegeben vom Verlage der Zeit- 
schrift .B eton u. Eisen*. XXVII. Jahrgang. M it534T extabb. Berlin 1933, 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis in Leinen 4,50 RM.

Der 27. Jahrgang des allen deutschen Beton- und Eisenbeton-Ingenieuren 
w ohlbekannten B eton-K alenders ist erschienen. Da die die einzelnen 
G ebiete des Tiefbaues behandelnden Kapitel, die sich sonst im Teil II 
fanden, seit dem Erscheinen des vorigen Jahrganges wegen der geringeren 
Ingenieurbautatigkeit in den letzten Jahren kaum erheblicher Anderungen 
bedurft hatten, so hat man den Kalender diesmal zweckmafiig auf einen 
einzigen Band beschrankt, der aufier dem sonst im Teil I untergebrachten 
Stoff — Hllfswissenschaften, Vorschriften, gesetzliche Bestimmungen
u. dgl. — auch die besonders wichtigen Hochbaukapitel .W andę im Hoch
bau" und „M assivdecken“ ungekiirzt, aber in zeitgemafler Ncubearbeitung 
bringt.

VoIlst3ndig neu aufgestellt ist ferner der zur „Festlgkeitslehre* gebOrlge 
Abschnitt „Platten, Schalen, Behalter*. Das Kapitel „ZementmOrtel u. Beton, 
LuftmOrtel u. hydraullsche MOrtel“ erscheint griindlich durchgearbeitet 
und um zahlreiche w ertvolle Angaben bereichert. Auch das Kapitel 
„Baustatik* zeigt wesentliche V erbesscrungen und Zusatze. Das fiir den 
Eisenbeton-Ingenieur besonders w ichtige Kapitel „Festigkeitsberechnung 
der Eisenbetonbauteilc* ist unter Zugrundelegung der neuen Bestimmungen 
des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbetonbau (1932) zeitgemafi um gestaltet. 
Die neuen Bestimmungen (1932) selbst findet man im W ortlaute, die neuen 
Deutschen Normen (1932) fiir Portlandzem ent, Eisenportlandzem ent und 
H ochofenzement in einem umfangreichen Auszuge w iedergegeben. Auch 
die neuen Richtlinien fiir die Lieferung und Priifung von Hochofenschlackc 
ais Zuschlagstoff und ais Strafienbaustoff sind abgedruckt und — an Stelle 
der alteren DIN 1043 — die Deutschen Vorschriften fiir die Priifung von 
Trafi (DIN DVM) vom Juli 1931 In kurzem Auszuge mitgeteilt.

Schon diese knappen Angaben lassen erkennen , dafi der Beton- 
Kalender auch diesmal w ieder eine griindliche sachverst3ndige Durch- 
arbeitung erfahren hat und dem heutigen Stande der Wissenschaft und 
Erfahrung In allen seinen Teilen gerecht wird. Und so darf auch der 
neue Jahrgang, zumal da sein Bezugspreis infolge der Einschrankung auf 
nur e in e n  Band erheblich niedrlger ist ais der Preis friiherer Jahrgange, 
ais ein vortrefflich ausgestattetes Taschenbuch und ais ein unentbehrliches 
HUfsmittel im Konstruktionsbiiro sowie auf der Baustelle jedem  deutschen 
Beton- und Eisenbetonbauer aufs w arm ste zur Anschaffung empfohlen 
w erden. Ls.

Forschungsinstitut fu r  Wasserbau und W asserkraft e. V. M unchen, Mit- 
teilungen Heft 2 (Sonderheft): Versuche iiber die Brauchbarkeit von 
Asphalt und Teer zur Dichtung und Befestigung von Erdbauten. 64 S. 
mit 66 Abb. im Text, einem Titelbild u. einem A nhang iiber das Schrift- 
tum des Forschungsinstituts. M unchen und Berlin 1932, R. O ldenbourg. 
Preis. geh. 4,80 RM.

D asH eft enthalt aufier einem Vorwort von Prof. Sr.=3>itg. O. K I r s c h m e r  
vler Abhandlungen. O berregierungsrat ©r.=J>ng. S. K u rz m a n n  behandelt 
zunachst ganz allgemein „Die Dichtung von Erdbauten*. Es w erden die 
Dichtungsformen (Kern- und Deckendichtung) sowie die DIchtungsstoffe 
(Lehm und Beton) besprochen und schliefilich die V erwendbarkeit bitumi- 
nOser Stoffe erortert. Bei der Lehmdichtung ware erganzend zu erwahnen, 
dafi ihr W assergehalt und ihr Gehalt an Kolloidton nicht zu gering sein 
diirfen, damit durch Undichtlgkeiten keine Ausspiilungen entstehen. Auch 
darf der U ntergrund einer Lehm dichtung nicht aus groben Materiał be
stehen, sondern mufi mOglichst filterartig aufgebaut sein, damit ein Fort- 
spiilen von Lehmteilchen in den groben Untergrund verm ieden wird.

Im z w e i te n  Abschnitt berichtet H. M ó f ila n g , ein M itarbeiter des 
Forschungsinstituts, iiber „Versuche mit Asphalt und Teer zur Dichtung 
und Befestigung von Erdbauten*. Diese Versuche w urden in A nlehnung 
an die Erfahrungen vorgenom men, die man im Strafienbau mit bituminOsen 
Stoffen gewonnen hat. Die Versuche w urden an den Kanaien der Ver- 
suchsanlage in Obernach am W alchensee durchgefiihrt. Zunachst wurde 
die im Abbruch liegende Sohle im U nterw asser eines Grundablasses nach 
Auffiillung und Verdichtung mit O berfiachenteerung versehen. Die sich 
b ildende verhaltnlsmafiig diinne Haut hielt sich auch auf der BOschung 
gut. Die w eiteren Versuche erstreckten sich auf Oberflachenbehandlungen 
m it Teer und Asphalt verschledener Zahigkeit, bei w echselnden Verbrauchs- 
mengen fiir die Fiacheneinheit und unter V erw endung einer Reihe von 
Maschinen zum Aufbringen der Bindem ittel, ferner auf Trankungen und 
Mischdecken. Ais Ergebnis wurde festgestellt, dafi ein Bindem ittelverbrauch 
unter 2 kg/m 2 fiir die H erstellung einer haltbaren Decke zu gering ist, 
es sei denn, dafi das Bindem ittel sehr diinnflussig ist. Die Anwendung 
des Oberfl3chenverfahrens hat sich zur Herstellung von Decken mit langer 
Lebensdauer nicht bewahrt. Fiir Zwecke der D ichtung elgnen sich haupt- 
sachlich Mischdecken; Trankdecken haben zwar eine ebenso grofie W ider
standsfahigkeit gegen den Wasserangriff ais die Mischdecken, sind aber 
nicht so dicht. Fiir die Verarbeitung in den Misch- oder Trankdecken 
sind die Asphalte geeigneter ais die Teere, die an den BOschungen leicht 
zum Auslaufen neigen. Emulsionen haben sich ais B indem ittel bei den 
Versuchen nicht bewahrt.

Eine drltte Versuchsgruppe erstreckte sich nur auf Misch- und Trank
decken. Bel den Mischdecken wurde die zweckmafiigste Zusam m en
setzung der Fiillstoffe und die giinstigste Zusam m ensetzung des Binde- 
stoffes erm ittelt. Es erwies sich fiir die Dichte der Decke ais vorteilhaft, 
einen geringen Uberschufi an Bitumen zu w ahlen, der sich auch bei E r
warmung der Decke nicht ais nachteilig zeigte. Das Aufbringen der Misch- 
decke in der geringen Dicke von 2 bis 3 cm auf BOschung und Sohle des 
Kanalprofils wurde maschinell durchgefiihrt. Es wurde eine gleichmaflige

dichte Decke erzielt. Die Trankdecken wurden im G egensatze zu den 
bei den Mischdecken maschinell hergestellten Mischungen von Fiillstoffen 
und Bindem itteln hergestellt durch Eingiefien des B indem ittels auf die 
ausgebreitete und festgewalzte Schotterdecke und durch nachtragliches 
U berdecken mit Splitt. Sie haben sich bei den Versuchen ebenfalls bewahrt.

In einem d r i t t e n  Abschnitt wird von Gg. W ack en  die „Bestimmung 
des Fliefiverlustes in einem mit Walzgufiasphalt ausgekleideten Versuchs- 
kanal" behandelt. Die Durchfiihrung der Versuche ist eingehend bc- 
sprochen. Der Rauhigkeitsbeiwert c der Form el:

v  — c R2'3 f  -
wurde auf G rund zahlreicher Versuche zu c =  70 bis 75 bestim m t.

Der l e t z t e  Abschnitt bringt eine „Kurze Einfiihrung in das G ebiet 
der A sphalte und ihrer Anwendung in der Technik* von Dr. Karl Z ie g s . 
Es werden das Vorkommen und die G ewinnung der Asphalte, ihre Priifung 
und ihre Verwendungsformen beim Strafienbau und ais Isolierungs- und 
Dichtungsmittel geschildert.

Die neue Dichtungsweise wird iiberall dort, wo man sie auf trockenen 
U ntergrund aufbringen kann, w egen ihrer Fugenlosigkeit, Dichte, Nach- 
giebigkeit, W itterungsbestandigkeit, leichten EinbaumOglichkeit mit Vorteil 
anwendbar sein. Wie w eit sie bei ihrer verhaitnismafiig geringen Starkę 
auch unter dem Schutz einer Deckschlcht im stande sein wird, in Kanaien 
den Angriffen des Schiffahrtverkehrs wie Einsetzen von Stacken und 
Ankern, Anfahren der BOschungen usw. W iderstand zu leisten, kann nur 
die Erfahrung zeigen. J. E h r e n b e r g .

Kleinlogel: Der Eisenbeton in Beispielen, Heft 2: M i t t ig  g e d r i i c k t e  
S a u le n .  Von Prof. S)r.=5>ng. A. K le in lo g e l  und ®r.=5>ng. K. H a jn a l-  
K ó n y i. 52 S. mit 23 Textabb. Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis geh. 4,60 RM, „Bautechnik*-A bonnentenpreis 1933 4,20 RM.

BehOrdliche Vorschriften von der Art der Bestimmungen des Deutschen 
Ausschusses fiir Eisenbeton zieleń im w esentlichen auf eine gleichmafiige 
Giite und Standsicherheit der nach ihnen entworfenen Bauwerke hin, die 
mOglichst eng an das in W irklichkeit damit Erreichte herankom men sollen. 
Je  enger sich die Berechnungsvorschriften an die Erfordernisse aller vor- 
kom m enden Falle anschliefien, um so eingehender und umstandlicher 
miissen sie ausfallen. Die Bestimm ungen des Deutschen Ausschusses fiir 
E isenbeton von 1932 nehm en diesen Nachteil in Kauf, mildern ihn aber 
einerseits durch eine gegen friiher wesentlich gesteigerte Ubersichtlichkeit, 
anderseits durch Trennung der Rechenvorschriften fiir normale und fiir 
hochwertige Ausfiihrungen (die m. E. noch scharfer zum Ausdruck gebracht 
w erden sollte). Nur die letzten fordern eine um standlichere Behandlung, 
dam it die Vorziige scharfer Berechnung, hochwertlger Baustoffe und ge- 
diegener Bauausfiihrung ausgenutzt werden kOnnen. Die Wahl der mOg- 
lichen Bemessungsannahmen ist dabei in weit grOfierem Spielraum mOg- 
Hch ais friiher, und es ist neben den an sich schon um standlicheren 
Rechenverfahren recht schwer, die im Einzclfalle geeigneten Annahmen 
zu treffen.

Das vorlicgende Heft dient der Erleichterung dieser Aufgabe unter 
Beschrankung auf die m ittig gedriickten E lsenbetonsaulen, bei denen die 
V ielseitigkeit der Bestimmungen besonders ausgepragt in Erscheinung tritt.

Gerade dieses Heft zeigt so recht, welch glucklicher G edanke es war, 
den „Eisenbeton in Beispielen* in einzelnen in sich geschlossenen Heften 
herauszubringen, die auch bei umfassender Stoffbehandlung fiir den Ge- 
brauch handllch und iiberslchtllch sind. Diese Absicht war auch wohl 
der Grund fiir die Behandlung der m ittig und der aufiermittig belasteten 
Saulen in zwei getrennten Heften, von denen das zweite hoffentlich bald 
folgen wird.

