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Yermischtes.

Geheimrat de Thierry 75 Jahre alt. Heute, am 17. Dezember, 
vollendet Herr Gehelmer Baurat Prof. ®r.=3»g. e§r. de T h ierry  ln vOlllger 
gelstlger Frlsche und kOrperllcher Rfistlgkelt sein 75. Lebensjahr. Ober 
dle umfangrelche fachllche Tatigkeit des Jubllars und seine hohen Ver- 
dienste um die Allgemeinheit sind aniaBUch seines 70. Geburtstages aus 
berufener Feder in Bautechn. 1932, Heft 55, S. 745, einige wertvolle Mlt- 
teilungen gebracht worden, auf die wir unsere Leser gegenwartig besonders 
hinweisen mOchten.

Wir wflnschen Geheimrat de Thierry, den die „Bautechnlk" seit einigen 
Jahren zu ihren geschatzten Mitarbeltern rechnen darf, aufrichtig auch 
femerhln einen ungetrflbten Lebensabend und sprechen dabei die Hoffnung 
aus, daB er das Gebiet des Wasser- und Hafenbaues noch viele Jahre 
mit seinem tiefen Wissen und seiner umfangreichen Erfahrung betreuen 
mOchte.

Prof. 2v.'3iifl. Kleinlogel 60 Jahre alt. A d o lf  K le in lo g e l, der am
16. Dezember 1877 ln Wildbad geboren war und an der Technlschen Hoch- 
schule Stuttgart studlert hatte, wandte sich schon frflhzeitlg in besonderem 
MaBe dem Elsenbetonbau zu. Nach mehrjahriger Tatigkeit bei namhaften 
Eisenbetonbaufirmen sowie ais Mitarbeiter von Prof. 3)r.=3itg. MOrsch 
promovlerte er 1910 an der Technlschen Hochschule Dresden mit einer 
Arbeit iiber „Die wahre GrOfie der Verbundwlrkung zwischen Eisen und 
Beton* und habilitierte sich 1912 ais Privatdozent an der Technlschen 
Hochschule Darmstadt. Seit der gleichen Zeit, also nunmehr 25 Jahren, 
besteht auch sein Ingenleurbiiro fflr Beton- und Elsenbetonbau.

Kleinlogel hat neben seinen fachwlssenschaftllchen Arbeiten eine 
umfangrelche schrlftstellerlsche Tatigkeit entwlckelt. Die bekannten Werke 
„Rahmenformeln", „Mehrstlellge Rahmen", „Belastungsglleder" u. a. m. 
sind dem entwerfenden Ingenieur ein Hilfsmlttel, um die Rechenarbelt 
auf ein MIndestmaB elnzuschranken; Bflcher wie „Elnflusse auf Beton', 
„Bewegungsfugen im Beton- und Elsenbetonbau", „Veranschlagen von 
Eisenbetonbauten' sollen dle sachgemafie praktische Ausbildung und Aus
fflhrung der Bauwerke fOrdern. Unter den sonstlgen VerOffentllchungen 
Kleinlogels ist die Frage der Bauflberwachung im Eisenbetonbau mit 
besonderem Nachdruck behandelt. Seit vlelen Jahren liegt dle Schrlft- 
leltung der Fachzeitschriften „Beton u. Eisen" und „Der Bautenschutz* 
in Kleinlogels Handen. Im flbrlgen stammt eine groBe Anzahl von Bel- 
tragen zu Buch- und Sammelwerken aus seiner Feder.

Kleinlogel, der auch MItglled zahlrelcher fachwlssenschaftllcher Aus- 
schflsse und Vereine ist, wurde durch seine Arbeiten und Schriften im In- 
und Auslande bekannt. DaB er das sechste Jahrzehnt seines Lebens 
bereits vollendet, vermutet man bel seiner frischen Art nicht. MOgen 
Ihm noch viele Jahre erfolgreichen Schaffens bel bester Gesundhelt 
beschleden sein. R.

Fahrbare Fórderbłnder fflr den Baubetrieb. Durch dle stetige 
FOrderung von Massengfltern lassen sich gegenflber der unterbrochenen 
FOrderung im allgemeinen Vorteile wirtschaftllcher und betriebllcher Art 
erzlelen, die tells in der Elnfachhelt und Oberslchtlichkelt, tells in dem 
fast vollstandigen Gewichtsausgleich der bewegten Teile llegen. Das 
einfachste, stetige FOrdermittel ist das FOrderband, bei dem das Ver-

Abb. 1. Fahrbares FOrderband (ais Zubringerband) 

beim Beschlcken eines ortsfesten HauptfOrderbandes.
Bauart Bleichert.

haltnls Nutzlast zu Totlast gflnstig ist und das Leerfahren wegfallt. Aus 
den beiden EIgenschaften folgt ein geringer Energleverbrauch. Da beim 
Baubetrlebe die Arbeitsstelle sehr oft wechselt und auch innerhalb einer 
Baustelle dle FOrderrichtung oft geandert werden muB, kommt mit 
wenlgen Ausnahmen das fahrbare FOrderband In Betracht.

Abb. 2. FOrderband mit gekrOpfter Achse Abb. 4. FOrdergutąuerschnltte 
(hOchste Stellung) zum Ver3ndern der verschiedener Gurte.

Hohenlage des Gerates.
Bauart Wieger.

Dle FOrderbSnder fflr den Baubetrieb1) mflssen ein mOgllchst geringes 
Gewicht haben, um leicht ortsver3nderlich zu sein, und Innerhalb ihres 
Standortes eine elnfache Verstellung des Abwurfendes ermOglichen, ohne 
jedoch an Betrlebsslchcrheit zu vcrlieren.

Eine lelchte Verfahrbarkeit wird durch Luft-Gummlrelfen erzlelt. —  
Mittel zur Gewlchtsersparnis sind im allgemeinen dle SchweiBungen der 
Teile und dle Leichtprofile fflr Rahmen und Fahrwerk. Ferner ist eine 
weitere MOglichkeit zur Vereinfachung der Bauart in der Elektroband- 
rolle gegeben, die am Abwurfende angebracht wird und mit einem an- 
geflanschten oder elngebauten Elektromotor versehen ist. Voraussetzung 
fflr dlesen Antrieb ist natflrllch das Vorhandcnsein elektrlscher Energie 
zu brauchbaren Bedlngungen. Da dies jedoch auf Baustellen nicht immer 
der Fali Ist, hat sich auch der Verbrennungsmotor ais Antriebsmaschlne 
ln weltem MaBe eingefflhrt. Der ursprflngllche Vergasermotor Ist dem 
Dleselmotor infolge der grOBeren Wlrtschaftllchkelt gewlchen. Der An
trieb des Gurtes geschieht dann entweder flber die obere Trommel durch 
Riemen, Ketten oder Wellen mit Zahnradern oder durch eine drltte 
Trommel In der Mitte des Gestelles, um die der Gurt nochmals ge- 
schlungen ist. Vielfach ist der Dleselmotor ohne Veranderungen in der 
baullchen Gestaltung gegen einen Elektromotor austauschbar, z. B. an

J) Hierflber vgl. u. a. Bautechn. 1931, Heft 28, S. 433; ebenda 1932, 
Heft 35, S. 454.

Abb. 3. Fahrbares FOrderband mit elngeknicktem Abwurfende.
Bauart Wieger.
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Bei Fórderlangen iiber 15 m wird der Ausleger im allgemeinen ein- 
knickbar ausgefiihrt (z. B. das Fórderband von Wieger), um das Band 
auch auf rSumlich begrenzten Arbeitsplatzen yerfahren zu kOnnen (Abb. 3).

Beschickt werden die fahrbaren FOrderbander meist von Hand uber 
eine Aufgabeschurre am Beladeende. Damit kein FOrdergut zwischen 
der Beladeschurre und der Blechabdeckung in die Umkehrtrommel failen 
kann, ist bei den Fórderbandern von Blelchert ein Abweiser angebracht, 
der das FOrdergut seitlich abfallen lafit. Zum lelchten Reinigen und 
Zuganglichmachen der bewegten Telle ist die Aufgabeschurre an den 
Bandem von Wilh. StOhr aufklappbar.

dammes im Bett des Columbia-Flusses fiir die Errichtung der Grand 
Coulee-Staumauer angewendet wurde. Der aus einzelnen Zeilen ge- 
bildete Fangedamm dient zur Trockenhaltung der Baugrube im Flufibett 
fur den Óstlichen Teil der Staumauer und zur Umleitung des Flusses 
am Westufer, wo der westllche Teil der Mauer zum Teil bereits ge- 
griindet ist.

Abb. 1 zeigt den Lageplan, insbesondere die mit der Talseite der 
Wand zusammenstofiende Zellengruppe des Fangedammes, wo der Wasser- 
durchbruch beobachtet wurde. Durch das Bersten der Zelle G. 3, die 
schllefillch einstflrzte, yerformten sich die Nachbarzellen, so dafi eine
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dem fahrbaren FOrderbande der Bleichert-Transporlanlagen G. m. b. H. 
(Abb. 1). Zwischen dem Verbrennungsmotor und der Antriebscheibe ist 
bei diesem FOrderbande keln Rlemenausrucker, sondern eine Fliehkraft- 
kupplung vorhanden, durch die das Anfahren des Bandes sehr weich 
und ohne nachteilige Wlrkungen auf das Geriist, den Gurt und den 
Motor ausfailt. Von der VorgelegewelIe wird das Drehmoment auf den 
Antrieb durch einen Gummikeilriemen flbertragen.

Dle Mittel zur einfachen Verstellung auf dem Standorte der FOrder
bander sind sehr verschieden. Schwenkrader, die bis zu 90 ° gedreht 
werden und an fast allen neueren, fahrbaren Fórderbandern angebracht 
sind, ermoglichen in einfacher Weise Veranderungen des Abwurfendes 
in der waagerechten Ebene. Zum Verstellen der HOhenlagen des Ab
wurfendes flndet man mechanische oder durch Druckflflsslgkeit betriebene 
Einrichtungen. Das mechanische Verstellen der Hóhen geschieht ent
weder durch Verandern der Angrlffstellen der Stfltzstreben am Ausleger 
oder durch Veriangern und Verkflrzen der Stfltzstreben bei unver3nderter 
Angriffstelle durch Schraubensplndeln oder durch Auf- und Abwickeln 
von Drahtseilen, die das Abwurfende halten. Vielfach flndet man auch 
eine doppelte HOhenverstellung, z. B. an den Fórderbandern des Eisen- 
werkes Weserhiitte AG oder von Emil Wieger. Bei der Ausfflhrung 
von Wieger wird die zweite HOhenverstellung durch Drehen der ge- 
krOpften Fahrachse erreicht (Abb. 2), wobei sich das ganze Gerat hebt 
und senkt. Auf „hydraulische* Weise wird das Abwurfende an den 
Fórderbandern von Blelchert ver3ndert. In der Stfltzstrebe ist ein Ol- 
druckzyllnder eingebaut, dessen Kolben durch eine Olpumpe verschoben 
wird. Um eine weitere Veranderlichkeit der FOrderhOhe zu ermOglichen, 
ist das Fahrgestell mit einer Umsteckachse fflr die Rader yersehen.

Aufier den gewOhnlichen Bauarten gibt es zahlreiche Sonder- 
ausfflhrungen, z. B. fflr den Strafienbau zum Wegbrlngen des Humus- 
bodens (Bauart StOhr) oder Zubringerbander mit, vorwiegend flacher 
FOrderung (Bauart Bleichert).

Der Gurt der fahrbaren FOrderbander ist fast immer muldenfOrmlg 
gefiihrt. Wflrde man einen flachen Gurt auflegen, so mflfite der Gurt 
eine grofie Breite haben, um die gleiche Leistung wie ein schmalerer, 
muldenfOrmiger Gurt zu erzielen. Trotzdem hat der Flachgurt den Vor- 
teil, dafi sich die zugehOrigen, geraden Tragrollen leicht anbrlngen lassen 
und die Ausfflhrung billiger wird. Eine Vereinigung der Vorteile des 
muldenfOrmigen und des flachen Gurtes erstrebt der U - Gurt der 
Continental-Gummiwerke, der auf beiden Seiten durch je eine wellen- 
fOrmige Kante begrenzt ist. Dieser Gurt vermag bei nur halber Fórder- 
bandbrelte fast dieselbe Menge zu befordern wie ein flacher Gurt (Abb. 4). 
Da aufierdem das FOrdergut durch die wellenfOrmigen Seitenkanten ge
halten wird, kann unter grOfierem Steigungswinkel gefOrdert werden ais 
bei Gurten ohne Kanten. Eine Steigerung des FOrderwinkels ermoglichen 
auch die Gurte von Franz Clouth, bei denen unter 45° geneigte Winkel- 
ecken auf dem Gurt aufvulkanisiert sind, so dafi das Zurflckrutschen des 
Massengutes eingeschrankt wird. Durch beide Ausfflhrungen von Gurten 
wurde auch dle StellfOrderung durch FOrderbander mOglich.

F. R ie d ig .

Dichtungsverfahren am Fangedamm der Grand Coulee-Stau
mauer. Eng. News-Rec., Bd. 118, Nr. 16, S. 595, und Bd. 119, Nr. 1, 
S. 13, vom 22. April bzw. 1. Juli 1937, berichten flber ein Verfahren, 
das beim Abdlchten des im Marz 1937 undicht gewordenen Fangę-
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gesetzt, daB die Rahmenwirkung einwandfrei berechnet wird und der 
Quertrageranschlufi den von lhm aufzunehmenden Momenten genflgt. 
Kelnesfalls aber darf reln gefflhlsmaBlg mit Rflcksicht auf vorhandene 
Einspannung .geringe Spannungsflberschreitung* zugelassen werden.

Die nach Abb. 11 angebliche Verst3rkung der Langs- und Zwlschen- 
trager durch aufgeschwelfite oder aufgenletete Buckelbleche Ist sehr 
zweifelhaft. Bel Berflcksichtigung eines Telles des Buckelbleches rflckt 
die Schwerachse des Langstragers erheblich hinauf, so daB die Entlastung 
der auBersten Zugfaser gering ist. Daraufhln reln gefflhlsmaBlg „etwa 
Beanspruchungen von 1470 bis 1480 kg/cm2“ zuzulassen, geht nicht an. 
Es mUBte dann auf Grund eingehender Untersuchungen in diesem Falle 
eine ErhOhung der zuiasslgen Spannung bis zu einer ganz bestimmten 
Grenze allgemeln durch Vorschriften zugelassen sein.

DaB bei Weglassung der Gurtplatte nach Abb. 12, Schnitt C D , das 
Widerstandsmoment des unsymmetrischen Querschnitts nicht nur ,in 
Rechnung gesetzt werden kOnnte", sondern in Rechnung gesetzt werden 
muB, und zwar wegen der Spannung in der auBersten Zugfaser, Ist 
selbstverstandllch. Es wird dann in den meisten Fallen nicht viel Er- 
sparnis dabei herauskommen.

Die StoBdeckung nach Abb. 13 ist in der beschrlebenen Form falsch. 
Die grundsatzliebe Frage, ob nach MaBgabe der an der betreffenden 
Stelle tatsachlich auftretenden Achskrafte bzw. Blegungsmomente anstatt 
nach MaBgabe von Querschnltt bzw. Widerstandsmoment zu decken Ist, 
kann erórtert werden, muB aber grundsatzlich entschieden werden. Bel 
der hier yorgeschlagenen StoBdeckung im Momententiefpunkte ist aber 
flbersehen, daB dabei der Trager nicht mehr ais durchlaufend, sondern 
ais an der betreffenden Stelle gelenklg zu berechnen Ist, wobel wahr- 
scheinlich die vermeintllche Ersparnis der StoBdeckung wieder verloren- 
gehen wflrde, denn der hier unter Annahme der Kontinultat errechnete 
Momententlefpunkt sinkt dann auf Kosten anderer Tragerteile noch weiter 
ab. Die Beanspruchung des StoBes wird schwer zu ermitteln sein. Es 
trltt Kerbwirkung ein. —

Uber diese Einzelheiten hlnaus sind zwei grundsatzliche Fragen an- 
geschnltten, namlich:

1. Dfirfen in ein und demselben Tragwerkteil verschledene Stahl- 
sorten verwendet werden?

2. Darf eine Konstruktion zum Teil genietet, zum Teil geschwelBt 
werden?

Auch diese Fragen mflssen grundsatzlich entschieden werden. Ich 
wflrde gegen die Verwendung verschiedener Stahlsorten, in diesem Falle 
an dem Fachwerktrager, nichts elnzuwenden haben, wenn einwandfreie 
Kenntllchmachung mOglich ist, so daB bei der Unterhaltung Verwechs- 
lungen ausgeschlossen sind.

Auch dagegen, daB, wie vorgeschlagen, die Fahrbahn geschwelBt, 
die Haupttrager aber genietet werden und umgekehrt, ist jedenfalls nichts 
elnzuwenden. Diese Verfahren sind bereits allgemeln flblich. Auch 
Fachwerkstabe zu schwelBen, Ihre Anschlflsse aber zu nleten, erscheint 
zulassig. Unzulasslg ist aber mit Rflcksicht auf den Nietschlupf, die 
Obertragung einer Kraft teilwelse durch Nietung und teilwelse durch 
Schwelfiung zu bewlrken. Zu beanstanden sind daher z. B. die In Abb. 2, 
Punkt a, und die in Abb. 8 yorgeschlagenen Schwelfiungen. —

Allgemeln bln ich der Anslcht, daB die Grundsatze fflr die baullche 
Durchbildung von Stahlbauten besonders In den beiden letzten Jahr- 
zehnten unter standlger Rflckslchtnahme auf mOgllchst gerlngen Stahl- 
verbrauch so durchgebildet sind, daB mit klelnen EinzelmaBnahmen, wie 
sie in dem Aufsatz vorgeschlagen sind, ohne Beelntrachtigung der Sicher- 
helt nicht sehr viel zu sparen sein wird. —

schwere Gefahr fflr die Uberflutung der Baugrube eintrat.
AuBerdem wurden die Fundamente des Stfitzturmes einer 
FOrderbrflcke fflr Baustoffe, die innerhalb dieser Zellen 
gegrfindet waren, ebenfalls gefahrdet.

