
DIE BAUTECHNIK
16. Jahrgang BERLIN, 2. Dezember 1938 Heft 51

Alle Rechte yorbehalten. Uber die Tragfahigkeit der Bauholzer und HoIzverbindungen 
und. iiber die Dauerfestigkeit der letzteren.

(Nach den Forschungsberichten von Prof. G ra f, Stuttgart.)

V on  ®r.=2>ttg. h ab il. W ilh e lm  S to y  V D I, H ildeshe im .

1. T ra g fa h ig k e it  de r B a u h o lz e r  u n d  d e r  H o lz v e rb in d u n g e n .

Der vorliegende Forschungsbericht1) b ilde t d ie  G rund lage  fiir die 

Beurte ilung der H ólzer nach G iiteklassen und  fiir d ie  Festlegung der 

zu lassigen Beanspruchungen. D ie zur Ze it zu lassigen Spannungen , g iiltig  

fiir Bauwerke aus H o lz  im  H ochbau, slnd in D IN  1052 festgelegt. In 

der 2. Ausgabe, die seit dem  21. M a i d. J . im  ganzen Relchsgebiet ais 

R ich tlin ie  fQr die Baupo lize i e ingefiihrt ist, sind die W erte der 1. Ausgabe 

unverandert be ibehalten  worden. W enn in den letzten Jahren die zu 

lassigen A nstrengungen der Stahle unter gew lssen Bed ingungen  erhóht 

worden sind,. so ist dies auch fiir ausgesuchtes Bauho lz m óg lich . DaB 

bei H o lz  ais e inem  natiirlich  gewachsenen Baustoff die Voraussetzungen 

dafiir wesentlich schw ieriger sind, ist ohne weiteres yerstandlich. —
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B e n e n n u n g  

d e r  G i i t e k la s s e n

G iiteklasse I

B auho lz  m it be 

sonders hoher 

Tragfahigkeit

G iitek lasse  II

B auho lz  m it 

gew óhnlicher 

Tragfahigkeit

bis 1/3 der Breite, 

aber nicht iiber 

7 cm , 

be i Eckasten bis 

V2 der Breite 

b is 2/3 der Breite

A  s t e :

■ a) Durchmesser des bis l /5 der Breite, 

e inze lnen Astes im  aber nicht iiber 

Verhaitnis zur Breite 5 cm ,

der Q uerschnittse ite , bei Eckasten bis 

an der er sltzt 1/s der Breite 

b) S um m ę der Ast- bis 2/5 der Breite 

durchmesser auf 

15 cm Lange auf 

jeder F lachę

F a s e r v e r la u f :

a) gemessen nach 1 :1 0  1 : 5

den Schw indrissen,

oder,

b) w enn  Schwind- 1 : 15

risse fehlen, ge

messen nach den an- 

geschnlttenen Jahres-

ringen

*) Fur Zugg lieder nicht zu iass ig l

G iiteklasse III*)

B auho lz  m it 

geringer 

Tragfahigkeit

GróBte N e igung  der Faser zu  den Langskanten

1 :3

1 :5

m

300

4
160

0,38 0,w  0,50 kg/dm3 o,60 u0,30 0,100,12 0,50 kg/c/m3 0,60
Raumgewicht Raumgewicht

A bb . 1. F ichtenho lz. A bb . 2. K iefernholz.

A bb . 1 u . 2. Zusam m enfassende A ngaben iiber d ie  Druckfestigkeit 

von Fichten- und  K iefernholz in A bhang igke it vom  Gew icht 

und vom  Feuchtigkeitsgehalt.

Nach dem  je tz igen  S tande der Beratungen des Normenausschusses von Ende 

Septem ber 1938 ist das Bauho lz in drei G iiteklassen e ingete ilt, dereń 

M erkm ale  beziig lich  Astigke it und  Faserverlauf —  entnom m en aus 

D IN  E 4074 —  in Tafel 1 angegeben slnd.

r-0 ,ti bis 0,5ig/cm3 
u.=rd.18%

Die meisten Zah len  werte besitzen w ir w oh l iiber die  D r u c k f e s t ig k e i t  

der H ólzer be i Belastung paralle l zur S tam m achse, festgestellt an k le inen, 

fehlerfreien Probestiicken. D ie Beziehungen der Druckfestigkeit zum  

G ew icht und  zum  Feuchtigke itsgehalt der H ólzer hat E g n e r  nach A n 

gaben von S e e g e r 2) in A bb. 1 u . 2 zusam m engefaB t. D azu  hat G r a f  fiir

Bauho lz der G iiteklasse I 

die Forderung aufgestellt, 

dafi F ichtenho lz m indestens 

0,38 kg /dm 3 und  K iefernholz 

m indestens 0,42 kg /dm 3 

in lufttrockenem  Zustande 

w iegt.

AuBer dem  G ew icht 

und  dem Feuchtigkeits

geha lt spielen Faserverlauf 

und  A stigke it eine groBe 

Ro lle . In be iden  Fallen  

war der E influB  nach den 

Versuchen von G raf kle iner 

ais nach den am erikanischen 

Festste llungen , die zum  

Verglelch herangczogen 

w urden. A bb . 3 ze igt die 

Druckfestigkeit von F ichten

ho lz  in  A bhang igke it vom  

Faserverlauf u nd  A bb . 4 

die Druckfestigkeit von 

Fichten- und K iefernho lz in 

A bhang igke it von der 

AstgróBe, erm itte lt 

an groBen Stiicken.

D ie S treuung  der 

zusam m engehórigen  

Werte entstand, w eil 

die R aum gew ich te  

etwas verschleden, 

auch w eil d ie  Hólzer

Motte in cm

5 6 8,310 11,5 17 20 25 33cmauflm,
7.00 13PZO 1-121-101-8 1-6 1-5

VI?
Abweichung des Vertaufs der Jahrringe yon der Langskante

A bb . 3. D ruckfestigkeit von F ich tenho lz  

in A bhang igke it vom  Faserverlauf.

Ł) M itte ilungen  des Fachausschusses fiir Holzfragen be im  V D I und  D FV , 

Heft 20 (Berlin , VD I-Verlag), dem  die A bb . 1 bis 10 en tnom m en  slnd.

T a fe l 1.

zum  Teil schw lndrissig und  drehw iichsig  waren. A bb . 5 erinnert daran, daB 

baufrisches H olz  bescheidene Festigkelt besitzt, und  daB deshalb der E influB  

der Aste besonders aufm crksam  zu  beachten ist. Z u  bedenken ist auch 

dabei, daB die Druckfestigkeit der H ólzer unter lang  dauernder und  oftmals 

w iederho lter Last noch erheblich kle iner ist ais be im  reinen Druckversuch.

bis V2 der Breite

bis 3/i der Breite

A bb . 4. Druckfestigkeit von Fichten- und  K iefernho lz 

in A bhang igke it von der AstgróBe.

In g leicher W eise liegt die Druckfestigkeit von Holzstiicken m it groBem 

Q uerschnitt etwas unter dem , was be l k le inen Versuchskórpern zu er

warten ist. A bb . 6 ze igt d ie K nickfestigkeit von Stiitzen m it ąuadratischem  

Querschnltt aus N ade lho lz  in A bhang igke it vom  Schlankhe itsgrad . Der aus- 

gezogene L in ienzug  ist von ). =  0 bis 100 die  bekannte  Tetmajersche Gerade, 

an d ie  sich dann d ie  Eu lersche Hyperbei m it E =  100000 kg /cm 2 anschliefit.

2) Forschungsberichte „H o lz “ des Fachausschusses fiir Holzfragen, 

Heft 4. Berlin 1937, VDI-Verlag.
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Die Versuchswerte sind durch zw ei gestricheite L in ienziige  begrenzt, die 

das 1,2- und 0,7 fache der Werte des ausgezogenen L in ienzuges angeben. 

Nach Graf diirfte d ie  ausgezogene L in ie  etwa die  untere G renze fur 

Gebrauchsholz der G iiteklasse I und  der untere gestricheite L in ienzug  

die fiir H o lz  der G iiteklasse 11 dar

stellen. lm  ganzen hat d ie  Erfahrung 

ge lehrt, dafi fiir G iiteklasse II die 

bisher zuiassigen W erte der Druck- 

spannung  bestehen b le iben kOnnen; 

fiir trockenes H olz der G iiteklasse I 

sollen nach dem derzeitlgen Stande 

der V erhand lungen  im  deutschen 

Normenausschufi d ie W erte von 80 

auf 110 kg/cm 2 erhóht werden.

beanspruchungen verhaitnlsm aB ig gróBer ist ais be i Druckbelastung. 

A bb . 7 ze ig t den E influfi der Aste auf die Zugfestigkeit, der verhaitnis- 

m afiig bedeutend ist. D ie  dort m itgete ilten Festigkeiten sind bedeutend 

k le iner ais d ic  in den technischen H andb iichern  meist angegebenen 

Zahlen.

