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Der Grundbau. Von ®r.=3ng. efjr. L. Brennecke. 4. Auflage, neu- 

bearbeitet und herausgegeben von Sr.=3ng. Erich L ohm eyer, Ministerial- 
rat. I. Band. Baugrund, Baustoffe, Pfahle, Spundwande, Baugrube. 
261 S. mit 244 Textabb. Berlin 1927. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 
Preis geh. 19,20, geb. 21 R.-M. Vorzugspreis fiir Bezieher der „Bau
technik" bis 31. Marz d. Js. geb. 19,20 R.-M.

Das in jeder seiner Auflagen sehr geschatzte Buch ist seit 1906 nicht 
neu herausgegeben worden. Um so mehr wird sein Erscheinen in
4. Auflage der Fachwelt willkommen sein, da die groBe Zeitspanne eine 
Fiille von Neuerungen mit sich gebracht hat, die in der neuen Bearbeitung 
reichlich Berucksichtigung fanden. Die hierdurch bedingte wesentliche 
Vermehrung des Stoffes lieB es angezeigt erscheinen, die 4. Auflage in 
zwei Bandę zu gliedern, dereń erster soeben erschienener den Baugrund, 
die Baustoffe, Pfahle, Spundwande und die Baugrube behandelt, wahrend 
der in Vorbereitung befindliche II. Band den verschiedenen Grundungs- 
verfahren gewidmet sein wird. Wahrend in den friiheren Auflagen die 
Baumaschinen das einleitende Kapitel bildeten, wurde von einer Be
arbeitung dieses Stoffes in der nun vorliegenden Auflage ganz abgesehen, 
weil andernfalls der Umfang des Werkes angesichts der vielen Neuerungen 
auf den iibrigen Gebieten des Grundbaues zu grofi geworden ware. Be- 
ziiglich der Baumaschinen wird also hier auf anderes einschiagiges Schrift- 
tum verwiesen.

Ais einleitender Teil erscheint diesmal eine Abhandlung iiber die 
verschiedenen Bodengattungen, wobei aber nicht nur dereń Festigkeits- 
eigenschaften behandelt werden, sondern auch auf ihre geologische Ent- 
stehung naher eingegangen wird. Dies ist sehr zu begriifien, weil der Leser 
auf diese Weise nicht nur mit vollendeten Tatsachen, sondern mit dem 
kosmischen Werdegang der Gesteine und Bodenschichten vertraut gemacht 
wird. Dem wichtigsten Abschnitt im ersten Teil, der Tragfahigkeit des 
Baugrundes und dessen Berechnung, ist ein namhafter Abschnitt gewidmet, 
in dem auch Senkungen, Rutschfiachen, besonders aber die Wirkungen 
des Wasserauftriebes an Griindungen sehr ausfiihrlich behandelt werden. 
Uber die letztere Frage haben gerade in den verflossenen 20Jahren sehr 
tiefgreifende Auslassungen in den Fachblattern stattgefunden, wobei die 
Namen Schaper, F ran z iu s , Z im m erm ann  und Krey besonders her- 
vortraten. Erstmalig erscheint der Gasdruck in Bodenschichten in fach- 
mannischer Eriauterung. Belastungsversuche und MeBvorrichtungen zur 
Bestimmung der zulassigen Belastung des Untergrundes werden in Wort 
und Bild vorgefiihrt. Den SchluB des ersten Teiles bildet ein kleiner 
Abschnitt, in dem wenigstens derjenigen Baumaschinen gedacht wird, die 
zur Erforschung des Baugrundes und des Grundwassers gebrauchlich sind. 
Sehr beachtlich ist die Behandlung des Gebietes der chemischen Bodenunter- 
suchungen, das in neuerer Zeit immer mehr in den Vordergrund geriickt ist.

Hierauf wird im Teil II, der den Baustoffen gewidmet ist, spater noch- 
mals naher eingegangen. Dieser Teil gliedert sich in Abhandlungen iiber 
Holz, Eisen und Beton. Ausgehend von den Holzarten, werden Hinweise 
iiber Giitevorschriften bei der Abnahme gegeben und die Ursachen der 
ZerstOrungserscheinungen mit ihren Einfliissen auf die Lebensdauer an- 
schaulich geschildert und MaBnahmen zum Schutz gegen die Feinde des 
Holzbaues erlautert, wobei auch die neuesten Trankungsverfahren, wie 
„Rtiping“, Berucksichtigung finden. Beim Eisen bildet der Rost den 
Gegenstand eingehender Besprechung, ebenso die Hilfsmittel zu dessen 
Bekampfung, wie Anstriche, Verzinkung oder Zusatze zum Eisen bei 
dessen Herstellung, wie Chrom und Nickel.

Ein breiter Raum ist dem Beton gewidmet. Bei der hier zunachst 
folgenden Besprechung der Zemente hinsichtlich dereń Zusammensetzung 
und Widerstandsfahigkeit gegen Saureeinfliisse erscheinen uberraschender- 
weise nur die Portland-, Eisenportland- und Hochofenzemente, wahrend 
doch auBer den Hochofenzementen gerade die Erzzemente und die Ton- 
erdezemente hier mit in erster Linie genannt werden sollten. Sie werden 
zwar spater bei Besprechung der Mittel gegen Saureeinfliisse mit er
wahnt, doch tritt ihre Behandlung dort weit zuriick hinter der der erst- 
genannten Zemente. Den Ausfuhrungen des Verfassers iiber Kornzusammen- 
setzung ist durchweg zuzustimmen. Beziiglich des Wasserzusatzes kann 
man sich ebenfalls seinen Darlegungen anschliefien, nicht aber allenthalben 
seinen SchluBfolgerungen beziiglich der Betondichte, soweit sie aus dem 
Wasserzusatz herzuleiten sind. Vermifit werden Hinweise auf wasser- 
abweisende bezw. wasserdichtende Beimengungen wie Cefesit u. a., zu- 
mal mit ihnen mltunter gute Erfahrungen gegen schwachere Saureeinfliisse 
gemacht worden sind. In dem Unterabschnitt Uber die Verarbeltung des 
Betons werden unterschleden Stampfbeton, weicher Beton, Gufibeton, 
Schiittbeton, Spritzbeton und Schleuderbeton. Wenn die letzten beiden 
Betonsorten fiir Grundbau aufgefiihrt wurden, dann hatte hier mit grOBerer 
Berechtigung des PreBbetons Erwahnung getan werden miissen, der be
sonders fiir Wiederinstandsetzungsarbeiten von hOchster Bedeutung gerade 
auch im Grundbau geworden ist. Er wird lndessen nur an spaterer 
Stelle bei den Pfahlbauverfahren mit herangezogen.

Sehr zu begriiBen sind die Ansichten des Verfassers iiber chemische 
EinflUsse im Grundwasser sowie die SchutzmaBnahmen gegen solche.

Dem Leser werden hier gleichzeitig die besten Quellen in Fufinoten ge
nannt, um auf diesem in neuerer Zeit immer mehr in den Vordergrund 
tretenden Gebiet sich weiter unterrichten zu kOnnen. Schatzenswert sind 
die Darlegungen iiber die Zusatze von Trafi und Kalk zu Mórtel oder 
Beton. In diesem Teil II kommen mehr ais in allen anderen Teilen die 
sehr weitreichenden Errungenschaften innerhalb der letzten 20 Jahre zum 
Ausdruck.

Teil III enthalt die Pfahlbauarten und Spundwande. Verfasser unter- 
teilt hier nach dem Baustoff, wobei er immer gleich die Pfahle und 
Spundwande aus gleichem Materiał zusammenfaBt. Wahrend auf dem 
Gebiete der Einzelpfahle selbst durchgreifende Neuerungen in den letzten
20 Jahren kaum zu nennen sind, zeigt Verfasser hier die sehr beacht- 
lichen Fortschritte im Bau eiserner Spundwande, dereń Widerstands- 
momenten er einen besonderen Unterabschnitt widmet. Unter den Eisen- 
betonpfahlen sind es, wenn man von den Schleuderbetonpfahlen absieht, 
wiederum mehr die Spundwandpfahle, die wirklich Neuheiten aufzuweisen 
haben. Bei dem Unterabschnitt iiber das Einbringen der Pfahle und 
Spundbohlen laBt Verfasser nach einem allgemein gehaltenen Vorwort 
iiber Rammarbeiten den hOlzernen und eisernen Pfahlen getrennte Be
handlung angedeihen, hier ware ein gleicher Abrifi iiber Rammarbeiten 
mit Eisenbetonpfahlen angebracht gewesen, da bei ihnen doch wieder 
zum Teil besondere Rucksichten zu beachten sind. Beziiglich der Be
rechnung von Rammpfahlen verweist Verfasser auf das Handbuch fur 
Eisenbetonbau, III. Band (Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin). Ver- 
fasser macht sich durch diesen Hinweis frei von unnotigem Ballast, denn 
auf dem Gebiet der Pfahlberechnung sind wesentliche Fortschritte in den 
letzten 20 Jahren kaum zu verzeichnen und, wo von solchen die Rede 
sein kann, wird ihrer Erwahnung getan. Da Probebelastungen ungleich 
hOher zu bewerten sind ais irgendwelche Tragfahigkeitsberechnungen 
nach Formeln, hatte ich ein langeres Verweilen des Verfassers bei dem 
Unterabschnitt iiber Probebelastungen begriifit.

Den Schlufiteil IV bilden die Besprechungen der Baugrube, und zwar 
Sohle, Boschungen, Verschalungen, wagerecht und senkrecht, bis zu den 
Einfassungen mit Spundwanden aus Holz, Eisen ■ und Eisenbeton und 
endlich den Fangedammen. Hier finden sich sehr schatzbare Beispiele 
aus der neuen und allerneuesten Zeit vom In- und Auslande. Vorzug- 
liche zeichnerische Darstellungen erganzen diese Berichte, die zum grofien 
Teil wirklich Neues bieten. Die Kastenfangedamme bilden einen be
sonderen umfangreichen Einzelabschnitt. Den Schlufi des Werkes bildet 
das Kapitel iiber die Wasserhaltung. Nach eingehender Besprechung der 
offenen Wasserhaltung mit ihren Tticken und Gefahren laBt Verfasser die 
Grundwassersenkung sehr ausfiihrlich zu Worte kommen, zunachst mit 
Filterbrunnen und darauf mit Saugrohren In einer oder mehreren Staffeln. 
Auch hier werden die jeweiiigen Verfahren neben Rechnungsbeisplelen 
auch mit auserlesenen Beispielen aus der Praxis belegt. Zusammen- 
fassend kann gesagt werden, dafi das Werk in seiner 4. Auflage einen 
sehr wesentlichen Fortschritt gegenuber seinen an sich schon immer 
wertgeschatzten fruheren Auflagen bildet und in der Praxis sehr rasch 
eine vorziigliche Aufnahme finden diirfte. Co lberg .

Sportplatz und Kampfbahn. Von Carl D iem  und Johannes Sey ffe rt, 
Heft 2 der Beitrage zur Tura- und Sportwissenschaft. 2. erweiterte Auf
lage. 115 S. mit 63 Abb. Berlin 1927. Verlag Weldmannsche Buch- 
handlung. Preis 4,50 R.-M.

Die neue Auflage berUcksichtigt alle bisherigen Erfahrungen und die 
letzten jetzt geltenden Regeln. Es fehlen weder die allgemeinen Grund- 
satze iiber den Umfang und die Verteilung' der Sportanlagen im Ver- 
haltnis zum Stadtgebiet, noch das, was das Wesen der Obungspiatze 
ausmacht und sie von der elgentlichen Kampfbahn, dem Stadion, unter- 
scheidet. Die verschiedenen mOglichen Formen des Ubungsfeldes sind 
erOrtert und durch Normalplane erlautert, die alle EinzelmaBe genau ent
halten. Besonders die Form der Laufbahn, die das FuBballfeld umzieht, 
bestimmt den Charakter des Ubungsfeldes wie auch des Stadions: Sie 
kann gerade Langseiten haben, die an den Kopfenden entweder durch 
Halbkreise oder durch Korbbogen miteinander verbunden sind, sie kann 
auch durchaus oval angeordnet sein, wodurch an den Langseiten zwischen 
Laufbahn und FuBballfeld freie Zwickel entstehen, die zum Weitsprung 
und anderen Vorfiihrungen benutzt werden kOnnen, und durch die die 
ZuschauerrSnge auch an diesen Langseiten eine gebogene LlnienfUhrung 
erhalten, die ihnen einen gilnstigeren Oberbltck Uber die Vorftlhrungen 
gewahrt, Auch die jetzt strittlg gewordene Frage, ob die Laufbahn, wie 
bisher Ubllch, in der Kurve UberhOht werden soli oder nicht, Ist mit FUr 
und Wider erOrtert. Besonders wertvoll ist es, dafi der technischen Her
stellung und Unterhaltung der Spielfiachen, sei es Rasenflache oder Aschen- 
bahn, Tennisplatz oder Spieltenne, erschOpfend Raum gewahrt worden ist. 
Das Werkchen ist bei aller Knappheit ein erschOpfender Leitfaden, seine 
Benutzung kann ein mustergultlges Planen erleichtern und vor Fehl- 
schiagen behUten. Eine Entschuldigung fur Mifigriffe in der Planung und 
AusfUhrung kann es hiernach nicht mehr geben. M orgenschw eis .
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Erdstatische Berechnungen m it Reibung und Kohasion und unter 
Annahme kreiszylindrischer Gleitfiachen. Von W. F e lle n iu s .
40 S. mit 27 Textabb. Berlin 1927. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 
Preis geh. 4,20 R.-M.