Der Inhalt des vorliegenden Heftes beschrankt sich nicht auf die 
W iedergabe und Eriauterung von Rechenbeispielen, sondern diesen ist ein 
Abschnitt vorangeschickt, in dem neben ubersichtlicher Angabe der jeweils 
zu beachtenden Vorschriften noch n e u e  B e m e s s u n g s v e r f a h r e n  mit 
zahlreichen z e i c h n e r i s c h e n  H l l f s t a f e l n  gegeben werden. Diese Ver- 
fahren geben auch dann einen Rechenweg, wenn die bekannten sonstigen 
Rechenhllfen versagen, die im allgem einen nur fiir die iiblichsten W erte 
der zulassigen Beanspruchungen anwendbar sind. Insbesondere die ein
fache und iibersichtliche Tafel fiir die Bemessung von Saulen mit einfacher 
B iigelbewehrung wird gem  benutzt w erden. Die fiir um schnurtc Saulen 
herausgearbeiteten Bem essungsverfahren sind zwar, bedingt durch die 
grófiere Zahl der frei w ahlbaren GrOfien und die V!elseitigkeit der Be
stim m ungen, etwas um standlicher, sie geben aber dem eingearbeiteten 
Benutzer ebenfalls erhebliche Rechenerleichterungen an die Hand und 
ersparen die sehr zeitraubenden Vergleichsberechnungen, wenn es sich 
darum handelt, eine wirtschaftliche LOsung zu finden.

Die Forderung der W irtschaftllchkeit der zu erzielenden Ergebnisse 
ist im ganzen Werk betont. Bei der grófien W ahifreiheit beziiglich Stoff- 
giite, Bewehrungsstarken usw. ist sie nicht ohne w eiteres leicht zu er- 
fiillen, weshalb die hlerzu dienenden Regeln und anschaulichen Tafeln 
besondere Beachtung verdienen. —  Die zahlreichen B e i s p i e le  und die 
diesen beigefiigten lehrreichen Anm erkungen sind mit Sorgfalt ausgew ahlt 
und behandelt. Sie erleichtern die richtige Anwendung der vorbesprochenen 
Verfahren und die V erm eidung von Mifigriffen aufierordentllch.

Wenn die Zulassung erhohter Beanspruchungen und eines weiteren 
Spielraum es der Bemessungsgrenzen durch die neuen E isenbetonbestim 
mungen vielleicht die Gefahr irrtiim licher und unzweckmafiiger Anwendung 
in sich schlofi, so ist diese Gefahr fiir den Benutzer des neuen Heftes 
erheblich herabgem indert worden. Das ganz auf den praktischen Gebrauch 
abgestellte Werk wird sich auch ohne grofie Empfehlung Eingang ln alle 
Lehr- und Entwurfsstatten des E isenbetonbaues verschaffen und sicher 
bald auf kelnes Entwerfenden Tisch m ehr fehlen. B e r re r .
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Eisner, Fr. f :  OberfaIlversuche in verschiedener Modellgrófie. Mafistab- 
einflufi und Auswertungsverfahren. Heft 11 der M itteilungen der 
PreuBischen V ersuchsanstalt fur W asserbau und Schiffbau in Berlin. 
38 S. mit 22 Textabb. Berlin 1933, Elgenverlag der PreuBischen Ver- 
suchsanstalt fur W asserbau und Schiffbau. Preis geh. 3 RM.

Die Veranlassung zu den m itgeteilten Untersuchungen bildete die 
A ufgabe, das W asserabfiihrungsvermógen eines bereits. bestehenden 
W ehres (in der Ems) durch Eichung zu erm itteln. Diese Eichung sollte 
auf G rund von Versuchen an einem ahnlichen M odellwehr stattfinden. 
Da der Strahl bei der vorhandenen W ehrriickenausbildung auf eine lange 
Strecke mit der Oberfiache des Bauwerks in Beriihrung kommt, schien es 
wahrscheinlich, daB die Einwirkung der W andreibung in M odeli und 
Natur verschleden groB Ist. Damit tauchte auch die fiir das wasserbauliche 
Versuchswesen grundsatzliche Frage der quantitatlven Obertragung der 
an M odellen gewonnenen Ergebnisse auf den Naturmaflstab auf. Zur 
Klśirung dieser Frage wurden fiinf verschiedene ModellmaBstabe unter- 
sucht, namlich 1 : 70, 1 : 35, 1 :17,5, 1 : 8,75 und 1: 4,375; die W erte fflr 
den NaturmaBstab 1 : 1 wurden daraus durch Extrapolation gewonnen.

Die V ersuchsergebnisse wurden entgegen den bisherigen Verfahren 
nach dim ensionslosen Grofien ausgew ertet. Die dimensionslose Oberfall- 
zahl fi' (u == %  /i, worin « der Abflufibelwert der Weisbachschen 
G leichung ist) wurde unter anderem zu folgenden Grofien in Abhangigkeit 
gesetzt:

1. Froudesche Zahl (EinfluB der Schwerkraft),
2. Reynoldssche Zahl (EinfluB der Reibung benachbarter Wasserfaden),
3. relative W andrauhigkeit des Wehrriickens,
4. U nvollkom m enheitsgrad, d. i. der in M afieinheiten gem essene 

Energlellnienabfall vom Ober- nach dem Unterwasser, beim unvoll- 
komm enen Uberfall.

Ein Einflufi der Reynoldsschen Zahl Ist beim voIlkommenen Uberfall 
nicht m erklich, wenn die Tem peratur bei samtlichen Untersuchungen 
angenahert gleich grofi ist. Die Auswertung nach den anderen Grófien 
zelgte bel der graphischen Auftragung Gesetzmafiigkeit. Wiirde man 
Uberfallhóhen, die sich gemaB der geometrischen Ahnlichkelt entsprechen, 
bei vier Modellgrofien untersuchen, so ergabe sich z. B. fiir 1,75 m Ober- 
fallhohe (voIlkommener Uberfall) folgende Abweichung gegeniiber dem 
Naturw erte:

bei MaBstab 1 :3 5  . . .  Abweichung 7,3°/0
1 : 17,5 . . .  ,  5,8 %
1 :8,75 . . .  .  4 ,4%
1: 4,375 . . .  . 3 ,3% .

Diese Zusam m enstellung zeigt deutlich den Einflufi der Modellgrófie. 
„Es folgt einwandfrei, dafi man M odelle in nicht zu kleinem Mafistabe 
herstellen darf, wenn man nicht Fehler bestim m ter GróBe im Ergebnis in 
Kauf nehm en will."

Die U ntersuchungen an dieser Wehrform mit abgerundeter Krone 
dehnte der Verfasser im 2. Abschnitt auch auf den volIkommenen Uber
fall (volI beliifteter Strahl) an scharfkantigen Plattenw ehren ohne Seiten- 
elnschniirung aus. Bei dieser Uberfallform ist der EinfluB der Ober- 
fiachenspannung bei starkerer Oberflachenkriimmung eines gelufteten 
Strahles durch Bezugnahme auf die W ebersche Zahl zu berucksichtigen. 
In die vom Verfasser erm ittelte Funktionsdarstellung ordnen slch die 
W erte aus der bekannten Rehbockschen Gleichung vollkomm en ein.

Die vorliegende U ntersuchung w eist der Forschung iiber die Abflufl- 
vorgange an W ehrkórpern neue W ege; sie Iiefert einen aufierst wertyollen 
Beitrag zur K larung der grundsatzlichen Frage der quantitativen Uber- 
tragbarkeit von Ergebnissen bei solchen M odellversuchen auf den Natur- 
mafistab. K e u tn e r .

EhlgOtz, Hermann: Wirtschaftliche Linienfiihrung von Kraftverkehrsstrafien. 
67 S. mit zahlreichen Textabb. u. Zahlentafeln. Berlin 1933, Carl Hey- 
manns Verlag. Preis geh. 3,60 RM.

Der Verfasser behandelt in seinem Buch, das ais 3. Band der neuen 
Folgę der Schriftenrelhe des Lehrstuhls fur Stadtebau und stadtischen 
Tiefbau der Technischen Hochschule Berlin erschienen Ist, die Llnien- 
fuhrung der Landstrafien (vgl. Dr. N eu  m a n n , Der neuzeitliche Straflen- 
bau) vom Standpunkte der Betriebswissenschaft und baut das von Prof. 
Dr. W ilh e lm  M u l le r ,  Dresden, erstmalig angegebene Verfahren w eiter 
aus. Er stellt zunachst die G rundlage der Fahrzeitrechnung auf, erm ittelt 
die Fahrzelt und den Brennstoffverbrauch fiir die W aagerechte und bezleht 
dann die Steigungen und Krummungen ein. Am Schlufi fiihrt Prof. E h  1- 
g ó tz  zwei praktische m arkante Beispiele durch, die V erlegung der Staats- 
strafien an der Echelsbacher Briicke in Bayern und bel Penig in Sachsen1). 
Da die Landstrafien noch dem Zugtlerverkehr dienen, wird die Unter
suchung auch auf die betriebswirtschaftlichen Belange dieser Verkehrsart 
ausgedehnt. Ich darf noch auf die nicht erwahnte Arbeit W. Miillers in 
der Verk. Woche 1932, Heft 6 u. 7 , uber „Selbstkostenberechnung der 
Kraftw agenfahrten“ und die seines Hilfsarbeiters B o rm a n n  in der 
.H afraba" 1930, Nr. 5 hlnweisen, sowie auf die nicht veróffentlichte Preis- 
arbeit von Chr. P a n k  (T. H. Dresden 1931), der die gleichen U nter
suchungen m ehrerer sachsischen StraBen durchgefiihrt hat.

Es ist notwendig, daB die betriebswissenschaftliche Behandlung der 
Trasslerung von Strafien w eiter gefórdert und den Bauingenieuren naher 
gebracht wird. Das wird besonders notwendig fiir die Anlage der Auto
bahnen, bei denen die Betriebskosten der Kraftfahrzeuge ln gesundem 
W ettbewerb mit den Eisenbahnen eine hervorragende Rolle spielen.

Dr. S p eck .

!) Vgl. hierzu Bautechn. 1929, Heft 30 u. 32.

Ltiser, Prof., und Lewe, Prof. Sr.=2>itg.: Behalter, Kleinlogel, Prof.
5)r.=3ttg.: M aste (Handbuch fur Elsenbetonbau, 4, Aufl., IX. Band), Liefe
rung 3, Bg. 11 bis 15, Lieferung 4, Bg. 16 bis 20. Berlin 1933, Wilh. Ernst 
& Sohn. Preis je  Lieferung geh. 5,50 RM.

Die vorliegende 3. Lieferung enthalt den Schlufi des Kapltels von 
Prof. L ó s e r 1) mit w eiteren Beispielen ausgefiihrter E isenbetonbehalter 
und sodann in der Hauptsache das von Prof. Ś r .^ t tg . Dr. L e w e  bearbeitete 
Kapitel .D ie statische Berechnung der Flussigkeitsbehalter", das ln der
4. Lieferung seinen Abschlufi findet.

Bei der Berechnung der Behaiterwand war fruher nur der krelsrunde 
und der elliptische GrundriB behandelt. Nunm ehr wird aufier dem kreis- 
fórmigen GrundriB eine A bleitung fiir beliebige Grundrisse gegeben und 
die A nwendung auf den kreisfórmigen, halbkreisfórm igen, elliptischen und 
rechteckigen GrundriB gezeigt. Bei der Berechnung der Behaiterwand bei 
einseitiger Fiillung eines zweikam merigen Kreisbehalters waren in der
3. Auflage vom Jahre 1923 einige Unrichtigkeiten vorhanden, die in dem 
Aufsatze von L u v a n  .D er Reinw asserbebaiter zu Falkensteln i. V.* in
B. u. E. 1927, S. 101, richtiggestellt worden sind. In der jetzigen 4. Auf
lage ist der Gang der Ableitung mit den beiden Zahlentafeln und der 
dazugehórigen Abbildung diesem Aufsatze entnom men. Neu hinzu- 
gekomm en ist ferner die Berechnung der kreisbogenfórmigen W and ais 
Abschlufiwand, die ihre wlchtigste Anwendung ais Staum auer (Bogental- 
sperre) findet, und zwar wird die Berechnung fiir den Fali durchgefiihrt, 
dafi die Enden der Abschlufiwand um Gelenkpunkte beweglich oder teil
weise oder ganz eingespannt sind.