In Zuggliedern  sind die schwachsten S te llen an den Knotenpunkten , 

w o die  grofite Schw achung durch D iibe le inschn ltte  usw. vorliegt. H ier 

treten besonders in den Laschen B iegungsbeanspruchungen auf, d ie  im  a ll

gem einen rechnerisch nicht erfafit werden. Rechnet m an der E infachhe it 

halber so, d. h . setzt man nur Zugbeanspruchungen voraus, so ist es nach 

G raf zw eife lhaft, ob m it Laschen aus Bauholz —  ob G iiteklasse I oder II —  

Zugfestigkeiten iiber 220 kg/cm 2 erreichbar sind. Bei D iibe lverb indungen  

wird die  Zerstórung e ingele ltet durch U berw indung  der Scherfestigkeit 

(Abb. 8); es folgen dann O r t l ic h e  Zugbriiche (r in A bb . 8 b  rechts).

A bb . 8 a.

A bb . 8 a  u. b. B ruchste llen von Y erb indungen .

Abb. 5. Druckversuche m it feuchtem  K iefernholz.

Stab 24 . . . G iitek lasse  I, d ie be iden anderen Stabc ais Bauho lz 

der G iiteklasse 11 nicht m ehr zuiassig.

D ie Versuche m it m ehrte lllgen Druckstaben haben b is lang  noch zu 

keinem  befried igenden Endergebnis gefiihrt. D ie  W irkung  der B indungen , 

d ie  d ie  Knicksicherheit wesentlich beelnflufit, ist versuchstechnisch noch 

n ich t vo ll geklart, doch gaben die Vcrsuche A niafi, D IN  1052 so zu 

andern, dafi eine gcniigende Sicherheit entsteht. D ie derzeitigen Er

fahrungen rechtfertigen diesen Schritt. W ahrschein lich ilberlagert der 

EinfiuB der F iachenlagerung am  Ende der E inzelstabe bei den bisherlgen 

Versuchen stark den EinfiuB der B indungen .

i

t c

\ i 
= Stattgarter Yersuctie 19JS \
• • ■ m
* Versachem Tetmajer (We/ho!/)—
»StuttgarterlirsucteS630 I
r YersticfcSSSO.MenmilrdMHokfadli) eit

K"’ t '7K 7'" '

> - ! 
% 

i

I

j hW >X(Tetm/yer)/iirX>m  j 

.0  K -x* m om f.([u /er)firA .> M

fi 6t * V

- •ie rr

&
----- i____ i_!______ L—____

a
EZJEn m

0 ?  w »  Z? ~B 30 75 w ~Js 3J ~xT
\M5ltnismM Stoilinge middiage):Stijktlid!-~]j-

A bb. 6. Druckfestigkeit von V olls tiitzen  In A bhang lgke it 

vom  Schlankheitsgrade.

W e it wenlger ais die Druckfestigkeit ist die Z u g f e s t i g k e i t  erforscht. 

Das m ag zum  Tell daran liegen , daB d ie  H erste llung und  Priifung 

entsprechender Probekórper sehr ze itraubend  und  teuer ist. D ie obere 

G renze des Querschnitts groBer ProbekOrper liegt meines W lssens bei 

etwa 60 cm 2. Neuere Versuche haben gezeigt, daB die Zugfestigkeit des 

Holzes in erheblichem  MaBe von der G esta lt der Probekórper abhangen 

kann. G rundsatzllch  ist festgestellt, daB die Zugfestigkeit be im  Aus- 

trocknen steigt; w ird jedoch der Feuchtlgkeitsgeha lt von etwa 1 0 %  

unterschritten, geh t sie w ieder zuriick . A hn liche  Beobachtungen sind 

auch bel der Scher- und  Spaltfestigkelt gem acht worden. Schon 

B a u m a n n 3) hat gezeigt, daB der E infiuB  des Faserverlaufs be i Zug-

3) Forschungsarbeiten auf dem  G eb ie te  des Ingenieurwesens, heraus-

gegeben vom  V D I, 1922, Heft 231.

Giiteklasse I Giiteklasse II
ais Bauholz nicht 

mehr zuiassig
Zugfestigkeit 384 kg/cm2 248 kg/cm2 119 kg/cm2

A bb. 7. Zugversuche m it grofien H olzstaben. 

(Stabe 11 und 2 F ichtenho lz, Stab 9 K iefernholz.)

In den M itte lhd lzern  grofier Laschenverbindungen w urden hOhere Zug- 

festigkciten erreicht. Graf halt eine E rhóhung  der zuiassigen Bean

spruchung fiir B nuho lz  G iiteklasse I 

ln m ittig  angeschlossenen Staben 

bis 120 kg/cm 2 fur zuiassig.

W e it besser ais die Żugfestig- 

keit ist d ic  B i e g e f e s t ig k e i t  er

forscht; das Ist ohne weiteres er- 

kiarlich, da ein sehr groBer Teil 

des Bauholzes zu Balken verbraucht 

w ird . Bei ausgew ahltem  Bauholz ist
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wegen der Form anderung  der Druckw iderstand m afigebend. Bei schrag- 

faserigem und  astigem  H o lz  ist h ingegen die  Zugfestigke it der Zugzone  aus- 

sch laggebend. A bb . 9 ze igt, w ie m it zunehm ender N e igung  der Fasern im  

praktischen Bereich die B iegefestigkeit stark abn im m t. Dafi ferner die 

Astlage eine erhebliche Ro lle  spielt, ist ohne weiteres verst3ndlich, 

besonders w enn es sich um  angeschn ittene  Aste in der Zugzone  handelt.

A bb . 12a. 

Zerstórtes M itte lstuck.

A bb . 12 1>. Lasche 

eines Kórpers; 

be im  Zerreifiversuch 

unter m a x P — 25000 kg 

gebrochen.

verb indungen fand sich die Scherfestig

ke it zu 8,5 kg/cm 2, also erheblich 

kle iner ais das, was heute zu lassig  ist.

Bei Laschenverbindungen entstanden m it steigender Be lastung erheb

liche Verbiegungen der Laschen. D ie D icke der Laschen zusam m en mufi 

erheblich grófier gem acht werden ais die D icke der M itte lhólzer, d. h. die 

zulassige Zuganstrengung der Laschen ist k le iner ais im  M itte lh o lz zu  w ahlen . 

Graf em pfieh lt vorl3ufig  fflr d ie geprflften Yerhaitn isse eine Be-

grenzung auf 0,6 bis 0,7 

V erbindungen g ilt.
zul> w obei der kle inere W ert fur die e inreih igen

A bb . 9. B iegefestigkeit von F lch tenho lz 

in A bhang igke it vom  Faserverlauf.

H ervorzuheben ist noch , dafi d ie  B iegefestigkeit bei lang  dauernder 

ruhender Last etwa die  H aifte  der in ub liche r W eise erm itte lten B iege

festigkeit betragt (Abb. 10). Kehrt d ie  Last ganz oder te ilw eise oftmals 

w ieder, so sinkt d ie  Tragfahlgkeit noch weiter, abhangig  von dem  Ante il 

der bew egten Last an der Gesam tlast. D ie heute zulassige Biegungs- 

beanspruchung von 100 kg/cm 2 Ist fur B auho iz der Gutek lasse II an- 

gemessen. Fflr G flteklasse I hat der deutsche Normenausschufi voriau fig  

130 kg/cm 2 vorgeschlagen; nach Graf erscheint sogar eine S te igerung bis 

auf 150 kg/cm 2 m óg lich , wenn d ie  A rt der Be lastung beriicksichtigt w ird, 

w ie dies unter anderem  be i S tah lkonstruktionen schon lange geschieht.

E ine Holzersparnls ist bei genage lten bzw . bei ge le im ten und

genagelten Tragern m óg lich . D abe i ist festgestellt worden, dafi die 

Zerstórung n icht von der Le im verb indung , sondern von den Abm essungen 

und  von der Beschaffenhelt der H ólzer abhSngig ist. W eitere Versuche, 

die noch im  Gange sind, werden noch neue A ufkiarung , besonders auch 

hinsichtlich  des zu fordernden Feuchtigkeitsgehalts des Holzes, bringen .

U m fangrelche Versuche m it D flbe lverb lndungen  haben gezeigt, dafi 

es no tw end ig  ist, d ie  S c h e r f e s t i g k e i t  des Holzes, Insbesondere bel 

H o lzverb indungen , zu erforschen. Auch h ier spielt der Feuchtigkeits

geha lt eine ahnllche Rolle  w ie bei der Zugfestigkeit. Ebenso ist der 

E influfi der Probenform  und  der Lage der Scherfiache zu  den Jahrringen 

zu  beachten4). D ie  Scherfestigkeit nach der N orm enprflfung  ist wesentlich 

grófier ais d ie  Scherfestigkeit, die in grofien Bauw erken m afigebend w ird. 

M it zunehm ender Lange n im m t d ie  Scherfestigkeit erheblich ab.

W en ig  erforscht Ist d ie  Druckfestigkeit quer zur Faser. Zur Ze it

sind Untersuchungen im  Gange flber den E in flu fi der B aum kante  und

der Schw indrlsse auf die T ragfahlgkeit von Balken und  Stiitzen.

II . D a u e r fe s t ig k e it  v o n  H o lz y e rb in d u n g e n 5).

B islang war es tib lich, d ie  T ragfahlgkeit von H o lzverb indungen  durch 

den einfachen Druckversuch nach A bb . 11 festzustellen. D ie dam it ge- 

w onnenen Aufschlflsse konnten den Konstrukteur aber n icht vo ll be-

4) E h r m a n n  in H eft 4 der Forschungsberichte „H o lz “ des Fachaus-

schusses fflr Holzfragen. Berlin 1937, VDI-Verlag.