Der Verfasser behandelt einige einfache Aufgaben des Erddruckes 
und der Standsicherheit von BOschungen mit ebenen und kreisformigen 
Gleitfiachen, und zwar einerseits fiir den Fali, daB nur Kohasion im Boden 
zur Wirkung kommt, anderseits beim Zusammenwirken von Reibung und 
Kohasion. Die zuerst in Schweden in die Rcchnung eingefiihrte kreis- 
fOrmige Gleitfiache beruht zwar ebenso wie die ebene Gleitflache auf 
ziemlich willktirlicher Annahme, sie verdient aber vor der ebenen Gleit
flache den Vorzug in allen Fallen, in denen sie ungiinstigere Standsicher
heit ergibt ais diese. Der erste Teil der Arbeit, der sich mit der Wirkung 
der Kohasion (ohne Reibung) befafit, hat nur wissenschaftliches Interesse, 
da BOden ohne Reibung wohl kaum vorkommen werden. Dagegen haben 
die Untersuchungen mit Beriicksichtigung der Reibung im zweiten Teile 
mehr praktische Bedeutung, besonders fiir die rechnerische Behandlung 
von Rutschungen. Ich selbst habe in der neuesten Auflage meines Buches 
iiber Erddruck und Erdwiderstand in ahnlichen Fallen von der Anwendung 
kreisfórmiger Gleitfiachen mehrfach Gebrauch gemacht. Wenn das Buch 
von Fellenius auch nur einen sehr beschrankten Teil der gesamten Erd- 
druckfragen behandelt, so bildet es doch eine wertvolle Vervollstandigung 
meiner Ausfiihrungen iiber den gleichen Gegenstand und kann allen 
Ingenieuren, die sich mit der Standsicherheit von BOschungen befassen 
miissen, warm empfohlen werden. H. Krey.

Berechnung von Behaitern nach neueren analytischen und graphischen 
Methoden. Fiir Studierende und ingenieure und zum Gebrauch im 
Konstruktionsbureau. 2. Auflage. Mit Benutzung der gemeinsam mit 
Prof. Dr. K. v. T erzaghi bearbeiteten 1. Auflage herausgegeben von 
Dr. Theodor POschl. VI u. 212 S. mit 71 Abb. Berlin 1926. Verlag 
von Jullus Springer. Preis geb. 15,60 R.-M.

Die Neuherausgabe dieses seit langerer Zeit vergriffenen Werkes, das 
sich mit der Statik und Festigkeit der schalenformigen Konstruktionen bei 
polarsymmetrischer Belastung befafit, ist eine verdienstliche Tat. Die Ver- 
wendung des Betons und Eisenbetons fiir Behalter und Kuppeln erfordert 
schon lange geeignete Berechnungs- und Bemessungsverfahren, und ein 
erheblicher Teil der dabei auftretenden Fragen, namlich soweit sie dreh- 
symmetrische Belastung betreffen, ist hier beantwortet. Der erste Teil 
behandelt Behalter in Form von Drehflachen, und zwar in vier Stufen 
wachsender Anpassung an die Wirklichkeit; einmal aufgefafit ais nicht 
steife, undehnbare Schalen, die keine Biegungsmomente aufweisen, mit 
zahlenmafiiger Anwendung auf die Konstruktion von Blechbehaltern, 
KesselbOden u. a. Diese Probleme sind statisch bestinimt in dem Sinne, 
dafi die Gleichgewichtsgleichungen am Element oder an ganzen Teilen 
zur Bestimmung der inneren Krafte ausreichen. In einem zweiten Kapitel 
wird durch Einfiihrung des Hookeschen Gesetzes die Dehnung der Schalen 
beriicksichtigt. Am wichtigsten ist das dritte Kapitel mit der Theorie 
der diinnen biegungssteifen Schalen, die fiir Kuppeln, kegelformige Dacher 
und Zylinder der fiir Balkenkonstruktionen angewendeten Biegungstheorie 
gerader und krummer Stabe entspricht. Es werden die allgemeinen 
Gleichungen abgeleitet und einfache SonderlOsungen gegeben fiir Eigenlast, 
Schneelast und Temperaturanderung, die nur an den Auflagern mit den 
iiblichen Auflagerbedingungen nicht iibereinstimmen. Die Beriicksichtigung 
der letzteren erfordert besondere Verfahren. Das genaue und strenge 
Verfahren von M e lfine r mittels hypergeometrischer Reihen wird kurz 
eriautert; wie so haufig ist sie vom mathematischen Standpunkte aus 
vollkommen, praktisch jedoch kaum anwendbar infolge zu grofier und 
umstandlicher Rechenarbeit. In diesen genauen LOsungen sind immer 
Einfliisse praktisch sehr verschiedener GrOfienordnung enthalten, die der 
Auslese durch das Auge des Ingenieurs noch bediirfen. Nach einer kurzeń 
Darstellung des Verfahrens von B lu m e n th a l, das infolge giinstiger Reihen- 
entwicklung untergeordnete Einfliisse wegzulassen gestattet, wird das 
Verfahren von Bauersfe ld-G ecke ler besprochen, das den Umstand 
beriicksichtigt, dafi die von den Auflagerbedingungen herriihrenden Grofien 
den Charakter Ortlicher StOrungen haben und rasch abklingen. Zahlen- 
beispiele zeigen die GrOfienordnung der zu erwartenden Werte. Endlich 
ist noch die Anwendung der Differenzenrechnung kurz besprochen.

Der zweite Teil befafit sich mit den zylindrischen Behaitern unter 
Beanspruchung durch Wasserdruck einmal nach analytischen, dann .nach 
graphischen Verfahren. Die' Re ifinerschen  Untersuchungen werden 
gebracht und dann nach dem Verfahren von R itz  wertvolie Zahlentafeln 
fiir Behalter mit dreieck-, rechteck-, trapez- und parabelfOrmigem Wand- 
querschnitt errechnet. Die graphischen Verfahren, ein von Terzaghi her- 
riihrendes Kapitel, sind in Abbildung und Beispiel dargestellt auch fiir Werk- 
stoffe, dereń Formanderungsgesetz (wie bei Eisenbeton) empirisch auf Grund 
von Versuchen gewonnen wird und vom Hookeschen Gesetze abweicht.

Das Buch gibt einen guten Ubcrblfck iiber den Stoff, und die Kennt- 
nis seines Inhalts ist notwendig, ehe man an Probleme unsymmetrischer 
Belastung geht; sehr vorteilhaft sind die żahlreichen Zahlenbeispiele, 
Tafeln, Literaturnachweise und Diagramme, die die Beurteilung der. GrOfien
ordnung und Wichtigkeit der verschiedenen statischen Werte ermOglichen. 
Auf praktische Anwendungsfahigkeit ist grofier Wert gelegt, und Entwick- 
lungen von rein mathematischer Bedeutung sind ohne Beeintrachtigung 
der Strenge nur in ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Das Buch 
ist fur den Statiker und den Beamten, der mit der Priifung solcher Bau- 
werke zu tun hat, eine wertvolle Hilfe und Stiifze und kann nur bestens 
empfohlen werden. Es ist in der Darstellung und Sichlung des Stoffes 
ein schOnes Denkmal der Deutschen Technischen Hochschule Prag.

Sr.=3«g- Hch. L e itz .

Der deutsche Griinfuttersiio. Geschichtliche Entwicklung, Einsauerungs- 
verfahren, Betriebswirtschaftliche Bedeutung, Baukonstruktion. Von 
Sr.=3ng. Kurt Naue, Dresden. V IIIu. 166S. mit95Textabb. Berlin 1926. 
Verlag von Paul Parey. Preis geh. 6,50 R.-M.

Die Griinfutterkonservierung in Silos ist fiir die deutsche Land- 
wirtschaft bekanntlich von grofier Bedeutung. Die mannigfachen Vorteile, 
die derartige Silos, dereń heute etwa 4000 Stiick in Deutschland in Betrieb 
sein mOgen, dem Landwirte bringen, sollten diesen sowie seinen Bau
meister dazu veranlassen, sich nach dem Naueschen Buche iiber den 
heutigen Stand der Griinfutterkonservierung und Silobautechnik eingehend 
zu unterrichten. In vier Hauptabschnitten: Geschichtliche Entwicklung 
des Silos aus der Sauergrube und der Braunheubereitung, Konservierungs- 
verfahren, Betriebswirtschaftliche Bedeutung des Silos, Bautechnische 
Gestaltung des Silos, werden alle hier auftretenden Fragen in Wort und 
Bild nach den neuesten Ergebnissen der Forschung und Praxis iibersichtlich 
behandelt. Den Bautechniker interessiert naturgemafi besonders der vierte 
Abschnitt, der die Losung der bei dem Entwurf und Bau eines Silos sich 
ergebenden bautechnischen Aufgaben bringt. Die neuesten deutschen 
Silokonstruktionen in Beton, Ziegel, Holz und Eisen, ihre Ausstattung und 
Hilfsmaschinen finden sich eingehend erortert. Der auf diesem Sonder- 
gebiet erfahrene Verfasser hat in seiner Arbeit einen vertrauenswiirdigen 
Berater fiir alle Fragen der Griinfutterkonservierung geschaffen, der fiir 
jeden an der Silagebereitung irgendwie Beteiligten sicher von grofiem 
Nutzen sein wird. Das Studium des gut ausgestatteten Buches kann des
halb allen, die es angeht, warm empfohlen werden. Laskus.

Der Talsperrenbau. Von P. Z ie g le r , Regierungs- und Baurat a. D. zu 
Clausthal. 3. Auflage, Bd. II: C. Die Berechnung massiver Talsperren. 
302 S. u. 406 Textabb. Berlin 1927. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 
Preis geh. 29,40 R.-M., geb. 32 R.-M.

Knapp 1V2 Jahre nach dem Erscheinen des 1. Bandes1) liegt nun auch 
der 2. Band des Zieglerschen Werkes vor, der sich mit der Berechnung 
massiver Talsperren befafit. Zum Ausgangspunkte der rechnerisch-kon- 
struktiven Darlegungen nimmt der Verfasser alle ZerstOrungserscheinungen 
an Sperrmauern, von der Durchbiegung und Rissebildung bis zum Einsturz. 
Nach einleitenden Bemerkungen, in denen die Aufgabe abgegrenzt, die 
fiir den StaukOrper in Frage kommenden Baustoffe gekennzeichnet und 
der Weg zur Untersuchung der Standfestigkeitsbedingungen kurz aufgezeigt 
wird, bringt der I. Abschnitt die B e rechnung  der S chw e rk ra ftm au e rn , 
wobei gleichzeitig Hinweise auf die konstruktive Ausgestaltung des Mauer- 
korpers gegeben werden. Durch das Anfiihren auch alterer Berechnungs- 
weisen und Ausfiihrungsbeispiele gibt der Verfasser nicht nur ein an- 
schauliches Bild vom bisherigen Entwicklungsgange des Talsperrenbaues, 
sondern regt auch die Auffindung neuer Bemessungsverfahren an. Aus- 
fiihrliche Berichte iiber altere Talsperren, mit allerdings geringeren Stau- 
hOhen ais den neuerdings bei uns vorkommenden, machen mit der Bau- 
weise vertraut und erlelchtern das Verst3ndnis fiir die theoretischen Er- 
Orterungen. Dem heute mit Recht besonders bevorzugten Dreiecks- 
q u e rsc hn itt  sind langere Ausfiihrungen gewidmet, dereń Ergebnis die 
wirtschaftliche Bemessung dieser auch heute noch wichtigsten Bauform 
erleichtert und so dem Konstrukteur wertvolle Hilfe leistet. Dabei ist es 
von Bedeutung, dafi der Verfasser bezuglich der Giiitigkeit des Trapez- 
gesetzes wichtige Einschrankungen macht. An den Ausfiihrungen iiber 
den Sohlenwasserdruck ist hervorzuheben, dafi mit Recht vor der noch 
vor dem Kriege beliebten Mauersohlenentwasserung gewarnt wird2). Mit 
einer Besprechung von 17 Mauersperrenunfallen (keineswegs allen!) schliefit 
der 1. Abschnitt. Bei Bewertung dieser ZerstOrungserscheinungen darf man 
natiirlich nicht iibersehen, dafi ihre Ursache vielfach in Verst0fien gegen 
heute ais allgemein ais richtig anerkannte Grundsatze iiber Entwurf und 
Bau von Talsperren zu suchen ist.

Aus der im II. Abschnitt gebrachten Behandlung der GewOlbe- 
sperren geht klar hervor, dafi ein technisch-wirtschaftiicher Wettbewerb 
zwischen Schwergewichtmauer und Bogenstaumauer seiten in Frage kommt, 
dafi vielmehr die GewOlbesperre besondere Aufgaben zu erfullen hat und 
an bestimmte natiirlirhe Vorbedingungen gebunden ist. Die konstruktions- 
wirtschaftlichen Darlegungen dieses Abschnittes werden wiederum durch 
eingehende Berichte iiber Ausfiihrungsbeispiele unterstiitzt. Die Behandlung 
erstreckt sich sowohl auf die GewOlbesperren nach dem Einmittelpunkts- 
und Einwinkeltyp, wie auch auf die kombinierte GewOlbekragtragermauer.

Im III. Abschnitt werden die e isernen  T alsperren  mit Recht nur 
kurz behandelt, da diese Bauweise nur in Sonderfailen in Frage kommt, 
wobei ihr auch dort in einzelnen Eisenbetonbaufocjnen ernste Wettbewerber 
erwachsen sind.

Der IV. Abschnitt ist den gegliederten Staumauerformen, den Pfeiler- 
sperren , gewidmet, die sich bekanntlich in den letzten Jahren in viel- 
seitiger Weise auch im europaischen Talsperrenbau Eingang verschafft 
haben. Bei den engen Wechselwirkungen, die gerade bei dieser Bauweise 
zwischen Berechnung und Konstruktion bestehen3), werden in diesem 
Abschnitt ausfiihrliche Mitteilungen iiber die Entwicklung der Pfeiler- 
sperren gemacht und nach kurzer Schilderung der A m bursenbauw e ise  
die G ew O lbe re ihensperren  behandelt. Den Schlufi dieses Abschnittes 
bilden die Beschreibung und Berechnung der V0hrenbachsperre, iiber die 
ja bereits eine umfangreiche Literatur besteht. Wie bei den vorhergehenden 
Abschnitten unterstiitzt auch hier eine Zusammenstellung von ausgefiihrten

') Vergl. „Die Bautechnik" 1925, Heft 36, S. 483.
-) Vergl. auch den Aufsatz des Berichterstatters in „Der Bauingenieur"

1926, Heft 52, S. 1003.
3) Vergl. auch Handb. f. Eisenbetonbau, 3. Aufl., Bd. IV, S. 280ff.



Fachschrift ftir das gesamte Bauingenieurwesen. 205

Pfeilersperren mit den wichtigsten Konstruktionsdaten den Entwerfenden 
bei seinen Vorarbeiten.