In den folgenden Abschnitten wird die zylindrische Behaiterwand 
unter Beriicksichtigung der Einspannung fiir den Fali unnachgiebiger und 
fiir den Fali nachgiebiger Bodenplatte behandelt. Es w erden zwei Grenz- 
faile von W andąuerschnlttformen untersucht, und zwar die Lósung von 
G r a s h o f  und M i i l le r - B r e s la u  fiir konstantę W anddlcke (Rechteckform) 
und die LOsung von R e is s n e r  und L ew e  fiir dreieckfórmigen Wand- 
ąuerschnltt, Grenzfalle insofern, ais ln der Theorie m eistens trapezfórmige 
W andquerschnitte V erwendung finden. Die Theorie dient zur Ableitung 
der beiden Differentlalglelchungen fiir diese Grenzfalle und dereń Lósungen. 
Fiir den eiligen Leser sind die Ergebnisse der Lósungen der beiden Grenz
falle in zwei K urvenzusam menstellungen fiir den Verlauf der Ringzug- 
krafte und senkrechten Biegungsmomente niedergelegt worden, so dafi 
man das iibrige eigentlich nur dann braucht, wenn man fiir einen vor- 
liegenden Fali slch nicht mit der Interpolation begniigen will, sondern 
die zugehórigen Kurven selbst auftragen und die Zahlentafeln be- 
rechnen will.

Fiir die Berechnung plattenfórmiger Zwischen- und Aufienwande bei 
vlerseitlger Auflagerung unter gleichmafiiger und Dreiecklast sind aufier 
der schon in der 3. Auflage entlialtenen Theorie und den genauen Zahlen- 
zusam m enstellungen Naherungsgleichungen fiir die grOfiten Blegungs- 
mom ente fiir die Feldm itte und bel den eingespannten Platten auch fiir 
die Randmitte angegeben.

Seine Fortsetzung findet das Kapitel von Lewe in der 4. Lieferung 
mit der Berechnung von Rotationsschalen, der Statik der Traggestelle von 
W asserbehaitern und der statischen W irkung heifier Fiillungen mit der 
auch schon in der 3. Auflage vorhandenen Zusammenfassung konstruktlver 
und praktischer Mafinahmen zur Herabm inderung von Rissebildungen.

Das Kapitel von Lewe wird dem Konstrukteur von Flussigkeits- 
behaitern wie seither so erst recht in seiner erweiterten Form sicher 
w ertvolle Dienste leisten.

Eine grundliche N eubearbeitung hat das Kapitel M aste (in der 3. Auf
lage im VIII. Band enthalten) durch Prof. Sr.=5>ng. K le in l o g e l  erfahren. 
Nach elner allgem einen Einleitung iiber die H erstellungsw eise und Vor- 
ziige der Eisenbetonm aste w erden im einzelnen besprochen: Schleuder- 
betonm aste, geriittelte Betonm aste, gestam pfte und gegossene M aste, die 
teils liegend, teils stehend hergestellt werden. Ein besonderer Abschnitt 
ist der statischen Berechnung der Maste gew idm et, und sodann werden 
die M astgrundungen und ihre Berechnung behandelt.

Das Kapitel M aste von Kleinlogel ist am Ende der 4. Lieferung noch 
nicht abgeschlossen. Es lafit sich aber jetzt schon sagen, dafi es fiir 
jeden, der mit Eisenbetonm asten zu tun hat oder sich iiber dieses Gebiet 
unterrichten will, ln seiner bel dem Verfasser gew ohnten klaren und iiber- 
sichtlichen D arstellungsweise die gewiinschte Aufklarung bringen wird.

3)r.=3Stig. cfjr. Franz S c h l i i t e r .

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Mechanische Schwingungen der 
Briicken. XVI u. 237 S. mit 107 Abb. i. T. Berlin 1933. Verlag der 
Verkehrswissensch. Lehrmittelgesellschaft m. b. H. bel der Deutschen 
Reichsbahn. Preis geb. 6 RM.

Der Leitfaden, der von Reichsbahnoberrat H om  an n  und Reichsbahnrat 
Dr. R. B e rn h a rd  unter M itwlrkung von Reichsbahnrat E r n s t  bearbeitet 
ist, soli bel geringen Anspruchen an m athem atische und mechanische 
Vorkenntnisse einen ersten Uberblick iiber das G esam tgebiet verm itteln, 
so dafi dem praktischen Briickenbauer im Betrieb und in der Konstruktion 
iiber die ersten Schwierigkeiten beim Eindringen in die Schw ingungslehre 
hinweggeholfen und er fiir ein eingehenderes Studium an Hand der 
Fachliteratur vorbereitet wird.

Dieses Vorhaben Ist den beiden Verfassern recht gut gelungen, und 
es gebiihrt der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, besonders dem Leiter 
ihres Briickenwesens, Gehelm rat S c h a p e r ,  volle Anerkennung, diesem 
Vorhaben zur Durchfiihrung verholfen zu haben. W. H o rt.

>) Besprechung der Lieferungen 1 u. 2 s. Bautechn. 1933, Heft 39,
5. 524.
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Freudenthal, A.: Verbundstiitzen fiir hohe Lasten. Eine kritische U nter
suchung. 132 S. mit 537 Textabb. Berlin 1933, Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis geh. 13 RM.

Die Arbeit befafit sich mit der Tragfahigkeit von Verbund5tiitzen fiir 
hohe Lasten und daher mit einer fiir die Entwicklung und fiir die Sicherheit 
der Eisenbetonbauten aufiergewóhnlich wichtigen Frage. Die Vorschriften 
und baulichen Mafinahmeu, die in der Gegenwart fur die Ausbildung 
umschniirter Betonstiitzen angew endet w erden, beruhen im w esentlichen 
unm ittelbar auf Versuchen, ohne diese zunachst mit den Ergebnissen der 
Elastizitatstheorie zu vergleichen und daraus erst allgem eine Erkenntnisse 
iiber die Tragfahigkeit abzuleiten. Die Kritik des Verfassers ist daher 
richtig und sollte von allen beherzigt werden, die das Gliick haben, sich 
versuchstechnisch betatigen zu konnen. Um eine brauchbare Theorie zur 
Tragfahigkeit der umschniirten V erbundstiitze vorzubereiten, lóst der Ver- 
fasser zunachst das elastische Problem des umschniirten Kreiszylinders mit 
Hilfe einer geeigneten Spannungsfunktion und studiert das Ergebnis am 
homogenen Baustoff durch Bilder iiber die V erteilung der Gestaltanderungs- 
energie ais Grundlage der Sicherheit. Das spezielle Problem wird mit 
einer Beschreibung der physikalischen Eigenschaften des Baustoffs ein- 
geleitet, die sich durch klare, sorgfaitlge Untersuchung der Gesetzmafiig- 
keiten und Zusam m enhange auszeichnet, die die Elastizitat, die Festigkeit 
und die Beanspruchung des Eisenbetons bestlm m en. Damit ist die G rund
lage fiir die eingehenden, wissenschaftlich wertvollen Betrachtungen des 
Verfassers iiber "die W irkungsweise axial belasteter V erbundstiitzen vor- 
handen, die sich zu einem Verglelch mit den V ersuchsergebnissen und 
zu allgemein gtiltigen Vorschdften fur die Ausgestaltung dieser Bauteile 
eignen. Daher lassen sich nunm ehr auch Sonderformen umschniirter 
Saulen, vor allem die stahlrohrum m antelte und die spiralumschniirte 
Betonstiitze mit Gufieisenkern kritlsch beurteilen.

Die A rbeit ist also nicht allein ein vorziigliches Beispiel fiir die 
wissenschaftliche Durchdringung eines technischen Problem s und fiir die 
Verbindung theoretischer Betrachtungen mit versuchstechnischen Ergeb
nissen, sondern bringt w ertvolle Ergebnisse, dereń Beachtung dem Eisen- 
betonbau von erheblichem Nutzen sein diirfte. Dariiber hinaus ist der 
V erfasserbem iiht, das Verstandnis fur die allgem eine bauliche A usgestaltung 
und fiir die physikalischen Eigenschaften der Baustoffe zu vertiefen. Das 
Buch wird auch hierdurch fiir den Leser lehrreich. Die klaren Schlufi- 
folgerungen sind die Voraussetzung fiir das sichere Urteil, m it dem der 
Verfasser alle Bemerkungen abschliefit. Ich empfehle das Buch allen 
Fachgenossen ais w ertvolle Bereicherung der E isenbetonliteratur.

K. B e y e r .

Bericht des Geotechnischen Ausschusses der Regierungseisenbahnen  
vori Japan. Nr. 2, O ktober 1932. Veróffentlicht durch das Unter- 
suchungsamt der Staatseisenbahnen, Tokyo, 438 u. 14. S. mit Abbil- 
dungen.

Der im November 1930 ins Leben gerufene geotechnische Ausschufi 
der japanischen Staatsbahnen veroffentlichte im O ktober 1932 seinen 
zweiten Jahresbericht. Dem ln japanischer Sprache abgefafiten Bericht 
ist ein kurzer Auszug, hauptsachlich in engllscher, zum Teil in franzóslscher 
Sprache beigefiigt, so dafi er —  wenn auch nur in beschranktem Mafie — 
auch einem N icht-Japaner zuganglich wird.

Umfang und Inhalt des Jahresberichtes zeigen, welche Bedeutung 
man in Japan dem G ebiete der Bodenforschung beimiflt, und dafi alle 
Probleme des Baugrundes, die in Europa und Amerlka Theorie und Praxis 
beschaftigen, auch in Japan aufgegriffen und verarbeitet und zum Teil 
eigenen Lósungen zugefiihrt werden.

Der Ausschufi hat sein Tatigkeitsgebiet in drei Abteilungen unterteilt: 
in Bodenwissenschaft, Konstruktionsentwurf und Ausfuhrung. Der Bericht 
behandelt nach einer Obersicht iiber die Tatigkeit im Jahre 1931 das 
Programm fiir 1932, das u. a. Untersuchungen iiber die Durchiassigkeit, die 
Kapillarwirkung und die Feinstbestandtelle des Bodens vorsieht, w eiter 
Untersuchungen im G elande, wie Belastungspriifung von Pfahlen und 
Platten verschiedener Form en und A bmessungen, Beobachtungen iiber 
Druckverteilung Im Baugrund und iiber die Rutschung von Einschnitten 
und Auffiillungen durch kiinstliche Belastungen. Die im Berichtsjahr ein- 
gegangene Literatur wird mit 89 A bhandlungen aufgefiihrt, wovon etwa 
die Halfte auf das Ausland entfallen (V. St. A ., D eutschland, Polen, 
Schweden, Schweiz, Italien, Mexiko und Spanien).

Den eigentlichen Berichten der Abteilungen folgen zahlreiche Einzel- 
aufsatze; und zum Schlufi werden Ausziige aus A bhandlungen der aus- 
landischen L iteratur gegeben.

Aus der Fillle der Einzelberichte sei auf einige A bhandlungen be
sonders hingew iesen:

a) B e r lc h t e  d e r  A b te i l u n g e n ;  Abtellung I (Bodenkunde).
1. Bericht iiber die M essungen des Schubwiderstandes des Bodens. 

Der verw endete Apparat erlaubt Druckkrafte von 1100 kg und 
Schubkrafte bis 1000 kg auszuiiben bei einer Querschnittsflache von 
20,3 X  20,3 cm. Neben dem Schubwiderstande w erden W asser
gehalt, Raumgewicht, spezifisches Gewicht, Kohasion, Porengehalt, 
Druckfestigkeit und Elastizitatsmafi des M aterials bestim m t und 
mechanische Analysen durchgefiihrt, wobei zur Darstellung das 
Dreistoffesystem mit Sand (2,5 — 0,05 mm), Silt (0,05 — 0,005) und 
Ton (0,005 — 0) benutzt wird, bzw. Sand +  Silt/Ton/W asser.

2. Verfahren zur Untersuchung der mineralischen Zusamm ensetzung 
und der Struktur des Bodens.
a) Bei der Untersuchung der mineralischen B estandtelle hat sich 

zur mechanischen Trennung Bromoform ais giinstigstes Lósungs- 
mittel erw lesen; bei der U ntersuchung kleinster Teilchen wurde 
mit Yorteil die D ispersionsm ethode von Prof. T s u b o i  verw endet.

b) Die U ntersuchung der mikroskopischen Struktur ergab eine 
versuchsweise Klassifikation des Bodens nach Form und An
ordnung der Teilchen (Textur und Struktur).

c) Die vom Komitee vorgenom m ene Klassifikation der Boden nach 
ihrer mechanischen Zusam m ensetzung in Kies (> 2 m m ) , Fein- 
kies (2 —  1), Grobsand (1 — 0,5), M ittelsand (0,5 — 0,25), Fein- 
sand (0,25 — 0,10), sehr feiner Sand (0,10—  0,05), Silt (Schlamm) 
(0,05 — 0,005), Ton (0,005 — 0,001), Colloid ( <  0,001) entspricht 
ungefahr der Einteilung des Bureaus of Soils (U .S. A.).