Zunachst wurde durch Absenken von mit Erde be- 
lasteten Stroh- und Reislgbflndeln an der Wasserseite der 
schadhaften Stelle versucht, den Wasserdurchtritt herab- 
zumlndern. Dies geschah mit Hilfe von Lastwagen bei 
dem damals herrschenden niedrigen Flufiwasserstand unter 
Verwendung. von Erdmassen, die hinter den bereits ge- 
grflndeten BaublOcken Nr. 39 und 40 der Staumauer ent
nommen wurden. Glflcklicherweise war das Vorhanden- 
sein und die Lage der Sandschlcht, durch die das Wasser 
in die Baugrube eindrang, im Laufe des Bodenaushubes 
bekannt geworden. Es handelte sich hierbel um eine 
dflnne Sandschlcht in der Umgebung des Blockes Nr. 40 
(Abb. 2).

Da durch die Dichtung des Dammes von der Auflen- 
selte (s. Abb. 3) kein voller AbschluB zu erzlelen war 
und lm Laufe der Zeit auch an der Sfldseite des Fange- 
dammes mehrere Zellen nachgaben, entschloB man sich 
zu einer umfangreicheren Sicherung der Baugrube, die 
an der Nordecke darin bestand, daB eine neue Zellen- 
relhe R 1 bis R 7 innerhalb der Baugrube gemaB Abb. 2 
hlnzugefflgt wurde, die von dem Błock 40 bis zum Nord- 
flflgel desFangedammes Im Bogen angeordnet ist (s. Abb. 1).
Der Zwischenraum zwischen der alten, schadhaft geworde- 
nen Zellenreihe und den neuen, tiefer gelegenen Zellen 
wurde mit Erde und GerOlI in geeignetem Mischungs- 
verhaitnis gemaB der Darstellung lm Schnitt nach Abb. 2 
ausgefflllt.

Zur Abdichtung der durchlassigen Sandschlcht wurden 
ferner etwa 100 Rohrbrunnen von 4" Durchmesser unter Beobachtung 
des Wasserdurchtrittes und steter Auswahl der Absenkstellen eingebaut. 
Durch die Rohrbrunnen wurde Dichtungsmaterial von besonders erprobtem 
Mlschungsverhaitnls in die ausgewaschenen Hohlraume der Sandschlcht 
unter hohem Druck so lange elngefflhrt, bis eine voll befriedlgende Dich
tung erreicht wurde. An der Sfldseite des Fangedammes wurde eine 
besonders stark gefahrdete Stelle durch eine Betonwand von'23 m HOhe 
und 6 m Sohlenbrelte gesichert, die in 7 Tagen wegen der bestehenden 
Gefahr errlchtet werden muBte. Diese Wand ist aus Abb. 4 erslchtlich. 
Die rechte Selte des Bildes zeigt die Ostseite des Blockes 40.

Durch das angewendete Verfahren sind die weiteren Bauarbeiten 
der Staumauer auch bel Hochwasser gesichert. Zs.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Ohne Verantwortung der Schriftleitung.)

Wo kann beim Entwerfen von Stahlbauten noch an Stahl und Kupfergespart werden?
I.

In Beantwortung dieser Frage In Bautechn. 1936, Heft 36, S. 467 ff., 
entwickelt Herr Dlpl.-Ing. K urt Schre iner Sparmafinahmen bel Stahl
bauten, die zum Tell brauchbare Fingerzelge geben, zum Teil aber ln 
allgemeine konstruktive Grundsatze und statische Belange zum Schaden 
fflr den Sicherheitsgrad des Bauwerks eingreifen. Sie kOnnen nicht un- 
wldersprochen bleiben, da sie auch zum Teil die VorschrIften der BE 
und GE berflhren. Im elnzelnen ist folgendes zu beanstanden:

D ie  a llg e m e ln  flb lic h en  k o n s tru k tiv e n  G rundsa tze . Bel 
der Ausfflhrung des StegblechstoBes ohne Deckung im Bereich der Gurt
winkel nach Abb. 1 sóll das Stegblech mit Laschen gedeckt werden, die 
dem Tragheitsmoment des Stegbleches genflgen. Dagegen Ist elnzuwenden, 
dafi dieses Tragheitsmoment der Laschen keineswegs ausgenutzt werden 
kann, da die Verformung der Laschen an die Verformung des Stegbleches 
gebunden ist. Der durch die Gurtwinkel verdeckte Teil des Stegbleches 
bleibt somlt ungedeckt. Dabei trltt eine Art von Kerbwirkung ein. Die 
beiden Laschen zusammen starker zu bemessen ais das Stegblech, ist in 
statlscher Hinsicht zwecklos. Beim Wegfall des Futters unter den Aus
stelfungen nach Abb. 4 ist zu berflcksichtlgen, dafi dabei nur ein Teil des 
Futters an Stahl elngespart werden kann, da das Futter Im Tragheits
moment der Aussteifung, das fflr ihren statischen Wert mafigebend ist, 
mltwlrkt. Die dann noch erzlelten Ersparnlsse sind sehr gering und 
rechtfertlgen die gekflnstelten Konstruktionen der Abb. 4 nicht.

Der ln Abb. 8 vorgeschlagene Langstrageranschlufi mufi in mehrfacher 
Hinsicht ais grundsatzlich falsch bezeichnet werden. Ein elnwandfreles 
und spannungsfreles Einbringen der Langstrager Ist dabei nicht mOglich. 
Es Ist schon falsch und nach allgemeln flblichen konstruktlven Grund- 
satzen unzulasslg, an einen Langstrager an beiden Enden die Anschlufi- 
wlnkel vor Ausfflhrung der Montage anzunieten, da dann bel der Montage 
die Quertrageranschlufiniete wegen des Federns nicht einwandfrei ge- 
schlagen werden kOnnen. Dieser Umstand mufi sich beim Anschwelfien 
der AnschluBplatten an den Langstrager vor Ausfflhrung der Montage in 
erhOhtem Mafie bemerkbar machen. Denn nun kommt der zweite Fehler 
dazu, dafi Nlet- und SchweIBverbindungen ln demselben Anschlufi ver- 
elnlgt sind. Die Schweifinaht wird dann sehr ungflnstlg auf Abrelfien 
beansprucht.

B e rflck s ich tig ung  en tla s te n de r  N ebenum stande  be i g e 
r inger S pan nu n gs flb e rsc h re itu n g . Die Berflcksichtigung der Ein
spannung bzw. Rahmenwirkung nach Abb. 10 Ist wohl zulassig, voraus-
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Durchgreifende Mafinahmen zur Stahlersparnis sind auf anderem 
Wege zu suchen, der in Abschnitt III des Aufsatzes angedeutet, aber nur 
an wenlgen einzelnen Beispielen eriautert ist. Solche Mafinahmen sind 
zu begrflnden durch Erweiterung der statischen Nachweise, wobei der 
B e g r iff  der g le lc hen  S ich e rhe it ausschlaggebend bleiben mufi. Ais 
Beispiel ist mit Recht erwahnt dle zweckmafiige Aussteifung der Steg- 
bleche hoher Vollwandtrager, wobel nur die Lage der waagerechten Aus
steifung in der Tragerachse anstatt in der Druckzone zu beanstanden ist. 
Dabei hatte sich jedenfalls noch mehr sparen lassen. Diese Frage ist 
jetzt so weit gekiart, dafi sie in die Berechnungsvorschriften aufgenommen 
werden konnte, so dafi nun jeder wohl ln der Lage ist, durch verstandnis- 
volle Handhabung dieser Vorschriften unter Beachtung der sonstigen 
zahlreichen Veróffentllchungen flber diese Frage die Stegbleche mit ihren 
Aussteifungen unter móglichst geringem Stahlaufwand ohne Beeintrachtl- 
gung der Sicherheit durchzubilden.

Von Elnzelheiten abgesehen, halte ich aber von grundlegender Be
deutung fflr die Frage der Stahlersparnis ohne Beeintrachtigung der 
Sicherheit die Beriicksichtigung des V erha ltens der Tragwerke an 
der G renze  des e la stischen  V erform ungsbere iches und inner- 
h a lb  des p las tlschen  V erform ungsbere iches . Leider ist diese 
Frage noch nicht so weit gekiart, dafi sie in Berechnungsvorschriften 
schon berflcksichtigt werden kónnte. Es bedflrfen dabei aber folgende 
drei Fragen dringend der Lósung:

a) E rh óh u n g  der zu la s s ig en  B eansp ruchung  in Blege- 
tragern . Hat die Spannung der aufiersten Fasern des Biegetragers die 
Grenze des elastischen Verformungsbereiches erreicht, so wird diese 
Spannung der aufiersten Fasern bei weiterer Belastungszunahme vorlaufig 
noch nicht iiberschritten, sondern dle weniger beanspruchten benachbarten 
Fasern werden nach und nach ebenfalls bis zur Eiastizitatsgrenze be
ansprucht, solange dies nach Mafigabe der Tragerform móglich ist. Erst 
dann flberschrelten die aufiersten Fasern die Eiastizitatsgrenze, um an der 
Fliefigrenze unter Nachziehung der ubrigen Fasern wieder vorl3ufig Halt 
zu machen. Die Sicherheit des Tragers, worunter wir seine Sicherheit 
gegen Fiiefien verstehen, ist also wesentlich hoher, ais sie sich nach den 
zur Zeit gflitigen Berechnungsvorschriften ergibt, wenn auch Versuche 
ergeben haben, dafi in n e rh a lb  des e la s tischen  Verformungs- 
bere iches die gemessene Beanspruchung der aufiersten Fasern mit der 
erreichten einlgermafien flberelnstimmt. Wie hoch man aber mit der 
zulassigen Beanspruchung gehen kann, Ist noch nicht hinreichend gekiart, 
bedarf aber wegen der elnschneldenden Bedeutung fflr dle Stahlersparnis 
vordringIicher Kiarung. Nicht ganz so einschneidend, aber immerhin 
wichtig ist die Lósung der folgenden Fragen:

b) E rh óh u n g  der zu la s s ig e n  B eansp ruchung  un te r b e 
s t im m te n  V orausse tzungen  lm  sta tisch  u n be s tim m te n  T rag
w erk, wobei auf die Arbeiten von G rfln in g  und M a ie r- L e ib n itz ') 
hingewiesen werden darf. Insbesondere kónnte dabei auch der Tragerrost 
berflcksichtigt werden ais vorzugswelse hierfflr geeignet. Relf fflr die 
Aufnahme ln Vorschriften sind aber auch die Ergebnisse der bisherlgen 
Forschung in dieser Frage nicht.

c) D ie  M ó g lic h k e it  oder v ie lm e h r  d ie  U n m ó g llc h k e lt  des 
A uskn ickens  von sch lanken  D ruckstaben  im sta tisch  u n 
be s tim m te n  T achw erk  un te r gew lssen  V orausse tzungen . Dle 
Frage hangt unmittelbar mit der Frage b zusammen, ist aber leider noch 
weniger gekiart ais diese.

Diese drei Fragen bedflrfen unbedingt weiterer Kiarung durch die 
Theorie, unterstfltzt durch Versuche, also im Wege der Versuchsforschung, 
denn sie sind grundlegend fflr die Frage durchgreifender Stahlersparnis 
ohne Beeintrachtigung der Sicherheit. lhre Lósung dflrfte dle Bauformen 
unserer Stahlbauwerke wesentlich beeinflussen.

Relchsbahnoberrat Sr.=3ng. K rabbe , Mflnchen.

II.

Die von Herrn Dipl.-Ing. Schre iner vorgeschiagenen Mafinahmen 
zur Stahlersparnis, besonders die konstruktiver Art, sind —  im ganzen 
genommen —  zu begrflfien. Ein Tell dieser Vorschlage, die fflr jeden Statiker 
und Konstrukteur schon aus wirtschaftlichen Grunden auf der Hand liegen, 
dflrfte mindestens im Laufe des letzten Jahres von allen grófieren Bauver- 
waltungen, die einen ausfflhrlichen Entwurf nebst statlscher Berechnung 
vor der Vergebung der Arbeiten aufstellen, bereits angewandt worden 
sein. Ich denke hierbei besonders an dle Futterersparnis bei Aussteifungen 
hoher Blechtrager mit starken Gurtwinkeln, die Ausfiihrung von Blech- 
tragern mit ungleichen Gurtungen und die scharfe Ausnutzung der zu
lassigen Spannungswerte.

Auf zwei Punkte, die man zum Abschnitt „Beriicksichtigung entlastender 
Nebenumstande* zahlen kónnte, móchte Ich hier noch hlnweisen:

1. Dle Berechnungsvorschriften DIN 1073 schreiben fflr die Haupt
trager von Fufigangerbrflcken eine Stofizahl y> =  1,40 vor. Da eine 
Stofizahl gerade fflr die unmittelbar beanspruchten Bauteile wie Langs- 
und Quertr3ger nicht vorgeschrieben ist, kann der Vorschrift fflr die 
Haupttrager nicht der Gedanke an die Móglichkeit des Befahrens solcher 
Brflcken in Ausnahmefailen (etwa durch leichtere Fahrzeuge der Feuer- 
wehr — sofern nicht flberhaupt Treppen den Zugang vermitteln — ), 
sondern lediglich die Abslcht zugrunde gelegen haben, eben gerade 
dle Haupttrager mit Rflcksicht auf Schwingungswirkungen starker zu 
bemessen. Hler mufi aber entlastend Ins Feld gefflhrt werden, dafi bei

') Bautechn. 1928, Heft 1 u. 2; 1929, Heft 20.

Fufigangerbrflcken mit durchlaufenden Tr3gern die zur Erzeugung. der 
grófiten Momente notwendige rechnerische Last nur mit weit grófierer 
Unwahrscheinlichkeit auftreten kann ais bei Strafienbrflcken oder gar 
Eisenbahnbrflcken. Es kónnte daher m. E. ohne Beeintrachtigung der 
Sicherheit die Vorschrift einer Stofizahl fflr die Haupttrager durch eine 
einengende VorschrIft fflr die zuiassige Durchbiegung, etwa 1/1000/. 
statt 1/6001, die insbesondere fflr durchlaufende TiBger eine bedeutend 
wirtschaftlichere Bemessung zulassen wflrde, ersetzt werden. Die Ersparnis 
kann hler je nach der Hóhe des Eigengewlchts bis zu 15 °/0 betragen.

2. Dle Reichsbahnvorschriften fiir stahlerne Brflcken (BE) verlangen 
fflr den Nachweis der Knicksicherheit von Druckgurtungen auch bei 
Blechtragern die Einsetzung einer Seitenkraft von 1/100 der Gurtkraft O 
zur Berechnung der die Gurtung elastisch stfltzenden Halbrahmen. Bei 
Eisenbahnbrflcken im Stadtgebiete kommt es sehr haufig auf Einhaltung 
gerlngster Bauhóhen an, die eine sehr enge Quertragerteilung, oft bis zu
1,60 m notwendig macht. Die Annahme vOn 1/1000 in jedem  Halb
rahmen (d. h. Quertr3ger) erhóht die Momente des Quertragers bis zu30°/o- 
Da In solchen F311en der Obergurt des Tr3gers auf die mehrfache Feld- 
weite seitlich knicksicher ist, ist diese Annahme hier offensichtlich viel 
zu ungiinstig. Es wird daher das nach Angabe von K a r ig 1) frflher in 
Wiirttemberg iibllche Abmlnderungsverfahren empfohlen, nach dem 
beispielsweise bei einer Knicksicherheit eines Gurtes iiber drei Felder 
dle Kraft 1/100 O auf drei QuertrSger verteilt werden, also auf jeden 
nur 1/300 O gerechnet werden darf. Der Zuschlag zu den Quertr3ger- 
momenten sinkt hiermlt auf ein angemessenes Mafi herab, und es kónnen 
an dem Werkstoff der Quertr3ger je nach den Verh31tnlssen bis zu 15°/„ 
erspart werden, was immerhin etwa 2 bis 3 %  auf den Gesamtstahlaufwand 
der Brflcke ausmachen kann. Dipl.-Ing. W. Len tz , Brflcken-, Wasser-

und Bahnbauamt der Stadt Berlin.

Schnitt A-B III.

SchnittC-D

Zu dem Aufsatze des Herrn Dipl.- 
Ing. S chre ine r móchte Ich bemerken, 
dafi unter den durch Gebrauchsmuster 
Nr. 1395483 KL 37b vom 31.Dezember 
1936 bekannt gewordenen, in Abb. 4, 
S. 468, des Aufsatzes wiedergegebenen 
Beispielen fflr die Einsparung von Futter- 
stucken bei Aussteifungen genleteter 
Blechtrager die wegen ihrer Einfachheit 
ganz besonders In Frage kommende, 
nebenstehend abgeblldete wlrtschaft- 
llchste Lósung, bel der weder Ausklinkun- 
gen noch Futter erforderllch sind, nicht 
angegeben ist.

FurdasSchneiden,Kantenbrechen,Ver- 
schweiBenderWlnkelstiickeL-150' 100-10 
sowie Abschmirgeln der Naht ist er- 
fahrungsgemSfi Insgesamt durchschnitt
lich nur Lohnstunde erforderllch, so 

dafi diese Ausfiihrung auch bei etwaiger Beriicksichtigung einer Lizenz- 
gebflhr (s.S.468, Zeile 11 v. u. ff.) den frflher verwendeten teuren Schmiede- 
arbelten, wie Keilfuttern und Krópfungen, wirtschaftlich flberlegen Ist.

F r ied r ich  Bee, Berlln-Tempelhof.

E rw ide rung  des Verfassers auf d ie  Z u sch r if te n  I b is III.