Der starkę Anstofi, den der Ausbau der Wasserkrafte nach dem Krieg 
in allen kohlenarmen Landem auf den Talsperrenbau ausiibte, hat infolge 
des scharfen Wettbewerbes zwischen Warmekraft und Wasserkraft in jiingster 
Zeit nachgelassen. Auch zielit man jetzt aus wasserwirtschaftlichen und 
kostentechnischen Griinden die Schaffung weniger grofier Stauraume der 
Anlage zahlreicher kleiner Staubecken vor. Infolgedessen wird die Zahl 
der in den nachsten Jahren zu erbauenden Mauersperren —  wenigstens 
in unserem verarmten Lande —  keine grofie sein. Aber gerade die Pause, 
die nun nach dem gewaltigen Aufschwunge des deutschen Talsperrenbaues 
seit In tze  und nach dem sturmischen Ausbau der siideuropaischen 
Wasserkrafte im Talsperrenbau eingetreten ist, erscheint besonders geeignet, 
die gewonnenen Erkenntnisse zu priifen und die Bauingenieure fiir neue 
speicherwirtschaftliche Bauten vorzubereiten, die sowohl bei dem planvollen 
Ausbau unserer Gebirgswasserkrafte, wie auch bei den vielerorts auf- 
tretenden Planen der Wasserversorgung aus Talsperren bald sicher eine 
grofie Rolle spielen werden. Es ist deshalb ein besonderes Verdienst des
II. Bandes, dafi er durch eine ausftihrliche Berichterstattung die in ver- 
schiedenen Werken und Zeitschriften ohne Zusammenhang verstreuten 
Erfahrungen und Beobachtungen, die bei alteren, nicht immer erfolgreichen 
Talsperren gemacht wurden, unserem Ingenieurnachwuchs ais Oberlieferung 
erhalt, gleichzeitig aber auch iiber den Stand der Erkenntnisse und iiber 
die Wege unterrichtet, die die Forschung und Praxis bei kiinftigen Tal- 
sperrenbauten wird gehen miissen. Die im letzten Jahrzehnt bedeutend 
angeschwollene in- und ausiandische Talsperrenliteratur birgt die Gefahr, 
dafi man die fiihrenden Stimmen iiberhOrt, zumal heute iiber wesentliche 
Grundlagen (z. B. Unterdruck, Schubspannungen, Bauform von Bogensperren) 
der Querschnittbemessung von Talsperren die Ansichten zum Teil noch 
stark auseinandergehen. Um so mehr ist das Bemiihen des Zieglerschen 
Werkes anzuerkennen, die sich vielfach widersprechenden Anschauungen 
kritisch einander gegeniiberzustellen. Fiir den Konstruktionsingenieur 
hatte der II. Band allerdings noch gewonnen, wenn in die theoretischen 
ErOrterungen Bemessungstafeln eingeflochten worden waren, wie sie 
ahnlich z. B. G u id i und K elen der Praxis an die Hand gegeben haben.

Der vom Verlag wiederum sehr sorgfaltig ausgestattete II. Band wird 
durch die ausfiihrliche und reichhaltige Bearbeitung des in der 2. Auflage 
noch auf 114 Seiten mit rd. 137 Abbildungen behandelten Stoffes fiir 
jeden unentbehrlich sein, der sich auf dem Hauptgebiet kiinftlger Wasser- 
wirtschaft, dem Speicherproblem, zu betatigen hat und dem daran gelegen 
ist, dafi die Standsicherheit und Wirtschaftlichkeit dieser Stauwerke eine 
vollkommene ist. ©r.=3ng. M a rąu a rd t, Miinchen.

Taschenbuch fiir den gesamten Strafien- und Wegebau. 18. Jahrg.
1927. Mit 93 Textabb. Von Dipl.-Ing. S tueck , herausgegeben von
A. Barte l. Potsdam, Stiftungsverlag. Preis 3,50 R.-M.

Das Taschenbuch bringt diesinal wertvolIe Erganzungen zum vor- 
jahrigen Bandę, der auch schon die neuzeitlichen Strafienbauweisen be- 
liandelte. Pflaster-, Beton-, Teer- und Bitumenstrafien werden ausfiihrlich 
besprochen, bei den Emulsionen fehlt das schon in grofiem Umfang er- 
probte Colas, bei den iibrigen Befestigungsarten der Riesenschotter. Sehr 
zu begrufien sind die Zusammenstellung der Normen im Strafienbau, ein 
vollstandiges Angebotheft mit Preisen fiir die Ausfiihrung von bituminosen 
Strafiendecken und die zahlreichen Angaben iiber Materialbedarf, Preise 
und die Strafienbauelemente. Der Abschnitt iiber die Breitenmafie und 
Krummungshalbmesser der Landstrafien ist veraltet und kónnte wegbleiben; 
dafiir ware ein Eingehen auf die neueren Grundsatze und die Verkehrs- 
statistik zu empfehlen gewesen, ohne die ein wirtschaftliches Arbeiten im 
Strafienbau unmOglich ist. Eine scharfere Trennung der Strafienbauweisen 
nach dem Verkehr —  Strafien mit vorwiegendem Pferdefuhrwerkverkehr, 
mit gemischtem und nur mit Kraftwagenverkehr — wird sich fiir die zu- 
kiinftigen Auflagen nicht mehr umgehen lassen.

Das Taschenbuch ist diesmal reichlicher mit Abbildungen ausgestattet 
und verdient weiteste Verbreitung. 3)r.=3>ng. Speck.

Taschenbuch fur Ingenieure und Architekten. Herausgegeben von
Ing. Dr. Fr. B le ich  und Prof. Dr. h. c. .1. M e lan . 688 S. mit 634 Abb.
Wien 1926. Verlag von Julius Springer. Preis 22,50 R.-M./38 Schilling.

Das vorliegende Taschenbuch tritt an die Stelle des zuletzt 1924 
erschienenen Osterreichischen Ingenieur- und Architekten-Kalenders. Es 
enthalt die Abschnitte Mathematik, Mechanik fester und fliissiger Korper 
(Bleich), Warmemechanik und Mechanik der Gase (Huber), Elastizitats- 
und Festigkeitslehre, Baustatik (Bleich), Vermessungskunde (Haerpfer), 
Baustoffe (Bleich), Eisenbetonbau (Melan), Erd- und Felsarbeiten, Griindungen 
(Steiner), Hochbau (Bleich), Briickenbau (Melan), Wasserbau (Kresnik), 
Strafien- und Wegebau, Eisenbahnbau (Steiner), Maschinenbau (Baudisch), 
Elektrotechnik (Huber). w

Die Gesamtanordnung des Werkes gleicht zwar in weitgehendem 
Mafie der von der allgemein bekannten „Hutte“, Des Ingenieurs Taschen
buch,1) her bestens bewahrten Art der Stoffbehandlung, jedoch bedingt der 
geringere Umfang auch eine entsprechende Knappheit des Inhalts. Ebenso 
ist mit dem „Foerster, Taschenbuch fiir Bauingenieure" manche Ahnlich- 
keit vorhanden.

Soweit es sich um die Gebiete der angewandten Technik handelt, 
ist in dem vorliegenden Buche fast ausschliefilich den Osterreichischen

*) Mit dem neuen Taschenbuche ware zu vergleichen Band I der 25. 
und Band III der 24. Auflage der „Hutte", Berlin 1926 bezw. 1922. Verlag 
von Wilhelm Ernst & Sohn.

Verhaltnissen Rechnung getragen. Aus diesem Grunde durfte fiir das 
Werk, dessen Ausstattung sich der Verlag sehr hat angelegen sein lassen, 
in Deutschland kaum Bedarf bestehen. Daraus mag hervorgehen, dafi 
es begriifienswert ware, die gleichlaufenden Belange Deutschlands und 
ósterreichs auch in technischer Beziehung durch Vereinheitlichung der 
Bestimmungen, Bezeichnungen usw. beider Lander zum Ausdruck zu 
bringen. 25r.-3>ttg. Roli.

Moderne Grundbautechnik. I. Teil: Die Kurzschachtgriindungen mit der 
Grundkórpermaschine. Von Ing J. Z e iss l, Direktor der Stern-Gesell- 
schaft fiir moderne Grundbautechnik m. b. H. 64 S. mit 29 Abb. und
3 Tabellen. Berlin 1927. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis 
geh. 2,70 R.-M.

Der Wiener Zivilingenieur O tto kar S tern , bekannt durch den nach 
ihm benannten „Sternpfahl", der durch Einrammen und Ausbetmieren eines 
sich verjiingenden Blechrohres mit hOlzernem Rammkern hergestellt wird, 
durch seine Versuche iiber die Form und die Tragfahigkeit von Pfahlen') 
und neuerdings durch seinen „Kegeldruck-Bodenpriifer"2) zur Untersuchung 
des Baugrundes, hat die „Stern-Gesellschaft fiir moderne Grundbautechnik 
m. b. H .“ in Wien gegriindet. Die Gesellschaft iibernimmt die Durchfiihrung 
neuzeitlicher Bodenuntersuchungen fiir Bauzwecke, die Planung, Ver- 
anschlagung und Bauleitung von Grundbauarbeiten und stellt in eigenen 
Werkstatten neben dem bereits genannten Sternschen Bodenpriifer besonders 
eine von Stern erdachte „Grundkórpermaschine" her, die aber nicht 
verkauft, sondern nur durch Lizenzvertrag an Bauunternehmungen ver- 
geben wird.

Die fahrbare Grundkórpermaschine trSgt ein lotrechtes Fiihrungsrohr 
von 500 mm Durchm. und 3,40 m Lange, dessen unteres Ende in eine mit 
Eichenholz ausgefiitterte, 1,40 m lange Śtahlrohrspitze, den „Treibkegel", 
eingreift. Fiihrungsrohr und Treibkegel sitzen auf einem gemeinsamen, 
5 m langen Gestangerohr von 90 mm lichter Weite, auf dem iiber dcm 
Treibkegel ein im Inneren des Fiihrungsrohres liegender, mit Druckluft 
betriebener Rammbar arbeitet. Das Fiihrungsrohr kann durch Aufsetzrohre 
bis auf 20 m Schachttiefe verlangert werden. Ist durch den Rammbaren 
der Treibkegel mit dem Fiihrungsrohr bis zur gewiinschten Tiefe hinab- 
getrieben, so wird durch das hohle Gestangerohr Beton unter Prefiluft der 
Spitze des Treibkegels zugefiihrt. Werden Treibkegel und Fiihrungsrohr nun 
herausgezogen, so fiillt sich der von ihnen freigegebene Raum mit Beton. 
Der Beton kann auch uber ihren Verdrangungsraum hinaus in den Boden 
geprefit werden. Er wird absatzweise eingebracht und kann nach jeder 
Beschickung wirksam durch Fallenlassen des Treibkegels gestampft werden.

Die vorliegende Schrift schildert die Grundkórpermaschine in allen 
Einzelheiten und gibt Beispiele ihrer Anwendung, besonders fiir die 
Griindung von Hochbauten. Der bisher erschienene I. Teil beschrankt sich 
auf Griindungen von nur geringer Tiefe, der geplante II. Teil soli Tief- 
griindungen behandeln. Stern lOst die Grundniauern eines Bauwerkes in 
„Grundkorperkegel" auf, die er mit der Maschine, nOtigenfalls in Anpassung 
an den Baugrund in wechselnder Tiefe, aber jedenfails einheitllch und 
deshalb nach seiner Angabe besonders wirtschaftlich herstellt. Die 
Maschine zeichnet den Rammvorgang selbsttatlg auf, aus diesen Auf- 
zeichnungen wird an Hand von Tabellen, die auf der Rammformel des 
unvollkommen elastischen Stofies aufbauen, die Tragfahigkeit entnommen.

Das Verfahren hat die Verwendung eines gerammten und wieder- 
gewonnenen Vortreibrohres mit anderen Pfahlbauweisen3) (Simplex, 
Franki usw.) gemeinsam, ebenso die Verwendung von Prefiluft zum Ein- 
bringen des Betons (Wolfsholz, Griin & Bilfinger, Fischer); neu ist die 
Moglichkeit einer guten Stampfung bei gleichzeitiger Verwendung von 
Prefiluft. Die Bedeutung des Verfahrens scheint aber darin zu liegen, 
dafi eine handliche, leicht bewegliche, leiclit zu bedienende und doch 
widerstandsfahige und leistungsfahige Maschine geschaffen ist, die offenbar 
sehr wirtschaftlich arbeitet. Allerdings wird die Erfahrung erst erweisen 
miissen, wie die Maschine sich bewahrt. Nach Angabe des Verfassers. 
haben sich bei den ersten grOfieren Griindungen von Hochbauten gegen- 
uber dem iiblichen Griindungsverfahren Ersparnlsse von 1/2 bis 3/4. der 
Baukosten ergeben.

Auch wird bel dem zweifelhaften Werte von Rammformeln noch ein- 
gehender nachzuweisen sein, wleweit die vorgesehene Berechnung der 
Tragfahigkeit zutrifft. Endlich kann das Verfahren da nicht in Frage 
kommen, wo betonschadliches Grundwasser — das mit dem frischen Beton 
in Beriihrung kommen wiirde —  den Bestand der FJfflhle gefahrdet.

Die Darstellungsweise der Druckschrift leidet darlinter, dafi eine iiber- 
sichtliche Zusammenfassung fehlt. Der Leser mufi sich erst mit der 
Schilderung von Einzelheiten befassen, ehe er das Wesentliche erkennt. 
Dem eiligen Leser wird es aber dazu oft an Zeit fehlen.

®r.=3ng. Lohtneyer.

Rapports presentćs par 1’Associazione Nationale Industrie Elettriche 
(Aniel). Mailand 1926. Arti Grafiche E. Calamandru & Cie.

Vom 21. bis 26. September 1926 fand in Rom der 1. Kongrefi der 
„Union internationale des producteurs et distribUteurs d’energie ćlectrique“ 
statt. Anlafilich dieser Tagung erschien ein in franzOsischer Sprache ver- 
fafiter, von der „Associazione Nationale Industrie Elettriche" (Aniel) 
herausgegebener Bericht, der in einem gut ausgestatteten Heft drei be- 
merkenswerte Aufsatze enthalt.

') Vergl. O. S tern , Das Problem der Pfahlbelastung. Berlin 1908. 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn.