Die im Dreistoffesystem gegebene Einteilung des Bodens auf Grund 
der Korngróflen mit den Spitzen Sand, Silt, Ton und mit insgesamt 
13 U nterbezeichnungen ergibt eine anschauliche D arstellung iiber die 
Zusam m ensetzungsm óglichkeit des Bodens.

3. Entwicklung und Anwendung der Erddrucktheorie. Die angestellten 
U ntersuchungen iiber die kritischen Hohen von Einschnitten und 
Auffiillungen, iiber das Gleichgewicht von Gleitflachen und iiber 
schadliche Setzungen lehnen sich an die Bilcher von Prof. K re y  
und F e l l e n i u s  an.

Abteilung II (Konstruktionsentwurf). Es w erden Untersuchungen iiber 
eine Stiitzmauer unter Annahme gerader und gekriim m ter Gleitflachen 
durchgefuhrt, die Pfeilergriindung einer Brucke untersucht und der Erd- 
druck auf Tunnel berechnet — unter Bezugnahme auf einen ausgefiibrten 
Tunnel mit geringer U berlagerung und starkem seitlichem Erddruck.

b) B e s o n d e r e  A b h a n d lu n g e n .
I. S tudien iiber die Erddrucktheorie. Ober den Schubwiderstand des 

Bodens berichtet Prof. Y a m a g u c h i ,  der Versuche m it einem besonderen 
Apparat mit doppelter Abscherungsfiache durchfiihrt und gleichzeitig eine 
Naherungstheorie hieriiber aufstellt, mit dem Ergebnis, dafi die Druck- 
und Scherspannungen an der Einleitungsstelle der Kraft in den Ab- 
scherungskórper am grofiten sind und nach der anderen Seite abnehm en.

Ober die Ableitung der Erddruckformeln von C o u lo m b , R a n k in e  
und B o u s s i n e s ą  aus Airyschen Spannungsfunktionen berichtet Professor 
A n z ó , womit er die V erbindung zwischen den einzelnen Theorien her- 
stellt und einen leichten Vergleich ermóglicht. Zum Schlusse gibt er 
eine neue Lósung des Erddruckproblems durch Vereinfachung des ge
nannten Ableitungsverfahrens mit dem Ergebnis gekriim m ter Gleitflachen 
fiir den aktiven und passiven Erddruck.

II. Versuche iiber Erddruck im Laboratorium. Prof. T a k a b e y a  be- 
fafit sich mit einer experim entalen Untersuchung iiber den Sanddruck mit 
besonderer Beriicksichtigung der w aagerechten Verschiebungen und der 
Reibungsbedingungen der W andoberfiache. M iy a b e  berichtet iiber die 
Form anderung der Sandmassen hin ter Stiitzmauern, K u g h im ia  untersucht 
die zulassige Tragkraft von Kreis- und Rechteckplatten bel verschiedenen 
Tonarten.

III. Mit dem Studium des U ntergrundes befaBt sich ein Bericht von 
Prof. I s h im o to  hlnsichtlich der Beziehung zwischen Erdbebenstarke und 
Untergrundbeschaffenheit, wobei er auf neuere Versuche mit beschleuni- 
gungsm essenden Seismographen Bezug nim m t, und ein Bericht von 
H o r ik o s h i ,  der Untersuchungen iiber die Erschiitterungen von Straflen 
durch fahrende Zuge vorgenom m en hat bei Auffiillungen, Einschnitten und 
in Tunneln, wobei die Grófitwerte der Erschutterung bei Dammen auf 
welchem U ntergrunde festgestellt wurden.

IV. Bodenanalysen. Prof. S u g h ih a r a  berichtet iiber die Fehler der 
iiblichen Schlammverfahren und bringt einen verbesserten Schlamm- 
apparat.

V. Bodenmechanik. Von N o z a k a  wird ein Erdrutsch untersucht, 
wobei sich die A nwendung zylindrischer Gleitflachen ais mit der Beob- 
achtung in U bereinstim m ung erw eist; ein zw eiter Aufsatz dieses Ver- 
fassers behandelt die Erddruckuntersuchung ln einem eingestiirzten 
Tunnel.

VI. Versuche auf der Baustelle. K u g h im y a  gib t einen Bericht 
iiber Rutschungsbeobachtungen an einem Erddam m , wo Belastungs- 
versuche im grofien angestellt wurden zur Feststellung der Sicherheits- 
grenze der Bóschungsneigung und der kritischen Hóhe von Einschnitten 
und Auffiillungen. Durch vergleichende U ntersuchungen iiber den Schub
widerstand des Bodens soli auch die Brauchbarkeit der G leltfiaęhentheorie 
nachgepriift w erden. Zwei w eitere Berichte von H ir a y a m a  und K u ro d a  
befassen sich mit der Untersuchung der Tragfahigkeit des Untergrundes, 
und zwar handelt es sich dabei um die Beobachtung von Elnsenkungen 
eines bestehenden Bauwerkes sowie um Versuche mit ąuadratlschen und 
kreisfórmigen P latten von 1000, 2000, 3000 und 5000 cm2 Flachę.

VII. Berichte iiber besondere A rbeiten, und zwar iiber den Bau eines 
Teiles der O saka-U -B ahn, wo unerw artete Schwierigkeiten durch ver- 
starkten Erddruck auftraten (T a k a h a s h i) , ferner iiber einen Erdrutsch an 
einem 13 m hohen Bahndamm, wo durch die Auflast das Gleichgewicht 
des Untergrundes gestórt wurde und wo an einer ahnlichen Stelle eine 
Briicke an S telle des Erddammes gebaut w urde (T aka i), uber Ver- 
starkung einer Stiitzm auer bel schlechtem Untergrund (Im a i), iiber die 
Brunnengriindung fur eine Briicke und die dabei festgestellten Reibungs- 
werte (H ira i). Endlich wird in einem Aufsatze von Takai iiber den Bau 
eines Dammes aus tonigem Sand berichtet, der wegen Rutschungen mit 
grofien Schwierigkeiten verkniipft war.

Der Inhalt des Jahresberichtes zeigt, dafi die japanischen Staatseisen
bahnen allen Fragen des Baugrundes grofie Aufmerksamkeit schenken 
und in umfassender W eise an die Lósung der Problem e herantreten.

Der Umstand, dafi die Baugrundforschung in Japan w eitgehend auf 
vorausgegangene Ontersuchungen des Auslandes aufbauen konnte, lafit es 
wiinschenswert erscheinen, dafi auch die ln Japan durchgefiihrten U nter
suchungen den n ich t-japanischen  Fachgenossen ohne Kenntnis der
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japanlschen Sprache zuganglich w erden; von diesem G esichtspunkte aus 
bleibt es zu bedauern, dafi namentlich die a l l g e m e in e n  Abhandlungen 
des Berichtes, die sicher fiir einen weiteren Leserkreis aufierhalb Japans 
von Interesse sein wurden, nicht ganz oder wenigstens in erw eiterter 
Form in englischer Sprache verOffentlicht sind; schon durch eine ver- 
m ehrte, zusatzllche Beschriftung der Tabellen und graphischen Darstel- 
lungen in englischer Schrift hatte der Bericht an Deutlichkeit fur nicht- 
japanische Fachgenossen gewonnen. ®r.=3ng. W. L y d tin .

Schulłz-D ieckm ann:  M athematische und technlsche Tabellen. Grofie 
Ausgabe. 15. Aufl. XIV, 274 S. mit zahlreichen Textabb., 2 Hilfstafeln 
und einem Beiheft: Eriauterungen und Beispiele. Essen 1932, Verlag 
G. D. Baedeker. Preis in Leinen u. geh. 7 RM.

Die vorliegenden Tabellen sind bestim m t fiir technischeSchulen aller Art 
und fiir den im Buro arbeitenden Techniker; sie sollen letzterem  die Arbeit 
der Aufstellung von Massen- und einfachen statischen Berechnungen 
erlelchtern. Da aber die Tabellen in der Hauptsache fiir m ittlere Tech
niker bestim m t sind, sind alte Konstruktionen weggelassen, zu dereń 
Berechnung die Kenntnis hoherer M athematik vorausgesetzt werden mufi. 
Diese Beschrankung wird von jedem begrufit werden, der erfahren hat, 
wie verheerend die Benutzung von sogenannten gebrauchsfertigen Formeln 
haufig wlrken, wenn dereń Ableitung und dereń Wesen dem Techniker 
fremd bleiben.

Erfolgreiche Bemiihungen hat der Verfasser bei der Neuauflage 
darauf verw endet, die Bcnutzbarkeit der Tabellen mOglichst zu erleichtern; 
dazu gehOren die Trennung der Vorschriften und sonstigen Angaben nach 
den verschiedenen Baustoffen (Stein, Holz, Eisen, Eisenbeton), der Druck 
zusammengehOriger Angaben auf zwei einander gegeniiberstehenden 
Seiten, ein vielfacher Hinweis auf andere Stellen im Buch, eine sehr 
praktische Aufschlagevorrichtung usw.

W eggelassen sind mit Recht die Tabellen iiber Abflufirohren, einer- 
seits, weil sie mit dem iibrigen Inhalt nur in losem Zusammenhang 
stehen, anderseits im Interesse der V erbilligung des Buches. Aus dem 
letzteren Grunde w urde auch jeder freie Platz sorgfaltig ausgenutzt, m, E. 
wohl etwas zu weltgehend, so dafi steilenw else die Obersichtlichkeit leldet.

Der Inhalt Ist gegliedert in zwei Teile, mathematische Tabellen und 
technische Tabellen. Die mathematischen Tabellen umfassen die all
gemeinen Zahlentafeln, Winkel-Tafeln, Zins- und Zinseszins-Tabellen, Mefl- 
und G ew ichts-Tabelten und M ultlplikations-Tabellen. Die technischen 
Tabellen des II. Teils enthalten die amtlichen Vorschriften und sonstigen 
Angaben fiir die verSchledenen Baustoffe, und zwar, w ie bereits erwahnt, 
getrennt fiir Steinbauten, H olzbauten, Eisenbauten und fiir Eisenbeton. 
Ein besonderer Abschnitt Ist dem durchlaufenden Trager gewidmet. 
Besonders dieser II. Teil enthalt eine tiberraschende Fiille von Materiał 
in m ustergiiltlger Obersichtlichkeit.

Neben der eigentlichen H auptausgabe, der „grofien Ausgabe", ist 
eine besondere ,,Schulausgabe“ erschienen, ein Auszug der ersteren. In 
der Schulausgabe ist alles weggelassen, was fiir den Unterricht entbehrllch 
und nur fiir die Praxls notw endig Ist. Dadurch stellt sich der Preis der 
Schulausgabe wesentlich niedriger. Dieses Vorgehen ist sehr zu begruBen. 
Es ist nicht mOglich, ein Buch herauszugeben, welches in gleicher Weise 
sowohl den Interessen der Schule ais auch denen der Praxis gerecht 
wird. Entw eder das Buch ist fiir die Schule, die ja haufig nur Kon- 
struktionsbeispiele braucht, zu teuer, oder, wenn es sich auf die Bediirf- 
nlsse der Schule beschrankt, fiir die Praxls unzureichend. Das haben 
neuere Tabellenwerke binianglich gezeigt.

Zur W ahrung des Zusamm enhanges zwischen „GroBer A usgabe" und 
.Schulausgabe", und zur ErmOglichung ihrer gleichzeitigen Benutzung 
sind ln ihnen durchweg die Seitenzahlen b e ld e r  Ausgaben angegeben.

Ein Beiheft enthalt Eriauterungen und Beispiele sowie einen Nachtrag.
Die neue Auflage wird sicher die Beliebtheit, dereń sich die Schultz- 

Dleckmannschen Tabellen besonders in den Krelsen der mittleren Bau- 
techniker erfreuen, noch steigern. B o e rn e r .

Abhandlungen. Internationale Vereinigung fiir Briickcnbau und Hochbau. 
H erausgegeben vom Generalsekretariat in Zurich. I. Band 1932. Preis 
geh.: Fiir M itglieder der I. V. f. B. H. 25 Schw. Fr., fur N ichtmitglieder
35 Schw. Fr.

Der vorliegende Band erscheint ais erster in einer Reihe ahnlicher, 
von der Internationalen Vereinigung fiir Bruckenbau und Hochbau in 
Aussicht gestellter Veroffentlichungen. Er enthalt 39 Abhandlungen von 
M itgliedern der V ercinigung aus allen Gebieten des Brucken- und Hoch- 
baues, die von der Vereinigung gepflegt werden.