Den Ausfflhrungen des Herrn Reichsbahnoberrats ®r.=3ng. K rabbe  (I) 
móchte ich zunachst dle Einleltung und den Schlufi meines Aufsatzes 
entgegenhalten, in denen ich u. a. eine Veral!gemeinerung des An- 
wendungsbereiches der einzelnen Vorschl3ge ausdrflcklich ausschllefie. 
Dle aufgeworfenen Fragen sind vor allem in den von ®r.=2>ng. Krabbe 
beanstandeten Punkten ja schllefilich nur so gestellt:

„Besteht in gewissen Fallen und unter bestimmten Voraussetzungen 
dle Móglichkeit, zum Zwecke der Stahlersparnis von dem bisher Oblichen 
abzuweichen oder nicht?'.

Ist die Móglichkeit dazu gegeben, dann soli in allen glelchartigen 
Fallen in gleicher Weise entschieden werden. Hierzu ware dann noch 
der Weg zu suchen, auf dem diese besonderen Falle allgemein gekenn- 
zeichnet werden kónnen. Dafi hierfflr eine statische Berechnung Voraus- 
setzung ist, dflrfte wohl selbstverst3ndllch sein, wenn es auch nicht an 
jeder Stelle des Aufsatzes besonders hervorgehoben ist; es besteht allein 
ein Ausnahmefall, dafi eine besonders nledrige Spannung offen zu Tage 
liegt. Ich habe es nicht fflr notwendig gehalten, diese Tatsache, aufier 
beim Abschnitt 3, der entsprechend bezeichnet ist, auch noch an anderer 
Stelle besonders hervorzuheben.

Auch ich habe ja schllefilich die Forderung der unbedingten Sicher
heit des Bauwerks ais oberstes Gesetz an die erste Stelle meiner Aus
fflhrungen gesetzt. Ferner móchte ich sagen, dafi man ais falsch wohl 
nur eine Konstruktion bezeichnen kann, die eine Spannungsflberschreltung 
aufweist oder unbedingt Schaden fflr das Bauwerk zur Folgę haben mufi. 
Dieser Nachweis dflrfte im vor!iegenden Falle jedoch nicht gefflhrt 
werden kónnen.

Im einzelnen bemerke ich folgendes:
Zur S teg b le ch s to fid e ckung  (Abb. 1) ist zu beachten, dafi nur 

beim Beispiel Abb. lc  dle Laschen auf den Gurtwinkeln mit Rflcksicht

') „Neuere Stahlbrflcken der Deutschen Reichsbahn*. Berlin 1934, 
Wilh. Ernst & Sohn.
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auf die Quertrageranschlufiwinkel ganz entfallen, wahrend sie beim Beispiel 
Abb. Id  durch schmalere Laschen ersetzt sind. Eine Stofiausbildung nach 
Abb. 1 c ist uberall dort móglich, wo die lotrechten Schenkel niedrig 
beanspruchter Gurtwinkel mehr oder weniger zur StoBdeckung der Steg- 
blechrander herangezogen werden kónnen. Wenn daruber hinaus vor- 
geschlagen wird, zusatzlich das Tragheitsmoment der Stegblechlaschen 
wenlgstens bis zur Angleichung an das Tragheitsmoment des Stegbleches 
zu erhóhen, so hat das nicht zu bedeuten, daB die Verschiedenheit des 
Einflusses der Tragheltsmomente von Stegblech und StoBlaschen nicht 
erkannt wird; ebenso auch nicht der EinfluB, der hier mit Kerbwlrkung
bezeichnet worden ist. Diese Ist im vorllegenden Falle nicht anders zu
bewerten ais der EinfluB jeder Querschnltts3nderung an gering beanspruchten 
Stellen eines Bauteils. Zu entschelden bleibt, wie hoch die Beanspruchung 
eines StoBes noch sein darf, wenn auf die durch die bessere Konstruktion 
gewahrleistete Kraftiibertragung verzlchtet wird. Besteht die Notwendlg
kelt, auch bel den haufig vorkommenden niedrig beanspruchten Stófien 
eine billlgere Ausfuhrung zu verbieten?

Fur Aussteifungen genflgt in vielen Fallen wohl ein Profil, das auch 
ohne jedes Futter ausreicht, so daB, wie auch Herr Ing. Bee angibt, die 
Ersparnis dann noch nennenswert sein kann.

Was die Beanstandung der ais fa lsch bezeichneten Verwendung
vorgeschwelfiter Platten bei belderselts anzuschlieBenden Tragern betrlfft, 
so ist diese MaBnahme schon einige Małe auch da zugelassen worden, 
wo es sich um einen beiderseitlgen AnschluB an eine feste Konstruktion 
handelt. Bel dem Schwelfien und Nleten an demselben AnschluB ist zu 
bcachten, daB es etwas anderes ist, ob z. B. die AnschluBwInkel sowohl 
am Quertr3ger ais auch am Langstrager angenietet oder angeschweiBt 
werden oder ob ein AnschluBblech am anzuschlieBenden Tell ange
schweiBt und dann an die feste Konstruktion angenietet wird. Ob bel 
einem beiderseitigen AnschluB die vorgeschwelBte Platte nur an einem 
Ende mit Vorteil anzuwenden Ist oder nicht, wird deshalb von Fali zu 
Fali zu entscheiden sein; maBgebend ist dabei der Montagevorgang. Meine 
Ausfflhrungen zu diesem Punkte móchte ich jedoch hier erganzen  und 
teilweise be r ich tigen . Ein Irrtum ist dadurch entstanden, daB es sich, 
wie in Abb. 8 dargestellt Ist, nicht um einen Langstrageranschlufi, sondern 
um einen AnschluB von Zwlschenąuertragern an mit seltllchem Splel 
bewegllch gelagerte Langstrager handelt. Diese Ausfflhrung gab die 
Veranlassung zu diesem Vorschlage. Auf die beste Wirkung bei ein- 
seitlgem KonsolanschluB wurde bereits hingewiesen.

Was hinslchtllch der Beruckśichtigung der Rahmenwlrkung bel Quer- 
tragern (Abb. 10) und hinslchtllch der Verstarkung von Langs- und 
Zwlschenąuertragern durch aufgeschwelBte oder aufgenietete Buckelbleche 
gesagt wird, gehórt zu den Punkten, fflr die mlndestens bel Normalfallen 
grundsatzllch elnmal ein genauer Nachwels erforderlich Ist, der die Zu- 
lasslgkeit der hier angefflhrten Grenze von 1470 bis 1480 kg/cm2 bestatigt. 
Selbstverstandlich muB der Nachwels fflr offenslchtllch hoch beanspruchte 
Buckelbleche in jedem  F a lle  gefflhrt werden. Wenn eine bestimmte 
Grenze hier angegeben ist, so sind Normalfalle ins Auge gefaBt, fflr die 
die Annahme wohl mehr oder weniger richtig ist. Die rein gefflhls- 
maBigc Festlegung einer solchen Grenze wird wohl bei Festsetzung einer 
Regel jedem Ingenieur fernllegen.

Wenn hier und an anderen Stellen besonders gesagt wird, daB be
stimmte Vorschrlften erlassen werden muBten, so móchte ich auf den 
SchluB melnes Aufsatzes hinwelsen, wo es ais dessen Zweck bezeichnet 
wird, Anregung zur Aufstellung einheitllcher Rlchtlinien zu geben.

DaB bei einem Vollwandtr3ger das Wlderstandsmoment fflr die 
Spannungsberechnung elnzusetzen Ist, das zu dem untersuchten Querschnltt 
des TrSgers gehórt, Ist ja selbstverst3ndllch. Bel vlelen statischen Berech- 
nungen wird jedoch nur mit dem Wlderstandsmoment eines symmetrischen 
Querschnltts gerechnet, so z. B. am Tragerende nur mit dem Widerstands- 
moment des Grundąuerschnltts, auch von der Stelle an, an der die Lamelle 
im Untergurt aufhórt.

Der besondere Hlnweis auf die Anwendung des Widerstandsmomentes 
des unsymmetrlschen Querschnitts bezweckt nur, den Vortell, der dufch 
den Wegfall der untersten Lamelle entsteht, soweit ais móglich aus- 
zunutzen.

Eine StoBdeckung durchlaufender Langstrager im Momententiefpunkte, 
wie sie In Abb. 13 dargestellt ist, kann meiner Meinung nach nicht ais 
Gelenk angesehen werden. Die auf der ganzen Tr3gerl3nge befestigten 
Buckelbleche und die hier mit vler Nieten angeschlossene Lasche im 
Untergurt kOnnen ja nicht Obersehen werden. Schllefilich kann man wohl 
eine Beanspruchung unter Aufierachtlassung der entlastenden Neben- 
umstande berechnen, ihr EinfluB auf das statische Verhalten der Trag- 
konstruktlon bleibt ja durch diese Annahme unberflhrt. Die Wirkung der 
Ausbildung fflr den durchlaufenden Balken kann bei der Berechnung 
mlndestens mit so ungflnstigen Annahmen in Rechnung gestellt werden, 
daB man mit dem Ergebnis auf der slcheren Seite bleibt. Ganz abgesehen 
davon, ist die Vergleichsberechnung des GelenktrSgers in jedem Falle 
lelcht aufzustellen. Auch hier gibt allein die statische Berechnung den 
Ausschlag. Der EinfluB einer ais Kerbwlrkung bezeichneten Querschnltts- 
vermlnderung ist bel der Zulassung der Hohe der Beanspruchung fflr eine 
so ausgebildete StoBstelle mit zu bewerten.

Bei der SchwelBung in Abb. 2, Punkt a, Ist zu bedenken, daB es sich 
um eine Knickausstelfung handelt. Von manchen Stellen wird die Not- 
wendigkeit eines hier dargestellten Anschlusses flberhaupt in Frage gestellt; 
fflr den vorllegenden Fali kann diese Ausbildung jedoch wohl ais aus
reichend bezeichnet werden. Auf den AnschluB in Abb. 8 wurde an 
anderer Stelle bereits hingewiesen.

Fur die Anordnung der Aussteifungen eines Vollwandtragers Ist 
selbstverstandlich eine Berechnung erforderlich. Die zweckmaBigste An
ordnung der Aussteifungen wflrde nur von ihrem Ergebnis abhangen. 
Im vorlIegenden Falle war die Steife ln Tragermltte mit Rflckslcht auf 
die Schubknickung erforderlich, eine Anordnung in der Druckzone also 
unmoglich. AuBerdem wurde hier die waagerechte Aussteifung In Trager- 
mitte angeordnet, damit der oben geschilderte Vorteil der Teilung der 
Decklaschen fflr das Stegblech ausgenutzt werden kann.

Wenn die Ausfflhrungen von ®r.=3ng. K rabbe weitere Gebiete zeigen, 
auf denen die gestellte Aufgabe noch zu Iósen bleibt, so bemerke ich, 
daB eine e rschóp fende  Behandlung des Gegenstandes in meiner Arbeit 
nicht beabsichtigt war; diese soli, wie dort gesagt, nur Anregungen geben.

AUgemein ist es zu begrflBen, wenn von Zeit zu Zeit von berufener 
Seite auf die Ursachen hingewiesen wird, die zur Ausbildung unserer 
Stahlbauten nach den allgemelnen konstruktlven Grundsatzen gefflhrt hat. 
Das ist erforderlich, damit jeder ingenieur ihre Notwendlgkelt erkennt und 
sie nicht ohne Uberlegung wie ein flberliefertes Handwcrkzeug anwendet.

Fflr alle die, die mit mir im Laufe der letzten Zeit die in meinem 
Aufsatze nledergelegten Vorschlage entwickelt haben, ebenso wie fflr 
mich selbst muB ich jedoch feststellen, daB jene Grundsatze bel Be- 
arbeltung der Vorschlage beachtet worden sind. Ebenso bin ich der 
Meinung, daB bel den Stahlbauten, wo derartige Vorschl3ge sich an- 
wenden lassen oder bereits angewendet wurden, keine schadlichen Elngrlffe 
in den Slcherheltsgrad des betreffenden Bauwerks vorliegen, zumal ich ja 
auf den ausschlaggebenden EinfluB der statischen Berechnung jederzeit 
besonders hingewiesen habe.

Der Umfang der zu erwartenden Gewichtserspamis ist bereits bei den 
einzelnen Beispielen angefflhrt. Nach meiner Meinung ist das Ergebnis 
nicht so geringfflgig, daB seine Beachtung nicht lohnt.

Weitere Vorschl3ge, wie sie Herr Dipl.-Ing. L en tz  (unter II) und 
Herr Ing. Bee (unter III) bringen, sind durchaus zu begrflBen. Sie 
bedflrfen ebenso wie meine eigenen Ausfflhrungen einer allgemelnen 
Begrenzung und Festlegung Ihres Anwendungsberelches. Inwieweit eine 
ausfflhrende Firma einer etwaigen Lizenzforderung bel Ausbildung der 
Aussteifung nach dem zuletzt genannten Vorschlag gerecht werden kann, 
muB natflrlich ein entsprechendes Verglelchsangebot ergeben.

Dipl.-lng. K urt Schre iner.

Buckelbleche der Leichtfahrbahnen, ihre Berechnung und Aussteifung.

In dem genannten, in Bautechn. 1937, Heft 34, veróffentlichten Auf
satze glbt der Verfasser bei FuBnote 5) (S. 446) eine Ableitung fflr die 
Berechnung des Rauminhaltes V der Bucklung rechtwlnkllger Buckelbleche, 
wobei die sehr flachę WOlbung hlnreichend genau ais parabolisch an
gesehen wird. Ais Ergebnis wird ermittelt V = 1/2abf, der Rauminhalt 
betrSgt also die Halfte des der Bucklung umschriebenen Prismas. Dieses 
Ergebnis trifft mathematlsch genau zu bei Ausfflhrung der Bucklung nach 
Art des „Klostergewólbes", wobei zwei Zyllnderabschnitte (Tonnen) von 
getneinsamem Stlch sich rechtwinklig durchdringen. Die waagerechten 
Projektionen der Grate (Dlagonalkurven) sind dort gerade Linlen, und 
die Niveaulinlen bllden symmetrisch zu den Mlttelachsen liegende Recht- 
ecke. Bel den in der Praxis ausgefflhrten Buckelblechen handelt es sich 
jedoch um m u ld e n fó rm ig e  GewOlbe, bei denen solche Grate fehlen. 
Die Dlagonalkurven (EM  der Abb.) haben Wendepunkte, und die Niveau- 
linlen eines Bucklungsviertels sind Hyperbelscharen mit den Platten- 
rSndern ais Asymptoten (Abb.). Der Rauminhalt einer solchen Bucklung4
betr3gt, wie nachstehend ermittelt, V =  ^ abf.

Unter Benutzung der Abb. 9 zu FuBnote 5, S. 446, fflr ein rechteckiges 
Buckelblech ist hierbei namlich die Tiefe y  eines Streifens z d x  mit 

4 /y  =  -■ • x (a — x) nicht mehr flber die ganze Streifenbreite konstant.

Dieser Wert ist ais GróBtwert nur in der Streifenmltte gflltlg, dagegen 
nlmmt y  nach beiden Seiten hin, einer pa rabo llschen  Schnittlinie ent- 
sprechend, ab. Die Bucklungstiefe Innerhalb der Streifen verringert sich 
in ąuadratisch wachsendem Mafie, je mehr sich die Streifen z dem Platten- 
rande nahern (vgl. die Niveaullnlen in der Abb.). Betragt die Streifen- 
tiefe an den Enden des Streifens y 0, ln der Mitte des Streifens dagegen 

4 /y m = - , •x ( a — x), so ist die gemittelte Strelfentiefe genau 

y = 1/3(yo + '2ym) und

yo =  *y m’ (« — ■*)■

Hiermit wird die mittlere Streifentiefe

y  =  lhy„
X

2 + 4  ~ ( a - x )

(a3 + a'-x — 4ax* + 2x%

Setzt man diesen Wert in den Ausdruck
a ft

= fz y  dx

o
ein, so erhalt m an '

a ft

l/, =  j  ba (a — 2x) (a3 + a’-x— 4 a x 2 + 2 * 3) dx

■ ' k f a  b.
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4
Somit ist der Gesamtinhalt V = ~ a b f ,  also um etwa 11 °/o geringer

ais der vom Verfasser ermittelte Wert V = 1/2a b f. Seine Verwendung 
wird sich auch dann immer empfehlen, wenn es darauf ankommt, die in 
Rechnung zu stellende standige Last móglichst gering anzugeben. In 
dem Rechnungsbeispiel S. 446, rechte Spalte, ergibt sich unter Berflck- 
slchtlgung der flachen Buckelblechrander das Gewicht der Buckelblech- 
ausfflllung mit den Abmessungen des Belsplels zu

“  T ' 0’' 2 ' 2500 “ 11 > W ”*

dle standige Last ermaBlgt sich also von 350 kg/m2 um 39 kg/m2 auf 
rd. 310 kg/m2, wobei sogar am Gesamtgewicht dle oben ermlttelten 11% 
noch zur Auswirkung gelangen. Wenn sich auch diese ErmaBigung noch 
verhaitnismafiig gering auf die Bemessung des Fahrbahngerippes aus- 
wirkt, so ist sic bei Ermittlung des Haupttragerąuerschnltts wegen des 
meist starkeren Elnflusses der standigen Last von einiger Bedeutung, 
zumal In der gegenwartlgen Zeit, wo ja nach Wegen der Stahleinsparung 
gesucht wird.

Niveaulinieri

flbrigens hinter /  der Faktor c; das Ergebnis fiir V ist aber richtlg an- 
gegeben.

Im iibrlgen werden die Ausfuhrungen des Verfassers iiber dle Er
mittlung des waagerechten Zuges ln den Wólbblechen von dieser Zu- 
schrift nicht weiter berflhrt. Sie sind um so mehr zu begrflBen, ais die 
in der Literatur spartich verstreuten, teilweise unhandlichen Formeln in 
den meisten Failen zu ungflnstlge Ergebnisse lieferten oder dazu ver- 
leiteten, aus Grilnden der Gewichtsersparnis uber die Anordnung von Ver- 
stelfungen ganz hinwegzusehen. Dipl.-Ing. Rósch, Dflsseldorf.

E rw lde rung .