2) Vergl. „Die Bautechnik" 1926, Heft 27, S. 406.
3) Uber Ortpfahle vergl. B rennecke-Lohm eyer, Der Grundbau 

Bd. I, S. 165 bis 176. Berlin 1927. Yerlag von Wilhelm Ernst & Sohn.
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Zunachst macht Ingenieur Carlo B onom i, der Direktor der .Aniel”, 
Mitteilungen iiber die Entwicklung und den derzeitigen Stand der elek- 
trischen Industrie in Italien, insbesondere der hydroelektrischen Erzeugung. 
Aus der geschichtlichen Einleitung ist zu entnehmen, dafi schon friihzeitig 
einzelne Wasserwerke auf elektrischen Betrieb umgestellt wurden. Den 
ersten Schritt zur Entwicklung einer eigentlichen elektrischen Industrie, 
die die Abgabe von Strom zum Zweck hat, bedeutete die Griindung der 
„Societa Edison" in Mailand, die dort im Jahre 1883 ihre erste Dampf- 
zentrale baute, der im Jahre 1898 das erste hydroelektrische Kraftwerk 
Paderno an der Adda mit 13000 PS folgte. Es folgen sodann eingehende 
Mitteilungen iiber die weitere Entwicklung, die sich naturgemaB auf 
Ausnutzung der zahlreichen Wasserkrafte aufbauen mufite. Die starkę 
Steigerung des Bedarfs an elektrischer Energie geht aus der Angabe hervor, 
dafi im Jahre 1924 der Verbrauch rd. 5,4 Milliarden kWh betrug, davon 
fiir die Industrie rd. 4,4 Milliarden, das iibrige fiir elektrischen Bahnbetrieb 
und Beleuchtung. Zahlreiche Tabellen und graphische Darstellungen 
eriautern den Gang der Entwicklung. Die starkste Zunahme ist fiir die 
Jahre 1920 bis 1922 zu verzeichnen; in den letzten Jahren iiberwiegt der 
Bau von Werken fiir die elektrische Industrie selbst. Die Anzahl der 
Anlagen nimmt ał>, dafiir steigt aber die Leistungsfahigkeit der einzelnen 
Anlage bedeutend. In einer Kartę im Mafistabe 1:1000000 wird eine 
Obersicht der heute bestehenden und im Entstehen begriffenen Werke 
gegeben, geordnet nach GrOfie und nach Gesellschaften. Bei weitem 
iiberwiegen die Anlagen in den Alpen und an dereń Fufi, die sich der 
ganzen alten Grenze entlang ziehen, wahrend In den friiher 5sterreichlschen 
Gebieten verhaltnismafiig wenige zu verzeichnen sind. Im Apennin liegen 
die meisten Werke am Nordabhang, hauptsachlich in der Gegend zwischen 
Parma und Bologna. Mittel- und Siiditalien, ebenso die Inseln sind noch 
weit weniger ausgebaut. Die Kartę gibt auch interessanten Aufschlufi 
dartiber, wie einzelne Gesellschaften ihre Werke in den Alpen, mit grćifiter 
Leistungsfahigkeit im Sommer, mit den Werken im Apennin, die im Winter 
iiber das meiste Wasser verfiigen, verbunden haben.

Daran schliefit sich eine Beschreibung der bedeutendsten Anlagen, die 
mit reichhaltigen, zum grOfiten Teil vorziiglichen Bildern ausgestattet ist. 
Es seien nur die aiteren Werke Trezzo an der Adda, Vizzola am Tessin 
erwahnt, von den neueren die grofie aus 14 Zentralen bestehende Anlage 
im Becken des Toce, gegen den Lago maggiore.

Ein weiterer Abschnitt behandelt die Anlagen nach Landschaften ge- 
órdnet, ihre Zugehórigkeit zu den verschiedenen Gesellschaften und ihre 
Zusammenhange unter sich. Auch der deutsche Fachmann wird den vor- 
liegenden Bericht aufmerksam lesen und auf geringem Raum einen guten 
Einblick in dieses wichtige Gebiet bekommen; namentlich fiir den Bau- 
fachmann diirfte vieles von Belang sein, nicht zuletzt auch in bezug auf 
die architektonischen Lósungen.

In einem zw e iten  Aufsatze behandelt Ingenieur Umberto P itta lu g a  
die Entwicklung der Anwendung der Elektrizltat im Haushalt, abgesehen 
von der Beleuchtung, also von Biigeleisen und anderen zur Erzeugung 
von Warme dienenden Apparaten, ferner von solchen, die zur Erzeugung 
von Kraft dienen sollen (Ventilatoren, Staubsauger, Ktihleinrichtungen). 
Zum Vergleich werden die Verhaitnisse in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika herangezogen, dem Lande, das auBerordentlich starken Bedarf 
hat. Hauptsachlich ist es dort der Werbetatigkelt der elektrischen Industrie 
zu verdanken, daB die Apparate im Haushalt so stark verwendet werden. 
Die Industrie arbeitet ungiinstig, da 40%  des angelegten Kapitals dazu 
dienen, den Strom fiir die Stunden des starksten Verbrauchs zu erzeugen. 
Ein starkerer Verbrauch im Haushalt wahrend des Tages gibt einen er- 
wiinschten Ausgleich. In Italien ist die Entwicklung auf diesem Gebiete 
noch zuriick. Der allgemeine Wohlstand ist noch nicht gehoben, und vlel- 
fach herrscht noch zu geringe Kenntnis iiber den Nutzen derartiger Apparate. 
Dazu kommt, dafi dereń Hersteliung noch nicht so entwickelt ist, dafi 
sie gegeniiber den teuren Lieferungen aus dem Auslande billigere und 
zuverlassige einheimische Ware auf den Markt bringen kónnte.

Der Band schliefit mit einem kurzeń Aufsatze von Ingenieur Luigi 
E m anu e li iiber den Einflufi von Luftblasen, die In unterirdischen Hoch- 
spannungskabeln eingeschlossen sind. In einer Reihe von Tabellen wird 
der EinfluB von eirigeschlossenen Luftblasen behandelt durch Untersuchung 
der Veranderllchkeit des Leistungsfaktors von dreiphasigen Kabeln. Es 
werden verschiedene Versuche zur Feststellung der Menge der Luftblasen 
und ihres Verhaltens in der Isoliermasse mitgeteilt, bei verschiedenen 
Spannungen und Temperaturen. G. Escher.

Die Tragfahlgkeit statisch unbestimmter Tragwerke aus Stahl bei
beliebig h&ufig wiederholter Belastung. Von Prof. M. G r iin ing .
30 S. mit 6 Abb. Berlin 1926. Verlag von Julius Springer. Preis geb.
3,30 R.-M.

Die Statik der statisch unbestimmten Systeme ist ais Wissenschaft 
seit geraumer Zeit in eine Art von ErschOpfungszustand eingetreten, der 
sich darin wiederspiegelt, dafi sich ihre Methodik ais kaum noch weiter 
ausbaufahig erweist; die Erfassung der Gesetzmafiigkeiten der Fachwerk- 
theorie mit Hilfe von Differenzengleichungen sowie gewisse Fragen der 
elastischen Stabilitat scheinen im wesentlicben das zurzeit noch er- 
weiterungsfahige Arbeitsfeld darzustellen. Erschópfungszustande dieser 
Art, wie sie periodisch so ziemlich in allen Wissenszweigen auftreten, 
werden in der Regel durch Aufwetfung ganz neuer Problemstellungen 
uberwunden. DaB die Griiningsche Schrift ein in der Statik des Fach- 
werks ganz neues Problem nicht nur stellt, sondern in weitem Umfange 
auch bereits beantwortet, weist ihr gegeniiber dem zeitgenóssischen 
statischen Schrifttum einen besonderen Rang zu: sie ist wissenschaft- 
fórdernd.

Wahrend bisher Fachwerke so entworfen wurden, dafi in jedem ihrer 
Stabe unter den ungiinstigsten Laststellungen Spannungen auftreten, die 
um ein entsprechendes Mafi unter der Elastizitatsgrenze ae bleiben, fragt 

Gruning umgekehrt nach dem Spannungszustande, der sich einstellt, wenn 
nach jedesmaliger ganzer oder teilweiser Zwischenentlastung beliebig oft 
solche Belastungen auf ein statisch unbestimmtes Fachwerk — fiir statisch 
bestimmte Fachwerke, dereń Stabkrafte aus Gleichgewichtsbedingungen 
folgen, hatte eine solche Fragesteliung keinen Sinn —  ausgeiibt werden, 
die in gewissen uberzahligen Staben oder auch in Staben des statisch 
bestimmten Grundsystems bei ihrer ersten Einwirkung eine Oberschreitung 
der Elastizitatsgrenze bedingen. Zur Durchfiihrung der Untersuchung wird 
die Kraft X t eines ilberzahligen Stabes gespalten in X i — <teFi + Yt, wo 

<>e Fi die Spannkraft an der Elastizitatsgrenze und Yi den Oberschufi der 

Stabkraft iiber de Fi bedeuten. Die Langenanderung des Stabes wird an- 

gesetzt in der Form =  X t oi + / (Y^ , wobei f(Y jj ais bleibende Form- 

anderung vom Verlauf der Spannungs-Dehnungslinie im plastischen Be
reich abhangt und fiir Spannungen verschwinden mufi, wahrend

f'(Yi) und f "  (Y,■) positiv sein sollen. Unter diesen Voraussetzungen ergibt 

sich fiir je zwei aufelnander folgende Belastungen, z. B. die k »« und 
(k — 1)>=, je eine lineare Differenzengleichung zwischen den Yik und Yi k̂ _ l) 

sowie eine Gruppe entsprechender Differenzengleichungen fiir je zwei sich 
folgende Entlastungen. Die Diskussion dieser Differenzengleichungen wird 
fiir das einfach, zweifach und «-fach statisch unbestimmte Fachwerk durch- 
gefilhrt, sowohl fiir den Fali, daB in keinem Stabe des statisch bestimmten 
Grundsystems die Elastizitatsgrenze iiberschritten wird, ais auch fiir den 
anderen Fali, dafi aufier in den n uberzahligen Staben noch in einem oder 
inehreren Staben des Grundsystems die Beanspruchung sich iiber die 
Elastizitatsgrenze erhebt. Sie fiihrt zu bedeutungsvollen quantitativen 
Aussagen, die in vier Satzen zusammengefaBt werden, dereń erster z. B. 
kurz folgendes besagt:

„Die hinreichend haufige Belastung und Entlastung eines n-fach 
statisch unbestimmten Systems mit einer Lastgruppe, welche erst- 
malig in den n uberzahligen Staben zur Ubcrschreitung der 
Elastizitatsgrenze fiihrt, ergibt letzten Endes einen Spannungszustand, 
bei dem alle iiberzahligen Stabe hOchstens die Spannung ae haben, 

wofern in den iibrigen Staben die Spannungen sich nicht iiber de 

erheben. In den uberzahligen Staben tritt eine bleibende Langen
anderung ein, die mit dem Riickgang aller Spannungen in die 
Elastizitatsgrenze ihren Grófitwert erreicht, den sie auch bei welteren 
Belastungen nicht mehr iiberschreitet. Anderungen der Temperatur 
und Stiitzenverschiebungen beeinflussen den schliefilichen Spannungs
zustand nicht."

Durch die von Gruning bewiesenen Satze wird das bislang nur 
qualitative Wissen um das Verhalten des statisch unbestimmten Tragwerks 
wesentlich erweitert; denn bisher wufite man nur, daB durch Oberlastung 
gewisser Stabe eine verst3rkte Heranziehung anderer Stabe ausgelOst wird, 
die hierbei die Rolle von entlastenden Sekundanten spielen, man wuBte 
jedoch nichts iiber das Ausmafi dieser Entlastung, nichts iiber die end- 
iiltigen Spannungen nach haufigen Belastungen, nichts iiber die wirkliche 
icherheitsgefahrdung.

Ein entsprechender Ansatz, wie oben fiir Belastung und Entlastung 
angedeutet, aber fiir den Wechsel zwischen gleich grofien positiven und 
negativen Lasten aufgestellt, fiihrt den Verfasser zu einer Differenzen
gleichung fiir Wechselstabe, dereń Diskussion ergibt, dafi auch in den 
Wechselstaben eines statisch unbestimmten Fachwerks die Spannungen 
infolge schwlngender Belastung schliefilich in die Elastizitatsgrenze zuriick- 
sinken, sofern diese im stabilen Grundsystem nicht iiberschritten wird. Fiir 
Druckstabe ergibt sich der bemerkenswerte Satz, dafi sie im n-fach statisch 
unbestimmten System nur dann knicken konnen, wenn gleichzeitig der 
Widerstand eines Systems von n + 1 Staben des Tragwerks erschOpft 
wird.

Die von Gruning geleistete Vertiefung unserer Erkenntnis der Trag
werks hat nicht nur theoretischen Wert, sondern auch eine hervorragend 
praktische Bedeutung. Sie offenbart den bisher fast nur geheimnisvoll 
erahnten inneren Vorzug der statisch unbestimmten Systeme vor den 
statisch bestimmten. Sie regt zu einer Nachpriifung der bisherigen 
Definition des Sicherheitsbegriffs an, die iiberhaupt nicht mehr fiir den 
einzelnen Stab, sondern nur noch fiir das ganze System gegeben 
werden kann. Sie fiihrt zu einer neuen Beurteilung der Wechselstabe, 
dereń aufiergewOhnliche Stellung gegeniiber anderen Traggliedern nicht 
mehr berechtigt erscheint. Auch der EinfluB von Temperaturanderungen 
und Stiitzenverschiebungen auf den endgiiltigen Spannungszustand erscheint 
ebenso wie die Knickgefahr der Druckstabe in neuem Licht. Die Schrift 
leistet fiir das statisch unbestimmte Tragwerk das, was durch die Unter- 
suchungen von P ra n d t l, K arm an und H encky fiir die elastischen 
Continua angebahnt worden ist, und bildet einen wichtigen Schritt zur 
Losung der noch immer ungeklarten Frage, welche Umstande die Festigkeits- 
gefahr eines elastischen Gebildes herbeifiihren.

Der gebildete Statiker und der Elastizitatstheoretiker werden an den 
Untersuchungen Griinings nicht vorbeigehen diirfen; jene, in dereń Hand 
die Sorge um den Bestand unserer Bauwerke ruht, werden reichen Nutzen 
aus ihnen ziehen.

Die Darstellung ist sehr — manchmal sogar vielleicht zu sehr — 
gedrangt und klar. Die zum Teil nicht einfache Beweisfiihrung ist iibcrall 
streng und elegant geleistet. 2)r.=3ing. R- M ayer, Privatdozent.
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Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft fur Bauingenieurwesen 1926. 
DIN A 5, 229 S. mit 31 Abb. und 1 Bildnis. Berlin NW 7 1926. VDI-Verlag 
G. m. b. H. Preis brosch. 10 R.-M.