Bei der V ielseitigkeit der behandelten Stoffe ist es nicht moglich, 
zu den Abhandlungen im einzelnen Stellung zu nehmen. Um einen 
O berblick zu geben, werden in folgendem einige w ahllos herausgegriffene 
Them en angefiihrt: Apparate zur Prufung von Mefigeraten; Berechnung 
von P latten; Scheiben; H albscheiben und w andartige Balken; zylindrische 
Schalen; w eitgespannte Stahlbriicken; N ietung; SchweiBung; Baugrund- 
forschung; W inddruck; Schwingungsprobleme; Sicherheitsgrad ais Be- 
m essungsgrundlage im Stahlbau; Berechnung von D ruckgliedern; steif be
w ehrte Betonkonstruktionen.

Die einzelnen A bhandlungen sind in der Sprache (franzOsisch, deutsch, 
englisch) w iedergegeben, in der sie dem G eneralsekretariat eingeliefert 
wurden. Durch eine kurze Zusammenfassung, die am Schlusse jeder 
A bhandlung in allen drei Sprachen wiedergegeben ist, wird aber auch dem 
w eniger sprachkundigen Leser die MOglichkeit gegeben, sich kurz iiber 
das G ebotene zu unterrichten. — Der Band bietet durchweg eine wert- 
volle Berelcherung wissenschaftlicher Erkenntnisse und kann auch prak
tisch tatlgen Ingenieuren aufs warmste empfohlen werden. S c h u l tz .

Saliger, R., Prof., Ss.=3ng.: Der E isenbeton, seine Berechnung und 
Gestaltung. 6. Aufl. XVIII, 661 S. mit 543 Abb. und 146 Taf. Leipzig 
1933, Alfred KrOner. Preis geh. 26 RM, geb. 28 RM.

Die neue Auflage des bekannten Lehrbuches w elst im w esentlichen 
den gleichen Aufbau und Inhalt wie die yorgehende1) auf. Der Stoff ist 
ln drei Hauptabschnitte gegliedert, und zwar I. B a u s to f f :  Wesen und 
Entwicklung des Eisenbetons, H erstellung, Eigenschaften, Festigkeit und 
Form anderungen des Betons, Bewehrung und Grundform en des Eisen
betons, Rost- und Feuersicherheit; II. F e s t i g k e i t s l e h r e :  Achsrechter 
Druck und Zug, Beanspruchung durch Biegung, W iderstand der Zug- und 
Druckzone, Q uerschnittbem essung bei Biegung, aufiermittiger Druck und 
Zug, Schubwiderstand und Verbund, Drehbeanspruchung, Eigenspannungen 
des Eisenbetons, wirtschaftliche Q uerschnittbem essung; III. G e s t a l t u n g :  
Bauliche Eigentiimlichkeiten des Eisenbetons, Durchlauftrager, umfang- 
und punktgelagerte Platten, Rahmen sowie Bogen, Kuppeln, Schalen und 
Sonstiges. " Ein Anhang enthalt die Bestimmungen des Deutschen Aus- 
schusses fiir Eisenbeton 1932, Teil A, einen Auszug aus den Berechnungs- 
grundlagen fiir massive Brucken, eine Obersicht iiber das elnschiagige 
Schrifttum und ein Stichwortverzeichnis.

Die vorliegende neue Auflage berucksichtigt ln allen Teilen die 
jiingsten Forschungen, Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem G ebiete 
des Beton- und Eisfenbetonbaues. Besonders die Abschnittc iiber Beton- 
zuschiage, Zubereitung der Betonmasse und Eigenschaften bzw. Festig- 
keiten von Zem entm ortel und Beton haben zahlreiche Erganzungen und 
U m anderungen erfahren. N eu behandelt ist der Pum penbeton. Bei den 
um schnurten Stahlsaulen und den Saulen mit hochwertiger Stahlbew ehrung 
w urden die Versuchsergebnisse und Arbeiten der letzten Jahre verw ertet. 
Die ErOrterungen iiber die Riflsicherheit bel Biegung sind w eiter aus- 
gestaltet worden. Bei der Behandlung der gerade fiir den Eisenbeton 
wichtigen Tragereinspannung ist die Erm ittlung der Einspanngrade neu; 
das Verfahren der Einspanngrade ist auch zur Berechnung statisch viel- 
fach unbestim m ter Tragwerke benutzt und auf Rahmen mit verschieb- 
lichen Knoten erw eitert worden. Bel den vierseitig gestiitzten Platten 
wurden die Kreuzroste aufgenom men. Die Behandlung der Rahmen 
bildet nunm ehr ein besonderes Kapitel. U nter den Anwendungen, die 
eine gew isse U m arbeltung erfahren haben, sind, Schalen- und Faltwerke 
ihrer neuzeitlichen Bedeutung im Eisenbetonbau entsprechend hinzu- 
gekomm en.

Somit stellt die neue Auflage des W erkes wiederum ein auf w issen
schaftlicher G rundlage aufgebautes und dem heutigen Stande der Forschung 
und Erfahrungen im Eisenbetonbau gerecht werdendes w ertvolles Lehr- 
buch dar, das sich infolge der zahlreichen elngefugten Tafeln fiir das 
Entwerfen auch fur den Gebrauch in der Praxis gut eignet.

Bedauerlicherwelse enthalt iibrigens die im Anhang gebrachte O bersicht 
uber das einschiagige Schrifttum eine Reihe von Liicken und Fehlern, 
wie veraltete Auflagen verschiedener bekannter W erke, unrichtige Verlags- 
angaben usw. Es durfte sich em pfehlen, bei einer Neuauflage des 
Buches auch in dieser Hinsicht alles nicht m ehr Zeltgemafie zu streichen 
und die Obersicht iiber das Schrifttum dem neuesten Stande sorgfaltig 
anzupassen. S r .^ n g .  R o li.

Ruhl, D.: Berechnung gegliederter Knlckstabe. DIN A 5. X, 89 S. mit 
15 Abb. u. 7 Zahlentafeln. Berlin 1932, VDI-Verlag. Preis geh. 5,50 RM.

W ahrend die Berechnung vollwandiger Stabe auf Knlcken praktisch ais 
einwandfrei klargestellt angesehen w erden kann, kom m en zur Erm ittlung 
der Tragfahigkeit gegliederter Stabe noch verschiedene Verfahren zur An
wendung. Dereń Ergebnisse w eisen sowohl untereinander wie von denen 
durchgefiihrter Versuche nicht unerhebllche Unterschiede auf. Aus dieser 
Erkenntnis heraus hat sich der Verfasser die Aufgabe gestellt, den aus 
Theorie und Versuch zur Verfiigung stehenden umfangreichen Stoff 
zusam menzufassen und in solcher Form darzustellen, dafi sich zwanglaufig 
eindeutige Schluflfolgerungen ergeben. Im ersten Telle der Schrift ist in 
diesem Sinne die Frage der Knickspannungen, im zweiten Teile die Frage 
nach der GrOfie der Querkraft gegliederter Stabe behandelt.

Fiir die Erm ittlung der Knickspannungen standen im wesentlichen 
zur Verfiigung die Verfahren von K ro h n , E n g e B e r  und M i i l le r -  
B re s la u .  Die hlernach rechnerlsch erm lttelten Ergebnisse w erden ln 
umfangreichen Zahlentafeln und Abbildungen sowohl untereinander ais 
auch mit den Ergebnissen angestellter Versuche in Vergleich gestellt. 
Scheinbare W iderspriiche zwischen Theorie und Versuch w erden auf- 
gekiart. Das Ziel des Verfassers war, die Schiufiergebnisse der U nter
suchungen ln einer fiir die A nw endung der Rcichsbahnvorschriften 
(®-Verfahren) geeigneten Form zu fassen. Zur unm ittelbaren Erm ittlung 
der Knickzahi o> gegliederter Stabe gibt R u h l ein sehr einfaches Ver- 
fahren (Ersatzstabverfahren) an.

Im zweiten Teil der Schrift wird zunachst auf Grund der Krohnschen 
Grundglelchung eine neue Beziehung fiir die Q uerkraft gegliederter Stabe 
unter m ittiger Belastung hergeleltet. Die A uswertungen dieser Beziehung 
w erden mit den rechnerischen Ergebnissen anderer Verfahren sowie mit 
Erfahrungswerten und mit den leider nur sparlich vorhandenen Versuchs- 
ergebnissen ln Vergleich gestellt und kritisch erOrtert.

W ahrend es dem Verfasser gelungen ist, die Frage der Knick
spannungen gegliederter Stabe in fur d ie  Praxis vollkom m en ausreichender 
Weise restlos zu klaren, wird die Entscheidung iiber die Grofie der Querkraft 
erst nach elgens dafilr noch anzustellenden Versuchen gefailt werden 
kOnnen. Doch sind auch hier eine Reihe w esentlicher Fragen geklart, so 
dafi es wohl nur der Nachpriifung durch den Versuch bedarf. E lw itz .

>) Vgl. Bautechn. 1925, Heft 41, S. 590.
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F achschrlft f. d . g es . B au lngen leurw esen

Luders, K.: U nm ittelbarc Sandw anderungsm essung auf dem M eeresboden. 
H eft 24 der Veroffentlichungen des Instituts fiir M eereskunde an der 
U nlversitat Berlin, A. G cographisch-naturwlssenschaftliche Reihe. 36 S. 
mit 14 Textabb. Berlin 1933, E. S. M ittler & Sohn. Preis geh. 2 RM.

Fiir Regelungsarbeiten an Stromm iindungen ins M eer ist die Kenntnis 
der Sandwanderung, die durch die Gezeiten- und KustenstrOme hervor- 
gerufen wird, fiir die baulichen MaBnahmen von ausschlaggebender 
Bedeutung. Der Verfasser unterzieht in der vorliegenden Schrift die 
bekannten Verfahren zur Erm ittlung der GrOfie der w andernden Sand- 
massen einer naheren Untersuchung. Man unterscheidet zwei Verfahren: 
das mittelbare, die Vermessung des M eeresbodens (Kartenvcrglcich), und 
das unm ittelbare, die Sandw anderungsuntersuchung m ittels Fanggerate. 
Das Lotungsverfahren liefert zwar ein anschaullches Bild von der Ver- 
anderung des M eeresbodens, zeigt aber nur den resultierenden Weg der 
w andernden Sandm asse (Platenwanderung). Dieses Verfahren fiihrt b e 
sonders dann zu Trugschliissen, wenn verschiedene in Richtung oder 
Starkę wechselnde Stróme vorhanden sind. Das unm ittelbare Verfahren, 
die Sandw anderungsuntersuchung mittels Geschiebefanger, wurde bisher 
meist nur in Fliissen angew endet. Geschiebefanger einfachster Bauart 
sind solche mit netzartiger W irkungsweise. Sie eignen sich meist nur 
fur Fliisse mit grober Geschiebefracht, da eine V erkleinerung der Maschen- 
w eite die Gefahr einer Verstopfung wahrend des W asserdurchganges mit 
sich bringt. Fiir U ntersuchungen in Fliissen mit kleinen und kleinsten 
Geschiebeteilchen und in Meeren sind Geschiebefanger mit hydro- 
dynamlscher W irkungsweise zu verw enden. Im W asserbaulaboratorium 
der Technischen Hochschule Braunschweig w urde von M o l ie r  ein solches 
G erat im M odeli gebaut, untersucht und seine Brauchbarkelt nach- 
gew iesen. Dle grundlegende Bauart dieses G erats wurde in der Ver- 
suchsanstalt der M arinewerft in W ilhelm shaven w eiter entwickelt, und es 
wurde ein G erat geschaffen, das die Vornahme von Sandwanderungs- 
untersuchungen in grOfierer Tiefe einwandfrei gestattet. Der Verfasser 
berichtet auBerdcm von Mefiergebnissen aus dem Jade-G eb ie te , in dem 
sich hinsichtlich der Richtung der StrOme besondere Verhaltnisse (Richtungs- 
wechsel der Platenwanderung) vorfinden. Aus diesen Ergebnissen folgert 
er, dafi die Sandw anderung auf dem M eeresboden ln der Regel unregel- 
mafilg und langsam einsetzt, erst von einem bestlm m ten Strom- 
geschw lndigkeitswert an plOtzllch grOfiere W erte annimmt, und dafi eine 
gesetzmaBige Abhangigkeit zwischen Strom geschwindigkeit einerseits und 
M enge und KorngrOfle des W andmaterlals anderseits im Meere nicht 
vorhanden ist.

Die Schrift gibt eine sehr interessante und w ertvolle Zusam m en
stellung der bisherigen M ethoden zur Bestimm ung der GrOfie der Sand- 
w anderungen an M eereskiisten. Besonders den W asserbauamtern des 
K iistengebiets diirfte sie fiir die wasserbaulichen Mafinahmen an Strom
miindungen wertvolle H inwelse geben. K e u tn e r .