6) M itte ilungen  des Fachausschusses fflr Holzfragen b e im .V D I und DFV , 

Heft 22 (Berlin, V D I-Verlag), dem  die A bb . I l u .  12 en tnom m en  sind.

r-oo iło m iK v w v 8  i e  p s  m  r-3

Abweichung des Ver!aufs der Jahrringe gegen die Ba/kenkante

Bei dauernd ruhender Last tragt der fto/zstab etwa die Hóifte der 
Bruch/ast, die beim iiblichen kurzeń Yersuch eintrift.
A bb . 10. B iegefestigkeit von  H o lzba lken  

ln  A bhang igke it von der Dauer der Belastung.

fried igen, w eil d ie  Form anderung  der Laschen durch die Re ibung  an der 

unteren D ruckplatte  gehindert w ird  und aufierdem  die Verform ung der 

Laschen anders gerichtet ist ais be im  Zugversuch. Infolgedessen sind 

die in unserer Q ue lle  (Fufinote 5) beschriebenen Versuche nur ais Zug- 

versuche durchgefiihrt, und  zw ar vergleichsweise in der iib lichen W eise 

ais Zerreifiversuche bis zum  Bruch m it stufenweise gesteigerter Be lastung 

und  ais Dauerversuche, w obe i das Ergebnis dieser Versuche in erster 

L in ie  m afigebend sein mufi. Beim  Dauer- oder Schw lngversuch w urde 

d ie  Belastung P0 festgestellt, d ie 500 000 m ai 

aufgebracht werden konnte , ohne dafi eine 

Zerstórung stattfand. D ie  Versuche sollen 

Aufschlufl geben iiber die Tragfahigkeit und  

flberd ie  Form 8nderungen von H o lzverb indungen  

m it D flbe ln (H artho lzrunddflbe l aus E ichenho lz 

der F irm a Karl K i ib le rA G , S tuttgart; Teller- 

d iibe l aus Gufie isen der F irm a Chrlstoph & Un- 

mack A G , N iesky (O.-L.); K rallenscheiben aus 

Bronze der Siemens - B auun ion G . m . b . H ., 

Berlin-Siemensstadt), von V erb indungen  m it 

e inem  und m it drei D flbelpaaren und von ge

le im ten  V erb indungen . D ie  Form anderungen 

der D flbe lverb indungen waren in hohem  M afie 

von der A rt der D iibe lve rb indung  abhangig . 

D ie  Kflblerschen H artho lzrunddflbe l liefien

sich m it einfachen M ltte ln  a llse itig  gut passend

e inbrlngen , so dafi m it diesen D flbe ln  unter 

sonst g le ichen U m standen die  kle insten Ver- 

sch iebungen aufgetreten s ind . D ie grófiten 

V erschiebungen entstanden m it den ein- 

geprefiten K rallenscheiben. D ie  Zerstórung 

der Probekórper trat sowohl be im  einfachen 

Zerreifiversuch ais auch be im  Schw ingversuch 

ein durch Ausscheren des Holzes. Bemerkenswert ist, dafi be i den Rund- 

d iibe ln  das Ausscheren auf einer Breite bs vor sich g ing, die in der

Regel k le iner ais der Dube ldurchm esser D war (&f = r d . y 2 bis 3/.i D)
(Abb. 12a u. b). Bei den Krallenscheiben h ingegen bew irken die  Z a h n e - 

am  Rande eine bessere Lastverte !lung. Durch Verk le lnerung von t zu| 

entstand sow ohl be im  Zerreifiversuch ais be im  Schw ingversuch eine 

bedeutende S te igerung der Tragkraft. Verlangt m an , dafi d ie  zulassige 

Scheranstrengung ungefahr die Haifte  der be im  Bruch auftretenden Scher

festigkeit ist, so mflfite nach G raf r zul auf 10 kg/cm 2, w enn es sich um  

ruhende Lasten hande lt, bzw . auf 6 kg/cm 2, w enn  nur oftm als wieder- 

kehrende Lasten zu  iibertragen sind, festgelegt werden. D ie  Versuche 

haben weiter geze ig t, dafi r  be l den dreire ih igen V erb indungen  etwas 

grófier ausfiel ais bei den e inre ih igen. Aufierdem  ist r  fiir die Ver- 

b indungen  m it kle inerem  r zul kleiner ausgefallen, w eil die Scherfestigkeit 

m it Z unahm e  der Scheriange, w ie schon oben bem erkt, abn im m t.

Auch bei Le inw erb indungen  war 

die Scherfestigkeit ln erheblichem  

Mafie von der Grófie der Scherfiache 

abhangig . Bel der Zerstórung begann 

der Bruchrlfi jew eils  an den Laschen- 

enden und lie f dann m eist neben 

der Leim fuge gegen die Stofim itte.

D ie Scherfestigkeit der grofien Leim- 

verb indungen  betrug  be im  Zerreifi- 

versuch r  =  15,2 kg/cm 2, ist also 

nur w enig  grófier ais die zur Zeit 

ge ltende zulassige A nstrengung r  

Beim  Schw ingversuch m it Leim-

P

A bb . 11. Probekórper 

zu Druckversuchen 

m it H o lzverb indungen .
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D ie  T ragfahigkeit war fur a l l e  V e r b ln d u n g e n  unter oftmals wieder- 

holter Belastung v ie l k le iner ais bel a llm ah lich  stelgender Belastung. 

Unter den gew ablten Verha!tnissen betrug P0 be l oftm als w iederbolter 

Be lastung m indestens das 0,5fache und  hóchstens das 0 ,7 fachevon  Pmax 

be im  Zerreifiversuch. D ie  zulasslge Anstrengung kann nahe den Festlg- 

kelten gew ah lt werden —  G raf schiagt etwa 4/s vor — , die be im  Dauer- 

versuch entstanden sind, w enn der Werkstoff und  die  H erste llung der 

V erb indung  m indestens ebensogut gew ah lt werden w ie  be im  Versuch.

Z um  SchluB m óclite ich noch ais praktisches B e is p ie l  den E insturz 

eines freitragenden Binders von 34 m Stu tzw e ite  anfiihren, m it dem  ich 

m ich im  letzten W in te r gutachtlich  zu  befassen hatte. D ie  B inder standen

14 Jahre ; sie waren einw andfre i unterhalten und Im  besten Zustande .

Fur die  Laschen und  ftir den U ntergurt selbst war an der starkst be 

anspruchten Ste lle , wo d ie  zu lassigen Spannungen  vo ll ausgenutzt waren, 

ein grobrlngiges H o lz  m it e inem  Raum gew lcht 7  =  0,35 verw endet,

w ahrend das Raum gew lcht der iibrigen H ólzer im  M itte l um  0,43

schwankte (N iedrigstwert 0,40, Hóchstwert 0,52). Dazu  kam , daB der 

Faserverlauf erheblich schrag war und  auBerdem sich an der gefahrlichen 

S telle e in  grober Ast befand. W enn  dann auf e inem  solchen B inder 

w ochen lang eine Schneelast lieg t, die die  rechnerische Last erheblich 

flbersteigt, w enn ferner Infolge ungenugender W indausste lfung  Ver- 

drehungsm om ente  auftreten, so braucht m an sich n lcht zu w undern ,

w enn der B inder einsturzt. E in  Ausknicken des Obergurtes habe  ich

n lcht fiir wahrschein lich gehalten .

Alle Rechte vorbehaltcn. Die Saaletalsperre bei Hohenwarte.
Von Regierungsbaurat E rn s t T ode , Saalfe ld  (Saale). 

(SchluB aus Heft 49.)

Beim  Bohren und  Einpressen w urde nun folgenderm aBen vorgegangen. 

Unter den Beslchtigungsgang w urden a lle  M eter M antelrohre von 100 m m  

D urchm . hochgenom m en, d ie  etwa 0,30 m In den Fels eingelassen und  

m it Beton festgelegt w urden, d am it sie sich be im  Betonieren nicht ver- 

schoben. Durch d ie  M antelrohre (Abb. 17) w ird zunachst der Fels bis 

auf 0,50 m Tiefe angebohrt. Durch das dann fo lgende Einpressen von 

Zem entgem isch unter einem  Druck b is  zu 5 at w ird in erster L in ie  die 

Fugę zw ischen O berkante  Fels und  U nterkante  Beton gedichtet. Nach 

A usbohrung  der ersten S ta lfe l bis au f 5 m w ird das Zem entgem isch  m it 

10 at eingeprcBt, der zw eiten Staffel b is auf 10 m m it 15 at, und  der 

dritten Staffel bis au f 15 m m it 20 at.

Im  a llgem e inen  ist es nicht erforderlich , noch tiefer ais 15 m zu 

gehen . N ur in den S tórungszonen w ird grundsatzllch  bis au f 20 m Tiefe 

m it e inem  entsprechend hóherem  EinpreBdruck bis zu 30 at gegangen. 

B eim  Auspressen der S tórungszonen hat es sich berelts gezeigt, daB in 

e inze lnen Fallen ein Erfolg nur zu erreichen ist, wenn vor Beg inn der 

D ichtungsarbelten der F iillbe ton  im  A rbeitsraum  eingebracht w ird , u nd  

h ier schon e inze lne  E inpressungen vorgenom m en werden. N ur dadurch 

hat ein A bflie fien des Zem entgem isches in den wasserseitlgen Fels unter- 

b unden  werden kónnen .