Schaper, Feste stahlerne Briicken, 6. Aufl., Berlin 1934, macht auf
S. 227 iiber dle Buckelbleche folgende Angaben:

„Die Buckelbleche werden aus glatten Blechen hergestellt, dle im 
warmen Zustande durch hydraullsche Pressen ln die Form eines Kloster- 
gewólbes mit waagerechten Randem geprefit werden*.

Ich habe daher diese Form wegen ihrer Einfachheit der Inhalts- 
berechnung zugrunde gelegt, um melnen Aufsatz nicht mit unnótigen 
Ableitungen zu belasten, und da mir dle Annahme eines Klostergewólbes 
ebenso gerechtfertlgt erscheint wie dle Annahme irgendelner andereri 
Form. Bel jeder praktischen Ausfiihrung habe ich namlich dle Erfahrung 
gemacht, daB es unmóglich ist, dle von mir angegebenen Aussteifungen 
vor dem Einbau auf genaues MaB zuzuschneiden, sondern daB sie stets 
einzeln in die Wólbung der Buckelbleche elngepaBt werden mussen.

Hieraus geht hervor, daB selbst Buckelbleche, die mit genau glelchen 
Abmessungen bestellt werden, doch praktisch In ihrer Wólbung verschleden 
ausfallen, so daB von einer mathematisch genauen Form kaum gesprochen 
werden kann.

Im iibrlgen Ist der Unterschled praktisch bedeutungslos. Dem (be- 
richtigten!) Werte von Dipl.-Ing. Rósch

T-°'12-|^|T§--2500==113kg/m2

ist namlich fflr mein Zahlenbeispiel der Wert

T ' 0,12 ‘ 3,70*3,10 ‘ 2500 =  129 kg/,m2 
gegenflberzustellen. Der Unterschled betragt also 129— 113=16kg/m 2 
oder bel einer Gesamtbelastung des Buckelbleches von 

g  + <p .p  =  (125 + 129 + 75) + 1,4 • 1040 
=  329 + 1456 =  1785 kg/m2 

nur 0,8%• ®r.=3ng. Z im irsk l.

Wir schliefien hiermlt dle Aussprache. D ie S ch r ift le itu ng .

Die Instandsetzung der gewólbten Eisenbahnbrflcke flber das 
Beuthener Wasser.

Zu diesem Aufsalze von Relchsbahnoberrat 3)r.=Sng. R o lo ff in Bau
techn. 1937, Heft 34, S. 437 ff., bemerke ich folgendes:

Ich habe schon mehrfach1) darauf hingewlesen, daB nach Theorie und 
Versuch bel Bogenbrflcken mit massivem Aufbau der letztere In einem 
Mafie mittragt, dafi die Untersuchung ais Gewólbe ein ganz falsches Bild 
gibt. Hierbei habe ich auch die manchmal erheblichen Spannungen unter
sucht, dle durch dieses Mittragen in der Naht zwischen Stirnmauer und 
Gewólbe entstehen. Diese Zwangungsspannungen —  nicht etwa nur der 
Erddruck der Hinterfflllung —- sind eine der Ursachen fflr das hauflge 
Abrelfien der Stirnwande. Es w3re mit Riicksicht auf die zahlreichen 
ahnlich gelagerten Falle wertvoll, zu erfahren, ob hier dle genannten 
Geslchtspunkte mit herangezogen wurden.

Prof. Dr. C raem er, Weimar.

E rw lde rung .

Ich pflichte Herrn Prof. Dr. C raem er darin bel, daB bel der gewólbten 
Eisenbahnbrflcke flber das Beuthener Wasser aufier dem Erddruck der 
Hinterfflllung auch wohl noch die „Zwangungsspannungen* zwischen der 
mlttragenden Stirnmauer und dem Gewólbe zum Klaffen des Gewólbes 
beigetragen haben werden. Diese Gesichtspunkte sind ohne Zweifel bei 
der Berechnung des Bauwerks um die Jahihundertwende nicht berflck- 
sichtigt worden. Sonst wfirde man damals wahrschelnllch keine selb- 
standlgen Stirnmauern mit Hinterfflllung ausgefflhrt, sondern Aufbeton mit 
Verkleldung aus Natursteinen verwendet haben. Eine zahlenmaBIge 
Rechnung hatte auch wohl kaum zum Ziele gefflhrt, da dle selbstandige 
Stirnmauer aus Natursteinen auf dem Gewólbe aus Ziegelsteinen nur mit 
einer Mórtelfuge aufsaB, mit ihm also nicht verzahnt war. Ich habe bei 
ahnlich ausgefflhrten alten Elsenbahnbrflcken auch oft gefunden —  ohne 
dafi dle Gewólbestim abgespaltet gewesen ware — , dafi dle Stirnmauern 
etwas flber dle Gewólbestim vorgewandert waren oder dafi sich dle Stirn
mauern ausgebaucht hatten. ®r.=3ng. Ro lo ff.

Wir schliefien hiermlt die Aussprache. D ie  S c h r if t le itu n g .

Berechnung von Elsenbetonstreifenfundamenten 
ais elastisch gestiltzte Tr2ger.

Das unter dieser Uberschrift in Bautechn. 1937, Heft 37, S. 477/78, von 
Dr. Hans B le lch  mitgeteilte Berechnungsverfahren setzt voraus, dafi die 
auf dem Fundamentbalken stehenden Stfltzen sich der Durchbiegung des 
Balkens entsprechend senken kónnen, ohne dafi die Stfltzkrafte durch diese 
Senkungen beeinfluBt werden. Diese Voraussetzung ist erfflllt, wenn der 
durch die Stfltzen auf das Fundament abgestfltzte Bau statlsch bestimmt 
gelagert Ist. Sie darf auch ais annahernd erfflllt angesehen werden, wenn 
dle Steifigkelt des Aufbaues klein ist gegenflber der des Fundamentbalkens.

In dem von Dr. Blelch ais Belsplel benutzten Falle handelt es sich 
jedoch um einen Elsenbetonbunker, also um ein Gebilde, das im Ver- 
gleich zu dem Streifenfundament ein sehr grofies Tragheitsmoment in 
der senkrechten Ebene hat, ja, ln erster Annaherung ais unendllch starr 
angesehen werden kónnte. Vernachiassigt man zunachst auch die — nicht 
sehr erheblichen — Unterschiede in der Verkflrzung der Stfltzen selbst, 
so kommt man zu der Forderung, daB der Fundamentstreifen sich nur 
derart verformen darf, dafi die Fufipunkte der Stfltzen sich gegenelnander 
nicht verschieben, d. h. daB sie bel symmetrlscher Lastanordnung auf 
glelcher Hóhe bleiben. Dagegen ergeben dle von Dr. Blelch durch- 
gefflhrten Berechnungen, besonders bei dem dritten Belastungsfalle (Abb. 9 
auf S. 478). starkę Senkungen der mittleren Stiitze gegen dle Aufienstfltzen. 
Die von Blelch angegebene Krafteverteilung ist deshalb nicht móglich, 
sondern mufi durch eine andere ersetzt werden. Diese ergibt sich un- 
abhangig von der Verteilung der Aufbaulasten auf die einzelnen Stfltzen 
ausschllefillch aus den elastischen Verhaitnlssen des Fundamentbalkens 
und des Untergrundes.

Eine brauchbare Annaherung erhalt man, wenn man den Fundament
streifen ais Balken auf unverschleblichen Stfltzen unter einer gleichmafilg 
verteilten, von unten nach oben gerichteten Belastung berechnet. Die 
so fflr den dritten Belastungsfall von Bleich ermlttelten Stfltzkrafte und 
Biegungsmomente sind in der diesem Hinwels beigegebenen Abb. 1 
den Ergebnissen der Berechnung von Bleich gegenflbergestellt. Die 
Mlttelstfltze erscheint stark entlastet, dementsprechend ist auch das Balken- 
moment an dieser Stelle auf 162 tm herabgesetzt gegenflber 254 und 345 tm 
bel Bleich — entsprechend einer Bettungszahl c =  4 kg/cm3 bzw .->0— .

Dle Verlagerung der Beanspruchung wird noch slnnfailiger in dem 
ln Abb. 2 behandelten Beispiel. Es Ist dabei angenommen, dafi der

l) Die Strafie 1935, Heft 23; 1937, Heft 2; Bauing. 1936, Heft 21.
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Fundamentstreifen infoige von Bodensenkungcn in dem mittleren Drittel 
seiner Lange hohl liege und nur in den auBeren Dritteln auf dem Boden 
aufruhe. Legt man zunachst — Dr. Bleich folgend —  die sich aus der 
Lastverteilung im Bunker ergebenden Stfltzendrucke 170—280— 170 t zu- 
grunde, so erhalt man die Momentenfiache Abb. 2 a mit dem gewaitigen 
Maxlmalmoment von 912 tm unter der Mittelstfltze. Die in ihrer ganzen 
Ausdehnung positlve Mo
mentenfiache wflrde eine 
starkę Senkung des FuB- 
punktes der Mittelstfltze be- 
dingen, die aber wegen der 
Verbindung mit dem starren 
Bunkeraufbau nicht ein
treten kann. Die Fórderung, 
dafi die FuBpunkte der drei 
Stiitzen auf gieicher Hóhe 
bleiben mflssen, fflhrt zu 
der Last- und Momenten- 
verteilung nach Abb. 2b.
Die mlttlere Stfltze ist fast 
ganz entlastet, dement- 
sprechend auch der mltt
lere Teil des Fundament- 
balkens. Fast 90%  der 
gesamten Auflast wandert 
durch die beiden Aufien- 
stfltzen. Diese den Funda- 
mentbalken weitgehęnd 
en tlastende Verlagerung der 
Stfltzenlasten verursacht 
selbstverstandlich eine be- 
trachtliche Biegungsbean- 
spruchung des Bunkerauf- 
baues.

Die hieran gedeutete 
Art der Berechnung der- 
artiger Tragwerke kónnte 
verbessert werden durch 
Berflcksichtigung der Ver- 
formung des Aufbaues, d. h. 
der Stiitzen und des Bun
kers, sowie der Beein- 
flussung der GróBe des 
Bodendrucks durch die ein- 
tretenden Senkungen etwa 
in der von Dr. Bleich yorgeschlagenen Weise. Ob in dieser Beziehung eine 
sehr weitgehende Verfeinerung der mathematischen Behandlung am Platze 
ist, erscheint mir allerdings bei der zur Zeit noch bestehenden Unsicher- 
heit der hier in Betracht kommenden Grundlagen der Bodenmechanik 
zweifelhaft. Prof. $r.=3ng. Gaede.

E rw iderung .

Zunachst bemerke Ich, daB der Einwand des Herrn Prof. S r.^ng . 
G aede  nicht das von mir angegebene Verfahren im allgemeinen betrifft, 
sondern seine Anwendung auf den besonderen, ais Zahlenbeispiel heran- 
gezogenen Fali.

Die Richtigkeit der Feststellung des Herrn Prof. Gaede, daB bei 
statisch unbestlmmten Aufbauten eine gegenseitige Beeinflussung von 
Fundament und Tragwerk eintritt, steht natflrlich auBer Zweifel. In dem 
von mir ais Belspiel gewahlten Falle splelt aber die Steifigkeit des flber 
dem Fundamentstreifen befindiichen Tragwerks kelneswegs die aus- 
schlaggebende Rolle, die ihr Herr Prof. Gaede zuschreibt. In Abb. 1 der 
Zuschrift ist namlich angenommen, daB die Bunkerwand ais unendlich 
steif gegeniiber dem Fundament angesehen werden kann. Dles ist jedoch

kelneswegs der Fali, denn das Tragheitsmoment der Bunkerwand J  =  -~-

• 15 • 4503 =  1,14 • 10s cm4 Ist nur wenig gróBer ais das Tragheitsmoment 
des Fundamentstreifens J =  0,90 • 10s cm4. Zum Verglelch habe ich die 
Rechnung auch unter Berflcksichtigung der Steifigkeit des Bunkeraufbaues 

■ durchgefflhrt und dabei folgendes Ergebnis erhalten:

Moment 
unter der 

Mittelstfltze

Moment 
unter der 

Aufienstfltze

Reaktlon
der

Mittelstfltze

tm tm t

Ohne Rflcksicht auf die Bunker- 
s te if lg k e lt ......................... 254 103 280

Mit der tatsachlichen Bunker- 
stelfigkeit J =  1,14-108 . 217 106 263

Nach Gaede mit J — oo . . 162 127 233

Wie man aus dieser Zusammenstellung ersleht, liegt das genaue Ergebnis 
wesentlich naher den Werten meiner Arbeit ais den Gaedeschen Werten. 
Mit Rflcksicht auf die Unsicherheit In der GróBe der Bettungsziffer, 
worauf Ich schon in meiner Arbeit hingewiesen habe, erscheint es zu
lassig, auch in diesem besonders krassen Falle die Steifigkeit des Auf
baues unberflcksichtigt zu lassen. Da man nach dem von mir dar- 
gelegten Verfahren auch die Verformungen des Fundaments erhalt, 
kann man in Sonderfailen ohne groBen Aufwand an Rechnung auch den 
EinfiuB der Steifigkeit des Aufbaues berflcksichtigen, wie ich es bei 
obiger Vergleichsrechnung getan habe.

Das in Abb. 2 der Zuschrift des Herrn Prof. Gaede betrachtete Bei- 
spiel steht In keinem unmittelbaren Zusammenhange mit meiner Ab
handlung, weshalb ich darauf nicht weiter elngehe. B le ich .

Wir schliefien hlermit die Aussprache. D ie S ch r if t le itu n g .

*t03tirC
fWtm.

1315 tm.

Berechnung nach Bleich Annahme umerriickbarer
Aufiagerpunkte

Abb. i.

2d0t 701 \ 275,51

>fZ,3 t/m

t-190tm

Verteiiung der Stutzen- \ i Annahme um erriickbarer 
drucke nach Bleich \ | Auflagerpunkte

Abb. 2.

Biicherschau.

Schulze, F. W. O., 3)r.=5ug. cljr.: Seehafenbau, Band II: Ausbau der Hafen.
2. Auflage. 500 S. mit 547 Textabb. Berlin 1937, Verlag von Wilh. Ernst
& Sohn. Preis geh. 38 RM, in Leinen 39,50 RM.

Die erste bis drltte Lieferung des nun vollst3ndig vorliegenden 
zweiten Bandes sind hier1) schon besprochen worden. Sie umfaflten 
das Kapitel X (Wellenbrecher und Molen) und den wesentlichen Teil 
des Kapitels XI (Ufereinfassungen der Hafenbecken). In den flbrlgen 
drei Lieferungen wird zunachst das letztgenannte Kapitel mit der Be
handlung der Schiffsringe, Poller, Dalben und Ankerbojen zu Ende ge- 
fflhrt. Sodann wird in Kapitel XII die Ausstattung der Hafenfiachen mit 
StraBen, Gleisen, Schuppen und Spelchern behandelt. Dabei wird zunachst 
eine kurze Obersicht flber die besonders in Amerika flblichen Pierś ge
geben, dann wird die Frage der Hafenbahnhófe erórtert und schlieBllch 
an Hand von gut gewahlten Beisplelen die allgemeine Anordnung und 
die bauliche Durchbildung der ein- und mehrgeschossigen Kaischuppen 
und der Speicher besprochen. Einen etwas breiteren Raum nehmen 
dabei die Getreidespeicher ein.

Das letzte Kapitel (XIII) bringt einen Oberbllck flber die mechanische 
Hafenausrflstung, die Kraftanlagen, die Krane, Aufzflge, Spills und 
besonders die Lósch- und Ladeanlagen fflr Massengflter elnschlieBIlch 
des Petroleums.

Ein alphabetlsches Sach- und Namensverzeichnis fflr alle drei Bandę 
beschlieBt das Buch.

Diese kurze Aufzahiung' zeigt den grofien Umfang des behandelten 
Stoffes, der sich aus der Vielseitigkeit der Aufgaben erkiart, die in den 
Seehafen bewaltigt werden mflssen. Der Verfasser hat sich streng an 
die Rlchtlinie gehalten, die durch den Titel des Werkes gegeben ist, er 
behandelt nur die fflr den Hafenbau wichtigen Dinge und bringt flber 
die Grenzgebiete der eisenbahntechnischen, betriebllchen, maschinellen 
und elektrischen Ausrflstung nur in gedrangter Obersicht das, was der 
Hafenbauer bei der Gesamtplanung des Hafens und bei der baulichen 
Elnzelausbildung beachten mufi. Die Aufgabe, die ungeheure Ffllle des 
Stoffes in der Beschrankung auf die Arbeiten des Bauingenieurs darzu-

‘) Bautechn. 1936, Heft 52, S. 743; 1937, Heft 13/14, S. 189.

stellen und doch den Zusammenhang mit den Nachbargebieten aufrecht 
zu erhalten, ist —  wie schon in der frflheren Auflage —  glanzend 
gelóst. Der Seehafenbauer flndet alles, was er braucht, oft In gedrangter 
Kflrze, aber immer erschópfend dargestellt und meist durch zelchnerisch 
hervorragend dargestellte, kennzelchnende Beispiele eriautert. Die neue 
Auflage des vor 24 Jahren erschlenenen Bandes hat ein ganz anderes 
Gesicht erhalten ais die frflhere, denn sie bringt die Welterentwicklung 
der Technik seit dieser Zeit. Durch straffe Zusammenfassung des 
Gebotenen Ist es aber móglich geworden, den frflheren Umfang des 
Buches einzuhalten.

Nachdem vor zwei Jahren der dritte Band ln neuer Auflage er- 
schienen war, hat der Verfasser jetzt mit der Neubearbeitung des zweiten 
Bandes sein Werk wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht, 
denn der 1911 erschlenene erste Band, der die allgemeine Anordnung 
der Seehafen behandelt, Ist auch heute noch ln vollem Umfange gflltlg. 
Geheimrat Prof. Dr. F. W. O tto  S chu lze  hat ln dem Augenbllcke, In 
dem er sein Lehramt abgegeben hat, sein wichtlgstes Werk, das seinen 
Namen in der ganzen Welt bekannt gemacht hat, neu herausgegeben 
und damit die Summę eines an Erfahrungen reichen Lebens der Fach- 
welt zur Verfflgung gestellt. Sein Werk wird den Jflngeren Fflhrer und 
Wegwelser sein. Lohm eyer.