ROttcher, Hugo, D irektor: Empfangsgebaude der PersonenbahnhOfe. 
139 S. mit 172 Textabb. Berlin 1933, Verkehrswlssenschaftliche Lehr- 
m ittelgesellschaft m. b. H. bei der Deutschen Reichsbahn. Preis in 
Lelnen 15 RM.

Es will etwas bedeuten, wenn von dcm baulichen Schaffen des 
grofiten Elsenbahnunternehm ens der Welt ein Uberblick der letzten Jahr- 
zehnte erscheint. Freilich nur innerhalb eines scharf und eng begrenzten 
G ebietes; dies aber grundllch und nach Inhalt und Form der Sache 
wiirdig.

Das Buch zerfailt in zwei Teile von fast gleichem Umfang. Der 
eine ist die Beispielsammlung. Zwar ist vieles davon schon ln Zeitschriften 
verOffentllcht und mehr oder w eniger durch eigene Anschauung jedem  
bekannt, der sich w ahrend der letzten Jahre im deutschen Vaterlande 
etwas um getan hat. H ier aber erscheint es in sinnvoller Folgę und 
gesta tte t bequem en Vergleich mit Verwandtem. Man staunt immer 
w ieder iiber dle M annigfaltigkeit der trefflichen LOsungen einer in den 
Grundziigen doch wesentlich gleichen Aufgabe.

W ie billlg  in einem O berslchtswerke, beschrankt sich die D arstellung 
auf die wichtigsten Grundrlsse und ein bis zwei Lichtbildanslchten; nur 
ab und zu ein erklarender Aufrifi oder Schnitt nebst kurzeń Bemerkungen 
iiber Erbauungszeit und anderes. Belgefiigte Zahlen verweisen auf dle 
reiche Bucherschau am Schlufi, damit jeder leicht erfahre, wo er sich 
eingehender unterrichten und auch iiber die kiinstlerischen U rheber der 
Bauten etwas finden kann. Denn iiber diese schweigt unser Buch, offen- 
bar grundsatzlich. Dies trifft besonders hart den Beamten, dem es nicht 
ansteht, setbst fur Bekanntwerden seiner Leistungen zu sorgen. Die 
Griinde dafiir mussen besonders schwerwiegend sein, und es ware viel- 
leicht gut gew esen, sie irgendwo anzudeuten.

Diesem an sich schon fesselnden „Bilderbuch* —  so nennt es der 
V erfasser selbst im Vorwort —  steht der andere Teil voran: Eine wohl- 
gerundete gebaudekundliche Abhandlung, die in fiinf Abschnltten die 
N utzanw endung aus den Beispielen zieht. Sie zeugt von solcher Begabung 
des Verfassers fiir klare und erschOpfende wissenschaftliche D arstellung, 
dafi man bedauert, sie nicht auf die Gestaltungen anderer V01ker aus- 
gcdehnt zu sehen. Wer welB, vlelleicht kommt das noch einmal!

Es ist nicht iiberfliissig zu betonen, daB die Sprache des Buches sich 
merklich iiber den Durchschnitt sonstigen deutschen technischen Schrlft- 
tum s erhebt. UnnOtige FremdwOrter sind aufierst seiten, Schachtelsatze 
und grobe Nachiassigkeiten komm en iiberhaupt nicht vor. Nur von den 
beiden Erbiibeln unseres amtllchen Deutsch, der Vorliebe fiir die Lelde- 
form und der Hauptwortsucht, hat sich der Verfasser nicht im m er ganz 
frcihalten konnen; mOge er mir diesen kleinen Tadel nicht ubclnehm en, 
ich durfte ihn nicht unterdrucken.

Miinchen. Prof. Dr. E. v. M e c e n s e f fy .

Bonwetsch, Alfred, ®r.=3ng.: A ntriebsverhaitnisse und Kraftespiel an 
Backen-Steinbrechern, insbesondere an GroBbrechern. Heft 5 der Mit- 
teilungen des Forschungsinstituts fiir M aschincnwesen beim Baubetrleb. 
Herausgeber: Prof. Dr. G. G a r b o tz ,  Technische Hochschule Berlin. 
41 S. mit 8 Textabb. und 22 Taf. Berlin 1933, Komm.: VDI-Verlag. 
Preis geh. 10,75 RM.

H eft 5 gibt AufschluB iiber die Belastungscharakteristik und den 
Energieverbrauch von Backen-Steinbrechern, sowie iiber dle beim Brech- 
betrieb auftretenden Krafte und dereń Auswirkung auf die einzelnen 
Maschinenteile. Der Wert dieser Arbeit beruh t in erster Linie darin, fiir 
die konstruktive Durchbildung, die bisher ausschlieBlich auf Erfahrungen 
aufgebaut war, rechnerische Grundlagen geschaffen zu haben.

Untersucht wurden Grofi-, Fein-, Nach- und Fertigbrecher. Bel Grofi- 
brechern (Vorbrechern), bei denen im Betriebe besonders starkę, aber 
kurzzeltige BelastungsstOfie auftreten, sind gut abgestim m te Schlupf- 
w iderstande zweckmafiig. Infolge des hohen Anlaufm omentes ist eine 
Zw eiteilung des Antriebes zu empfehlen. G egenuber den GroBbrechern 
ist bei Feinbrcchern , dle ununterbrochen mit vorsortiertem  M ateriał 
beschlckt werden, die Belastungscharakteristik aufiergewóhnlich gleich
mafiig; der Betriebskraftbedarf dagegen ist ein wesentlich hOherer. Dle 
Nachbrecher bew egen sich mit ihrer Belastungscharakteristik zwischen 
den beiden vorher genannten G renzgebieten.

Der W ert dieser Arbeit ist noch w esentlich erhóht worden durch die 
genaue Bestimmung der Zugstangenkrafte an Kniehebelbrechern mittels 
der K ondensator-D ruckdose nach Prof. G e rd  le n  unter Zuhilfenahme 
eines Oszillographen. Durch diese MeBergebnisse iiber die GrOfie und 
den zeitlichen Verlauf der Krafte an der Zugstange ist es mOglich 
gew orden, fiir die konstruktive D urchbildung rechnerische Grundlagen 
zu schaffen.

Zusamm enfassend kann man sagen, dafi solche Arbeiten von den 
in der Praxis S tehenden dankbar aufgenom men werden. Diese U nter
suchungen haben wiederum ergeben, dafi im Baum aschinenbetrieb noch 
sehr viel rationalislert werden kann. Der grofite Teil aller in Betrieben 
angetroffenen Antriebmotoren fiir Bnckenbrecher ist bei weitem zu stark 
bem essen. Die Verwendung von Rollenlagern gegeniiber G leitlagern 
bedeu te t ebenfalls eine w esentliche Einsparung an Strom- und Schmier- 
mittelverbrauch und an Reparaturkosten. Die hOhercn einm aligen An- 
schaffungskosten von Rollenlagern stehen in keinem Verhaltnis zu den 
Einsparungen an den taglichen Betrlebskosten.

Die Vorschiage fiir eine N orm allsierung sind sehr zu begriifien.
W o lfe r .

Keiichi Hayashi, Professor an der Kaiserlichen Kyushu-U niversitat: Tafeln 
fiir die D ifferenzenrechnung sowie fur die Hyperbel-, Besselschen, elllp- 
tischen und anderen Funktionen. IV, 66 S. Berlin 1933, Verlag Jullus 
Springer. Preis geh. 12 RM.

Der durch dle Berechnung von ausfiihrllchen Tafeln der Hyperbel- 
funktionen, der Besselschen und anderer Funktionen riihmllchst bekannte 
Ingenieur hat sich durch die Herausgabe der vorllegenden Tabellen den 
Dank aller rechnenden M athematiker, Physiker und Ingenieure erworben. 
Der Inhalt besteht aus einer Reihe w ichtiger Hilfstafeln und Formeln 
fiir den Gebrauch der Differenzenrechnung bei der tabellarischen Zwischen- 
schaltung, sodann aus mehreren Tafeln, die sich auf die Besselschen 
Funktionen Jn {x), Yn {x) und dereń A bleitungen beziehen, mit zehn -und  
zwolfstelligen W erten; ferner enthalt das Werk Tabellen fiir en x , e ~ n x , 
So)7tx,  ©in 7i x  in 0,01 des A rgum entes und auf sieben Stellen genau, 
bis 25-steIlige W erte von x 4, x 5, jc11 und x 12 und einige andere wichtige 
Zahlenwerte.

W enn man bedenkt, daB der Verfasser urspriinglich aus Problemen 
der Baumechanik heraus auf die Notwendigkeit zur Berechnung solcher 
Tafeln gefiihrt worden ist, wird man ihre praktische V erw endbarkeit nicht 
in Zweifel ziehen. In jedem  Falle sind sie ein niitzlichcr Beitrag zur 
W eiterentwicklung der Wissenschaft. R. R o th e .

Chettoe, C. S., and Adams, Haddon C.: Reinforced Concrete Bridge 
Design. London 1933, Chapmann & Hall, Ltd. Preis geb. 2 £.

Das ziemlich umfangreiche Buch behandelt auf fast 400 Seiten die 
Konstruktion und Berechnung von Eisenbetonbriicken, sowie die zugehOrige 
Theorie sowohl der Brtickensysteme und des Eisenbetons selbst in ahnlicher 
W eise, w ie dieser Stoff dem deutschen Fachmann aus dem Beton-Kalender 
bekannt ist. Die D arlegungen sind etwas ausfiihrlicher gehalten ais im 
Beton-Kalender, dafiir sind aber auch nur die oben angefuhrten G ebiete 
behandelt.

Das Buch setzt nur die elem entaren K enntnisse der Statik und des
Eisenbetons voraus und geht auf die schwierigeren Problem e, w ie z. B. die
W indbeanspruchung von Bogentragern iiber der Fahrbahn, nur in ganz 
kurzer Form ein. Auch ist die Knicksicherheit, das doch eines der 
wichtigsten Problem e des M assivbruckenbaues ist, nicht bearbeitet, des 
w eiteren finden sich auch keine Angaben uber die Lastverteilung bei
m ehreren H aupttragern.

Die Darlegungen der Verfasscr iiber die giinstigste Lage der
Betonierungsfugen in Balkenbrucken, die an die Stellen gerlngster Schub- 
krafte, d. h . an dle Stellen der Grofitmomente, ge leg t w erden sollen, sind 
sowohl aus theoretlschen wie auch praktischen G esichtspunkten zu 
beanstanden, da diese Fugen nach den heutigen Erkenntnissen unbedingt 
in den InfIexionspunkten anzuordnen sind.

In theoretischer wie auch in praktischer Hlnsicht b ietet also das Buch 
dem deutschen Leser, dem eine ausgezeichnete und umfangreiche Literatur



Jah rg a n g  11 H eft 52
8. D ezcm ber 1933 Bucberschau —  Eingegangene  Bucher 701

zur Verfiigung steht, nichts Neues. Jedoch ist das Buch fiir den deutschen 
Ingenieur, der fiir das englische Sprachgebiet Entwiirfe zu bearbeiten hat, 
insofern von W ert, ais er hieraus die Art der Aufmachung der statischen 
Berechnungen, die sich von den unsrigen durch ein vollstandig ver- 
schiedenes Mafisystem unterscheiden, fur die dortigen Behórden ersehen 
kann. Der Preis von 2 £ ist in Anbetracht der vorziiglichen Aufmachung 
und der heutigen Pfundentwertung ais nicht zu hoch zu bezeichnen.

Prof. SDr.^ttg. Fr. D is c h in g e r .

M itteilungen des Fachausschusses fu r  H olzfragen beim Verein deutscher 
Ingenieure und Deutschen Forstverein. Heft 6: Neuzeitliche Holz- 
verbtndungen. Auszugsweise Obersetzung und Bearbeitung der ameri- 
kanischen Schriften „Modern Connectors for Timber Construction" und 
„The Bearing Strength of Wood Under B olts“ von H. S e i t z ,  Stuttgart. 
Mit einer Obersicht iiber die Holzforschung 1933. 76 S. mit 18 Text- 
abb. Berlin 1933, FachausschuB fur Holzfragen, Berlin NW 7. Preis 
steif geh. 2 RM.