W ahrend der EinpreBarbelten Ist genau aufzupassen, ob das Zem ent

gem isch lrgendw o zutage tritt, w e il dann natiirlich ein weiteres E in 

pressen keinen Zweck m ehr hat. M eistens lafit sich das Zutagetreten des 

Zem entgem isches schon aus dem  Druckmesser der E lnprefipum pe schliefien, 

w enn der Druck p ló tz lich  fa ilt, oder nach langerer E inprefidauer nicht 

m ehr hóher steigt. In diesen Fallen  konnte regelm afllg  beobachtet 

w erden, dafi das Zem entgem isch aus benachbarten Bohrlóchern, aus den 

D ehnungsfugen zw ischen den e inze lnen Betonfeldern, ja  sogar in Ent- 

fernungen bis zu  20 m unm itte lbar aus den Felsspalten im  Baugrund, 

der noch nlcht m it Beton iiberdeckt war, oder auch an den Baugruben- 

w ańden austrat (Abb. 18). Trat das Zem entgem isch  aus einem  Bohrloch 

aus, w urde dieses g le ichze itig  an die  D ruckpum pe angeschlossen. So 

kam  es dafi te ilweise bis zu  vier Bohrlócher g le ichze itig  ausgeprefit w urden.

O b  die D lch tungsm afinahm en e inen vo llen  Erfolg haben, lafit sich 

natiirlich  erst festste llen , wenn das Wasser h in ter der Sperrmauer an- 

gestaut w ird. W ird aber berflcksichtigt, dafi d ie Zem entau fnahm e  in den 

e inze lnen Staffeln von 5 m bis zu 90 Sack betragen hat, und  dafi in 

e inze lnen Bohrlóchern auf ihrer G esam ttlefe von 20 m bis zu 300 Sack 

Zem ent elngepreBt worden sind, so kann kein Zw e ife l bestehen , dafi 

dieser Zem ent ln  erheblichem  U m fange sonst wasserfflhrende Spalten

tatsachlich abgedichtet hat. In A bb . 19 ist d ie  Zem entau fnahm e in einer 

Stórungszone graphisch aufgetragen.

Noch w ichtlger ais d ie  D ich tung  des Untergrundes war d ie  Frage, 

w ie im  Betonkórper der Sperrm auer die  B ildu ng  von  Querrlssen von der 

Wasser- zu r Luftseite in R ich tung  des K rflm m ungsha lbm essers, u nd  von 

Langsrissen paralle l zur Sperrmauerachse m it grófiter W ahrsche in lichke it 

zu verm eiden war.

Zunachst wurde bestim m t, dafi zur V erm e idung  der Querrisse die 

Sperrmauer in E tnzelfe ider von 15 m Breite unterte ilt wurde. A n  dem 

1 : 1 gene ig ten rechten S te ilhang  soli bis auf 8 m Fe ldbreite  herunter- 

gegangen werden. D ie  jew e ilige  Breite war h ier von der G esta itung  des 

Felsens nach beendetem  Baugrubenaushub  abhang ig  zu m achen. Denn 

es war darauf zu  achten, dafi n icht ln ein Betonfeld scharfe Felsgrate 

h ine inragten, von denen erfahrungsgemafi Querrisse ausgehen. D ie  Erlt- 

s tehung von Langsrissen w ird  begflnstig t durch A rbe itsfugen , d ie  die 

e inze lnen Felder von der Wasser- zur Luftseite in mehrere Arbeitsb lócke 

aufte ilen. Sie sind besonders unangenehm , w e il sie die statischen G rund 

lagen fflr die Berechnung der ais e inhe itlichen Kórper betrachteten 

Schw ergew lchtsm auer vo llkom m en  um w erfen kónnen. D ie  A rbeitsfugen 

w urden daher au f das unbed ing t no tw end ige  MaB beschrankt. M it  Rflck- 

sicht au f die beabslchtlgte K flh lung  des Betons erschien es n icht er

forderlich, ln den breitesten Arbeltsb lócken m ehr ais eine Arbeitsfuge 

anzuordnen. D ie A rbeitsfugen in den U bereinanderllegenden B lócken 

w urden, w ie aus A bb . 3 zu  ersehen ist, treppenartig von der Wasser- zur 

Luftseite ansteigend, also senkrecht zu den Drucktrajektorien verlegt.

D ie Erw agungen flber die zweckmafiigsten M afinahm en zu r Erzie lung 

eines rissefreien Betonkórpers w urden m aBgebend von den A nordnungen 

beetnfluBt, d ie  be im  Bau der Boulder-Staumauer (V. St. A.) zur K flh lung  

des Betons getroffen worden waren. H ier waren die  e inze lnen Beton- 

b lócke m it e inem  Rohrnetze durchzogen w orden, durch das unterkflh ltes 

Wasser geschickt w urde, um  in m óg lichst kurzer Ze it dem  Beton die 

ganze A bb indew arm e zu  entziehen und  dadurch die e inze lnen Beton

kórper auf d ie  der spateren durchschn ittllchen Jahrestem peratur ent- 

sprechende Raum grófic zu brlngen. Der Zweck dieser A nordnung war, 

d ie  Fugen zw ischen den e inze lnen Betonblócken auf ihr grófites M afi zu 

óffnen, u nd  diese noch w ahrend der Bauzeit m it Zem entbre i auszupressen. 

Dadurch entstand praktisch ein geschlossener Betonbogen, der in der 

Lage war, d ie  auf ihn  w lrkenden Krafte auf d ie Felshange zu  flbertragen. 

A u f eine so erzielte B ogenw irkung brauchte be i der Hohenwartesperre 

nicht der Hauptw ert gelegt zu werden. Es war aber der Gedanke nlcht



Jahrganf;16 Heft 51

2. Dezember 1938 To d e ,  D ie  Saaletalsperre be i Hohenwarte 693

Spannungen innerhalb  zuias- 

siger G renzen b le iben . Ebenso 

w ie die grofien Warmeunter- 

schiede vom  In nem  des Beton- 

kórpers zu rA u fien lu ftg em ilde rt 

w erden, werden auch d ie  ver- 

schicdenen W arm egrade im  

In nem  des Massenbetonbau- 

werks selbst, hcrvorgerufcn 

durch die  ze itlich  verschiedene 

Beton ierung der e inze lnen 

Blocke und  durch d ie  ver- 

schiedenen Anfangstemperatu- 

rendes Betongem isches, so w eit 

ausgeg lichen , dafi d ic  ilber- 

e inanderliegenden BlOcke im 

V erlau f des Abb indevorganges 

g le ichm afiig  schrumpfen, sich 

also n icht gegenseitlg  h indern 

un d  reifien.

U m  zunachst e inen An- 

halt iiber Kuhlrohrdurchm csser 

und  K iih lrohrabstand zu bc- 

kom m en , waren in  der Frost- 

versuchsanstalt des Neubau- 

amtes K analabstieg  in M agde 

burg k leinere und be im  Bau 

der Schleuse A llerb iitte l Im 

Bezirk des Kanalbauam tes 

B raunschweig im  Schleusen- 

bauw erk selbst grOfiere Ver- 

suche angestellt worden. A uf 

G rund  dieser Versuche waren 

in  den zuerst zu  betonieren-

*252,50

*»737 *.
+ 2tS,38

'23S,*S
*237,77

ę»,vi

*23/3*

*228t6S

*226.0'

*230,27

+254,90

Thermometer 19 

cl) Durchm ess er der Kuhtrohre lYz

Thermometer B

. J  •241.72

i'W)s■233,»

•233,3SA2l\SS
c ) Durchmesser c/er Kiihtrohre 1

•ZZS.9S •2ZB,7t*228J*

'223,33

den BlOcken der Felder 17

und  19 der Sperrmauer ver- 

+252 50 sch 'edene K iih lrohrlagen  m it
________________  t  ' Rohrdurchmessern von 1" und

Fehj -J2 1 7 2 ”  angeordnet worden, w ie

sie aus A bb . 20 hervorgehen.

A  H ierbei solltc g le ichze itig  fest-

V  ~  'I | geste llt w erden, ob anstatt einer

J . *  t -1 B lockhOhe von 1,80 m m it einer
~‘2ir,3s aych eine Block-

® ® hohe von 2,20 m m it zwei

ubere inanderliegenden Klihl- 

rohrharfen ausfflhrbar war. 