Das diesjahrige Jahrbuch ist durch seinen \vertvollen Inhalt mehr 
noch ais das im vorigen Jahre herausgegebene1) dazu geeignet, dem Bau- 
ingenieur im taglichen Gebrauche Wege zu weisen und Anregungen zu 
bieten. Von den Aufsatzen selen besonders folgende hervorgehoben: 
Sr.=S»g. Max M ayer bespricht das Thema „Der Bauingenieur ais Betriebs- 
gestalter, Prof. ©i\=3ing. K le in lo g e l die „Fortschritte des Beton- und 
Eisenbetonbaues in den letzten Jahren", wobei namentlich die Fertig- 
k o n s tru k t io n e n  unter Zuhilfenahme guter Bilder anschaulich behandelt 
sind. Oberbaudirektor Leo, Hamburg, bringt eine iibersichtliche Ab- 
handlung iiber den unterirdischen Stadtebau. Ferner findet man einen 
guten Aufsatz von Sr.=3ng. Ernst D ie rbach , Berlin, uber die Anlage 
von Flughafen fiir den Luftverkehr mit den zugehdrigen neuzeitlichen 
Markierungen und Sondereinrlchtungen. Eine wertvot!e Statistik der 
deutschen GroB-Wasserkraftanlagen mit einer iibersichtlichen Tabelle gibt 
Prof. Sr.=2>ug. A. L u d in , Charlottenburg.

Es folgt dann das iibliche ausftihrliche Mitgliederverzeichnis der 
Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen und darauf die Fortsetzung 
der im vorigen (ersten) Jahrbuche begonnenen, nach den acht Haupt- 
gebieten des Ingenieurbaues geordneten Zusammenstellung bedeutender 
Ingenieurbauwerke, die jedem  Bauingenieur sicher willkommen sein 
wird. Daran schliefit sich eine ahnliche Zusammenstellung der im 
Jahre 1925 und I. Halbjahr 1926 vollendeten oder doch wcsentlich ge- 
fOrderten groBeren deutschen Bauingenieurwerke.

Ais besonders beachtenswerte und verdienstvolle Arbeiten sind 
schliefllich noch anzufiihren das im ganzen 408 Nummern umfassende, 
vorziiglich durchgearbeitete Verzeichnis der deutschen Doktordissertationen 
aus dem Gebiete des Bauingenieurwesens und seinen Grenzgebieten fiir 
die Jahre 1918 bis 1926, geordnet nach 13 Hauptwissenschaftsgebieten, 
sowie ein genaues Verzeichnis der deutschen Baunormen.

Das vorliegende Jahrbuch 1926 bietet hiernach eine Fulle von wlssens- 
wertem Stoff in fiir den Gebrauch denkbar beąuemer Gestaltung und 
darf somit allen Fachgenossen aufs warmste empfohlen werden.

Laskus.

Versuche m it allseitig aufliegenden, rechteckigen Eisenbetonplatteti 
unter gleichmafiig verteilter Belastung. II. Teil. Bericht erstattet 
von Otto Graf. Heft 56 des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton.
28 S. mit 37 Abb. und 4 Zusammenstellungen. Berlin 1926. Verlag 
von Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 6,90 R.-M.

Die Versuche des vorIiegenden Heftes 56 bilden die Fortsetzung der 
Arbeiten, iiber die in Heft 30 der Arbeiten des Deutschen Ausschusses 
fiir Eisenbeton berichtet ist. Sie betreffen fiinf verschiedene rechteckige 
Platten von 4 X  2 m Stiitzweite, bei denen das Verhaltnis der Bewehrung 
nach der langen Stiitzweite zu der nach der kiirzeren vom Werte 1 bis 
auf etwa y l0 abnimmt. Zunachst werden die Festigkeiten der Baustoffe 
sowie die von Vergleichsbalken angegeben; weiter folgen die Grofie der 
Rissebildungslast P r, dann der Belastungsstufe, bei der ein erhebliches 

Klaffen einzelner Risse zu beobachten war, sowie der Bruchlasten. Es 
ist von Bedeutung zu beobachten, wie dic Rissebildungslast durchaus 
nicht mit der Starkę der Bewehrung und der Bruchlast parallel geht, ferner 
dafi etwa 15 %  unter der Bruchlast einzelne Risse millimeterweit klaffen 
und die Belastung doch noch gęsteigert werden kann, wahrend bei Balken 
mit dem Klaffen der Risse, d. h. mit Uberschreitung der Streckgrenze, 
die Tragfahigkeit fast endgiiltig erschOpft ist. Die Platte zieht eben in
folge ihrer hohen statischen Unbestimmtheit wenlger beanspruchte Teile 
starker zum Mittragen heran, und die inneren Krafte passen sich bis zu 
einem gewissen Grade den Widerstandsmoglichkeiten der Konstruktion 
an. Bei den Bruchlasten zeigen sich die Platten mit der geringsten Be
wehrung parallel der langen Seite ais die wirtschaftlich giinstigsten, d. h. 
das Seitenverhaitnis 2:1 ist bereits so grofi, dafi die Tragkraft nach der 
langen Stiitzweite keine Rolle mehr spielt und auch durch eine starkę 
Bewehrung nach dieser Richtung nicht mehr zur Geltung gebracht werden 
kann. Eingehende graphische Darstellungen der Dehnungen und Tabellen 
der Messungen geben die Versuchsergebnisse in vollstandiger Weise 
wieder. Das Heft erganzt die Reihe der Plattenversuche und wird ebenso 
wie die zahlreichen und deutlichen Abbildungen der Versuchsplatten dem 
eingehenden Studium jedes Eisenbetoningenieurs aufs warmste empfohlen.

®r.=3«g. Hch. Le itz .

Holz im Hochbau. Von Ing. H ugo B ronneck, Wien - Lemberg. 
XVI + 388 S. mit 415 Abb. Wien 1927. Verlag von Julius Springer. 
Preis geb. 22,20 R.-M.

Der Verfasser bezeichnet sein Werk ais ein neuzeitliches Hilfsbuch 
fur den Entwurf, die Berechnung und Ausfiihrung zimmermanns- und 
ingenieurmafiiger Holzwerke im Hochbau. Es soli allen Fachgenossen, 
denen das Gebiet des neuzeitlichen Holzbaues noch wenig vertraut oder 
fremd ist, die Móglichkeit bieten, sich griindlichc Kenntnisse darin anzu- 
eignen. Der Verfasser holt zu diesem Zwecke ziemlich weit aus.

Das Buch zerfallt in drei Hauptteile. Im I. Teil, Grundlagen der Be
rechnung und Ausfiihrung hólzerner Tragu^rke, wird unter Abschnitt 1 
auf etw'a 50 Seiten eine Ubersicht iiber die Lehren der Festigkeit und 
Elastizitat gegeben, soweit sie fiir Holzbauten in Betracht kommen. 
Abschnitt 2 behandelt das Bauholz, Abschnitt 3 die Holzverbindungen 
und die zusammengesetzten Holzquerschnitte, Abschnitt 4 die holzernen 
Tragwerke, wo auch die Vorlaufigen Vorschriften der Reichsbahndirektion

*) Vergl. „Die Bautechnik” 1925, Heft 54, S. 772.

Stuttgart Platz gefunden haben, die ja bekanntlich inzwischen durch die 
Vorlaufigen Bestimmungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft fiir 
Holztragwerke vom 12. Dezember 1926 (erschienen im Verlage von 
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8) iiberholt sind.

Der II. Teil, Berechnung und Ausfiihrung hólzerner Bauwerkteile, 
umfafit vier Abschnitte, namlich Decken, Wandę, Dacher und Treppen, 
W'obei auch die zur statischen Berechnung erforderlichen Belastungsangaben 
(preufiische und Osterreichische Bestimmungen) nicht fehlen.

Im III. Teil, Selbstandige Bauwrerke aus Holz, endlich werden in 
fiinf Abschnitten der Reihe nach behandelt: Hallenbauten, Holzhausbau, 
Landwirtschaftliche Bauten, Umbau- und Wiederherstellungsarbeiten, 
holzerne Maste. Eine Zusammenstellung niitzlicher Hilfstafeln und ein 
alphabetisches Sachverzeichnis beschlieBen das Buch. Die vorstehende 
kurze Ubersicht laBt zur Geniige den reichen Inhalt des Werkes erkennen. 
Der Verfasser hat sich ernstlich und mit Erfolg bemuht, die Eigenschaften 
und die wichtigsten Anwendungen des Holzes ais Baustoff in anschaulicher, 
elementarer, aber doch wissenschaftlich einw'andfreier Form zu erórtern 
und mit seinem Buche den Kreisen, fiir die es bestimmt ist, einen sicheren, 
nicht versagenden Ratgeber zu schaffen. Auf die Behandlung der neuzeit
lichen Bauweisen ist besonderer Wert geiegt. Wenn auch das Buch natur- 
gemafi in erster Linie auf osterreichische Verhaltnisse zugeschnitten ist, 
so sind doch die reichsdeutschen Ausdriicke, Bestimmungen und Bauweisen 
ausreichend beriicksichtigt, so dafi auch unsere Bauingenieurc groBen 
Nutzen davon haben konnen. Die Ausstattung des Buches ist gut, die 
zahlreichen Abbildungen sind durchweg klar und leichtverstandlich. 
Dem Hochbauingenieur, der beruflich mit Holzbauten zu tun hat, kann die 
Anschaffung und fleifiige Benutzung des Werkes nur warm empfohlen 
werden. Ls.

Die Sicherungs-Einrichtungen fiir den Zugverkehr auf den deutschen 
Bahnen. Von Oberbaurat a. D. Prof. Heinrich M o lle r ing . XII, 554 S. mit 
376 Abb. Leipzig 1927. Verlag von S. Hirzel. Preis geh. 32, geb. 35 R.-M.

Das Eisenbahnsicherungswesen darf, wie der Verfasser im Vorwort 
seines Buches treffend hervorhebt, so vollkommen es auch bereits aus- 
gebildet ist, keineswegs ais ein abgeschlossenes Gebiet angeschen werden, 
auf dem nur noch Kleinarbeit zu leisten ist. Im Gegenteil, das Slcherungs- 
wresen wrird und mufi sich, soli es mit der zunehmenden Entwicklung der 
Verkehrstechnik Schritt halten, immer weiter ausbauen und ais ein 
wichtiges Glied des Eisenbahnbetriebes sich dessen Anforderungen stetig 
anpassen. Von diesem Grundsatze ausgehend, behandelt der Verfasser 
ausfiihrlich und in klarer, flusslger Sprache in neun Abschnitten die der- 
zeitigen wesentlichsten Einrichtungen fiir die Sicherung des Zugverkehrs 
auf den deutschen Bahnen, die, wie im Schlufiworte des Abschnittes IX 
betont ist, hinsichtlich der Sicherheit des Betriebes im allgemeinen und 
der Zuveriassigkeit der Signaleinrichtungen im besonderen immer noch 
an der Spitze aller Nationen marschieren.

Abschnitt I befafit sich mit den Signalen fiir den Zugverkehr und 
ihren Abhangigkeiten, Abschnitt II mit den mechanischen Sicherungs- 
einrichtungen, im Abschnitt III werden die Blockeinrichtungen behandelt, 
im Abschnitt IV die Bahnhofsblockung und im Abschnitt V die Strecken- 
blockung, Abschnitt VI und VII umfassen das Gebiet der Stellwerke mit 
Kraftbetrieb und der hierbei angewendeten Blockeinrichtungen, Ab
schnitt VIII handelt von der selbsttatigen Streckenblockung. Den Schlufi 
bildet Abschnitt IX. Er gewahrt einen Uberblick uber den Stand der 
Mittel, die wahrend der beiden letzten Jahrzehnte erdacht und auch teil- 
weise versucht worden sind, um unbeabsichtigtes Uberfahren von Halte- 
signalen durch se lb s tta t ig e  mechanische, elektromagnetische und funk- 
technische Einrichtungen sicher zu verhindern, ohne jedoch bis jetzt ein 
wirklich brauchbares Ergebnis zu zeitigen.

Das Werk gibt somit iiber samtliche auf dem Gebiete des Eisenbahn- 
sicherungswesens auftretenden Fragen erschopfend Auskunft. Klar ge- 
gliederte zahlreiche Abbildungen erleichtern das Verstandnis der Aus- 
fuhrungen. Auch werden die in Form von Kurzzeichnungen angegebenen 
Schaltungen dem, der sich mit den grundlegenden Einrichtungen, besonders 
der Blockanlagen und ihrem Aufbau, eingehender befassen will, gute 
Dienste leisten.

Der Verfasser hat seine Aufgabe, den Studierenden und den in die 
Praxis eintretenden Ingenieuren das Eindringen in das schwierige Gebiet 
des Eisenbahnsicherungswesens zu erleichtern sowie den auf diesem 
Gebiete tatigen Fachleuten die Móglichkeit zu geben, ihre Kenntnisse zu 
erweitern und zu vertiefen, um so an der Weiterentwickiung dieses 
wichtigen Zweiges der Eisenbahntechnik fórdernd mitzuarbeiten, in an- 
erkennenswerter Weise gelost. Das Buch kann daher bestens empfohlen 
werden.

Fur eine wohl nicht ausbleibende Neuauflage móchte ich jedoch vor- 
schlagen, dem Buche auch ein „Sachverzeichnis“ beizugeben. Der Leser 
gewinnt ein Werk, aus dem er Belehrung schópfen will, ganz anders lieb, 
wenn er bei seinem Studium oder beim Nachschlagen die Erkiarung irgend 
eines Begriffes schnell durch Aufsuchen im Sachverzeichnis finden kann, 
ais wenn er erst mtihsam im Inhaltsverzeichnis denjenigen Abschnitt fest- 
stellen mufi, in dem der Begriff eriautert sein kónnte. Gerade bei der 
hier vorliegenden Fulle des Gebotenen wiirde ein Sachverzeichnis will
kommen sein und den Wert des Buches, dem eine weite Verbreitung 
nur zu wiinschen ist, noch erhóhen. Becker.

Geschiebebewegung in Fliissen und an Stauwerken. Von Prof. Dr. 
Armin Schok litsch . 108 S. mit 124 Abb. Wien 1926. Verlag von 
Julius Springer. Preis geh. 8,70 R.-M., geb. 10,20 R.-M.