Wendehorst, R., Dlpl.-Ing.: Bautechnische Zahlentafeln. 2. Auflage, 185 S.
Berlih/Leipzlg 1937, B. G. Teubner. Preis kart. 3,60 RM.

Die Zahlentafeln wollen alle fflr bautechnische Berechnungen er- 
forderlichen Angaben auf engstem Raum bringen und nicht nur fflr tech
nische Lehranstalten, sondern auch fflr die Praxls ausrelchend sein. 
Letzteres Ist jedoch bei einem Buchumfang von 185 Seiten ganz aus- 
geschlossen. Fflr den Schiller kónnen die Tafeln dann ausrelchend sein, 
wenn die ihm gestellten Obungsaufgaben so gestellt werden, dafi er zur 
Lósung der Aufgaben die erforderllchen Werte in den Tafeln finden kann. 
Die Bauwelt steht allerdings auf dem Standpunkte, daB der Technlker 
schon auf der Schule die fur die Praxis bestimmten Bflcher kennen und 
benutzen lernen sollte, die er sich ja spater doch anschaffen mufi.

Boerner.



724 Bflcherschau
DIE BAUTECHNIK

Fachschrift f. d. ges. Baulngenleurwesen

LOfken, A., ®r.=3<'!V, Minlsterialrat: Baulicher Luftschutz zur Slcherung 
von Stadt und Land, Wirtschaft und Industrie gegen Luftangrlffe. 61 S. 
Berlin 1937. Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 1,80 RM.

In der Sammlung .Baulicher Luftschutz" ist jetzt unter dem oben
genannten TItel Heft 2 erschienen. Das Bflchlein —  es sei gleich vorweg 
gesagt: eine ganz ausgezelchnete Arbeit —  ist ln sieben Hauptabschnltte 
geglledert:

A. Elnleltung. B. Luftschutz bei der Ordnung des reichsdeutschen 
Raumes. C. Luftschutz bei der Vorbereitung und Durchfflhrung von 
Siedlungsmaflnahmen. D. Luftschutz bei der Einrichtung und dem Aus
bau von Erzeugungsstatten und VersorgungsanIagen. E. Luftschutz bei 
der Planung und bautechnlscher Durchbildung jeder einzelnen Anlage.
F. Luftschutz bei den MaBnahmen zum Schutze der Menschen.
G. SchluBwort.

Der Verfasser fflhrt uns elndrlngllch vor Augen, welche Bedeutung 
in einem kflnftlgen Krlege die Luftwaffe und Fiugzeugabwehrwaffe haben 
werden, daB die Verteidigungswaffen aber unter allen Umstanden durch 
einen planvollen baulichen Luftschutz im grofien und im kleinen unter- 
stfltzt werden miissen, wenn Deutschland nicht schweren Schaden an selnen 
lebenswlchtigen Orten lelden soli. In packenden und klaren Abhandlungen 
schlldert der Verfasser, wie der bauliche Luftschutz bei unseren verwickelten 
Wirtschafts- und Industrieanlagen, in den Grofistadten und in den 
stadtischen und landlichen Sledlungen und bei den Planungsaufgaben 
gestaltet werden mufi, damit dle BevOlkerung mit Ruhe einem Luft- 
angrlff entgegensehen kann. In einem kflnftlgen Kriege wird in Deutsch
land jeder den Einsatz der fremden Luftwaffen unmittelbar zu spflren 
bekommen, und er sollte sich schon im Frleden damit vertraut machen, 
wie er sich am besten gegen die Luftangrlffe schfltzen kann.

Den Inhalt des vorliegenden Buches „Baulicher Luftschutz" sollte 
sich deshalb nicht nur jeder Planungsgestalter, jeder Baufachmann und 
jeder Industrielle zu eigen machen, auch der Laie sollte es studieren. 
Es ist so klar und flflsslg geschrieben, dafi auch der Laie es verstehen 
mufi. Wir wflnschen dem Bflchlein weiteste Verbreltung. Schaper.

Jezek, K-, Dr. techn. Ing.: Dle Festigkeit von Druckstaben aus Stahl. 
VIII, 252 S. mit 120 Abb. u. 15 Zahlentafeln. Wien 1937, Jullus Springer. 
Preis geh. 27 RM, geb. 28,80 RM.

In diesem Buche wird in nahezu erschópfender Weise ein Weg gezeigt, 
der auch von der Praxis bel der Bemessung aufiermittlg beanspruchter 
Druckstabe aus Stahl mit Erfolg beschrltten werden kann.

Das genaue Verfahren stammt bekanntlich von C h w a lla , nachdem 
v. K arm an  bereits ln seiner Doktorarbeit diesen Belastungsfall fflr sehr 
kleine Hebelarme untersucht hatte. Seine Anwendung erfordert sehr vlel 
Zeit. Deshalb war man schon immer um Einfflhrung verelnfachender 
Verfahren (Chwalla, Hartmann) bemuht. In diesem Bestreben entschloB 
sich Je żek  zur Preisgabe der tatsachllchen Arbeltslinie des Baustahles 
und wahlte dlejenlge des Idea l- p las tlschen  Werkstoffes. Damit gelingt 
dem Verfasser die reln analytische Behandlung des Problems unter Ein- 
beziehung des gekrflmmten, des ąuerbelasteten (Einzellast in Stabmitte 
und Glelchstreckenlast) und des aufiermittlg beanspruchten Druckstabes 
mit unglelchen Hebelarmen. Auf dieser Grundlage leitet er ferner 
NaherungslOsungen mit flberraschend gutem Genauigkeitsgrade ab, die 
vlellelcht sogar fflr die Aufnahme in Vorschriften geelgnet sein konnen.

Die Querschnlttsform, die dle Tragfahigkeit des aufiermittlg gedrflckten 
Stabes wesentlich mehr beeinflufit ais dlejenlge des mittig gedrflckten 
Stabes, kommt in den Endformeln In flberslchtlicher Form zur Geltung. 
Besonders hier ermOglicht die Annahme eines ideal-plastlschen Werkstoffes 
wesentliche Vereinfachungen mit geringer Genauigkeitselnbufie. Dle 
Stabllltat quer zur Stegebene des Stabes und die Beulgefahr des Steges 
werden daraufhin untersucht, inwieweit auf sie bel den verschledenen 
Querschnittsgrundformen zusatzlich Rflcksicht zu nehmen ist. Das Buch 
enthalt auch gebrauchsfertige Formeln fflr die Ermittlung der Tragfahigkeit 
aufiermittlg gedrflckter m e h r te ilig e r  Stabe mit Dlagonalverstrebungen 
und mit Bindeblechen. Eine versuchsmafiige Nachprflfung dieser Formeln 
ware sehr zu begrflfien und auch leicht mOglich. Oberhaupt gibt das 
Buch fflr die Versuchspraxis manche Anregung, die schon deshalb Be
achtung verdlent, weil die verglichenen Versuchsergebnisse zur Bestatlgung 
der Formeln bei weltem nicht ausreichen. Fflr die Kiarung der Frage 
des mOgllchst wlrklichkeltsgetreuen Slcherheltsgrades, worauf Jeźek auch 
ausfflhrllch eingeht, ist der Versuch ebenfalls unentbehrllch.

In diesem Zusammenhang unterstfltzt der Verfasser den bekannten 
Vorschlag, alle mlttlg beanspruchten Druckstabe so zu berechnen, ais ob 
dle Kraft mit einem bestimmten Hebelarm angrelft. Hierfflr empfiehlt 
er, 7ioo der Kernwelte des Querschnitts anzunehmen. Damit erhalt Jeźek
— wenn XK das Schlankheltsverhaitnis, dK die Knickspannung und ds die 

Streckgrenze bedeuten — fur die Knickspannungslinie im „elastlschen" 
und „unelastischen” Bereich dle einheltllche Knickformel

• 2 =  f-J- _  0,01 dK ' 
aK . {as — ćk) .

Selbstverstandlich kiart das Buch auch in ausgezeichneter Weise die 
Frage: Spannungs- oder Stabilitatsproblem? In dieser Hlnslcht sind be
kanntlich bis in die jflngste Zeit hlnein In manchem an sich vortrefflichen 
Buche unklare und sogar unrichtige Angaben gemacht worden. Die Er
mittlung der Tragfahigkeit des aufiermlttig gedrflckten Stahlstabes ist ein 
Stabilitatsproblem. Ein Spannungsproblem wflrde nur dann vorllegen, 
wenn der Werkstoff unbeschrankt elastisch ware.

Der Verfasser zelgt an Hand seiner Formeln, dafi dle Bemessung 
der gedrflckten und gebogenen Stabe nach den einschlagigen deutschen

Vorschriften nur geringe Sicherhelten ergibt, manches Mai auch zu schwere 
Stabe erfordert (u. a. 2. Beispiel, S. 250). Mancher „gefahrllche Fali* 
erledigt sich jedoch in der Praxis durch das gesunde statische Empflnden des 
Konstrukteurs. Dieser welfi, dafi er durch die Vorschrlften durchaus nicht 
„gedeckt* ist. Er verzlchtet nicht auf zusatzliche konstruktlve Mafinahmen, 
obwohl sie rechnerisch nicht erforderiich waren. Aufiermittigkeiten geht 
er aus dem Wege, wo er kann, selbst wenn damit ein Mehraufwand an 
Stahl verbunden ist. Dennoch sind auch wir mit unserer derzeitigen Be- 

P M
messungsformel d =  w  — -f l) nicht restlos zufrleden. Der Knick-

ausschufi hatte sich deshalb ais seine nachste Arbeit schon vor langerer 
Zeit, ais Chwalla seine grundlegenden Arbelten im Stahlbau veróffentllchte, 
dle Nachprflfung dieser Formel vorgenommen.

Dle verdienstllche Arbeit Jeźeks wird jeder dankbar begrflfien, der 
in verantwortungsbewufiter Weise Druckstabe zu bemessen hat.

K. K lO ppe l.

Grein,K„ ®r.=3ng.: Uber die Berechnung von Pilzdecken. IV, 48 S. mit
24 Abb. Berlin 1937, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 6,60 RM.

Die Berechnung von Pilzdecken ist bereits in zahlreichen Abhand
lungen erOrtert. In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unter- 
nommen, das Brauchbare des Vorhandenen fflr die praktische Anwendung 
zu vereinfachen, ohne damit die Genauigkeit der Berechnung einzu- 
schranken. Es wird dabei dem Spannungszustande eines stellvertretenden 
Durchlaufbalkens ein zweiter Blegungszustand so flberlagert, dafi der 
Biegungszustand der Pllzdecke entsteht.

Nach einer Eriauterung der bekannten Verfahren zur LOsung der 
Dlfferentlalgleichung der Piattenbiegung sowie der bisherigen Berech- 
nungsverfahren wird zunachst von der in einer Richtung unendllch aus- 
gedehnten, punktfOrmig gestfltzten Pilzdecke ausgegangen. Es werden 
dann dle Ableltungen entwickelt, die dle Anderung des Spannungs- 
zustandes ln den Gurt- und Feldstreifen gegenflber dem durchlaufenden 
Balken erkennen lassen. Ferner wird der Einflufi der Stfltzkopfeinspannung 
sowie der StfltzkopfgrOfie auf den Spannungszustand der Pllzdecke be
handelt. Auch dle Verblegung der Saulen infolge ungieicher Felder 
oder Infolge nur tellweiser Deckenbelastung wird berflcksichtlgt. Die 
nahellegende Vergleichsuntersuchung zwischen Pllzdecke und stellver- 
tretendem Rahmen wird jedoch nicht durchgefuhrt.

Ais Ergebnis der Untersuchungen werden VorschI3ge fflr dle verein- 
fachte und genaue Berechnung von Pilzdecken gemacht. In Tafeln sind 
die Beiwerte der zusatzlichen Einflufifunktlonen fflr ąuadratische Stfltz- 
tellung zusammengestellt. Ein Beispiel erlautert die Anwendung. Das 
Studium der flbersichtlichen und klaren Arbeit kann bestens empfohlen 
werden. O lse n .

Querschnitte durch das Gebiet der Werkstoff-Prufutig und -Forschung.
Mltteilungen der deutschen Materialprflfungsanstalten Sonderheft XXXII.
90 S. mit 132 Abb. Berlin 1937, Jullus Springer. Preis geh. 9,60 RM.

In dem Heft sind eine Reihe von Arbeiten zusammengefafit, die in 
den verschiedenen Abteilungen des Staatl. Materialprflfungsamtes 
Dahlem zum Tell ln Gemeinschaftsarbeit mit anderen Forschungsstatten 
entstanden sind. Es sind dabei auch solche Gebiete behandelt, die nicht 
unmittelbar zur Werkstoffprflfung gerechnet werden, die dieser aber An- 
regungen geben oder solche von ihr empfangen kOnnen. Hierunter failen 
insbesondere Aufsatze von E. K indsche r flber Grenzflachenfragen und 
ihre Bedeutung fflr die Technik sowie von W. H aase und G. R ich te r 
flber Knochenbruche, beurtellt nach den Grundsatzen und Erkenntnlssen 
der technischen Mechanik. Das metallurgische Gebiet wird von O. Bauer 
in einem Aufsatz flber die Konstitutionsforschung der Metalle und Le- 
gierungen gestreift. Den Wert physikalischer Mefimethoden und der
theoretischen Gedankengange der Physik fflr die Werkstoffkunde be- 
leuchtet A. L am be rtz , wahrend Otto W erner die Entwicklung der 
chemischen, physikalisch-chemischen und physikalischen Prflfverfahren in 
ihrer Anwendung auf die Metallkunde schlldert. Auf dem Gebiete der 
organischen Werkstoffe untersuchen R. N itsch  e und E. S a lew sk i die 
Dauerwarme-Bestandigkeit nichtgeschichteter Kunstharz-Prefistoffe. A. 
H um m e l berlchtet flber das Krlechen oder Fliefien des erharteten 
Betons und seine praktische Bedeutung.

Eine besonders eingehende Behandlung hat die Stoffmechanik durch 
vier Arbeiten von W. K un tze  und seinen Mitarbeitern erfahren. Bei 
den Lflcken, die unser Wissen zur Zeit noch auf diesem Gebiete auf- 
weist, erscheinen Arbelten, die auf eine Kiarung der Zusammenhange 
hlnsichtllch des Festigkeitsverhaltens der Werkstoffe hinżlelen, von be- 
sonderer Bedeutung. Der Grundgedanke, dafi der Anteil von Kohasions- 
und Gleitwirkungen den bei ungleichfórmig verteilten Spannungen auf- 
tretenden Erscheinungen das Geprage gibt, und dafi die Kerbsicherheit 
auf der Fabigkeit der Werkstoffe beruht, an den Spannungsspitzen einen 
Ortlich hohen Gleitwiderstand zu ertragen, haben sich bereits ais brauch- 
bar zur Erkiarung des Werkstoffverhaltens erwlesen. Beachtenswert ist 
der Versuch, die gesetzmafiige Abhanglgkelt der Biegewechselfestlgkelt 
von ProbegrOfie und Kerbform sowie den Einflufi des durch die Gestalt 
erzeugten Spannungszustandes auf die Biegewechselfestlgkelt darzulegen. 
Die Ausfflhrungen flber gestaltliche Gefflgebeschreibung ais ausslchtsreiche 
Grundlage der mechanlschen Werkstoffbeurteilung zeigen, dafi hier be- 
deutsame Zusammenhange gegeben sind. Der „Gleltrhythmus", der 
von Kuntze zur Erkiarung der gerlngen Gleltfestlgkeit der Metalle heran- 
gezogen wird, dflrfte dem von P rand tl benutzten Gedankenmodell des 
Gleitvorganges nahekommen. S iebe l.

!) s. DIN 4100 u. BE.
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Ausschufi fu t Blitzableiterbau (ABB): „B litzsch u tz " . 4. Aufl., 112 S., 
Taschenbuchform. Berlin 1937, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Preis 
in Lelnen 2,80 RM.

Das fruher im Selbstverlag des Ausschusses erschlenene, bereits 
bestens bekannte Bflchlein ist jetzt in 4. Auflage im Verlag Wilhelm Ernst
& Sohn herausgekommen. Neu darln ist die Berflcksichtigung des Alu- 
miniums ais neu zugelassener Werkstoff, ferner ist der Abschnitt „Erdung" 
wesentlich geSndert und mit recht praktischen Tafeln iiber die Erder- 
grofien ausgestattet worden. Dle Anweisung fur Blitzableiterzeichnungen 
ist durch farbige Zeichnungen wirksam erganzt worden. Ein Verzelchnis 
der genormten Blitzablelterteile mit vielen Abbildungen ist fOr die Praxis 
besonders wertvoll.

So ist das Buch, das im iibrigen nach einem allgemeinen Teil und 
kurzeń Leitsatzen elngehende Ausf(ihrungsvorschl3ge fiir alle vorkommen- 
den Falle (z. B. auch fiir Tankanlagen, Munltionshauser, Sprengstoffabrlken 
usw.) enthalt, tatsachlich ais das maBgebliche Buch „aus der Praxis fiir 
die Praxis“ anzusprechen. Wenn heute der Vernichtung wertyoller Gilter 
durch Feuer tatkraftigster Kampf angesagt wird, so bildet in diesem 
Kampf ein richtig angelegter und dabei durchaus nicht kostspleliger 
Blitzschutz dle beste Waffe. Wie diese anzuwenden ist, zeigt das Bflch- 
lein .Blitzschutz", das daher allen, die mit diesem Gebiet jemals zu tun 
haben, also nicht nur den entwerfenden und ausfflhrenden Architekten 
und Ingenieuren, sondern auch den betełligten Handwerkskreisen und 
den Bauherren drlngend zu empfehlen Ist. P larre .