D ie  letztere Frage wurde sehr ba ld  dah lngehend  gekiart,

dafi es unm óg lich  Ist, be i B enu tzung  von K abe lkranen den

Beton e inw andfre i e inzubringen . D ie  freie FallhOhe des 

Betons aus den K ube ln  war zu grofi und  filhrte zu  Be- 

schadigungen der Kuhlrohre. A uch  das E inbringen des 

Betons m it H ilfe  von  Trichtern versagte, w eil diese sich 

info lge der groben Zusch iage sofort verstopften. Ferner 

m achte es Schw lerigke iten , in den grofien B lócken Arbeits-

b tihnen  herzus te llen , von denen aus d ie  K ube l entleert

•2*7,ez

•231,22
•237,to

•233,22

•228, Ot

Luftseite Die Pfei/e ze/gen die Verbindung zwischen 
den einzelnen Bohrtdchern an

A bb . 19.
Logep/on

von der H and  zu weisen, dafi e ine k iinstllche En tz iehung  der Abbinde- 

warm e durch In nenk iih lu ng  von ausschlaggebendem  Erfolge hinsichtlich 

der V erm e idung  von Rlssen sein m ufite . Denn die m it der A bb indew arm e

verbundene V olum envergro fierung  w ird  noch, bevor der BetonkOrper 

v ó llig  starr gew orden ist, au f ein ertragliches Mafi zurdckgefiihrt, so dafi 

d ie  bel der welteren A bk flh lung  und Zusam m enziehung  entstehenden
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Auch bei der doppe lten  K iih lrohrharfe war die  K ilh lu n g  7 Tage nach dem 

E inbringen des Betons angestellt worden. H ier crrcichte die  Abbinde- 

warme nur eine Temperatur von 18,5°, was offenbar darauf zurOckzufiihren 

ist, daB das Therm om eter 8 nur 0,70 m unter der Betonoberfiacbe lag  

und  daher m ehr von der AuBentem peratur beeinfiuB t wurde ais das 1,20 m 

unter der Betonoberflache liegende T lierm om eter 19. D ie Temperatur 

g ing  nach rd. 3 W ochen auf 12° zuriick. W ahrend der A bb indcze it 

be ldcr B lócke herrschte am  Tage eine AuBentem peratur von hóchstens

deswegen m it Sicherheit durch die  ganze Harfę iief (Abb. 24). Beim  

Verlegcn der Harfę war besonders darauf zu achten, daB sich in den 

e inze lnen Rohren keine Luftsacke b ilde ten , und daB die Harfę vom  

E in lau f bis zum  A uslau f m it einer ganz geringen S te igung  verlegt 

wurde.

Es erschien n icht zweckm aBig, nach Beend igung  der K ilh lu ng  die 

K iih lrohre  ais H oh lraum e im  Beton liegenzu iassen. Sie sollten v ie lm ehr 

m it Zem entbre i ausgeprefit werden. E in  der W irk lichke it entsprechender 

GroBversuch zeigte, daB das ganze eingepreBte G em isch  von 1 R.-T. 

B indem itte l (25°/0 T raBportlandzement und  7 5 %  Thuram ent) auf 0,58 R.-T. 

Wasser gleichm aB ig durch die ganze Harfę lief. Nach Erhartung des 

E inpreBgem isches w urde nochm als nachgepreBt, um  be im  A bb inden  ent- 

standene H oh lraum e  auszufiillen . Das Nachpressen hatte ke inen Erfolg,

A bb . 23.

werden konnten. Dazu kam , daB bei der FlachengroBe der zu beto- 

nierenden B lócke (bis zu 15 X  35 =  525 m 2) der Beton nicht in gieich- 

maBigen Schichten von unten nach oben hochgetrieben werden konnte. 

Er muBte v le lm ehr an einer Schm alseite bis zur vo llen H óhe  von 1,80 m 

hochbetoniert werden und dann  in dieser H óhe und  in der ganzen Breite 

des Blockes bis zum  gegentiberliegenden B lockende vorgetrieben werden. 

D ieser Beton iervorgang w irkte sich insofern ung iinstig  auf die Kiihlrohr- 

harfen aus, ais der Beton einen so starken Schub auf d ie  K iih lrohre  aus- 

ilbte, daB diese vieifach an den angcschweiBten A bzw e igungen  von den 

Zu- und A b le itungen  des K iih lwassers abbrachen und sich trotz Be- 

festigung an e inbetonierten Tragem I  8 bis zu 1,50 m durchbogen. Aus 

diesem  G rundc  wurden auch die  etwas schwachcn K iih lrohre von 

1" Durchm . aufgegebcn. In A bb . 21 ist der V erlauf der A bb indetem peratur 

nach Therm om eter 19 bei einer einfachen K iihlrohrharfe m it Rohr- 

durchmesser 1", in A bb . 22 nach Thermometer 8 bei einer doppelten Kiihl- 

harfe m it Rohrdurchmesser l ‘ /2"  dargestellt. Bei der einfachen Kiihl- 

harfe war d ie  K iih lu n g  7 Tage nach dem  Betonieren angestellt worden, 

ais der Beton bereits e ine Temperatur von 25 °  erreicht hatte. Nach 

rd. 5 W ochen K iih ldauer war die Temperatur auf 12° heruntergegangen.

16 °, in der Nacht von 0 bis — 4 ° .  D iese Aufientem peraturen m iissen 

bei vorstehenden Ergebnissen beriicksichtig t w erden , da d ie  Versuchs- 

b lócke frei standen und daher w eitgehend dem  EinfluB  der AuBentem peratur 

ausgesetzt waren. A uf G rund  der gesam m elten Erfahrungen w urden fiir 

d ie  Abm essungen und Lage der K iih lrohrharfe (A bb . 23) sow ie fiir d ie  

endg iiltigen  K iih lm afinahm en fo lgende R ich tlin ien  festgelegt.

1. B lockhóhe 1,80 m ,

2. Durchmesser der K iih lrohre  11/2"»

3. Durchmesser der Zu- und A bleitungsrohre 65 m m ,

4. W aagerechter Abstand der K iih lrohre 1,50 m ,

5. Senkrechter Abstand 0,60 m iiber B lockunterkante ,

6. K iih lung  m it Saalewasser, das in  den Som m erm onaten , w enn 

seine Temperatur auf uber 10° steigt, durch eine Am m oniak- 

K iih lan iage  auf 4 °  heruntergek iih lt werden mufi.

U m  Durchbriiche durch die Sperrm auer von der Wasserseitc zu  ver- 

m eiden , wurden die Zu- und A b le itungen  des K iihlwassers von der Luft- 

seitc aus in d ie  e inze lnen Betonblócke eingcfiihrt. D iese A nordnung  

bed ingte , dafi die A b le itun g  S-fórmig verlegt werden mufite, dam it das 

K iih lw asser in a llen  Rohren den W eg  des gle ichen W iderstandes fand und

Abb . 22.

v £ £ z *  i  mirt a  a  »------------ -------^
Mai
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des darunterliegenden Blockes heraniafit. In A bb . 29 ist der Temperatur- 

verlauf an dem  Betontherm om eter TH 118 dargeste llt, das im  unteren 

D ritte l des Blockes 20 in der M itte  zw ischen zwei K uhlrohren lieg t. Beide 

T herm om eter ze igen, dafi bei einer E inbrlngetem peratur des Betongem isches

von 5 °  bzw . 8 °  und  bel einer verhattnlsm afiig geringen AuBentem peratur 

d ie Spitze der A bb inde tem pera tur nur auf 19 ° bzw . 2 2 ° , also um  14° 

steigt, u nd  daB dann ein verhaitn ism aB ig  langsam es Fa ilen  der A bb inde 

tem peratur zu  beobachten ist. W ie  w e it dieser gerlnge Temperaturanstieg

da, w ie aus A bb . 25 hervorgeht, w oh l vlelfach sichel- 

fOrmlge H oh lste llen  geb lleben , dazw lschen aber die 

Rohre vo llkom m en  d lcht geschlossen waren.

Der Tem peraturverlauf im  Beton wurde in  jedem  

dritten Betonblock durch den E inbau  elektrischer 

W lderstandstherm om eter von der F irma Siem ens & Halske 

verfolgt. Bei verschledcnen Versuchsfeldern, in denen 

23 Betontherm om eter nach der A bb . 26 in zw ei flber- 

e lnanderliegenden BlOcken e ingebaut w aren, wurden 

aufierdem  K iih lw asserm engenm esser und Ktihlwasser- 

therm om eter verw endet, d ie  zur E rm ittlung  der ab- 

gefiihrten A bb indew arm em engen  dlenten. Der E inbau  

der B eton therm om eter, der m it H llfe  eines e lnbetonlerten 

Elsengeriistes vor sich g lng , geht aus A bb . 27 hervor. 

In A banderung  des anfangllch in den Versuchsfeldern 17 

und 19 angew endeten Verfahrens, die K flh lung  erst 

7 Tage nach dem E inbrlngen des Betons anzuste llen , 

setzte je tzt d ie K flh lung  unm itte lba r m it dem  Beginn 

des Betonierens ein, um  von vornherein die E ntw lck lung  

der A bb indew arm e noch weiter zu unterb lnden . A bb . 28 

ze igt den Verlau f des im  oberen D ritte l des Blockes 19 

im  gle ichen Abstande von zw el K uhlrohren liegenden 

Thermometers TH 109, aus dem  auch der E influB  hervor- 

geht, den das Betonieren des darfiberliegenden Blockes 20 

hat, der die AuBentem peratur n lcht m ehr an die  Oberfiache

*30 

• 5  tZS

I
I  *20
I*

Abb. 27.
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alle in  auf die Innenkflh lung  zurflckzufflhren ist, ist im  Rahm en dieses 

Versuches nicht festgestellt worden. Aus der M enge  der weiterh ln ein- 

gebauten Therm om eter kann aber der Schlufi gezogen w erden, dafi bei 

regelm afilgem  Betonbetrieb auch im  Som m er, wo das M ischgut m it einer 

Temperatur von etwa 20 °  eingebracht und der E infiu fi der A ufientem peratur 

durch das Aufbetonleren m ehr oder w eniger ausgeschaltet w ird, d ie  Spitzen 

derBetontem peraturen nlcht 

iiber 4 0 °  ansteigen, w ah 

rend nlchtgekflh lter Beton 

eine W arm e von 50 °  

erreicht. D ie  Temperatur- 

spitzen werden also durch 

die Innenkflh lung  um  m in 

destens 10 °  gebrochen.