Das Buch ist nach den Worten des Verfassers eine Verarbeitung seiner 
vieljahrigen Beobachtungen und Versuche iiber die Geschiebebewegung
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in Flufilaufen und ihre Beeinflussung durch Stauwerke und Wasser- 
ableitungen, ohne alle beriihrten Fragen erschopfend behandeln zu wollen. 
Dies wSre zurzeit gar nicht móglich, da das allgemeine Geschiebefiihrungs- 
probiem noch lange nicht ais gelćist bezeichnet werden kann, wenn aucli 
gerade in neuerer Zeit besonders die osterreichische Literatur sehr wert- 
volle BeitrSge geiiefert hat. Die Unzuianglichkeit der derzeitigen theo- 
retischen Grundlagen zeigt sich auch in dem Buche insofern, ais es zum 
weitaus grOfiten Teile durch Versuche gewonnene empirische Erkenntnisse 
mitteilt.

Die ersten drei Kapitel: Charakterisierung des Geschiebes, die Ab- 
nutzung und Aufbereitung der Geschiebe, und die Geschiebe- und Sink- 
stoffbewegung in Fliissen behandeln die allgemeinen Probleme der Ge- 
schiebefiihrung. Bemerkenswert ist hierbei die Anschauung, die der Ver- 
fasser heute iiber den eigentlichen Bewegungsvorgang vertritt. Schon in 
seiner Schrift „Uber Schleppkraft und Geschiebebewegung“ (1914) SuBerte 
er Zweifel iiber die Richtigkeit der Theorie von Du Boys, und heute 
kehrt er sich so gut wie ganz davon ab. Er kommt im allgemeinen auf 
die von v. H ochenbu rge r entwickelte Formel, der die Geschiebefiihrung 
ais von der gesamten abgeflossenen Wassermenge (Energie) abhangig be
trachtet. Schoklitsch erkennt den groBen Unterschied zwischen Natur- 
vorgang und Modellversuch beim Geschiebefiihrungsproblem und hat des
halb den kleinen Laboratoriumsversuch zur Kiarung des Gesamtproblems 
aufgegeben. Bei den mitgeteilten Formeln wiirde die Angabe derDimension 
eine raschere Obersicht ermoglichen; bei der Summierung in Gleichung 6 
ist wohl noch mit J  ł  zu multiplizieren, da alle GróBen sich auf die Zeit- 
einheit beziehen.

Die Wichtigkeit des Abriebes der Geschiebe wird betont; das Er- 
gebnis der bisherigen Forschungen ist in einer interessanten Tabelle in 
iibersichtlicher Form mitgeteilt. Eigene Untersuchungen des Verfassers 
beziehen sich auf die Entmischung des Geschiebes, wobei er sich einer 
sehr hiibschen Darstellung bedient, namlich des neu entwickelten Begriffcs 
der Charakteristik, die aus der bekannten Mischungslinie abgeleitet wird.

Ober die Sinkstoffbewegung wird in groBen Ziigen das mitgeteilt, 
was heute hieriiber an sparlichen Kenntnissen vorhanden ist. Nur die 
sehr aufschlufireiche Arbeit von Krapf: „Die Schwemmstofftihrung des 
Rheins und anderer Gew3sser“ (Wien 1919) ist nicht erwahnt.

In Kapitel 4: Die Anderung der Sohle im Staubereich und in der 
Entnahmestrecke werden die noch vielfach herrschenden Illusionen iiber 
die Wirkung von Grundabiassen durch theoretischen Nachweis und 
Laboratoriumsversucb allgemein widerlegt, die Einzelerscheinungen werden 
spater in dem Kapitel 11 iiber Spiilung griindlich behandelt. Bei der 
Betrachtung des allgemeinen Einflusses eines Stauwerkes auf die Flufi- 
strecke oberhalb und unterhalb wiirde eine Untersuchung der Bedeutung 
des Ableitungsverhiiltnisses eine wertvolle Erganzung sein.

Die Kapitel 5 mit 12 behandeln eingehend die in der Praxis so 
wichtigen Fragen iiber die Auswahl der Entnahmestelle und die Konstruktion 
des Einiaufbauwerkes, wobei aus den Forschungsergebnissen wichtige 
Richtlinien fiir die Bedienung nach der Inbetriebnahme abgeleitet werden. 
An Laboratoriumsversuchen im MaBstabe 1 :75 werden durch sinnreiche 
Variationen interessante Zusammetihange aufgedeckt und durch eine 
grofie Reihe schtiner Aufnahmen zur unmittelbaren Anschauung gebracht. 
Die schadliche Wirkung von toten Winkeln oder einer zu wenig schlanken 
Fiihrung der Wasserfaden, die auch bei neueren Bauwerken noch zu 
beobachten ist, tritt immer wieder klar hervor. Die Ausfiihrungen iiber 
die Tauchwand, die Abtreppung der Einlaufschwelle und die Anlage einer 
Vorpritsche geben nicht nur wertvolle Fingerzeige bei der Konstruktion 
neuer Anlagen, sondern sind auch geeignet, fiir manche bestehende An
lage den Weg zu einer Verbesserung zu weisen. Die sehr interessanten 
Versuchsreihen mit wechselndem Entnahmeverhaltnis und wechselnder 
Schutzenbedlenung zeigen einerseits, dafi es ein a lle n  im natiirlichen 
FluBlaufe vorkommenden Verhaitnissen gerecht werdendes Einlaufbauwerk 
iiberhaupt nicht geben kann, dafi anderseits aber auch eine kunstgerechte 
Wehrbedienung sehr viel vermag und hier der Flufibauingenieur ent- 
scheidend mitsprechen sollte.

Der wichtige Inhalt macht das Buch neben seinem fliissigen Stil und 
der schOnen Ausstattung zu einer Neuerscheinung, an der niemand vor- 
iibergehen darf, der mit den einschlagigen Fragen zu tun hat. Fur die 
Entwurfbearbeitung von Stauwerken und Einlaufbauwerken ist es un- 
entbehrlich. D ii 11.

Betonstrafienbau in Deutschland. Von 2)r.=3ng. R iepert. 112 S. mit 
46 Abb. und 1 Tafel. Charlottenburg 1926. Zementverlag. Preis 2,40 R.-M. 

Deutsche Betonstrafien 1925. Von Sr.=3ng. Petry. 68 S. mit 42 Abb. 
Charlottenburg 1926. Selbstverlag der Studiengesellschaft fiir Automobil- 
strafienbau. Preis 1,60 R.-M.

Beide Schriften geben nach einer geschichtlichen Einleitung im wesent- 
Iichen eine Beschreibung der im Jahre 1925 gebauten Betonstrafien in 
Deutschland mit fast gleichem Bildmaterial und gleichen Bauberichten 
und unterrichten ausfiihrlich iiber die verwendeten Bauweisen, Mischungs- 
verhaltnisse, Eisenbewehrungen, Querschnitte, Arbeitsverfahren und die 
ortlichen besonderen Verhaitnisse. Der Vorzug der Darstellungsweise 
Dr. R ieperts ist die Ausfiihrlichkeit, und zwar nicht nur in der geschicht
lichen Entwicklung des Betonstrafienbaues, sondern auch in der Behandlung 
des Einzelvorganges; er teilt auch mit Vorteil die Strafien in reine Beton- 
strafien und solche mit Sonderbauweisen ein (Soliditit, Stahlbeton, Spritz- 
beton, Hartsteinplattenbelag). Dr. Petry legt sehr geschickt seiner Be
schreibung ein Schema zugrunde, so dafi man die einzelnen Bauten gut 
vergleichen kann. Beide Schriften sind sehr wertvoli und geben ein tat- 
sachliches Bild vom heutigen Stande des Betonstrafienbaues. Sie enthalten

beide auch die voriaufigen Merkbiatter des Betonausschusses der Studien
gesellschaft fiir Automobilstrafienbau fiir den Bau und fiir die Unterhaltung 
von Automobilstrafien aus Beton. Eine Vereinigung beider Hefte ware 
recht zweckmafiig gewesen. ®r.=5jng. Speck.

Berechnung forsttechnischer Bauwerke. Heft 1, T alsperren . Von 
Ing. Dr. Leo H auska , a. o. Professor a. d. Hochschule Wien. 64 S. mit
29 Abb. Berlin 1926. Verlag von Paul Parey. Preis 4 R.-M.

Das Buch befafit sich mit einem Sondergebiete des Bauingenieurfaches, 
das wohl dem grOfiten Teil der deutschen Bauingenieure unbekannt ist, den 
Bauwerken fiir Zwecke der Holztrift und Flofierei. Denn bei der fort- 
geschrittenen Aufschliefiung der deutschen Waldgebiete durch Bahnen und 
leistungsfahige Verkehrswege gehort die Holztrift ebenso wie die Flofierei 
in den meisten Gegenden der Vergangenheit an. In anderen Gebieten 
ist sie stark zuriickgegangen, teilweise verursacht durch die Wassernutzung 
zu Kraftzwecken, durch die eine Trockenlegung weiter Flufistrecken her- 
vorgerufen wurde. In anderen europaischen Landern ist dagegen die Holz- 
trift vielfach die einzige MOglichkeit, grofie Gebirgswaldungen nutzbar zu 
machen. Es Ist daher sehr zu begriifien, wenn von berufener Seite die 
Bauwerke besprochen und in iibersichtlicher Weise die Grundsatze fest- 
gelegt werden, nach denen sie in hydraulischer und statischer Beziehung 
bemessen werden miissen.

Beim Durchlesen dieses Biichleins fallt besonders angenehm die Ver- 
weisung der nicht zu vermeidenden langatmigen mathematischen Ent- 
wicklungen unter den Strich auf. Hierdurch bleibt der Text auch fiir 
diejenigen iibersichtlich und verstandlich, die das Buch lediglich ais Leit- 
faden fiir die Bemessung der Bauwerke benutzen wollen, ohne sich langer 
mit den statischen Grundlagen aufhalten zu konnen.

Die Berechnungsverfahren ebenso wie die Bezeichnungen sind vielfach 
abweichend von denjenigen, die sonst fiir die Untersuchung ahnlicher 
Bauwerke allgemein angewandt werden. Hieraus ergeben sich fur den an 
die iiblichen Bezeichnungen gewOhnten Leser einige Schwierigkeiten.

Die Auswertung der hauptsachlichsten Gleichungen auf graphischem 
Wege gibt jedermann die MOglichkeit, das Buch bei der Ausfiihrung von 
Bauten fiir den Flofierei- und Triftbetrieb nutzbringend anzuwenden.

®r.=3ng. Fritz Ma i er.

Die Staumauern. Von SDr.=3rig. Kelen. VIII u. 294 S. mit 307 Textabb. 
Berlin 1926. Verlag von Juiius Springer. Preis 39 R.-M.

Der Inhalt dieses Buches wird durch den Untertitel: „Theorie und 
wirtschaftlichste Bemessung mit besonderer Beriicksichtigung der Eisen- 
beton-Talsperren und Beschreibung ausgefiihrter Bauwerke" —  Gewolbe- 
und Pfeilersperren —  gekennzeichnet.

Die Wirtschaftlichkeit eines Talsperrenbaues lafit sich bewerten nach:

1. den Baukosten und der Bauzeit,
2. den Unterhaltungskosten, die einschl. der Betriebsverluste, ohne 

Gleichwertiges zu bieten, die Hohe der Bausumme iibersteigen konnen 
(Gemlake),

3. dem Bruch-Risiko.
2. und 3. schliefien moralische Werte fiir Baumeister, Bauherrn und 

AufsichtsbehOrde ein.
Die theoretischen Untersuchungen K elens betonen durch Mindest- 

abmessungen konstruktiver Bauwerke die Herabsetzung der Baukosten. 
Sie umfassen:

1. die Berechnung der bewehrten Platte des Ambursen-Typs,
2. die Berechnung des eingespannten und frei aufgelagerten Gewólbes; 

dieser ist ein elastischer GewOlbering zugrunde gelegt, der durch zwei, 
im Abstande 1 voneinander gleichlaufende Ebenen, senkrecht zu den 
wasserseitigen Erzeugenden aus der Tonne herausgeschnitten gedacht ist.

Die Formeln sind in derselben Weise, wie z. B. im Betonkalender 1927,
II. Teil von Dr. Fritz M aier entwickelt und dieselben Belastungen — 
gleichmafiiger Wasserdruck, gleichmafiige und ungleichmafiige Temperatur- 
anderung, ver3nderlicher Wasserdruck und Eigengewicht -— angenommen.

Eine wesentliche Vereinfachung und Unabhangigkeit von Mafisystem 
und Mafistab besteht darin, dafi die Abmessungen des Ringstiicks durch 
den halben Zentriwinkel x und das Verhaltnis v der Ringstarke n zur halben

SehnenlSnge l ausgedriickt sind: * ' = ” • Dadurch ist es mOglich, Ausdrucke

und Hilfswerte, die die Ringabmessungen enthalten, in bezug auf die 
beiden Zahlen « und ;■ zeichnerisch darzustellen. Es ergibt sich, dafi fiir 
gleichmaBigen Wasserdruck, gleichmafiige Temperaturanderung und gleich-- 
mafiiges Schwinden die Kampferkantenpressungen die mafigebenden sind.

Die luftseitigen Druckspannungen des Kampfers nehmen mit der Zu- 
nahme des Wasserdrucks zu, mit der Zunahme der Ringstarke n und des 
Zentriwinkels « ab (Gewolbesperren. Constant angle). Auf der besonders 
gefahrdeten Wasserseite werden Zugspannungen durch Temperaturanderung 
und Schwinden auf jeden Fali auftreten kónnen. Es ist also richtig, sie 
durch Wahl eines grofien Zentriwinkels zu mildern und einer geringen 
Wandstarke — selbst auf Kosten grófierer Iuftseitiger Pressungen — zu 
iiberdecken. Unter Beriicksichtigung des Eigengewichts und der ungleich- 
maBigen Wasserlast werden auf Grund dieser Berechnungen die vorteil- 
haftesten kleinsten Ringquerschnitte ermittelt.