Temme, Th., Dr., und Stellwaag, A., Dr.: Bitumenemulsionen im Strafien- 
bau. Teiiwelse abgeanderte und erweiterte deutsche Ausgabe des 
englischen Buches „Modern Road Emulslons". 184 S. mit 64 Abb. 
Berlin 1936, Allgemeiner Industrle-Verlag G. m.b. H. Preis geh. 8,50 RM.

Der Obersetzer und Bearbeiter Dr. Tem m e, ein anerkannter Fachmann 
fur die Bltumenverwendung im Strafienbau, hat durch dle Herausgabe 
des englischen Buches iiber Emulslonen der deutschen Fachwelt einen 
nfltzlichen Dlenst erwiesen. Der praktische Strafienbauer hat ln der 
gegenwartigen Bliitezeit des Strafienbaues ln Deutschland, auf die man 
Huttens Wort: „Es Ist eine Lust, zu leben!" anwenden kOnnte, nicht dle 
Zeit, sich durch Vertiefung in die in den technlschen Zeitschriften ver- 
streuten Aufsatze iiber Elnzelgebiete seines Faches eingehender zu unter- 
rlchten. Um so verdienstvoller sind zusammenfassende Darstellungen, 
in denen Theorie und Praxls zusammenhangend und erschOpfend behandelt 
werden, wie ln dem in der Obersetzung „Bitumenemulsionen im Straflen- 
bau" betitelten Buche. Sein Wert wird erhOht durch Beitrage von 
Dr. S te llw aag  uber die Entwicklung seit dem Erschelnen der englischen 
Ausgabe 1933 bis jetzt und iiber den Stand der Verarbeitungstechnik 
der Bitumenemulsionen im deutschen Strafienbau. Die englische Ausgabe 
ist zusammengestellt nach Vortr3gen von Mitgliedern der „Road Emulsion 
and Cold Bituminous Roads Assoclation, Lmt." in London. Jedoch halt 
sich der Inhalt von ausgesprochen werbemafilgen Ausfiihrungen fern. 
Dle Bedeutung des Buches wird unterstrichen in Vorworten der bedeutenden 
Fachmanner Bressey (England), Le G av r lan  (Frankrelch) und Professor 
Neu m ann (Deutschland).

Nach hlstorischen Ausfiihrungen iiber die Verwendung der Erdól- 
erzeugnisse im Strafienbau, uber das Bedflrfnls nach einer einfach an- 
żuwendenden Form des Bitumens und uber die Entwicklung der Bltumen- 
emulsionen wird Herkunft und Verarbeitung des Bitumens ais Ausgangsstoff 
fflr die Emulslonen, besonders dle Destillationsvorgange, elngehend 
geschlldert. Der wissenschaftllch arbeitende Ingenieur mufi sich auctr 
flber die theoretischen Fragen hinsichtllch der von ihm yerwendeten 
Baustoffe ein klares Bild machen kOnnen, zumal diese haufig die Grundlagen 
fflr dle praktische Anwendung geben. Daher ist ein Abschnitt flber die 
physikallsche Chemie der Emulslonen von besonderem Wert, der dieses 
schwierige Kapitel erschOpfend behandelt. Die Beschaffenheit des 
Emulgators und seine Wirkung sind dahin eriautert, dafi durch die 
Emulgatorschutzschlcht ein mechanischer Widerstand gegen das Zusammen- 
rinnen der Bitumentellchen erzeugt wird und welterhin eine verminderte 
Grenzflachenspannung, die in derselben Richtung wirksam ist. Die Bildung 
der Umhflllung durch den Emulgator wird auf einen Adsorptlonsvorgang 
zurflckgefflhrt. Der Unterschied zwischen Sedimentatlon, ein Vorgang, 
der auf der Wirkung der Schwerkraft beruht und durch Umrflhren wieder 
rflckgangig gemacht werden kann, und Koagulatlon, bei der durch 
Zusammenfliefien der Bitumentellchen die Emulslon unbrauchbar wird, 
wird dabei klar herausgesteilt.

Dle nachsten Abschnltte sind fflr dle praktische Anwendung der 
Emulslonen wesentlich. Sie behandeln den Dispersitatsgrad, die Vlskosltat 
und die Frostbestandlgkeit. Die letztgenannte Eigenschaft Ist in England 
von geringerer Bedeutung ais in Deutschland. Die Art des Zerfalls 
nach dem Aufbringen auf dle Strafie wird sehr anschaullch zeichnerisch 
dargestellt. Dieser Vorgang wird nach englischer Auffassung vor allem 
durch Verdunstung, in zweiter Linie durch kapillaren Wasserentzug aus 
der Emulsion verursacht. In Deutschland werden diese Vorg3nge nur 
bei einigen besonderen Formen der Emulsion, vor allem bei den Dispersionen 
und den stabilen Emulslonen ais Ursache fflr den Zerfall anerkannt. 
Im allgemeinen wird angenommen, dafi vor allem chemische Einflflsse 
der Gesteinsoberflachen und ais Folgeerscheinung Anderungen des 
elektrostatischen Gleichgewlchts bei dem ais „Brechen* bezelchneten 
Vorgang sehr entscheidend mitwlrken. Die Untersuchungen von W eber 
und B ech le r In Dresden sind kurz erwahnt. Auf die nicht immer 
bekannte Tatsache, dafi das Emulslonsgleichgewlcht auch auf mechanischem 
Wege zerstOrt werden kann, z. B. durch das Walzen, durch Verkehrs- 
einwlrkungen oder sogar durch das Yerfegen unstabiler Emulslonen,

wird hingcwiesen, ebenfalls darauf, dafi erst nach restloser Beseitigung 
des Wassers aus der Emulsion die richtige Haftung des Bitumens am 
Gestein voll wirksam wird. Darin ist der Grund fflr das nicht seltene 
Mifilingen von Oberflachenbehandlungen mit Emulslonen zu erbllcken, 
die im Spatherbst ausgefiihrt sind und Infolge ungflnstiger Witterung 
nicht mehr vOllig austrocknen konnten, bevor der Winter elntrat. Emulsions- 
formen hoherer Viskositat und grofierer Stabilitat werden gestreift. Sie 
sind in Deutschland seit 1933 erhebllch weiter entwickelt und werden 
in zunehmendem Umfange besonders auch auf Grenzgebieten des Strafien- 
baues, fflr Fufi- und Radwege und fur Flugplatzbefestlgungen praktisch 
verwendet. In den Anmerkungen von Dr. S te llw aag  werden hierflber 
erganzende Angaben gemacht.

Die Art der Anwendungen von Emulslonen Im Strafienbau von der 
Oberflachenbehandlung von Schotterdecken und Pflaster bis zur Emulslons- 
mischdecke und die Gerate fflr die BefOrderung und die Verarbeitung 
dieses Baustoffes werden sehr eingehend beschrieben und durch zahlreiche 
Abbildungen veranschaullcht.

Der reiche Inhalt des Buches wird nfltzlich erganzt durch Ausfiihrungen 
flber Untersuchungsverfahren und Vorschriften flber die Beschaffenheit 
der Emulslonen. Folgende Anhange sind beigefflgt: die Deutschen 
Vorschriften DIN 1995 flber Probeentnahme und Beschaffenheit der 
Emulslonen und flber dle Untersuchungsverfahren; das Merkblatt flber 
die Verwendung von Bitumenemulsionen bei der Herstellung von Strafien- 

.befestigungen, herausgegeben von der Arbeitsgruppe „Asphaltstrafien* 
der Forschungsgesellschaft fflr das Strafienwesen; die englischen Vor- 
schrlften flber die Prflfung von Bitumenemulsionen; Methoden fflr die 
Bestimmung der GrOfienhaufigkeitskurve der Bitumentellchen und der 
durchschnittllchen GrOfie der Bitumentellchen in der Emulslon; eine 
Beschreibung des von C a ro se lli angegebenen Verfahrens zur Unter- 
scheldung der verschledenen Emulsionsgruppen. G ro fijo h ann .

Straub, H., ®r.=3ng.: Grundschwellen. Eine Mafinahme gegen Wasser
splegel- und Sohlensenkungen. Untersuchungen aus dem Flufibau- 
laboratorium der Techn. Hochschule Karlsruhe. 51 S. mit 46 Abb. 
Mflnchen und Berlin 1937, R. Oldenbourg. Preis geh. 5,20 RM.

Dle Schrift, die Doktor-Dlssertation des Verfassers H. S traub , stellt 
eine vorbereitende Forschungsarbeit dar; der Gegenstand der Abhandlung 
betrifft vergleichende Modelluntersuchungen flber dle Wirkung von 
Schwellen mit verschledenen Querschnlttsformen und HOhen auf die Kolk- 
blldung stromab der Elnbauten. Die Versuche wurden im Modellmafi- 
stab 1 :20 zur Natur ausgefiihrt. Dle Ergebnisse gestatten einen Ver- 
gleich hinsichtllch der Gflte, d. h. der Eignung yerschiedener Grund
schwellen, sie kOnnen aber nicht hinsichtllch Umfang und Tiefe der Kolkę 
auf dle Verhaltnlsse in der Natur flbertragen werden. Im wesentlichen 
ergab sich, dafi der „getauchte Strahl", der schrag von oben in schiefiender 
StrOmung bis auf die Sohle herabstofit, durch zweckmafllge Form der 
Einbauten zu vermeiden ist. Hierflber lassen sich aber nur durch Modell- 
versuche von Fali zu Fali sichere Anhaltspunkte gewlnnen.

In der Natur angestellte Beobachtungen an Grundschwellen, z. B. im 
Rhein bel Rfldesheim und Im Binger Loch, ferner ln der Isar, Weser und 
Elbe bestatigen dle hier durch Versuche gefundenen Ergebnisse.

Wie anfangs schon erwahnt, handelt es sich hier um eine vor- 
bereitende Arbeit; weitere Untersuchungen wiirden dahin auszudehnen 
sein, die Abhangigkelt der Wirkung der Grundschwellen von dem Ver- 
haitnis der SchwellenhOhe s zur mittleren Flufitiefe T— R,  also von s : R, 
ferner von dem Verhaltnis a : R, wobei a der Abstand der Grundschwellen 
Ist, und aufierdem den Einflufi des Fliefigefailes J  in planmafiiger Weise 
zu erforschen. R. W inke l.

Kennzeichen und Gułezeichen ais M ittel der amłlichen Verwaltung der 
Werkstoffpriifung u. -Fotschung. MIttellungen der deutschen Material- 
prflfungsanstalten, Sonderheft XXXI. 18 S. mit 26 Abb. Berlin 1937, 
Julius Springer. Preis geh. 3,60 RM.

Das Heft bringt zunachst einen Uberbllck flber den Zweck und dle 
allgemelne Bedeutung von Kennzeichen und Gfltezelchen fflr Werkstoffe, 
Gerate usw. Die Typlsierung und Oberwachung werden dann an dem 
Beispiel von Isolier-Prefistoffen fflr die Elektrotechnik naher eriautert. 
Von Bedeutung fflr dle wirtschaftliche Verwendung der Werkstoffe sind 
die Ausfiihrungen, dle flber „zweckbedingte" und „zeitbedingte" Gflte 
gemacht werden. Zum Schlufi ist die Behandlung der Prflfungszeugnlsse 
im Staatlichen Materialprflfungsamt Dahlem geschlldert. Dem Heft liegt 
eine Darstellung des Aufbaues und eine Schllderung der Aufgaben des 
Materlalprflfungsamtes bei. S lebe l.

Wowra: Schwelnestaile, wie Praktiker sie bauen. 2. Aufl. Neudamm und 
Berlin 1937, J. Neumann. 76 S., 92 Abb. Preis geh. 2 RM.

Das von der Schriftleitung der Zeltschrift fflr Schweinezucht, Schwelne- 
mast und Schweinehaltung herausgegebene Heft enthalt eine Sammlung 
wertvoller Aufsatze von 14 verschledenen Fachleuten, die dem Schwelne- 
halter die wichtigsten Voraussetzungen eriautern, dle beim Bau eines einwand- 
freien Schweinestalles erfflllt werden mflssen. Insbesondere sind dabei die 
bodenstandigen Baustoffe, Holz, Lehm, Stroh usw. berflcksichtigt. Aus 
ihnen lassen sich im allgemeinen billlgere und bel Beachtung der ge
gebenen Richtlinien ebenso zweckmafiige und gesunde Stalle ausffihren, 
wie im Massivbau, fflr den dle Darlegungen zum grofien Teil ebenfalls 
von grOfiter Bedeutung sind. Dabei sei, ais fflr den Bautechnlker be- 
besonders wichtig, auf den Aufsatz von O ber flber „Warnie- und 
Lfiftungstechnik beim Schwelnestallbau* hingewiesen. M und .



726 Bucherschau
DIE BAUtHCHNlK

Fachschrlft f. d. ges. Bauingenieurwesen

Meyer, A. F.: Trinkwasser aus Talsperren. VIII u. 183 S. mit 29 Textabb.
u. 14 Tafeln, Mflnchen u. Berlin 1937, R. Oldenbourg. Preis ln Leinen 
14 RM.

Nach dem Vorworte soli das Werk die Hand- und Lehrbflcher der 
Wasserversorgung und des Talsperrenbaues in Richtung des Buchtltels er- 
ganzen, nicht vermehren. In dieses Programm werden persónliche 
Erfahrungen einer langen Praxis eingeflochten, mit dem Ziele, bei allen 
Darstellungen den Bedflrfnissen der Gegenwart zu dienen.

Es kann nun nicht flberraschen, dafi die angeschnittenen Fragen, die 
sich bei Vorarbeiten, Bauausfflhrung und Betrieb der Talsperren und Zu- 
leltungen ergeben, sehr verschiedenartig behandeit werden. Manches 
allgemeln Wesentliche wird kaum gestreift, manches nur órtllch Wichtige 
mit besonderer Tiefe behandeit; oft wird nur ein Stichwort gegeben, das 
dem Verfasser besonders bemerkenswert erscheint. Dadurch ist das Werk 
uneinheitlich in Aufbau und Inhalt. Ais eine Sammlung von Mono- 
graphien móchte Ich dabei die elngehenden hydrologischen, hygienischen, 
biochemlschen und physikallschen Betrachtungen und dle wertvollen 
Ausfflhrungen flber die Wasserbehandlung ansehen. Die ubrigen Ab- 
schnltte flber sonstige technische Vorarbeiten, Bauausfflhrung, Betriebs- 
fflhrung der Talsperren und Zuleltungen zum Versorgungsgebiet kónnen 
nur ais Bemerkungen zu den Problemen und ais eine Art Oberleitung 
gewertet werden, obwohl sie ebenso wichtige Hauptprobleme behandeln 
wie die erstgenannte Gruppe. Ich werde mich aus verschiedenen Grflnden 
mit diesen Abschnltten (II 2 b, c, e und III) nicht beschaftigen, da eine 
solche Behandlung flber die Aufgabe einer Buchbesprechung hinausgeht 
und auch der Absicht des Verfassers nicht gerecht werden wflrde.

Ich habe diese eigentlich abschliefiejide Bemerkung vorangestellt, 
um Mlfiverstandnisse der folgenden Ausfflhrungen zu vermeiden. Sie 
soli den Wert des Buches nicht herabsetzen. Fflr den Fachmann ist das 
Werk eine interessante und wertvoIIe Erganzung der Literatur, zu der 
der Verfasser ln vlelen Einzelaufsatzen zu den angeschnittenen Fragen 
bereits wertvolle Beitrage an anderer Stelle gegeben hat.

In der Einleitung behandeit der Verfasser die a llg em e ine  B e 
de u tu n g  der T rinkw asserverso rgung  aus Talsperren und der Tal
sperren flberhaupt. Dle Entwicklung unserer Wasser- und Bodenwirtschaft 
fordert immer deutlicher eine Vorratsbewlrtschaftung des Wassers flber
haupt und eine planmafiige Gestaltung der gesamten Wasserwirtschaft. 
Zweifellos ist die Trinkwasserversorgung eine wichtige Aufgabe im Rahmen 
dieser Zlelsetzung, aber nicht dle einzige. Eine Eingliederung dieser 
wichtlgen Aufgabe In die der allgemelnen Wasserwirtschaft ist eine der 
wichtigsten Zukunftsorgen. Da damit auch andere Aufgaben der Wasser
wirtschaft von den Trinkwassersperren erfullt werden mflssen, entstehen 
zum Tell neue Probleme, flber die In dem Buche nichts gesagt ist. Diese 
Planung ist inzwischen flbrlgens durch das Landwlrtschaftsmlnisterium 
eingeleltet worden durch Elnrlchtung von wasserwirtschaftllchen Planungs- 
stellen in den einzelnen Flufigebieten und wird auch von der Reichsstelle 
fflr Raumordnung, der dafflr zustandigen Relchsorganisation und ihren 
Planungsgemeinschaften elfrig verfolgt.

Ferner vermisse ich eine Aufgliederung der Formen, in denen Tal- 
sperrenwasser ais Trinkwasser In der Praxis in Frage kommt: mlttelbar 
mit der fliefienden Welle flber Grundwasser oder Grundwasseranreicherung, 
soweit der Stand der Relnhaltung der Flflsse einen solchen Transport zu- 
lafit (Ruhrgebiet), unmittelbar ais Vollversorgung der angeschlossenen 
Gemeinden usw.(Wupper undSachsen)sowIe unmittelbar ais ausgesprochene 
Zusatzwasserversorgung zur Verbesserung vorhandener, chemisch oder 
mengenmafiig unbefriedigender \Vasserversorgungen (Sóse und England). 
Auch hier ist die Beurteilung und Behandlung des Wassers verschieden, 
wenn auch die hauptsachlichen Gesichtspunkte unverSndert zu be- 
achten sind. In dem vorliegenden Werke wurde die an zweiter Stelle 
genannte Art behandeit.