Ferner ze ig te  sich be i a llen  

T herm om etern, dafi d ie 

Betontem peraturen nach 

4 W ochen K flh lu ng  auf rund 

2 3 °  zurflckgegangen waren.

D ie  A m m onlak-K flh l-  

an lage war so bemessen, 

dafi be i 80 m FOrderhOhe 

eine N utzle istung von 

850000 kcal/h gewahrleistet 

war, und  dafi e ine bis auf 4 0 

abgekflh lte  W assermenge 

von 350 m 3/h in einer Ring- 

le itung  durch die  K fihlrohre 

gepum pt werden konnte.

Infolge der beschrankten 

W asserm enge durch d ie  Am- 

m on iak-K flh lan lage  konn 

ten die e inze lnen B lócke 

natiirlich n ich t be lieb ig  

lange Zeit gekflh lt werden.

Das hatte auch keinen Zweck gehabt, da der Beton nur in der ersten Ze it 

des A bblndevorganges so plastisch ist, dafi er Raum anderungen mit- 

machen kann, ohne zu  reifien. Ist der Beton 3 bis 4 W ochen a lt u n d  hat 

er sich bis auf eine Temperatur von 23 °  abgekflh lt, dann kann die weitere 

A bkuh lu ng  auf d ie  spatere m ittlere Jahrestem peratur von 10 bis 12° un- 

bedenkllch  der Ze it flberlassen b le iben ,

B isher sind flber 300 000 m 3 Beton hergestellt worden (Abb. 30). 

Abgesehen von schw erverm eidlichen Scheitelrissen in den G ew o lben  der 

Besichtigungsgange sind noch keine der gefahrlichen, durchgehenden 

Langs- und  Querrisse festgestellt worden, was neben der F e lde in te ilung  

in 15 m Breite auf d ie  Brechung der A bb inde tem pera tu ren  um  10° und 

auf d ie A bk flh lung  der e inze lnen BetonblCcke auf e ine g le ichm afiige Tem 

peratur von 20 bis 2 5 °  zu- 

rflckzufflhren sein dflrfte. 

Der K uh lerfo lg  kann noch 

erheblich verbessert wer

den, w enn  die  Bauste llen

e inrichtung von  vornherein 

darauf elngerlchtet w ird, 

dafi durch vorgekflh lte  Z u 

schlagstoffe und  B indem itte l 

in jeder Jahreszeit das 

Betongem isch m it einer 

g le ich n iedrigen Temperatur 

von  etwa 6 °  eingebracht 

w ird , w enn unterkflhltes 

Bctonanm achewasser ge

nom m en w ird , und  w enn 

d ie  Zu le ltungsrohre von der 

K flh lan lage bis zum  Eintritt 

in d ie  BetonkOrper durch 

U m w lcke ln  m it Strohseilen 

oder durch ahn llche  M afi

nahm en gegen Sonnen- 

bestrah lung  geschfltzt wer

den. Se lbstverstandlich darf 

auch be i einer Innen- 

k flh lu ng  des Betons eine 

dauernde Berieselung der 

fertigen BetonkOrper m it 

W asser nicht vernachiassigt 

werden. D ie  bisherigen Ergebnisse der B e tonk iih lung  sind noch nicht 

restlos ausgewertet. S ie  sollen gegebenenfalls einer spateren Ver(jffent- 

lichung  vorbehalten b le iben . Das g lelche g ilt fflr den noch geplanten 

kraftw irtschaftllchen Ausbau und  fflr die vorerst noch im  Entw urfsstad ium  

befind llche  Hochw asserentlastungsanlage, die aus 7 K iappenw ehren auf 

der Krone der Sperrmauer besteht.

Klaranlage der Stadt Hannover/)Alle Rechte vorbehalten.

I. M e c h a n is ch e  K li ir a n la g e .

Bereits im  Jahre  1905 hatte die Stadt H annover fflr d ie  R e in igung  

ihrer Abwasser vor dereń Austritt in d ie  Le lne  e ine mechanische K lar

an lage un terha lb  des S tadtgebletes errichtet. Sie bestand aus zwOlf Langs- 

becken von je  40 m Lange,

6,50 m Breite und  2,40 m mitt- 

lerer Tiefe. D ie  e inze lnen 

K larbecken m ufiten vor jeder 

Sch lam m ausraum ung  abgelas- 

sen werden. Der angefallene 

Sch lam m  mufite dann von 

H and  nach e inem  T iefpunkte 

geschoben werden und  wurde 

von hier durch K o lbenpum pen  

nach Schleuderapparaten ge- 

fOrdert, d ie  ihn wasserarm 

und  so zur A b fuh r geeignet 

m achten. W ie  sich im  Betriebe 

ergab , konnte h ierbe i das 

e inze lne  Becken nur jeden  

dritten oder vlerten Tag ent- 

leert werden. D ie w ahrend 

der verstrlchenen Jahrzehnte  

im m er starker hervortretenden 

M ange l (standiger A usfa ll von 

K iarraum , drei- bis viertagiges 

L iegenb le iben  des angefallenen 

Sch lam m es, In fiz ie rung  des 

Abw assers, d ie  Zunichte- 

m achung  des K larerfolges 

durch die  Schlammausschleude- 

rung u. a. m.) konnten nur 

durch einen N eubau  beseitig t 

w erden.

Der N eubau der K lar

an lage w urde im  Jahre  1934 

ausgefiihrt, und  zw ar trotz der

nahe gelegenen B esied lung  auf dem  G e lande  der alten A n lage ; vor- 

handene Baulichke iten  w urden hierbei nach M Oglichkeit w ieder ver- 

wendet, w enng le lch  h ie rm lt eine gewisse Ruck iau figke it in der Abwasser- 

bew egung  und Schlam m fórderung  in Kauf genom m en w erden m ufite . Dem

/ Stammkanat yon tiannover 
la Und en
1b herrenhausen
Z Rechen und Sand fang
3 Klarbecken fu r aie mechanische Reinigung 
3a Regen wasserbeck en
3b Abla u f yon der mechanischen Reinigung
4 Klarbecken fu r die biologische Reinigung, Projekt

Abb

5 Nachklarung fur die bioJogische Reinigung, Projekt 
5a Ablaufvon der biologischen Reinigung,
6 Moschinenbaus '
7 Friscbschlomm-Leitung
8 Schlammfoulon/age
9 Faulschlammspeicher 
JO Faulschlamm-Leitung 
u Fauigasbehólter 
IZ K/armeisterhaus 
13 Fettobscheider, Projekt 
W Maschinenhaus fu r die

biotogische Klaranlage, Projekt

‘) Im  w esentlichen nach dem  „W egw eiser durch die H a lle  Bauwesen A usbau  ist zugrunde ge legt eine E inw ohnerzah l von 450 000 (gegenwartig

(H alle  XX ) der Reichsausstellung ,Schaffendes Volk\ Dusse ldorf 1937“ (m it angeschlossen sind 425 000), was bei 150 1 je  Kopf und  Tag W asserverbrauch

G enehm lgung  des S tadtbauam ts Hannover). und  16stflndigem  AbfluB  einen grófiten Trockenwetterabflufi von 1,17 m 3/sek
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faulschlammbehalter I

frischschlammbehdlter 
Zneck.l/erdichtung des j

Schlammes

schlamm FrischsMomm \ScMa/mhemm

tragfahiger Baugrund'

*50.00 T

ergibt. D ie  neuerrichtete K laran lage um faBt eine Rechen- und Sandfang- 

an lage, eine Absitzan lage m it mechanischer Sch lam m ausraum ung  und  eine 

Sch lam m faulan lage  m it Gasvervvertung (Abb. 1).

Der Rechen besitzt e inen lichten Stababstand von '2 ,5  cm , das Rechengut 

w ird mechanisch abgestreift, zerrissen, dem  Z u lau f w ieder zugefiihrt und 

ge lang t so m it dem  Fakalsch lam m  in den Fau lraum . Der Sandfang besteht

Schutzbe lag  aus A sbestzem entp latten bzw . Iso lierpappen versehen. E in  

nennenswerter Tem peraturabfall ist im  Fau lraum  w ahrend der zehntagigen 

Fau lze it auch w ahrend des W inters nicht w ahrzunehm en .