M. E. vermag die Eisenbewehrung die fiir Talsperren gefahrlichen 
Warmezugspannungen nur in besonderer Lage genugend aufzunehmen. 
Sie macht die Warmedehnung des umhiillenden Betons in gleichem Mafie 
mit. Sie beherrscht auch die besonders exponierte Aufienhaut nur unvoll- 
kommen. Rissebildungen, die an allen bewehrten Bauwerken beobachtet,
u. U. durch Rostsprengwirkungen verstarkt werden, begrenzen die zeitliche 
Dauer der Elastizitats- und Festlgkeitseigenschaften des Eisens: Fiir die
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Pfeilersperre muB eine Form gesucht werden, die Zugspannungen aus- 
schlieBt. Diese wird sich der Gewólbesperre nahern mussen, bei der die 
Widerlagermasse, die Untergrundauflagerung und die Halbmondform das 
Gewdlbe entlastet, diegrdfiereWandstarke einen Temperatur-und Witterungs- 
schutz hergibt, die Einspannung und die Zahl der besonders gefiihrdeten 
Kampferfugen gering ist.

Die labile Reihe voneinander abhangiger, flach geneigter GewOlbe- 
tonnen (mit gleichen Feldern, aber ungleichen Einzelgesamtlasten und un- 
gleicher Widerstandsfahigkeit) stellt im Verein mit dem Wassergewicht 
nur eine senkrechte Pfeilerbelastung im Sinne des Trapezgesetzes und 
eines erhóhten „Gleitwiderstandes“ dar.

Dic senkrechte Tonne ist dagegen eine Stiitzkonstruktion auch ohne 
Pfeiler: Die von Kelen S. 59 angedeutete Lastverteilung auf Bogenring 
und Konsole mufite sich eigentlich fiir die Gewólbesperre noch auf die 
Ringstreben erstrecken, die die halbmondformigen GewOlbehOrner bilden. 
Ferner ware dem Unistande Rechnung zu tragen, dafi die elastischen Ver- 
schicbungen der einzelnen Bogenringe — eingekleinmt zwischen der Last 
der dariiber liegenden Ringe und dem Untergrundauflager —  nach der 
Tiefe zu auf Nuli abnehmen.

3. Die Berechnung der Pfeiler.

Fur die Pfeiler-(Mauer-)Lamelle geht Kelen vom Trapezgesetz und 
der Mohrschen Ermittlung der Randspannungen aus. Die letztere ist sehr 
interessant, und man ist erstaunt, was fiir Spannungen in solch einem 
Mauerklotz entstehen konnen.

Die Mohrschen Voraussetzungen —  Stetigkeit der Spannungsverteilung 
und Inanspruchnahme des Gesamtkorpers —  kdnnen indessen m. E. nur 
fiir die oberen Teile schwacher oder ungiinstiger profilierter Mauern 
Giiltigkeit beanspruchen.

Soweit der Pfeiler richtig profiliert ist, wird die Kraft durch Streben- 
wirkung auf den Baugrund iibertragen, dergestalt, dafi entsprechend den 
Lasten der Stauwand die Auflagerdriicke der Streben von der Wasserseite 
nach der Luftseite abnehmen. Wenn die Streben in einem Pfeiler oder in 
einem Mauerquerschnitt zusammengefaflt sind, verwischen sich die Grenzen 
der Strebendriicke. Die Verteilung der Auflagerpressungen wird sich aber 
dadurch im grofien und ganzen nicht andern.

Diese meine Auffassung wird gestiitzt durch die Art der Rissebildung 
zerstOrter Sperrmauern (z. B. auch Gleno und San Dieguito) und viele 
andere Umstande.1)

Der an und fiir sich nicht empfehlenswerte Entwurf in Streben auf- 
gelóster Pfeiler, den Kelen S. 264 anftihrt, zeigt gleichwohl die richtige 
Empfindung fiir die eintretende Lastverteilung.

Die Wirkung einer grofien Decken- und Wasserauflast wird aber auch 
in bezug auf die Gleitsicherheit einer Pfeilersperre und zwar nicht nur 
von Kelen iiberschatzt. Die Gewólbesperre hat sich ohne derartige Auf- 
lasten ais standfahig erwiesen. Eine Sperrmauer wird in der Hauptsache 
durch mechanische Eingriffe und MorteIverbindung eines Strebepfeiler- 
ąuerschnitts mit dem Untergrund am Gleiten verhindert. Die Streben 
einer durch Wasser belasteten Wand kann man sich sogar gewichtlos 
denken, wenn sie nur zweckmafiig geneigt und aufgelagert sind. (Annahernd 
z. B. Holzstreben). Der Gleitwiderstand der unter 20° talabwarts geneigten 
Griindungsflache der Veninasperre (S. 254) wiirde durch ein grOfieres 
Gewicht u. U. nicht vermehrt, sondern vermindert werden.

Fiir Kelen sprechen allerdings die flach geneigten Tonnen und steilen 
luflseitigen Pfeilerbegrenzungen vieler ausgefuhrter Pfeilersperren, die er in 
sehr anschaulichen Lichtbildern im Abschnitt V bringt. Trotzdem bin ich der 
Ansicht, dafi der theoretische und wirtschaftliche Aufbau der Kelenschen 
Pfeilerberechnung keine ausreichend sichere Unterlage besitzt. Die Kanten- 
pressungen nach dem sogenannten Trapezgesetz sind hochstens ais Kenn- 
zeichen einer einigermafien zweckmafiigen Massenverteilung iiber den 
S tiitzm au e rqu e rsch n itt  anzusehen. In diesem Falle trifft der Massen- 
widerstand (Trapezgesetz) mit dem konstruktiven Widerstande (Strebepfeiler 
mit senkrechter Wasserseite) zusammen.

Bei der P fe ilersperre  fehlt der Masse der Wasserlast die konstruktive 
Bedeutung der Mauermasse. Das Trapezgesetz darf daher nur mit Ein- 
schrankung angewendet werden. Z ie g le r , Clausthal.

Elementare Raumakustik. Von Ernst Pe tzo ld . XII u. 129 S. mit 50 Abb.
Berlin 1927. Bauwelt-Verlag. Preis 7 R.-M.

Es liegt hier eine verdienstliche Arbeit vor, die durchaus der gestellten 
Aufgabe, dem Baufachmann einen Umrifi von der Raumakustik zu bieten, 
gerecht wird und die Stoffulle zu sichten weifi. —  Die Unterschiede von 
Schallreiz und Schallempfindung und die damit im Zusammenhang stehenden 
psychogenetischen Vorgange sind anschaulich dargestellt, ebenso die 
Beziehung von Schalląuelle und Schailausbreitung. Zur Durchfiihrung 
von Schallmessungen ist die Parallelohm-Methode, auf die sich der Ver- 
fasser bezieht und wie sie von Siemens & Halske fiir Radiozwecke zur 
Ermittlung der Maxima und Minima im Raume angewendet wurde, durch
aus zweckmafiig. Leider werden solche Ermittlungen fiir die Raumakustik 
bei Anwesenheit einer ZuhOrerschaft hinfailig. Sehr instruktiv sind die 
bekannten Darstellungen der Reflexionsvorgange; jedoch móchten sie 
den Leser nicht glauben machen, darin lage ein wesentliches Moment der 
Losung. Oberhaupt werden dem Baufachmann, der sich im allgemeinen 
nur einen Einblick in das Wesen der Raumakustik verschaffen will, um 
gegebenenfalls rechtzeitig gewarnt zu sein, viele Ableitungen zu ausfuhr- 
lich und Fragen, die dem Raumakustiker noch zur Untersuchung und 
ErOrterung yorbehalten bleiben mussen, zu weitgehend erscheinen. —  In-

*) Vergl. Z ie g le r , Der Talsperrenbau, 3. Aufl., Bd. II. Berlin 1927. 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn.

folgę des letzteren Umstandes mufi die Besprechung dieses Buches auf 
die ihm anhaftenden irrtiimer eingehen.

Vom Standpunkte der Raumakustik kann nicht gesagt werden, die 
Trager der Silben waren die Vokale. Die Verstandlichkeit der Rede hangt 
von den charakteristischen Merkmalen der Silben ab, und das sind nicht 
dieVokale, sondern die Konsonanten. Es sind daher die Entwicklung der 
Verwischungsschwelle und die daran angekniipften Folgerungen unrichtig 
und der Schwellenwert erheblich zu grofi. Auch hinsichtlich der Instrumental- 
muslk ist nicht von der Wirklichkeit ausgegangen; der abgeleitete 
Schwellenwert ist zu klein angenommen. Demgemafi mussen die auf 
diesen Werten fufienden weiteren Ergebnisse revidiert werden.

Wichtig ist die Trennungsschwelle ftir schnell aufeinander folgende 
Reize. Meine ausgedehnten Untersuchungen (siehe B ieh le , Theorie der 
Orgelpneumatik) haben bestatigt, dafi naturgemafi die Werte stark abhangig 
sind von den Versuchsbedingungen. Die Hingste Trennungsschwelle fand 
ich bei Orgelpfeifen mit 0,026 Sek., die ktirzeste mit 0,016 Sek., wie Mach. 
Dagegen ist der vom Verfasser gefundene Wert psychologisch unmOgiich. —  
Obrigens lassen sich hier nur sichere Ergebnisse nach der Umkehrmethode 
gewinnen.

Ferner fiihrt der Verfasser eine bei meinen raumakustischen Unter
suchungen im Lichthofe der Technischen Hochschule entstandene Differenz 
zwischen der errechneten theoretischen und der experimentell ermittelten 
Nachhalldauer auf die Reaktionszeit zuriick und glaubt, ein Fehler Sab ines 
habe sich hier fortgeerbt. Bei dieser Art von Beobachtungen scheidet 
die Reaktionszeit bekanntlich aus, und die vom Verfasser gegebenen 
Ratschiage sind irrig.

Auffallend ist die Erkiarung hinsichtlich der Naturskala. Der 7., II., 
13. usw. Teilton ist nicht hoher, ais die Notenschrift darstellt, sondern 
tiefer. —  Auch ist nicht einzusehen, dafi in der Mitte des musikalischen 
Tonumfanges d’ liegen soli, welcher Ton deshalb ais Normalton ange
nommen wurde.

Die Kurven gleicher Empfindungsstarke um einen Redner sind in 
Wirklichkeit Eilinien und konnen nur zur Vereinfachung der Rechnung ais 
exzentrische Kreise angenommen werden.

Den von Sabinę aufgestellten drei raumakustischen Gesetzen schreibt 
der Verfasser grofie Bedeutung bei, und mit Recht. Aber dann mufite 
auch auf die neueren Untersuchungsergebnisse, die die Allgemeingiiltig- 
keit dieser Satze merklich einschranken, Bezug genommen werden. Schon 
in Raumen mittlerer Grdfie, besonders aber in Raurnen, fiir die die Raum
akustik in erster Linie bestimmt ist, laBt sich nachweisen, dafi die Nach
halldauer in den verschiedenen Teilen eines Raumes verschieden und auch 
abhangig ist von der Lage der Schallquellen im Raum (vergl. B ie h le , 
Raumakustische Probleme, 1922). Ferner ergaben meine Untersuchungen, 
daB der Nachhall in der Regel nicht kontinuierlich abfailt, sondern 
stufenweise.

Die Auffassung, daB beim Behang einer Flachę mit Stoff nur der 
Behang und nicht auch die Flachę zu bewerten sei, ist nicht richtig. —  
Die von Sabinę aufgestellte Konstantę k ist richtiger nach der Bestimmung 
von M atsone .

Die Oberhóhung von Sitzreihen lafit sich sehr genau konstruieren, 
wahrend das im Buche angegebene Verfahren unzureichend ist.

Soweit die sachliche Richtigstellung. Im iibrigen wird der Leser seine 
Freude an dem zu empfehlenden Buche haben. B ieh le , Bautzen.

Statische Probleme des Tunnel- und DruckstoIIenbaues und ihre 
gegenseitigen Beziehungen. (Gleichgewichtsverhaltnisse im massiven 
und kreisformig durchorterten Gebirge und dereń Folgeerscheinungen. 
Spannungsverhaitnisse unterirdischer GewOlbebauten.) Von Dr. sc. techn. 
H anns S chm id , Ing. E. T. H., Chur. VI u. 148 S. mit 36 Text- 
abbildungen. Berlin 1926. Verlag von Julius Springer. Preis geh. 
8,40 R.-M.

In der vorliegenden Arbeit ist erstmalig der Versuch unternommen, 
die statischen Probleme des Tunnel- und DruckstoIIenbaues, die in den 
letzten 20 bezw. 5 Jahren von den verschiedensten Gesichtspunkten aus 
in einer Reihe von Einzeldarstellungen Behandlung gefunden haben, auf 
einheitlicher Grundlage zu untersuchen. Zu diesem Zwecke bedient sich 
der Verfasser der mathematischen Elastizitatstheorie, indem er das Gebirge 
durch Ebenen winkelrecht zur Langserstreckung des unterirdischen Bau- 
werkes in Scheiben zerlegt und diese unter der Wirkung der in Betracht 
kommenden Angriffskrafte nach den einschiagigen Verfahren untersucht. 
Von grofiem Interesse sind hierbei die griindlichen Darlegungen iiber die 
im gegenstandlichen Falle besonders schwer zu erfassenden, dabei aber 
maBgebenden ElastizitatsgróBen (Elastizitatsmodul, Querdehnungszahl).

Bei den Untersuchungen wird zwischen Tiefen- und Lehnentunnel, 
und innerhalb dieser beiden Gruppen wieder zwischen Mundloch- und 
Bergstrecke unterschieden. Behandelt wird der unausgekleidete und aus- 
gekleidete Stollen kreisformigen Querschnittes, sowohl unter der Wirkung 
des durch die Schwere erzeugten Gebirgsdruckes allein, ais auch unter 
dem EinfluB eines inneren Oberdruckes. Hierzu gesellen sich noch 
interessante Untersuchungen iiber die Wirkung von Temperaturanderungen 
und —  bei ausgekleideten Stollen — iiber den EinfluB des Schwindens 
im Auskleidungsmauerwerk. Ein umfassender Literaturnachweis, in dem 
so ziemlich das gesamte einschlagige Schrifttum zusammengestellt ist, 
schliefit die Arbeit ab.

Wenn auch die gewonnenen Ergebnisse, wie der Verfasser betont, 
infolge des nur unvollkommenen Zutreffens der notwendigerweise ge- 
machten Berechnungsvoraussetzungen auf zah lenm aB ige  Richtigkeit nur 
in beschranktem Ausmafie Anspruch erheben dilrfen, so erscheint durch 
die durchgefiihrten Untersuchungen —  wie aus dem diese Ergebnisse
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zusammenfassenden Schlufikapitel hervorgeht —  doch eine \vertvolie 
Grundlage gewonnen, von der aus die gegenstandlichen Fragen ungleich 
sicherer beurteilt werden konnen, ais dies ohne wissenschaftliches Riisfzeug 
moglich ist. Von diesem Gesichtspunkte aus kann die vorliegende Arbeit 
jedem Ingenieur, der sich — iiber das HandwerksmaBige hinausgehend — 
fiir die tieferen Zusammenhange der von ihm auszufiihrenden unter- 
irdischen Bauten interessiert, zum Studium sehr empfohlen werden.