Das Werk beschaftigt sich fast ausschllefillch mit deutschen Er
fahrungen unter besonderer Betonung der sachslschen. Es ware lohnend 
gewesen, der deutschen Fachwelt in einem Sonder-Fachwerk flber Trink
wasser aus Talsperren etwas flber die Erfahrungen mltzuteilen, die darflber 
z. B. in England oder Amerika gemacht wurden, wo Talsperrenwasser- 
versorgung in weit hóherem Mafie und viel frflher durchgefflhrt worden 
ist ais bel uns.

Besondere Sorgfalt Ist dem hydrologischen Geblete gewidmet, ln dem 
der Verfasser selbst lange Zeit forschend tatlg gewesen Ist. Ein Irrtum mufi 
allerdings hier berichtigt werden: (Wasser-)Bauingenieure sind im all
gemelnen recht gut flber die hydrologischen Voraussetzungen unterrichtet, 
werden allerdings eine Studie flber die neuesten Erfahrungen, wie sie 
der Verfasser hier bringt, dankbar begrflfien. Wichtig ist hier vor allem 
die breite Behandlung der Verdunstungsfrage, da von ihrer Kiarung die 
Verwendung von NIederschlagsmessungen zur Aufstellung der Wasser- 
wlrtschafts- und Betriebspiane abhangt. Bel den kleinen EInzugsgebieten, 
flber dleTrlnkwassertalsperren im allgemelnen verfflgen werden, werden nur 
in den seltensten Failen Abflufimessungen unmittelbar zur Verf flgung stehen, 
so dafi die Nlederschlagsbeobachtungen mindestens zur Ermittlung der lang- 
jahrlgen Mittelwassermenge unentbehrlich sind. Die bisherige Forschung 
gestattet allerdings auch kaum mehr, da die Verdunstung fflr ein be- 
stimmtes Geblet nur fflr langere Jahresrelhen sicher festgestellt werden 
kann, nicht z. B. fflr die Jahreszeiten elnzelner Jahre oder gar fflr dereń 
Monate. Diese Werte sind aber zur Aufstellung der Wasserwirtschafts- 
piane mindestens erforderlich. In einigen Failen gelingt es allerdings, 
nach der Formel von W e lik a n o ff  und S o k o lo rs k l1) auch fflr kflrzere 
Fristen die Verdunstung festzulegen, wenn das Sattigungsdefizit bekannt

Ł) K oehne , Kulturtechniker 1929, S. 59.

Ist. Nach wie vor wird man im ailgemeinen darauf angewlesen sein, 
das Gebiet eingehend auf seine hydrologischen Eigenheiten zu studleren 
und durch Vergleich mit Nachbargebieten oder tlefer liegenden unmittel- 
baren Mefistellen ein Schema zu finden, das dem Betriebsplan zugrunde 
gelegt werden kann. Im Rahmen der Vorarbeiten haben die Nieder- 
schlagsmessungen und die Feststellung der Verdunstungsmengen zunachst 
Bedeutung fflr dle Feststellung des mittleren Zuflusses. Dagegen kann ihre 
Beobachtung und Verfolgung wahrend des Betrlebes der Talsperren nach 
langerer Zeit und jn  Einzelfailen wertvoil fflr eine systematische Betriebs- 
fflhrung werden, besonders wenn sich die langfristige Wettervorhersage 
weiter entwickeln wird, InVerbindung mit dieser. Bei den Harzwasserwerken 
habe Ich ein System der dazu nótigen Beobachtungsstellen entwickelt 
und die Beobachtung und Auswertung seinerzelt organisiert, die diesem 
Ziele dienen sollte. Ob heute schon praktische Erfolge zu beobachten 
sind, kann ich allerdings nicht sagen.

Neben der Verdunstung spielt bel der Ermittlung der Zuflflsse 
die Versickerung eine wichtige, meines Erachtens nicht genflgend ge- 
wertete Rolle. Nach elgener Erfahrung und denen an anderer Stelle 
kónnen die darauf zurflckzufflhrenden Verluste sehr erheblich sein und 
das Bild, das Nlederschlag und Verdunstung ergeben, wesentlich ver- 
andern. Dabei ist selbst nach Inbetrlebnahme nicht immer mit Sicherheit 
festzustellen, ob diese Verluste auf ein geringes Versinken ln breiter 
Front oder auf Verluste durch ausgesprochene Spalten zuruckgefflhrt 
werden mflssen. Eine Vorhersage wird um so schwierlger sein. Be
sonders bel Schichtgebirgen mit geologlsch kaum feststellbaren, aber 
haufigen Spaltenverwerfungen und sonstlgen Stórungen kommt damit In 
die Rechnung ein Unsicherheitsfaktor, der nicht yernachlassigt werden darf. 
Wird darauf nicht Rficksicht genommen, so besteht Gefahr, dafi im Be- 
triebe Fehlbetrage vorkommen, dle sich bitter bemerkbar machen. Bei 
der breiten Behandlung der hydrologischen Voraussetzungen ware auch 
eine etwas eingehendere Kritik der Auswertung in Wasserwirtschafts- 
und Betriebsplanen wflnschenswert gewesen. Moderne Wasserwirtschafts- 
plane behandeln nicht nur die Priifung einer etwa zehnjahrlgen Reihe 
in der Folgę, ln der sie auftreten, sondern kombinieren auf Grund be
sonderer Trocken- oder Nasseperioden weitere Variationen, die eine Be
urteilung der Benutzbarkeit des Stauraumes erst zulassen. Fast immer 
wird sich dann eine verschiedene Bewertung der einzelnen Zonen des 
Spelcherraumes ais notwendig erweisen, besonders da dle Trinkwasser
sperren einen gewissen Teil des zulaufenden Wassers den Flufitaiern be
lassen mflssen. Aufierdem soli heute keine Talsperre mehr ohne aus- 
reichenden Hochwasserschutzraum ausgebildet werden. Da dle Wasser- 
versorgung zweifellos voranzugehen hat, wird sich eine Betrlebsvorschrlft 
ergeben etwa so, dafi bei vollem Becken ein Zuschlag, bei stark ge- 
leertem Becken ein Abzug von der Normalabgabe gemacht wird, dafi 
je nach den landwirtschaftllchen Forderungen diese Differenzierung noch 
nach dem jahreszeitlich verschiedenen Bedarf der Landwlrtschalt weiter 
geglledert wird. Damit ergeben sich mindestens drei Raume ver- 
schiedener Wertung: der Hochwasserschutzraum, der eigentliche Betriebs- 
raum und der elserne Bestand, der nur fflr dle Befriedigung der Wasser- 
versorgung zur Verfflgung steht. Praktische Erfahrungen haben aber ge- 
zelgt, dafi es sich empfiehlt, den Betrlebsraum noch einmal zu unterteilen 
in einen solchen mit normaler, erhóhter und verringerter Abgabe. Bei 
verbesserter Sicherheit fflr die Belieferung der Wasserversorgung lafit sich 
damit auch mit klelneren Sperren ein grófierer Erfolg —  auch Im Sinne 
einer allgemelnen Vorratswirtschaft des Wassers —  erzielen. Dle Grófie der 
Stauraume soli jedenfalls nur dann ausschllefillch nach den Gesichtspunkten 
derWasserversorgung bemessen werden, wenn indem betroffenenFlufigebiet 
noch andere Sperrstellen vorhanden sind bzw. ausgebaut werden kónnen, 
dle fflr den allgemelnen Ausgleich ausrelchend sind. Andernfalls ist der 
allgemeine Nutzen voranzusteilen.

Von besonderer Tiefe der Behandlung zeugt der Abschnitt IV, der 
meines Erachtens auch der Kern des Buches ist. Es ist ein Verdienst 
des Verfassers, das biologische Leben und seine Zusammenhange mit 
dem chemisch-physikallschen bzw. hygienischen Verhalten in ubersicht- 
licher Form dargestellt zu haben, und zwar In einer Form, dle der Nicht- 
speziallst noch ubersehen und beherrschen kann. Es ware zu wflnschen, 
dafi die Kenntnis dieser Ausfflhrungen welteste Verbreltung flndet, um 
Klarhelt darflber zu schaffen, dafi das Wesentliche beim Betriebe einer 
Trinkwassertalsperre neben den technisch wasserwirtschaftllchen Fragen 
die Erhaltung eines geelgneten Gleichgewichts ln dieser Beziehung ist. 
Die Auswahl ist so getroffen, dafi die Erscheinungen, die dem Wasser- 
versorgungsfachmann am meisten Schwierigkelten machen bzw. fflr ihn 
am wichtigsten sind, am ausfflhrllchsten behandeit werden. Ich habe den 
Elndruck, dafi dle Wichtigkeit dieser Fragen erst in den letzten Jahren 
erkannt wurde und dafi es notwendig ist, das gesamte Leben der Tal
sperre und nicht nur Kolititer und Keimzahlen zu beobachten.

Besonders beachtllch halte ich die Vorschlage des Verfassers fflr eine 
Vorreinlgung des Wassers vor Eintritt in die Hauptsperre. Die von Ihm 
durchgefflhrten Mafinahmen haben offenkundig auch Erfolg gehabt, 
wahrend dle BeschrSnkung auf Vorbecken, die bei HW die Hauptsink- 
stoffe zum Absitzen bringen sollten, nicht befriedigte. Bei der Be- 
sprechung der Aufbereitung des Rohwassers wird die fflr Talsperren- 
wasser besonders wichtige Entsauerung auch besonders eingehend be- 
handelt. In diesem Zusammenhang wird . auch das Magnoverfahren 
besprochen, das bis zu einem gewissen Grade ais ein Universalmlttel 
fflr welche Wasser dienen kann. Ich habe mich In den letzten Jahren 
davon fiberzeugen kónnen, dafi die neue Magnomasse so gleichmafiig und 
wirkungsvoll Ist, dafi bei wesentlich einfacherem Betriebe mit ihr auch 
ein gleichmafiiger Erfolg erzielt werden kann. Das Verfahren verdient 
flber den Rahmen der Talsperrenwasserversorgung hinaus besonders da



Jahrgang 15 Heft 54

17. Dezember 1937 Bflcherschau 727

angewandt zu werden, wo auf eine Aufbereitung wegen der Betriebs
kosten bisher verzichtet werden mufite, also fflr alle mittieren bis kleinen 
Wasserwerke. Bei der Bemessung und Disposition der Reinigungs- und 
Aufbereitungsanlagen an Talsperren mufi nach meinen Erfahrungen be- 
achtet werden, dafi das vor dem Talsperrenbetrieb zur Verfflgung stehende 
Bachwasser nicht gleichgesetzt werden darf dem spateren Seenwasser. 
Dies gilt insbesondere, wenn der Humus im Becken nicht entfernt wird 
oder entfernt werden kann. Bei grofieren Sperren ist es namlich keinesfails 
wirtschaftlich, das Becken auszuraumen, bei der Sósetalsperre z. B. ware 
es beinahe unmóglich gewesen. in solchen Fallen mufi die Aufbereitung 
nicht nur sehr beweglich, sondern auch ausreichend grofi bemessen 
werden, besonders wenn, wie hier, ohne Failung nicht auszukommen ist. 
ln dem angezogenen Falle ist es geiungen, ohne Qualitatsverschiechterung 
des Wassers auch die starkste Farbung zu entfernen. Wenn, wie dort, 
die Ausflockung allerdings erst im Filter selbst beendet wird, mufi dle 
Fiitergeschwindigkeit herabgesetzt werden, wenn eine Trflbung vermleden 
werden soli.

Das Buch schliefit mit dem kurzeń Abschnitt „Offene Fragen', wobei 
besonders dle Notwendigkeit eines Relchswassergesetzes und die Neu- 
bearbeitung der Leitsatze fflr Einrichtung, Betrieb und Oberwachung von 
Trlnkwasseranlagen gefordert werden. Damit ist natflrilch weder die 
Problematik noch der Wunschzettel erschOpft. Es ergeben sich gerade 
im Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung aus Talsperren so viele 
Fragen technischer, wirtschaftllcher und organisatorischer Art, dafi darflber 
beinahe ein neues Buch geschrieben werden kOnnte. Es ist aber 
zweifellos nicht die Absicht des Verfassers gewesen, diese die Forschung 
und Planung betreffenden Probleme hier anzuschneiden. C o llo r io .

Bierett, G., Prof. S)r.=3tig.: Uber das Verhalten geschweifiter Trager bel 
Dauerbeanspruchung unter besonderer Beriicksichtigung der Schwelfi- 
spannungen. Berichte des Ausschusses fflr Stahlbau, Ausgabe B, Heft 7.
VI, 21 S. mit 31 Textabb. Berlin 1937, Julius Springer. Preis geh.
3,60 RM.

Jeder Brflckenbauer kennt wohl die Dauerversuche mit SchweiB- 
verbindungen, die erst die Aufstellung der Vorschriften fflr geschwelfite 
Brflcken ermOglicht und in dem berflhmt gewordenen Kuratoriumsbericht 
ihren Niederschlag gefunden haben.

Parallel mit diesen Versuchen liefen aber weitere Versuche mit ge
schweifiten T- und I-Tragern, die inzwlschen noch erganzt wurden und 
daher erst in diesem Jahre der Offentllchkelt zuganglich gemacht werden 
konnten, aber doch fiir jene Vorschriften von mindestens derselben Be
deutung sind wie die erstgenannten Versuche. Diese Tr3gerversuche 
dienten in erster Linie zur KlSrung der Frage, wieweit dle von der 
Schweifinaht verursachten hohen inneren Spannungen dle Dauerfestlgkeit 
des Trajgers beeinflussen. Es zeigte sich erfreulicherweise, dafi an den 
durch die Nutzbelastung am hOchsten beanspruchten Stellen die Schweifi- 
spannungen gerade entgegengesetzt wirken, was in den gefundenen Dauer- 
festigkeiten bei dem flblichen Zwelmillionenwechsel, dle in keinem Falle 
unter der des Niettragers lagen, unmittelbar zum Ausdruck kommt. 
Aufierdem hat die Verfolgung der Spannungsverhaltnisse in der Halsnaht 
zwischen Steg und Gurt wichtlge Hlnweise auf dle zu stellenden An
forderungen an den Schwelfidraht gezeitigt, die Inzwlschen zur Aufstellung 
entsprechender Vorschriften hleriiber gefflhrt haben.

Wer das Bedflrfnls hat, flber die blofie Kenntnisnahme der gflnstigen 
Ergebnisse hinaus Einzelhelten flber diese wichtigen Versuche und die 
D e u tu n g  ihrer Ergebnisse zu erfahren, dem sei eine Durchslcht dieses 
klar geschriebenen und mit vlelen Skizzen und guten Nahtblldern ver- 
sehenen Berlchtes drlngend empfohlen. U no ld .

Elsners Taschenbuch fur den Strafienbau 1937, Herausgegeben von • 
®r.=3ng. Dr. Rentsch. 352 S. mit 68 Abb. Otto Elsner Verlags- 
gesellschaft, Berlin S 42. Preis 3,50 RM.

Der Kalender ist ein kurzgefafltes Lehrbuch des Strafienbaues im 
weitesten und besten Sinne. An dle Abhandlungen flber die Technik des 
Strafienbaues, die Reichsautobahnen und den Radwegebau schllefien sich 
Abschnitte flber die Vergebung von Bauarbeiten, die Organisation des 
Strafienbaubetriebes und die Strafienbaumaschinen an. Am Schlusse werden 
die StraBen lm neuen Recht und der StraBenverkehr behandelt.

Es ist sehr verdienstllch, daB nicht nur der neueste Stand der Strafien- 
bautechnik in allen Einzelhelten und unter Beriicksichtigung der neuesten 
Vorschriften des Generalinspektors fflr das deutsche Strafienwesen auf- 
gezelgt wird, sondern dafi der Verfasser, der auf dem Gebiete des Ver- 
gebungswesens erster Fachmann ist, dieses Gebiet endlich einmal griindlich 
auch in einem Strafienbaukalender behandelt hat und dabei von fast allen 
wichtigen Bauweisen Musteranschiage und dazu dle Unterlagen fflr die 
Preisberechnung und dle Preisbildung beibringt.

Im einzelnen habe ich folgende Wflnsche vorzubrIngen: In der 
geschichtllchen Einleitung vermlsse Ich neben den ROmerstraBen und dem 
sehr ausffihrllch behandelten mlttelalterlichen StraBenbau den Strafienbau 
der Germanen. Wenn der Verfasser S. 24 sagt: „Melstens gelten andere 
Staaten, dle die Strafienbautechnik bereits weiter getrieben hatten, ais 
Vorblld, und ihre Methoden wurden in Deutschland n achg eah m t, wobei 
sie eine Umstellung auf die besonderen Verhaitnisse erfuhren', so Ist 
das zu beschelden und die schOpferische Kraft der deutschen Strafien- 
bauer zu wenig herausgehoben. Dle auf S. 25 von Heeb-KOhm el fiber- 
nommenen 20 Geslchtspunkle fflr dle Auswahl der StraBendecken sind 
m. E. nicht gliicklich gewahlt. Im Abschnitt „Fahrbahndecken" ist das 
K le in p f la s te r  der LandstraBen Im Verhaltnis zu den iibrigen ausfflhrlich 
behandelten Bauweisen zu kurz gekommen, ebenso wie ln den Muster-

beispielen fflr Veranschlagung und Preisbildung, wo es ganz fehlt. Vor- 
schriften iiber die Herstellung der Steine und des Pflasters sowie die 
Vorbereitung des Bettes und dle Fugenvergufifrage fehlen. Auch das 
Walzpflaster (Derleso) ist nicht erwahnt. Bei den Forschungsstellen der 
Technischen Hochschulen fehlt Dresden. Einige Druckfehler, S. 83 
1500 kg/m3 faischllch statt 1500 kg/cm2 Druckfestigkelt, S. 84 „Fufispat" 
statt „Fiufispat', S. 126 „Kpfferbrett* statt „Kofferbett", mOchten berlchtigt 
werden. S. 180 fehlt die Uberschrlft, die zum Verst3ndnis der Obersicht 
notwendig ist. Im allgemeinen ist noch erwflnscht, eine grofie Anzahl 
vermeidbarer FremdwOrter auszumerzen, wie Materialien, Regulierung, 
Bankett, Nomenklatur, Rapport u. a. m. Da die V .O .B . von „Vergebung“ 
spricht, móchte grundsStzllch der Ausdruck ,Vergabe von Strafienbau- 
arbelten' vermleden werden. Im Abschnitt „StraBenverkehr' vermlsse 
ich ein Eingehen auf die VerkehrsgrOBen, wie sie in den Verkehrsz3hlungen 
ermittelt werden, und einen Absatz flber die Bedeutung guter StraBen 
fflr den Verkehr und fiir die Volkswirtschaft (Gewlnn aus der Ersparnis 
an Herstellungskosten bel sofortiger Instandsetzung und aus der Ersparnis 
an Betriebskosten) ais Erganzung zu der zeichnerischen Darstellung auf 
der Tafel S. 337, dereń Beschriftung auf dem Kopf steht.