U m  einen ungestórten und w irtschaftlichen K iarbetrieb zu erreichen, 

ist fiir d ieF o rde rung  aller Stoffe (Sandfanggut, Frlschschlam m , Im pfsch lam m  

und Fau lsch lam m ) erstm allg im  ganzen Betriebe eine Art von Kreisel-

Schlammkratzer mit mechanischem Antrieb 
Aggregat /

Ouerschmtf 
Aggrega! JI Aggregat M

I ̂ w r/ V-/
r s i / i N ; y \  1 / i V /uVT7 S 1 / K'l“ H ! 1 p w  ! n .fis ,00 ! ń ! \u v. L L 1 J _JiL - - w  - i,L 7,02 AU—7,02 4-1 7.30-̂ A-

Ablauf

, uoo-

aus drei A rm en, von denen ein Arm  w ahrend  der 

Nachtzelt, zw e i A rm e be i Tage und  drei A rm e bei 

Regenzeiten b enu tz t w erden , um  annahernd eine 

G eschw ind igke it von  30 cm zu  halten . Das Sand

fanggut w ird aus den 8 m langen A rm en mechanisch 

unter W asser nach e inem  T icfpunkte  geschoben, 

hier m it Abwasser gewaschen, von K reise lpum pen 

nach einem  k le inen Trockenbeet gefórdert und kann 

dann unbedenk lich  zur A u ffu llu ng  von StraBengelande 

verw endet werden.

F iir d ie  eigentliche Abw asserk larung konnten die 

vorhandenen K iarbecken nach einem  gewissen Aus- und  U m bau  w ieder ver- 

w endet werden (Abb. 2). Bei grófitem  TrockenwetterabfluB betragt d ie Durch- 

fluBdauer V/2 S tunden . Der an fa llende Fakalsch lam m  w ird unter Wasser von 

m echanisch arbeitenden Kratzern besonderer Konstruktion nach T iefpunkten 

geschoben und  von h ier durch K re ise lpum pen nach der 

Schlam m faulan lage gefórdert. D ie  Kratzer von je vier 

Becken sind bau lich  und  betrieblich zu einem  Aggrcgat ver- 

e in lgt u nd  werden mechanisch betrieben. Da jedes Becken 

sein eigenes Kratzerschild besitzt, so kann die Schlam m aus

raum ung  ohne  weiteres sechs- bis achtm al innerhalb  

24 S tunden vorgenom m en w erden, was sich lm  Betriebe 

sow ohl h ins ich tllch  der F rlscherhaltung des Abwassers w ie 

auch hinsichtllch  der S ch lam m ausfau lung  ais recht vorte ilhaft 

erw iesen hat. M it den Kratzern sind auch Schwlmmstoff- 

abstreifer verbunden . Solange eine b lo log ische N achk iarung 

noch n icht eingerlchtet ist, w ird  das Abwasser am  Ende der 

K iarbecken uber eine O bcrlaufschw elle  h inw eg  der Leine 

unm itte lbar zugefiih rt.

In der Sch lam m fau lan lage  (Abb. 3) w ird der ankom m ende  

Frlschschlamm zunachst in  einen Frischschlammsammel- 

behaiter eingefiihrt, wo er sich weiter verdichtet und mit- 

genom m enes Abwasser zuriickgele ite t w ird . A uf dem  W ege 

vom  Frischsch lam m sam m elbebalter bis zu  den Fau lraum en 

w ird der verdlchtete Schlam m  m it bereits fau lendem  Schlam m  im  Ver- 

haltn is  1 : 3  ge im pft und  das Gem isch  auf eine Tem peratur von 3 8 ° 

gebracht. W ie  die im  Jahre 1930 in H annovcr ausgefiihrten e ingehenden 

Versuche und  nunm ehr auch die  ausgefiihrte A n lage e inwandfrei ergeben 

haben, ist d ie  Tem peratur von 3 8 ° im  Gegensatze zu  der Ausfaulkurve 

von Bach ais d ie  gunstigste Fau ltem peratur anzusehen. D ie  Sch lam m 

erw arm ung w ird in einem  Róhrensystem  nach dem W armwasser-Gegen- 

strom prinzip  durchgefflhrt. D ie  Sch lam m he izungsan lage  ist im  Gegensatze 

zu  dereń bisher gebrauchllchen U ntcrb rlngung  Innerha lb  der Fau lraum e 

aufierhalb der letzteren angeordnet, so daB a lle  Fau lraum e von Ihr aus 

bed ien t werden kónnen . D iese A rt de rU n terb ringung  hat sich ais praktisch 

und  w irtschaftlich erw iesen ; Verstopfung ist n icht eingetreten, und  Anzeichen 

von  Verkrustungen sind n icht w ahrzunehm en . Z um  Betriebe der Sch lam m 

he izungsan lage w ird  d ie  W arm e der Abgase der Fau lgasm aschlnen ver- 

w cnde t; eine zusatzliche  V erw endung  von Faulgas w ird nur in strengeren 

W in tertagen erforderlich. Der Schlam m  benótig t be i der gew ah lten  Tem 

peratur von 3 8 °  zur A usfau lung  nur 10 Tage, woraus sich eine Faulraum- 

gróBe von nur 7,5 1 je  Kopf der angeschlossenen B evólkerung  ergibt.

Der ausgefau lte  Schlam m  w ird aus den sechs Bodenvertiefungen der 

Fau lraum e zunachst nach e inem  Schlam m speicher (Abb. 4) und  von h ier 

jeden  drltten Tag von ,K re ise lpum pen in einer 7 km  langen Druckrohrle ltung 

von 30 cm 1. W . nach den Landereien eines stadtischen Gutes und  der um- 

liegenden Dórfer gefórdert. Das be i der A us fau lung  des Schlam m es 

erzeugte Fau lgas w ird  zur E rzeugung  von elektrischer Energie verw endet 

(A bb . 5). D ie  Gasm enge betragt 18 bis 20 1 je K opf und  Tag. Der ge- 

w onnene elektrische Strom  von Insgesam t 3 000 000 kW h  jahrlich  w ird 

zu 1/s im  eigenen Betriebe verbraucht und  im  flbrigen dem  stadtischen 

S trom netz zugefiihrt. D ank  der be i 3 8 °  erzielten kraftigen A usfau lung  

Ist der G eha lt des Faulgases an schwefligen V erb lndungen  so gering, 

dafi er n icht m ehr mefibar Ist und  som it das Faulgas ohne Re ln lgung  

den G asm aschinen zugefiihrt werden kann ; sein unterer Helzw ert lieg t 

zw ischen 5600 und  5700 kcal/m 3. Es ist geplant, den noch vorhandenen 

UberschuB an Faulgas zum  A ntrieb  der im  stadtischen Fuhrpark stehenden 

Fahrzeuge zu  verw enden . —  A usgefuhrt s ind vier zy lindrische Fau lbeha lter 

von je  1700 m 3 nutzbarem  Fau lraum , von  denen zwei fflr den Betrieb der 

mechanischen K larung  vo llkom m en  ausrelchen, wahrend d ie  be iden  flbrigen 

bereits fflr d ie  b lo log ische K larung  ausgefiihrt s ind . Das F undam en t der 

Fau lbeha lter besteht aus Betonm auerw erk ; M ante l und  Decke sind aus 

S tah lb lech  hergestellt u n d  m it einer 8 cm  dicken Kork iso lierung und  einem

Langs schnitt

A bb . 2. Schnitte durch d ie  mechanische K iaranlage.

pum pen aufgestellt, be i denen das Laufrad —  schematisch ausgedrflckt —  

d ie  Form eines „rotierenden Kriim m ers* besitzt. D iese Pum penart hat 

sich bew ahrt und  ist danach auch in den K laranlagen von Stu ttgart und 

anderen Stadten eingefiihrt.

Stahlblech m it Korkisolierung und

faulschlammbehalter 111

speicher

faulschlammbehalter 1L

1 Pumpen fiir  die Beschickung 
der faulraume

2 Jmpfpumpen
3 Gasofen

faulschlammbehalterHf

‘t Schlammheiikorper

5 fumoenfurdieSchlamm« 
fdraerung nach den Landereien

6 Gasuhren



DIE BAUTECHNIK 
Fachschrlft f. d. ges. BaulngenieurwesenK laranlage der S tadt H annover

Stadtgebiet 
'150000Einwohner 

davon
125000on das Kanolisotionsgebietongeschlossen

gnujpsg liii 
fnschschlamm- 

pumpen
Raum fu r 

anderweitige Zwecke
Werkstott Abwassermenge 

60-70000m yfog 
bei Trockenwetter

m.tMsiromgen.

; § i i i  | |  ! | c u -
L ----------------------------------Ątf.------------------ ~ ~ t4+ — ------------ ",os----------- •+*— (SO— -

-----------------------------------*4 OS j-trti----------------------------------------------
Z u  A bb . 5. M aschinenhaus fiir die Yerw ertung des Faulgases,

RechengutRechen m it 
mech. Antrieb Zerreiflmaschine

iand mit Wasser
Sand/on^mit 
mech. Krat ter 

und mech. 
Sandwas'cheSandbeet

lurEnt-
wasserang freigewordenes AbwasserSchniit

Sand 2/) m?/Tag 
Wird zur Auffiillung von 

StraBengelonde rerwendet

I I tyarbećken \ 
der mech. Remiauna

U  i - ¥ Wrnechamsęhorbeitenden 
| ĉhlammkra/zern j

Uberschuft-
schlamm

frischsch/amm$20,00#150 mm
Sch/ommt 
pumpe 'Abwasser zum leinepuB Ruck/ou;

schlamm#300/77771
\frischschtomm- 
I behd/ter

(hoch Be/ebisch/amm 
verfahren) 

Beluftungsbecken
__p&tfwUę-

Hachklórbecken

Grundrift ■Schlamm- 
)pumpe

Schlamm
heizungAbwasser zum LancfluB

\Jmpf-
ipumpe

lusatzlicher '  
Sch/ammfau/behd/ter 

fur die biolog. Reinigung 
2Stiickje 1700mJ 
Temperatur 38°

Schlammfaulbehalter 
fiir die mech. Reinigung 

2Stiickje 1700m* 
Temperatur 38° (

{ausgefaulter Schlamm

speicherOasmenae aus dem Schlamm 
dergepfanten bio/.K/aron/age 

ist noch unbestimmt \___
\Sch/amm-

Gasbehó/ter

Sch/omm

gep/onte Gastankstelle 
fur den stadt. fuhrpark

2Gosmaschinen

etektr. Strom 
rd.8000' kl/h/Tag*150 mm y

trdbecken

7000kWhflogin 1000kWh/Tagfiir noch den
das stadt. Strom net z eigen en Betrieb Liindereien

der mech. Anlage

A bb . 5. Schematlsche Darste llung  der Abwasserreinigung.A bb . 4. Spelchcr fiir ausgefau lten Schlam m

G ew lnn  an Faulgas und  Fau lschlam m  

mufi fur eine gleichmaBige W ertung 

gesondert angegeben werden. H iernach 

ist verfahren.

a) B a u k o s t e n :  

Rechen- und  Sandfang- 

an lage (m it M aschinen) 

K lSrbecken (vorhanden) m it 

6400 m 3 Inha lt . . . . 