Die vorliegende Veróffentlichung stellt das neueste Heft einer vom 
FachausschuB fiir Holzfragen herausgegebenen Schriftenreihe dar, die die 
Fachw elt uber die Fortschritte in der Holzforschung und in den neuzeit
lichen Holzbauweisen unterrichten soli. Insbesondere soli dieses Heft den 
in Frage kommenden Fachkreisen das Wesentliche iiber die W irknngsweise 
der w ichtigsten D iibelverbindungen auf Grund von umfangreichen ameri- 
kanischen Versuchen bringen, die am Forest Products Laboratory Madison 
in groBer Zahl system atisch durchgefiihrt worden sind. Eingehender ais 
in der Schrift „Modern Connectors . . .* sind ferner die wichtigsten ameri- 
kanischen Versuche mit Schraubenbolzenverbindungen (The Bearing 
Strength . . .) nach der Veróffentlichung United States Departm ent of 
Agriculture Technical Bulletin Nr. 33 wiedergegeben. Den Versuchen mit 
H olzverbindungen sind die in Europa angew endeten neuzeitlichen Bau- 
arten zugrunde gelegt und von dem National Committee on Wood Utili- 
zation beim Handelsm inisterium in W ashington veranlafit.

Bei den Versuchen wurde jew eils die Tragkraft parallel, senkrecht 
und schrag zur Faser festgestellt und hieraus die N utzlast fiir die prak
tische A nw endung bestimmt. Daneben wurden zum Teil Versuche iiber 
den EinfluB des Schwindens und solche mit lang andauernder Belastung 
durchgefiihrt. Aufierdem wurden das Vcrhalten der einzelnen Verbinder 
unter der Belastung beobachtet und die Langenanderungen (Schlupfe) hier
bei festgestellt.

Selbstverst3ndlich ist auch der Zusamm enbau der Verbindungen und 
alles, was fiir die praktische V erwendung in Frage kommt, geschildert.

Die V ersuchsergebnisse sind in 24 Zahlentafeln und einer Reihe von 
Schaubildern w iedergegeben.

Ein Literaturverzeichnis beschlieflt diesen Abschnitt, worauf der er- 
w ahnte Oberblick iiber denStand der deutschenHolzforschung Juli 1933 folgt.

Die von Dr. S e i t z  durchgefiihrte O bersetzung gewinnt dadurch noch 
besonderen W ert, dafi an verschiedenen Stellen der Unterschied zwischen 
den amerikanischen und deutschen G epflogenheiten durch Zusatze des 
O bersetzers erlautert wird. Ferner sind die wichtigsten Versuchsergebnisse 
am Schlufi (S. 53) vom O bersetzer zusammengefafit und mit den derzeitigen 
deutschen Anschauungen verglichen.

W enn die Zeitum stande auch zu stark verkiirzter Wiedergabe der 
Versuche notigten, so ist das sehr wertvolle Versuchsmaterial doch fast 
liickenlos w iedergegeben und nun in deutschen M afielnheiten beąuem er 
zuganglich. Die Druckschrift stellt som it eine wertvolle Bereicherung der 
neuzeitlichen Holzbauliteratur dar und kann daher, schon mit Riicksicht 
auf den geringen Preis, allen Interessenten zur Anschaffung besonders 
empfohlen w erden. Th. G e s te s c h i .

Gebauer, ®r.=gng., M inisterialrat: Linientafeln fiir die Bemessung und 
Nachrechnung einseitig bew ehrter Rechteckąuerschnltte und fiir die 
Bem essung einseitig bew ehrter Rippenplatten. Wien 1932. Selbst- 
verlag. Preis geb. 12 RM.

Die Beziehungen der Spannungs- und QuerschnittsgróBen sind fur 
die genannten einfachsten Aufgabestellungen der Festigkeitslehre des 
Eisenbetonbaues in einer zum Teil neuartigen Form durch Linientafeln 
dargestelit.

Die Tafeln bieten fiir den, der sich in ihre Benutzung eingearbeitet 
hat, sicher manche Móglichkeit, einen um standlicheren Rechnungsgang zu 
verm eiden und schnell zu einem Ergebnis zu gelaflgen. Allerdings diirfte 
wohl gerade das Einarbeiten oft gescheut werden, denn es ist dabei nótig, 
eine groBe Zahl von FormelgróBen mit ungew ohnten, vielfach nicht den 
Normen entsprechenden Bezeichnungen zu beachten und sich in Tafeln 
mit zahlreichen Kurvenscharen zurechtzufinden. Die Notwendigkeit so 
Weler Kurven ist nicht recht einzusehen, denn es lassen sich z. B. die 
in den Tafeln 1 u. 2 w iedergegebenen Beziehungen fur das ubliche 
n =  E  :E b =  15 (der Verf. schreibt r = 1 5 ! )  durch eine einzige Linie 
ausdriicken (vgl. Beton u. Eisen 1930, S. 47).

Ais Vorteii der Tafeln wird im Vorwort auch die M óglichkeit hervor- 
gehoben, die Bemessung unter bestim m ten Voraussetzungen ohne vor- 
herige Schatzung des Eigengewichts durchzufiihren. Bei der Einfachheit 
der iiblichen Bemessungsverfahren, bei der die nachtragliche Anderung 
der Ausrechnung auf Grund eines verbesserten Eigengewichts kaum Miihe 
macht, ist der im mer w iederkehrende Versuch, mittels verwickelter Formeln 
unm ittelbare Berechnung zu finden, nicht recht verstandlich. Die Ober- 
sichtlichkeit des gew ohnten Verfahrens und die wertvolle O bung im 
Schatzen der Abmessungen sind zudem nicht zu unterschatzende Vor- 
teile. B e r re r .

Eingegangene Bucher.
Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig. Pro

gramm fiir das Studienjahr 1933/34.
Technische Hochschule zu Breslau. Vorlesungs- und Persona!verzeichnis 

Studienjahr 1933/34.
Programm der deutschen Technischen Hochschule zu Briinn fiir das 

S tudienjahr 1933/34.
Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig. Vorlesungsverzeichnis 

fiir das Studienjahr 1933/34.
Technische Hochschule Hannover. Jahresbericht mit Angabe der 

V orlesungen fiir das Studienjahr 1933/34.
Fridericlana, Badische Technische Hochschule Karlsruhe. Vorlesungs- 

verzeichnts W inter-Halbjahr 1933/34.
Technische Hochschule Miinchen. Unterrichtsplan 1933/34.
Verzeichnis der Vorlesungen an der Technischen Hochschule in Stutt

gart fur das W inter-Halbjahr 1933/34.
Lindów, M., Prof. Dr.: Integralrechnung unter Beriicksichtigung der 

physikalisch-technischen Anwendungen. 4. Aufl. (Math.-phys. Bibliothek 
Reihe II, Bd. 3.) 102 S. mit 43 Textabb., 61 Beispielen und 200 Aufgaben. 
Leipzig und Berlin 1933, B. G. Teubner. Preis geb. 2,40 RM.

Lindów, M., Prof. Dr.: Gewóhnliche Differentlalgleichungen unter 
Beriicksichtigung der physikalisch-technischen Anwendungen. 2. Aufl. 
(Math.-phys. Bibliothek Reihe II, Bd. 4.) 121 S. mit 39 Textabb., 45 Bei
spielen und 160 Aufgaben. Leipzig und Berlin 1933, B. G. Teubner. 
Preis geb. 3 RM.

Ehrlich, H., ®r.=3ng.: Die Berliner Bauordnungen, ihre wichtigsten 
Bauvorschriften und dereń EinfluB auf den W ohnhausbau der Stadt Berlin. 
48 S. mit 65 Textabb. Berlin-Charlottenburg 1933, Robert Kiepert. Preis 
kart. 3,85 RM.

Fischer, J., Dr.: Die Reichsbaudarlehen fiir Eigenheime. (Handbiicherei 
des W ohnungswesens, Heft 3.) 48 S. Eberswalde 1933, Verlagsgesellschaft 
R. M uller m. b. H. Preis geh. 1,95 RM.

SchOnwandt, M.: 500 Mili. Barzuschtisse und 450 Mili. Gutschein- 
zuschiisse fiir Hausreparaturen. 52 S. Berlin 1933, V erlag Der Betriebs- 
wirt m. b. H. Preis geh. 1 RM.

Siedler, E. J„ Prof. ®r.=2>ng.: Bauforschungen. Abschliefiender Bericht 
iiber die Versuchssiedlungen Frankfurt a. M.-Praunheim und W esthausen. 
139 S. mit 15 Textabb. Frankfurt a. M. 1933, H. Bechhold. Preis kart. 3 RM.

Stegemann, R .\ Vom wirtschaftlichen Bauen. 12. Aufl. 89 S. Text, 
93 Abb., 9 Tab., XIV S. Dresden 1933, Oscar Laube. Preis geh. 7,50 RM.

Neuzeitliche Bauweisen in einer vorstadtischen Kleinsiedlung in Berlin- 
Rudow. H erausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft fiir Bauuntersuchungen, 
Berlin. 45 S. mit 39 Abb. Berlin 1933, Selbstver!ag. Preis kart. 1,30 RM.

Baukunde fiir die Praxls. I. Band: Rohbauarbeiten. H erausgegeben 
von der Staatlichen Beratungsstelle fiir das Baugewerbe beim Wiirttem- 
bergischen Landesgew erbeam t Stuttgart. 240 S. mit 533 Textabb. S tutt
gart 1933, Selbstverlag. Preis in Leinen 9 RM.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung von Bauwerken aus Holz im 
Hochbau. Giiltig ab 1. Septem ber 1933. Eingefiihrt durch ErlaB des 
PreuBischen Finanzministers vom 10. Juli 1933. 14 S. mit 6 Abb. Berlin 
1933, Wilh. Ernst & Sohn. Preis 0,60 RM.

Stolper, H.: Bauen in Holz. Blockbau, Fach werk, Plattenbau und 
Hallenbau. Mit 68 Konstruktionstaf. u. 130 Abb. ausgefiihrter Bauten. 
Stuttgart 1933, Julius Hoffmann. Preis kart. 13,50 RM.

Die 25 Einfam ilienhauser der H olzsiedlung am Kochenhof. H eraus
gegeben vom Verein Deutsches Holz. Mit gegen 200 Ansichten, Pianen 
und Rissen. Stuttgart 1933, Julius Hoffmann. Preis kart. 3,80 RM.

H ofm ann, K., S tadtbaurat: Fundam entierung und Feuchtlgkeits- 
isolierung von Hochbauten. (Sammlung Góschen, Bd. 1071.) 99 S. mit 
83 Textabb. Berlin und Leipzig 1933, W alter de G ruyter & Co. Preis 
in Leinen 1,62 RM.

Hart, G.\ Schwindrisse im M auerwerk? 20 S. mit Abb. Neuwied 1933, 
Strudersche Buchdruckerei. Preis geh. 1 RM.

Abwasserfachgruppe der Deutschen Gesellschaft fiir Bauwesen e. V. 
Schriftenreihe, Heft 1: Wollen, W erden und Wirken. 68 S. mit 11 Textabb. 
Miinchen und Berlin 1933, Komm.-Verlag R. O ldenbourg. Preis geh. 3,50 RM.

Ripperger, K-, $r.=2>ng-: Die Gefahrdung der K analisationsanlagen 
durch Gase. (Beihefte zum G esund.-lng . Reihe II, Heft 13.) 28 S. mit
8 Textabb. Miinchen und Berlin 1933, R. O ldenbourg. Preis geh. 5,20 RM.

Petry, W., 3)r.=3jng.: Der Betonstrafienbau. (Neue Ausgabe mit Nach- 
trag.) (Sammlung Góschen, Bd. 976.) 124 S. mit 49 Textabb. Berlin und 
Leipzig 1933, W alter de G ruyter & Co. Preis in Leinen 1,62 RM.

Bericht iiber die Offentliche Tagung des Ausschusses „Asphaltstrafien* 
der Studiengesellschaft fiir Automobiistrafienbau am 21. und 22. April 1933 
in W iesbaden. 72 S. Berlin-Charlottenburg 1933, Verlag der Stufa.

Sestini, Qu., Prof.: La Chimica del Cemento. I. II Cemento Portland. 
228 S. mit 66 Textabb. u. 20 Taf. M ailand 1933, Ulrico Hoepli.

Stellingw erff, G., Prof. Sr.=2>ng.: La Protezione dei Fabbricati Dagli 
Attachi Aerei. 79 S. mit 5 Textabb. u. 4 Taf. Mailand 1933, Ulrico Hoepli.