Im ganzen gesehen, ist das neue Elsnersche Taschenbuch ein ganz 
vo rz f lg lic h e s  N achsch lagew erk  fflr den Strafienbauer und wird 
sowohl den StraBenbaubehOrden und ihren Ingenieuren ais auch den 
Strafienbaufirmen der Bau- und Baumaschinenindustrle und darflber hinaus 
allen denen, dle mit Strafienbau zu tun haben, vor allem auch den 
Studierenden an den Hoch- und Fachschulen zur Anschaffung aufs 
warmste empfohlen. Dr. Speck.

Arosio, G., Ing.: Manuale delHngegnere progettista c costruttore di 
cementi armati. (Handbuch fflr Entwurf und Ausfiihrung von Bauten In 
Eisenbeton.) (In italienischer Sprache.) 2. Aufl., XIX, 570 S. mit 723 Abb. 
und Taf. Milano 1937, Ulrlco Hoepll. Preis 36 LIre.

Die itallenische Literatur Ist nicht reich an Werken, dle In das Gebiet 
des Elsenbetons einfflhren; daher wird manchem, der einen Leitfaden 
sucht, das kflrzllch in zweiter Aufiage erschienene „Handbuch' von A ros io  
willkommen sein. Auch dem erfahrenen Konstrukteur, der sein Gedachtnis 
nicht gerne mit Formeln belastet, wird das Buch manchen guten Dienst 
leisten kOnnen. Es will in mOgllchst knapper Form das ganze Gebiet 
des Elsenbetons behandeln; auf 570 Seiten werden dle wlchtigsten Kapitel 
der Theorie behandelt und an Rechnungsbelsplelen erl3utert, ferner sind 
Tabellen fflr dle Querschnittsbemessung und zahireiche Angaben fflr die 
Ausfiihrung beigegeben. Wegen der grofien Kflrze ist es allerdings in 
vielen Fallen nicht mOglich gewesen, flber Andeutungen hinauszugehen, 
so dafi der in der Praxis stehende Ingenieur doch wieder nOtig hat, zu 
elngehenderen Darsteilungen, wie sie das bekannte Buch von S an ta re lla  
enth31t, zu greifen. So sind von Arosio z. B. dle Ufermauern auf nur
8 Seiten, die Grflndungen einschllefillch PfShlungen auf nur 20 Seiten be
handelt. Anderselts sind einzelne Fragen, wie der durchlaufende TrSger, 
der Vierendeeltrager, ausfflhriicher besprochen, ais es der Benutzer dieses 
Buches brauchen wird. Andere Kapitel wie flber Schiffbau und Kamin- 
kflhler hatten ganz gut wegbleiben kOnnen.

Dle Zeichnungen, dle ais Ausfflhrungsbelspiele dlenen sollten, sind 
recht skizzenhaft behandelt. Auch die Behandlung des Stoffes lafit 
manches vermlssen, z. B. bei der Besprechung von Bauten im Meer eine 
Erwahnung des in Italien haufig angewendeten Puzzolanzementes, der 
gegen den EinfluB des Meerwassers weniger empfindllch ist, oder des 
Schmelzzementes. Beim Kapitel flber dle Pfahle vermlfit man den Hin
weis auf dle Berechnung der Tragfahlgkelt auf Grund der Reibung. Eine 
bessere Auslese des Wesentllchen und Wichtigen w3re mOglich gewesen, 
ohne den Umfang des Buches zu vergr0fiern.

Ein derartiges Handbuch sollte auch mehr Hlnweise enthalten auf 
Werke, in denen weitere Angaben gefunden werden kOnnen; sie sind zu 
knapp. So wird das grofie „Handbuch fiir Eisenbetonbau' nur einmal, 
bei der Besprechung von Behaltern erwahnt. Dem deutschen Leser failt 
unangenehm auf, dafi auf die Wiedergabe der Namen von deutschen 
Forschern und ihrer Werke so wenig Sorgfalt verwendet wurde; sie ent
halten eine Menge von Druckfehlern.

Der Mangel an Sorgfalt f311t auch sonst auf. Dle neuesten italienlschen 
Vorschriften vom Jahre 1933 sind wohl im Anhang abgedruckt; es wurde 
aber nicht genflgend darauf geachtet, den Text der ersten Aufiage des 
Buches, der sich auf eine frflhere Ausgabe der Bestimmungen bezog, auf 
die neuen umzuarbelten.

Trotz dieser MSngel wird das Buch seinen Leserkreis flnden.
G. Escher.

Prufen und Messen. IV, 200 S. mit 482 Abb. Berlin 1937, VDI-Verlag
G .m .b .H . Preis 10 RM.

In dem Buche sind die Vortr3ge, die auf der am 1. u. 2. Dezember 1936 
vom VDI veranstalteten Tagung „Prflfen und Messen" gehalten wurden, 
zusammengefafit. AuBer den beiden Hauptvortr3gen flber dle physikallsch- 
theoretischen Grenzen der Mefibarkeit von Prof. Dr. W. G erlach  und 
uber dle elektrische Messung physikalischer GrOfien im Maschinenbau 
und Betrieb von Prof. ®r.=3ng. G. K e in a th  enthSlt es 18 Vortr3ge, die 
sich mit Messen und Regeln in der W3rmetechnlk befassen, 11 Vortr3ge 
flber das Prflfen und Messen in der Werkstatt und 12 Vortr3ge flber 
Prflfen und Messen von Maschinenteilen ais Unterlage fflr dereń Gestaltung. 
Da die maflgebenden, auf den entsprechenden Gebieten tStigen KrSfte 
sich in den verschiedenen AufsStzen aufiern, ergibt die hler gebrachte 
Zusammenstellung einen vorzflglichen Oberblick flber dle belm PrUfen 
und Messen auftretenden Probleme sowie flber dle Mittel, die zur LOsung 
der yorliegenden Aufgaben zur Verfflgung stehen. S iebe l.
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DIE BAUTECHNIK

Fachschrift f. d. ges. Baulngenleurwesen

Bahnemann, G., Dr. Die Herstellung und Verwertung von Impragniertem 
Holzpflaster. 16 S. u. 12 Abb. Berlin 1937, Union Deutsche Verlags- 
Ges. Preis kart. 1 RM.

Die kleine Schrift beschaftlgt sich kurz, aber uberslchtlich und um- 
fassend mit der Verwcrtung von Holz zu Pflasterzwecken. Es Ist nicht 
die Absicht der Schrift, fiir einen neuen Baustoff zu werben, sondern sie 
will darauf aufmerksam machen, wie ln Gegenden, ln denen Baustoffe, 
wie Naturgestein, Zement, Teer und Bitumen fehlen, anderseits aber 
grófier Holzreichtum besteht, in zweckmafiiger Weise dieses Holz zusatz- 
Hch genutzt werden kann.

Rundę und gespaltene Holzklótze, die vor ihrer Verwendung ein- 
wandfrel durchtrankt sind, mussen handwerkgerecht unter besonderer 
Beachtung der Fugenausbildung verlegt werden, um sich ais Pflaster be- 
wahren zu kOnnen. Auf die Abmessungen der HolzklOtze, die Tr3nkungs- 
mittel und die Pflasterkosten ist eingegangen; lehrrelche Abbildungen 
tragen zum Verstandnis des Gesagten bei. Fflr Lehrzwecke und fflr die 
Schnellunterrlchtung flber das Gebiet des Holzpflasters ist die Schrift zu 
empfehlen. $r.=3ng. StOcke.

K&nzel, Baurat: Hochbau und Ingenieur; Gedanken und Anregungen fflr 
neuzeitllches Entwerfen. 118 S. mit 1 lOAbb. Berlin 1937, Bauwelt-Verlag. 
Preis geh. 2,40 RM.

Vor uns liegt eine sehr erfreuliche Neuerscheinung, erfreulich nicht 
nur durch den behandelten Stoff, sondern auch durch die erfrischende 
Kflrze, mit der dieser Stoff zum Vortrag gebracht wird. Viele grofie und 
kleine Fragen aus der Baupraxis haben eine zum Tell ganz neuartige Be- 
antwortung erhalten. Recht beachtenswert sind fflr den Architekten u. a. 
die Angaben flber Grund- und Mauerwerkbau, weil gerade auf diesen 
Gebleten im elnfachen Hochbau immer wieder Fehler gemacht werden. 
Aus dem welteren Inhalt des Buches seien die folgenden Abschnitte er- 
wahnt: Schwingungen, Stahl- und Eisenbetonbau, Holzbau, besondere 
Ausfflhrungen (Haus ohne Dachboden und Keller, Lichtschacht, ununter- 
brochen elngespannte Abdichtung stahlerner Bauwerke usw.). In allen 
diesen Gebleten werden wertvolle Anregungen und Hinweise gegeben, 
die fflr die Praxis wie fflr den Unterricht von Bedeutung sind. Die 
Anschaffung des wohlfeilen Biichlelns kann angelegentllch empfohlen 
werden. C. K ersten.

Grebe, W.: Neuzeitllches Bauen auf dem Lande. Berlin 1937, Reichs- 
nahrstand-Verlags-G. m. b. H. 200 S., 144 Abb. Preis geh. 2,50 RM.

Die Schrift enthalt die Vortr3ge, die anlafilich der landwirtschaftlichen 
Bautagung am 19. und 20. Marz 1937 in der Technischen Hochschule Berlin 
gehalten wurden, samt einem Auszug aus der Schlufiaussprache und einem 
Anhang mit drei welteren wertvollen Aufsatzen.

Bauernfflhrer, Fachschullehrer, Architekten, Bauunternehmer, Bau- 
handwerker und Vertreter der BaubehOrden waren hier zusammen- 
gekommen, um aus berufenem Munde flber den heutigen Stand unserer 
Erkenntnisse auf dem Gebiete des landllchen Bauwesens unterrlchtet zu 
werden. Die Vortr3ge gaben nicht nur vorbildliche LOsungen, z. B. fur 
den Bau guter Stallungen fflr Rindvieh und Schwelne, wie fflr Dflnger- 
statten und Jauchegrubcn, sie behandelten auch wichtlge Einzelfragen, 
wie .Mauerwerk und MOrtel", „Bedachung”, .Isolierung*, .Fehler bel 
Massivbauten*, ,Verwendung des Holzes* usw. Daneben standen all- 
gemein richtungweisende Ausfflhrungen, so flber .landllche Baukiiltur", 
.Bauerntum und Handwerk* u. dgl. m.

Die reichlich durch Abbildungen unterstfltzten Darlegungen werden 
dazu beitragen, eine anstandlge, in Blut und Boden wurzelnde Bau- 
geslnnung wieder zur Grundlage des landllchen baulichen Schaffens zu 
machen. M und.

Der grofie Brockhaus. Erganzungsband A—Z. Leipzlg, F. A. Brockhaus. 
Preis in Ganzlelnen geb. 23,40 RM1).

Dieser ais Erganzung zu dem zwanzlgbandigen .Handbuch des Wlssens* 
gedachte 21. Band — fortgefflhrt bis 1935 —  geht flber die technisch- 
lexlkale Form eines Nachtrages hinaus. Er wlrkt Inhaltllch und gelstlg 
wie ein gesammelter Uberblick auf die Jahre seit 1933. Oberall kommt 
der grundlegend ver3nderte Standpunkt und das einheitllche Ziel des 
neuen deutschen Lebensgefflhls zum Ausdruck.

Sehr deutlich wird das in einem Aufsatze flber .D eu tsche  Kunst*. 
Oberraschend neu und cindringllch wird der Stoff hier ais ,Wesensschau‘ , 
unterstiitzt von sechs Tafeln mit antithetischer Bildfolge, vor Augen ge
stellt. Ahnllch wirken Darstellungen flber die Frau in der Kunst, Ger- 
manische Kunst und Ausgrabungen, um nur einige Beispiele heraus- 
zugreifen.

Aus dem Gebiete der T echn ik  fflhren Aufsatze wie beispielsweise 
die flber Luft- und Gasschutz, Pontinische Sfimpfe, Kraftwagen, Flugzeuge, 
Brflckenbauten seit 1930 die Berichterstattung bis an die Grenze der 
jflngsten Zeit. Alles tritt lebendig und klar unterrichtend vor den Leser, 
und so wird dieser Band — gerade durch seine Zeitverbundenhelt —  zu 
einem Dokument von bleibendem Werte. Dr. G. L.

Gensbaur, J11, Ing.: Beitrag zur Frage der Stahlbewehrung hoch- 
beanspruchter Elsenbetonkonstruktlonen. 48 S. mit 2 Abb. Prag 1935, 
I. G. Ćaivesche Universitats-Buchhandlung. Preis geh. 3,20 RM.

Die vorllegende Abhandlung verdlent schon deshalb Beachtung, weil 
im wesentlichen die Gesichtspunkte beleuchtet werden, die zur VorsIcht 
gegenflber einer zu weltgehenden Verwendung von hochwertlgen Sonder-

*) Besprechung des Bandes 20 s. Bautechn. 1936, Heft 14, S. 210.

eisen mahnen. Ausgehend von der Frage, Inwieweit die Stahlbewehrung 
im Eisenbetonbau volkswlrtschaftllch niitzlich oder schadllch sein kann, 
wird die grundlegende Frage der Rissesicherheit des Betons behandelt. 
Eine Betrachtung der Versuche von E m p e rg e r  und G raf fflhrt zu dem 
Hinweise, Beton besonderer Gflte zu verwenden. Die zukflnftige Bau- 
uberwachung wird sich auch mit der Zugfestigkeit des Betons eingehender 
befassen mflssen ais seither. Wesentlich ist fiberdies die weitgehende 
Verteilung der Eisen im Betonąuerschnitt unter Verwendung dflnnerer 
Rundeisen. Bei piattenfOrmigen Bauteilen mit gut verteilter Bewehrung 
ist der Verbund lnniger ais bel rippenfOrmlgen Bauteilen.

Die Verschiedenheit der mechanlsch-technlschen Eigenschaften der 
Stahle mit naturlicher und kflnstllcher Streckgrenze kann vor allem bei 
stofiweiser und wechseinder Belastung im Bruchzustande von Bedeutung 
sein. Es genflgt daher nicht, die zulasslgen Stahlspannungen nur ais 
einen Bruchteil der Streckgrenze festzulegen, diese mufi auch gegenflber 
Bruchfestlgkelt begrenzt sein.

Eingehend wird die Frage der Verwendung kalt gereckter Sonder- 
stahle erOrtert. Es werden die Umst3nde, die fflr dereń beschrankte An
wendung sprechen, klargestellt. Es wird weiter darauf hingewiesen, dafi 
solche Sonderstahle In bestlmmten Fallen die Sicherheit des Bauwerks 
vermindern und sogar bedrohen kOnnen.

Alle angeschnittenen Fragen werden unter Hinweis auf Versuche 
und das vorlIegende Schrifttum grflndllch behandelt. Bei der heutigen 
weitgehenden Anwendung von hochwertlgen Sonderstahlen im Eisen
betonbau verdient die lesenswerte Schrift besondere Beachtung.

_____________  O lsen.

Patentschau.
Verfahren zur Herstellung von Talsperren aus einzelnen mit 

Verzahnung ineinandergreifenden BaublOcken. (KI. 84a, Nr. 625 183 
vom 4. 4. 1929 von H ero ld  Caesar L ie b o ld  in Dresden.) Das Ver- 
fahren geht In folgender Weise vor sich: Nach Saubern und Vorrichten 
der gut angefeuchteten Auflagerfiachen wird (vgl. Abb. 1) in den ersten 
unterem Bauabschnitt a eine Lage erdfeuchter MOrtelpaste eingebracht. 
Die Dicke und Zusammensetzung des Mórtelbettes rlchtet sich nach der 
GrOBe der dem Bruch entfallenden Stelne. Auf das MOrtelbett werden 
mit Breitlage nach unten Bruchsteine b verlegt, die kraftlge StOfie mit 
Hartholzjungfern erhalten. Die oberen, sichtbaren Bruchsteinflachen werden 
wiederum leicht angenafit, und sodann wird in die Zwischenraume zwischen 
den Bruchsteinen schaufelweise MOrtelpaste 
elngegeben. In diese MOrtelffillstellen c 
werden Bruchsteine bx. verlegt, die kurz 
gehaltene StOfie mittels Hartholzjungfern
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Abb! 1. Abb. 2.

erhalten. Hierauf wiederholt sich der Vorgang, wobei die jeweils auf- 
gebrachte MOrtelausglelchschlcht ais Auflager fflr die Lagerflachen der 
neuen Schicht Bruchsteine dient. Vor dem Saubern und VorrIchten neuer 
Arbeltsabschnitte mflssen die sichtbaren, oberen Bruchsteinlagen abgeklopft 
und etwa lose kllngende Steine aufgenommen und beseitigt werden. Der 
zweite und drltte Absatz d, dt entsteht also in ahnlicher Weise wie der 
vorstehend geschilderte erste Absatz. Die biegungsfesten Rahmenteile 
werden mittels Flacheisenanker zusammengehalten. Die Langen der 
1,80 m hohen BaukOrper betragen 20 m. Verzahnungen e an den Langs- 
und Stirnselten der BaukOrper (Abb. 2) gewahrleisten durch ihr regel- 
mafilges Inelnandergreifen einen lnnlgen Yerband der BaukOrper.
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