Ing. Dr. Ludwig M iih lh o fe r , Innsbruck.

Der Eisenbetonbau. Konstruktion und Berechnung einfacher Eisenbeton- 
bauten. Von Dipl.-lng. O .H enke l. Teil II. 4. Auflage. 163 S. mit 114 Abb. 
Leipzig 1926. Verlag von H. A. Ludwig Degener. Preis geh. 4 R.-M.

Das vorliegende Buch gehórt zu der Sammlung von Degeners Leit- 
faden fiir Baugewerkschulen und verwandte Lehranstalten. Es enthiłlt ais 
ersten Abschnitt die Ausbildung und Herstellung der Eisenbetonbauten. 
Von den Grundformen ausgehend wird die Gestaltung der verschiedenen 
Eisenbetonbauteile einschliefilich der Steineisendecken unter Beruck- 
sichtigung der aufieren Krafte behandelt. Der zweite Abschnitt bringt die 
Berechnung der Eisenbetonbauten bezw. der inneren Kraftwirkungen. 
Neben der Ermittlung der Spannungen sind Unterlagen fiir die Querschnitt- 
bestimmung gegeben; bei den biegungsbeanspruchten Eisenbetonteilen 
folgt die Untersuchung der Schub- und Haftspannungen. Auch die Beton- 
zugspannungen finden Beriicksichtigung.

Das Buch ist ais Unterrichtswerk leicht fafilich und klar geschrieben; 
es halt sich eng an die neuen Deutschen Eisenbetonbestimmungen, die 
auch, soweit erforderlich, im Auszuge wiedergegeben sind. Eine Reihe 
von einfachen Zahlenbeispielen aus der Praxis dient zur Erlauterung. 
Insbesondere bei diesen erscheint es jedoch geboten, u. a. den grund- 
satzlichen Unterschied zwischen Hohlkdrperrippendecken (Eisenbeton trag
werk) und Steineisendecken (gemauertes Tragwerk) mehr zu beachten und 
auch durchzufiihren. Ferner sollten nur genormte Rundeisendurchmesser 
Verwendung finden. Im iibrigen bietet das Buch den Benutzern, an die 
es sich hauptsachlich wendet, eine brauchbare Einfiihrung zur Ausbildung 
und Berechnung einfacher Eisenbetonbauten. S)r.=3 nfl- Ro li.

Graphische Statik der Baukonstruktionen. Von weil. Heinrich M iiller-  
Breslau. I. Bd., 6. Aufl. Bearbeitet von o. Prof. M iille r-B res lau  jr. 
X u. 607 S. mit 611 Textabb. u. 6 Tafeln. Leipzig 1927. Alfred Kroner 
Verlag. Preis geh. 20 R.-M., geb. in Ganzl. 23 R.-M., in Halbl. 28 R.-M.

Das Werk Miiller-Breslaus gilt in Fachkreisen und unter Studierenden 
mit Recht ais das bei weitem beste vorhandene Werk iiber die Statik der 
Baukonstruktionen. In ihm hat der verstorbene Verfasser die Ergebnisse 
seiner langjahrigen Forschungen niedergelegt. Die vorliegende 6. Auflage 
des I. Bandes ist ein unver3nderter Abdruck der 5. Auflage, doch sind 
dabei die handschriftlichen Korrekturen Miiller-Breslaus beriicksichtigt. 
Die neuen amtlichen Bestimmungen iiber die zulassige Beanspruchung 
und statische Berechnung eiserner Bauteilc konnten leider nicht mehr 
benutzt werden, doch ist ein baldigst erscheinender Nachtrag in Aussicht 
gestellt, der die im I. Bandę gegebenen Rechnungsbeispiele und Tabellen, 
nach den neuen Bestimmungen umgerechnet, enthalten wird.

Einer besonderen Empfehlung bedarf das riihmlichst bekannte Werk 
nicht. Ls.

Eingegangene Bucher.
Das warme Wohnhaus. Ein Leitfaden zur Anwendung wilrme- 

technischer Gesichtspunkte im Wohnhausbau fur Architekten, Bauunter- 
nehmer und Bautechniker sowie fiir Siedler und Baulustige. Von Ingenieur 
Richard F liig ge , Wittenberg. VI u. 195 S. mit 196 Abb. Hallea. Ś. 1927. 
Verlag von Carl Marhold. Preis geh. 5,80, geb. 7 R.-M.

Vom wirtschaftlichen Geiste in der Technik. Von Dr. Robert 
Haas. VIII U.62S. Berlin 1927. V D I-Verlag G .m.b. H. Preis geh. 1,40 R.-M.

Die Verwertung von Erfindungen. Ein Leitfaden fiir Erfinder und 
Kapitalisten. Nach dem gleichnamigen Buche von Dr. R. W orm s, Patent- 
anwalt. Neu herausgegeben von Dr. Gustav R au te r, Patentanwalt in 
Berlin. Vierte, v(jllig umgearbeitete Auflage. 114 S. Halle a. S. 1926. 
Verlag von Carl Marhold. Preis geh. 3, geb. 4 R.-M.

Der neuzeitliche Aufzug mit Treibscheibenantrieb. Charakteri- 
sierung, Theorie, Normung. Von Dipl.-lng. F. H ym ans, New York und 
Dipl.-lng. A. V. H e llb o rn , Stockholm. VI u, 156 S. mit 107 Abb. Berlin 
1927. Verlag von Julius Springer. Preis geb. 15,90 R.-M.

Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der Frankfurter Zeitung. 
Unter Mitwirkung von Ernst Kahn. Heft IV. Dezember 1926. S. 349 bis 
472. Frankfurt am Main. Frankfurter Societats - Druckerei G. m. b. H., 
Abteilung Buchverlag. Preis des Einzelheftes 3 R.-M., Jahresabonnement 
(4 Hefte) 8,80 R.-M.

Anlage von Radfahrwegen. Von £>r.=2;ng. H en ne k in g , Stadt- 
baurat a. D., Beratender Ingenieur, Magdeburg. Berlin 1927. Auf Ver- 
anlassung des Vereins Deutscher Fahrradindustrieller E. V.

Die Hauszlnssteuer in Preuflen unter Beriicksichtigung der 
Finanzierung des Wohnungsbaues. Von Dr. jur. F. K. S u rćn , Ministerial- 
rat im Preufilschen Mlnisterium des Innern, und Dr. jur. A, von Heu- 
singer, Oberregierungsrat im Preufiischen Finanzministerium. 2. u. 3. 
vóllig umgearbeitete und erweiterte Auflage. 288 S. Berlin 1926. Verlag 
von Georg Stilke. Preis geb. 5 R.-M.

Niederschrift iiber die II. Hauptversammlung der Studiengesell- 
schaft fiir Automobilstrafienbau am 4. und 5. Oktober 1926 in Wies
baden. 84 S. Charlottenburg 1926. Selbstverlag der Studiengesellschaft 
fiir Automobilstrafienbau. Preis 1,80 R.-M.

Unfallverhiitungskalender fiir 1927. Berlin. Beuth-Verlag. Preis 
1 R.-M.

Wissenschaftlich-technisches Komitee des VoIkskommissariats fiir Wege- 
Kommunikation. Ausgabe Nr. 40. Spannungszustand der Briickentrager 
und dereń Versuchsforschungen.

Desgl. Nr. 35. Forschungsergebnisse der Deformation eiserner 
Briickentrager unter der W irkung bewegter Lasten.

Ver(jffentlichungen der Mittleren Isar A.-G., Miinchen, Heft 3: Die 
Durchfiihrung der Bauarbeiten beim ersten Ausbau der Wasserkraft- 
anlagen der Mittleren Isar A.-G. 64 S. mit 93 Abb. und 7 Plantafeln. 
Miinchen 1926. Richard Pflaum, Druckerei- und Verlags-A.-G.

Arbeiten aus der Bayer. Landesanstalt fur Pflanzenbau und Pflanzen- 
schutz, Heft 1: Der Hausschwamm. Von Regierungsrat Prof. Dr. W. 
K inze l. 11 S. mit 7 Abb. und 1 Tafel. Freising-Miinchen 1927. Verlag 
von Dr. F. P. Datterer & Cie. Preis 0,50 R.-M.

Lehrheft des freitragenden Holzbaues. Von Studienrat C. Kersten.
16 S. mit 38 Abb. Berlin 1927. Verlag von Julius Springer. Preis 0,80 R.-M.

Tonindustrie-Kalender 1927. I. Teil: 90 S.; II. Teil: 436 S. Berlin
1927. Verlag: Chemisches Laboratorium fiir Tonindustrie und Tonindustrie- 
Zeitung, Prof. Dr. H. Seger u. E. Cramer G. m. b. H. Preis iri Leinen geb.
4 R.-M., Ausland 4,50 R.-M., I aliein 1 R.-M., Ausland 1,20 R.-M., II allein
3,50 R.-M. Ausland 4 R.-M.

D o k to rd isse r ta t io ne n .

Vergleichende Betrachtungen iiber die W irtschaftlichkeit der 
Verwendung von Eisen und Eisenbeton im Geschofigrofibau. Von 
Dipl.-lng. Erich F rank , Braunschweig. (Techn. Hochschule Braunschweig.)

Die Arbeitsgenauigkeit von Automaten. (Beitrag zur Grofizahl- 
forschung). Von Dipl.-lng. Karl O b e ltsh au se r , Siegenhofen. (Techn. 
Hochschule Braunschweig.)

Uber die Abhangigkeit der mechanischen Eigenschaften von 
gezogenem Stahldraht, von der Naturharte und der Reckbehandlung 
durch das Ziehen. Von Dipl.-lng. Wilhelm P iin g e l, Dortmund. (Techn. 
Hochschule Braunschweig.)

Kritische Betrachtungen iiber den Aufbau von ZementmOrtel. 
Von Dipl.-lng. Friedrich Ju n g , Herne. (Techn. Hochschule Braunschweig.) 
Auszug.

Massenermittlung der Lehrbogen von W81b- und Bogentrag- 
werken unter besonderer Beriicksichtigung der Strebenwerke. Von 
Dipl.-lng. Wilhelm S toy , Kleinfischbach. (Techn. Hochschule Braunschweig.)

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. R e ichsbahn-G ese llscha ft. Versetzt: die

Reichsbahnrate K u tzne r , bisher beim Eisenbahn-Abnahmeamt Breslau, 
ais Vorstand zum neuerrichteten Eisenbahn-Abnahmeamt Hagen (Westf.), 
Johannes R u d o lp h , bisher beim Eisenbahn-Maschinenamt Leipzig West, 
ais Leiter einer Abteilung zum E. A. W. Halle (Saale), Z ie m , Leiter einer 
Abteilung beim E. A. W. Magdeburg-Buckau, ais Leiter einer Abteilung 
zum E. A. W. Braunschweig, W es tp h a l, bisher beim Maschinenbetriebs- 
bureau der R. B. D. Dresden, ais Leiter einer Abteilung zum E. A. W. 
Leipzig, G erstner, bisher beim Werkstattenbureau der R. B. D. Dresden, 
ais Leiter einer Abteilung zum E. A. W. Dresden, S tu rm , Mitglied der 
R. B. D. Erfurt, ais Mitglied zur R. B. D. Kassel, H e rre nk in d , bisher bei 
der R. B. D. Osten in Frankfurt (Oder), zur R. B. D. Erfurt, Z in ser, bisher 
bei der Eisenbahn-Bausektion Heilbronn, zur Eisenbahn-Bauabteilung 
Munster (Westf.), K raner, bisher beim Bauamt Leipzig 1, zur Betriebs- 
direktion Zwickau (Sa.), H ild e b ra n d , Vorstand des Bauamts Altenburg 
(Thiir.), zur Betriebsdirektion Leipzig 1, Paul W o lf, Vorstand des Bauamts 
Glauchau, alsVorstand zum Bauamt Altenburg (Thiir.), 2)r.=3jug. S perhacke , 
bisher beim Bauamt Glauchau, ais Vorstand zum Neubauamt Glauchau, 
Karl F ró h lic h , bisher beim Bauamt Dresden-Friedrichstadt, zur psycho- 
technischen Versuchsstelle bei der R. B. D. Dresden, D ress le r bisher beim 
Briickenbureau der R. B. D. Dresden, zum Bauamt Dresden-Friedrichstadt, 
Hans S iege rt, bisher beim Neubauamt Dresden-Altstadt, zum Bauamt 
Schwarzenberg, D assler, bisher beim Bauamt Schwarzenberg, zum Bauamt 
Dresden-Neustadt, Sr.=3ng. H a rtw ig , bisher beim Bauamt Dresden-Neu
stadt, zum Bauamt Dresden-Altstadt, K unz , bisher beim Bauamt Zwickau 
(Sa.), zum Bauamt Chemnitz 1, und O p p e n h e im , bisher bei der R. B. D. 
Trier, zur R. B. D. Koln, der Reichsbahnamtmann A lb re ch t, Leiter einer 
Abteilung beim E. A. W. Magdeburg-Buckau, ais Leiter einer Abteilung 
zum E. A. W. Braunschweig, sowie der Reichsbahnbaumeister Breest, 
bisher beim E. A. W. Berlin-Grunewald, zum E. Z. A. in Berlin.

Ubertragen: dem Reichsbahnrat G arben , bisher Leiter der Betriebs- 
abteilung fiir elektrische Lokomotiven beim E. A. W. Halle (Saale), die 
Leitung der Allgemeinen technischen Abteilung daselbst und dem Reichs
bahnrat R o ltzsch , bisher Leiter der Betriebsabteilung fiir elektrische 
Lokomotiven beim E. A. W. Leipzig, die Leitung der Allgemeinen tech
nischen Abteilung daselbst.

In den Ruhestand getreten: Reichsbahnamtmann Saage , Oberbau- 
kontrolleur bei der R. B. D. Halle (Saale).

Gestorben: Reichsbahnrat S e y f f e r t h , Werkdirektor des E. A. W. Fulda.
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