Lane, A. M.: Die Rechtslage der deutschen Speziallsten ln der Sowjet- 
Union. 58 S. Kirchhain N .-L. 1933, Brucke-Verlag Kurt Schmersow. 
Preis geh. 3 RM.
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Patentschau.
M eh rte ilig e r, au s d e r  gew ó h n lich en  S tau lag e  a b s e n k b a re r  W ehr- 

versch lufi. (KI. 84 a, Nr. 569 504 vom 17. 3. 1926 von Firma Aug. Klónne 
in Dortmund.) Der untere W ehrteil zwischen der Sohle und dem oberen 
W ehrteil wird ais Sohlendlchtungsschleber ausgebildet. Er gibt den ge
samten auf ihn w irkenden W asserdruck auf den oberen W ehrteil ab, und 
dieser leitet den W asserdruck auf die Fiihrungsbahnen an den W ehrpfeilern 
w eiter. Der Schieber braucht daher wenig Platz, und der ganze Kon- 
struktionsraum ist fur den den eigentlichen WehrkOrper darstellenden 
Oberteil nutzbar, so dafi dieser besonders steif ausgebildet werden kann. 
Der VerschluBkórper besitzt unten eine nahe der Tafel a angeordnete 
Kammer b, die der Schieber c aufnimmt, der die Sohlendlchtung zu iiber- 
nehm en hat. Dieser g leitet m ittels Kufen d  auf festen Bahnen e des 
HauptwehrkOrpers. Zur gesicherten Fiihrung sind Klauen am Schieber 
angeordnet, die um die Bahnen e greifen. Die Stauw and des Verschlufi- 
kórpers a ruht bei der gew óhnlichen Staulage nicht auf der festen S o h le /. 
Ihr Abstand von der Sohle entspricht dem Betrag, um den man den 
Verschlufikórper a aus der gewóhnlichen Staulage absenken w ill; die Hóhe 
des Schiebers c entspricht etwa diesem Betrag, w ahrend die Kammer b

etw as hóher sein mufi. Dichtungsbalken g  an der unteren Flachę des 
Schiebers c setzen sich in allen Staulagen des VerschluBkórpers auf die 
feste Sohle /  auf. Bleche li mit Holz- oder Messingleisten bewirken die 
Abdichtung zwischen der Stauwand des Schiebers und der des Verschlufi- 
kórpers. Innerhalb des VerschluBkórpers erstreckt sich eine W elle i, die 
mehrere Zahnsegm ente K  tragt, in die Zahnstangen / eingreifen. An den 
Enden der W elle sind Segmentscheiben m fest angeordnet, an denen die 
iiber Rollen o gefiihrten H ubm ittel n befestigt sind. Die D rehung der 
Scheiben m  begrenzen Anschiage p, wodurch auch die Abwartsbewegung 
des VerschluBkórpers gegeniiber dem Schieber begrenzt w ird; die Abwarts
bew egung des WehrkOrpers a begrenzen Anschiage q. Solange der Wehr- 
verschlufi geóffnct ist, wird der VerschIuBkórper durch die H ubmittel n 
getragen, wobei dic Scheiben an den Anschlagen p  anliegen. Der Schieber c 
befindet sich unter Einwlrkung der Zahnsegm ente in seiner tiefsten Stellung 
gegeniiber dem Verschlufikórper a. Beim Absenken des VerschluBkórpers 
trifft der Schieber c mit dem Balken g  auf die feste Sohle /  auf und bleibt 
dann in Ruhe. Bel weiterem Nachlassen der H ubm ittel senkt sich nur 
der VerschluBkórper a allein w eiter, wobei der Schieber eine Relativ- 
bew egung gegeniiber dem VerschluBkOrper ausfiihrt. Die Segmentscheiben 
drehen sich im Sinne des Uhrzeigers, und die Zahnsegm ente K  rollen auf 
den ruhenden Zahnstangen / ab, wobei die Segmentscheiben die Anschiage p 
verlassen.

H o ch w asse ren tla s tu n g  bei G rofiw ehrverschIflssen . (KI. 84 a, 
Nr. 560 791 vom 28 .4 . 1929 von Maschinenfabrik A ugsburg-N iirnberg AG 
in Niirnberg.) Der Antrieb des WalzenkOrpers a geschieht von dem 
M otor b aus iiber ein G etrlebe durch das Kettenritzel c, auf das sich die 
H ubkette cl aufwickelt. In das G etriebe ist die Kupplung e eingeschaltet. 
Die zwischen dem Motor und der Kupplung angeordnete S p e rrb rem se / 
oder ein selbstsperrender Schneckentrieb bew lrkt, daB das W lndwerk 
selbstsperrend ist, d. h. dafi beim Stlllsetzen des Motors der W alzenkórper a 
seine Lage unver3ndert belbehalt 
und nicht von selbst absinken kann.
Die Kupplung steht iiber das Ge- 
stange g  in V erblndung mit einem 
G efaB/z, so dafi sie m ittels eines 
Gewichtes oder einer Feder ein- 
geriickt ist, solange das Gefafi h 
leer ist. Nach der Fiillung bew lrkt 
das vergrófierte Gewicht die Aus- 
lósung der Kupplung e. Dadurch 
lóst sich die G etriebesperrung, und 
der WehrkOrper a senkt sich selbst
ta tig  Infolge seines Eigengewichtes 
ab. Die O lbrem se i  sorgt dabei, dafi 
die Geschwindigkeit des Absenkens 
nicht gar zu grofi wird. Da das Absenken selbsttatig dann stattfinden 
soli, wenn der Hochwassersplegel ein bestim m tes Mafi iiberschritten hat, 
ist ein W assereinlauf k fiir das Gefafi h ln einer solchen Lage l angeordnet, 
dafi bel Erreichen dieser Hóhenlage das Gefafi h sich mit W asser fiillt 
und dadurch die Kupplung ausschaltet. Durch ein kleines Loch im Boden 
des Gefafies kann das iibergeflossene W asser nach dem Schalten w ieder 
ablaufen, so dafi sich ohne menschllchen Eingrlff der ursprungllche Zustand 
w lederherstellt.

W ehr m it A u fsa tzk lap p e  und  se itlich en  D ich tu n g ssch ild en  fflr 
b e id e  W eh rte ile . (KI. 84 a, Nr. 562 147 vom 2. 11. 1929 von V ereinigte 
Stahlwerke AG in Dusseldorf.) Um eine gleichbleibende Lage der 
Schleiffiache der Seitenschilde zu den Stirnwanden der Klappe zu 
erreichen, so dafi bei allen K lappenlagen und bei allen Durchbiegungs- 
zustanden des WehrkOrpers eine vollkom m ene Abdichtung zwischen 
Stauklappe und Seitenschilden vorhanden ist, sind die Seitenschilde mit 
dem H auptw ehrkórper nachgieblg verbunden und gegen die Schleifdichtung 
der Klappe durch aufierhalb des HauptwehrkOrpers liegende Fiihrungen 
festgelegt. Der WehrkOrper 1 ist m ittels der Pendellagerung 2  auf dem 
Laufwagen 3 abgestiitzt, der auf der Schiene 4 in der W chrnische 5  des

W ehrpfeilers in lot- 
rechter Richtung be- 
w egbar gelagert ist. 
Der Seitenschild 6 
Ist nur m ittels einer 
nachgiebigen Ver- 
bindung 11 m it dem 
WehrkOrper 1 ver- 

bunden und am unterwasserseitigen Ende durch eine Fiihrung 12a
gefiihrt, so dafi die Schleiffiache des Seitenschildes 6 und die die
Seitendichtung tragende Stirnfiache 8 der Stauklappe 9 sich innig be-
riihren. Das den unterwasserseitigen Klappenrand fiihrende Stiick 12c
ist auf dem Bolzen 13 gelagert, an dem in der Nische das H ubm ittel 14 
der Klappe angreift. Zur Erzeugung eines Anprcssungsdruckes zwischen 
der Schleiffiache 7 und der Stirnfiache 8 der Stauklappe ist eine Feder 15 
vorgesehen, um die Innlgkeit der Beriihrung dieser Flachę zu erhóhen. 
W eiterhin bew irkt diese federnde Anpressung des Fiihrungsm ittels, dafi 
zu grofie Drucke auf die V erbindung des Seitenschildes mit dem Wehr- 
kórper verm ieden werden.

V erfah ren  z u rV e rfe s tig u n g  von  w asserdurch l& ssigen  lo sen  M assen 
o d e r  B au w erk en . (KI. 84 c, Nr. 525 371 vom 25. 5. 1928 von Tiefbau- 
und K aiteindustrlc, AG, vormals G ebhardt & Koenig, und ®r.=!gng. H u g o  
J o o s te n  in Nordhausen, Harz.) Bei den bekannten Verfestigungsverfahren 
w erden ąuarzhaltige Gebirgsschichten durch Aufeinanderwirken von kiesel- 
saurehaltigem  Materiał auf lósliche Salze oder Sauren durch Erzeugung 
von freler K ieselsaure in statu  nascendi verfestigt. K ieselsauregel enthait 
das W asser nicht chemisch gebunden, so dafi das im Innem befindliche 
W asser verdam pft und das Gel austrocknet. Hierdurch wird der Zusammen- 
halt des urspriinglich verfestigten KOrpers gelockert, und der Kórper failt 
bei volIstandiger Austrocknung und bei nachfolgender W iederanfeuchtung 
w ieder in seine urspriinglichen Bestandteile auseinander. Bel dem neuen 
Verfahren wird durch Einwirkung von chemischen Verbindungen auf- 
einander ein gegen Austrocknung bestandiges Gel, z. B. Tonerdegel, 
Titansauregel od. dgl. erzeugt. Diese Gele bleiben auch bei langerer 
Erwarmung bestandig. Durch die darauffolgende Einfiihrung von Basen 
oder baslschen Salzen oder Sauren wird eine Ausflockung des Tonerdegels 
oder m ehrerer G ele hervorgerufen, die die V erfestigung des Gebirges 
oder Bauwerkes bewirkt.

W ahrend man beim Verfestigen von Bodenschichten oder Aufschiit- 
tungen die Chemikalien konzentriert aufgiefit (berieselt) oder in mehr 
oder w eniger grofier Tiefe einspritzt, kann man bei der Dichtung von 
Bauwerken die betreffenden Lósungen nacheinander auf die Oberflache 
der Bauwerke auftragen. Es entsteht dann eine mehr oder w eniger tief 
in die Baustoffe eindringende Schutzschlcht, die das Eindringen von 
W asser oder Feuchtigkeit und die dadurch herbeigefiihrte Verwitterung 
verhiitet und die Baustoffe von der Oberflache aus hartet. Sehr dicke 
Mauern w erden angebohrt und die Chemikalien durch ln die Bohrlócher 
elngefiihrte Spritzdiisen eingeprefit, um eine wirksame V erfestigung zu 
erzielen. Bei der Verfestigung trockener Massen, Baukórper usw. werden 
diese vor Einbringen der Chemikalien z. B. mit SeifenlOsung durchtrankt.

M eh rte ilig es  S p u n d w an d e isen . (KI. 84 c, Nr. 557 227 vom 10.9.1930 
von E n n o  B e c k e r  In Bremen.) Um die W iderstandsm om ente der Wand 
ohne Einfiigung neuer Profile und ohne A nderung der Wanddlcke zu 
andern, w erden die Riickeneisen a nach der Innenseite der Spundwand 
mit sym metrisch liegenden klauenartigen Schlofiteilen versehen, w ahrend 
die Stegeisen b kraftschlussig in diese Schlofiteile eingreifende, versetzt

zum Steg liegende Federn erhalten . 
Die Wand besteh t aus den Riickeneisen a 
und den Stegeisen b, die zusammen- 
geftigt eine fortlaufende Reihe von 
Rinnenclsen mit ihren W andungen ab- 
wechselnd nach beiden W andeisen er
geben. Die Riickeneisen a erhalten an 

beiden Enden schwalbenschwanzfórmige N uten, in weiche die eben
falls schwalbenschwanzfórmigen W ulste an den Enden der Stegeisen b 
schlieflcnd eingreifen, so dafi die Eisen nach jeder Richtung zug- und 
drucksicher verbunden sind. ln Abb. 2 sind die Stegeisen b um eine 
Achse senkrecht zur W andrichtung verschwenkt eingesetzt, so dafi sich 
eine Wand aus K astenelsen ergibt, die aber jederzeit durch andere 
Stellung der Stegeisen b w ieder in die Form der wellenfórmigen Wand 
nach Abb. 1 um gebildet w erden kann.

I N H A L T :  B f i c h e r s c h a u .  — E l n g e g a n g e n e  B Q c h e r .  — P a t e n t s c h a u .

Abb.1

S ch rif tle itu n g : A. L a s k u s ,  Geh. R eglerungsrat, B e r lin -F rie d e n au .
V erlag von W ilhelm  E rn st & Sohn, Berlin.

D ruck d e r  B uchdruckerei G ebrO der E rn st, Berlin.