K ratzeranlage fflr d ie  Klar-

becken ....................................

S ch lam m fau lan lage  m it 

F rischschlam m behaiter, 

zw ei Fau lbeha ite rn , Hei- 

zungs- u. Pum penan lage , 

Rohrle itungen , Speicher 

und  M aschinenhaus . .

J 0ruf jf Z m*Oruc/rro/ji

Druckrohrleitung *300mm

+32,00 ii.M.fJ.*32,00 u'.MN.

Z u  A bb . 4. Sch lam m druckrohrle itung .

K o s t e n  d e r  m e c h a n is c h c n  K la r a n l a g e .

W enn ln  den Angaben der Kosten die W irtschaftlichkeit des Baues 

und  Betriebes einer K laranlage zum  Ausdruck kom m en soli und  die A n 

gaben fiir d ie  A U gem einheit von  W ert sein sollen, so kann dies nur dadurch 

errclcht werden, daB iiberall von einer a llgem e in  g flltigen G rund lin le  

ausgegangen w ird. H ierbei mussen etwa bereits vorhandene Baulichkeiten 

m it e inem  der Gegenw art entsprechenden N euw ert eingesetzt, und der

Druckrohrle itung , 7000 m 

lang, 30 c m l. W ., m it fiinf

E r d b e c k e n ........................170 000

W ohnhaus fur W erkmelster ( v o r h a n d e n ) ................................... 25 000

Rohrle itungen auf dem  G r u n d s t i ic k ................................................. 15 000

Insgem ein  (W ege, E infrledigungen u s w . ) ..................................... 48 000

d. h. je Kopf
850 000

425 000

850 000 RM

=  2 RM .
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b) L a u f e n d e  K o s t e n :

V erz insung  des Baukapitals

850 000 RM  5 °/0 .................................=  42 500 RM

T ilgung und U n te rha ltung  fiir Bau

730 000 RM  2 , 5 % .......................... =  18 250 ,

desgl. fiir M aschinen

120 000 RM  8 % ................................ =  10 000 „

L óhne  (insgesam t 19 M ann) . . . . =  52 000 „

Energieverbrauch

320 000 kW h  • 0,05 R M . . . . . =  16 000 „

Sonstige Betrlebsm itte l u. A llgem e incs  =  8 250 „

147 000 RM

d ' h ' i e K °P f 42500000 = 0 '3 5 R M -

D aneben fa ilen  jahrllch  an :

T rockenschlam m  rd. 15 000 m 3,

Faulgas 19 Liter • 425 000 • 365 ............................................... =  2 940 000 m 3

hlervon ab fur S c h la m m h e iz u n g ....................................=  740 000 „

som it G a s i i b e r s c h u f i ................................................................. =  2 200 000 m 3

Zusatz: Infolge der hier eingerlchteten Strom erzeugung ermafilgen sich 

die jahrlichen laufenden Kosten von 0,35 RM  auf 0,25 RM  je Kopf.

II. B io lo g is c h e  N a c h re in ig u n g .

V on  der Aufsichtsbehórde ist gefórdert, m indestens die  Halfte  des 

Trockenwetterabflusses einer b io log lschen N achre in igung zu  unterziehen. 

Der En tw urf h ierfur Ist nach dem  Belebtsch lam m veriahren aufgestellt und 

bereits genehm ig t worden. V or seiner A usfiihrung soli die Frage der 

landw irtschaftlichen Yerriese lung noch gepruft werden.

A bb . 2. E inse itig  arbeitender Vorbau-Schneepflug.

Aufnahme: Maschinenfabrik W . u. J . Scheid.

Yermischtes.

V o rp r i ifu n g  s ta tis ch e r  B e re ch n u n g e n  d u rch  P r i if in g e n ie u re  fiir  

S ta t ik . Unter A u fhebung  des Runderlasses vom  3. 12. 1926 Ist durch 

Runderlafi des Preufi. F inanzm inlsters vom  5 .1 1 . 1938 —  Bau 2056/5. 11. —  

d ie  Vorprilfung neu geregelt worden. Der neue Runderlafi, der im  

Z trlb l. d. Bauv. 1938, Heft 46, S. 1257/53, erschienen und  ais Sonderdruck 

durch den Verlag  von W ilh . Ernst & Sohn, Berlin W  9, kauflich  erhaitllch 

is t2), entha lt zw ei A n lagen : 1. B estim m ungen  iiber d ie  Zu lassung  von 

Prufingenieuren fiir S tatik  und  2. A nw e isung  fiir d ie V orpriifung  statischer 

Berechnungen durch Priifingenieure.

T echn ische  H o ch sch u le  M u n c h e n . Aus Anlafi des Rektoratswechsels 

am 1. O ktober d. J. ist der o. Professor der Fakuita t fiir Bauwesen, 

®v.=3itg. Lutz P is t o r ,  zum  Rektor der Technischen Hochschule M unchen 

ernannt worden. Er ist Inhaber des Lehrstuhls fiir Masslvbriicken- und 

E isenbetonbau  sow ie Vorstand des Bautechnischen Laboratorium s und  

gehórt dem  Lehrkórper der Hochschule seit dem  W intersem ester 1934/35 an.

G ru n d s iitz e  f i ir  d ie  b a u lic h e  D u r c h b i ld u n g  s ta h le rn e r  Strafien- 

b r iic k e n . Das im  Januar 1938 vom  Deutschen NormenausschuB heraus- 

gegebene N orm b latt D IN  1079 —  G rundsatze fiir d ie  bau liche Durch

b ild u n g  stahlerner Strafienbrucken — ’) ist in zw elter Ausgabe erschienen. 

D ie  neue A usgabe bringt im  §  7 Ziff. 2 eine A nderung . Nach §  7, Niet- 

anschliisse, g ilt  der G rundsatz , dafi d ie  Stabschwerachse und N etz lin ie  

zusam m enfallen  m iissen. In Ziff. 2 des §  7 w ird jedoch ais A usnahm e 

zugelassen:

„Besteht der Stab aus einem  e inze lnen W inke lstah l,. so darf d ie  N etz

lin ie  m it der W urze lm a filin ie  zusam m en fa llen ."

Das dazugehórige  B ild  fa ilt weg.

wagens nicht zu sehr belastet und  die Lenkfah igke it beeintrachtigt w ird. 

D ie neueren Schneeraumer schieben den Schnee n lcht nur zur Seite, 

sondern iiben durch die K riim m ungen  der Schare auch eine Schleuder- 

w irkung  auf den Schnee be i einer gew issen Fahrgeschw indigkeit aus.

V lelfach w ird  der Schnee durch die  P fliige hauptsachlich nach einer 

Seite weggedriickt.

Der unsym m etrische K e ilp flug  (Abb. 1) z. B., der zu dieser G ruppe 

gehórt, w irft d ie  Hauptschneem enge nach der Seite der grófieren Schar.

E in r ic h tu n g e n  z u m  A u fre c h te rh a lte n  des S tra fie n ve rke h rs  im  

W in te r . U m  die Hauptstrafien auch im  W in ter befahrbar zu halten , mufi 

n icht nur der Schnee w eggeraum t, sondern die Fahrbahn auch m it Sand 

oder Sp litt bestreut werden.

D ie bis heute in  Deutschland iib lichen SchneepflOge werden entweder 

durch Pferde gezogen oder durch M otorfahrzeuge geschoben. Das Weg- 

raum en des Schnees durch P fliige , d ie durch Pferde gezogen werden, 

w ird wegen der Langsam keit des Betriebes im m er w eniger angew endet 

und  durch motorisch bewegte P fliige  ersetzt. D iese sind Vorbauger3te, 

die am  vorderen Teil eines Lastkraftwagens oder Schleppers angesetzt 

w erden. D ie  Vorbau-Schneepfliige diirfen elnesteils n icht zu leicht sein, 

w eil sie sonst be im  Raum en des Schnees hochgehoben werden, und 

andernteils kein zu grofies G ew ich t haben, dam it der Vorderteil des Last-

ł) V gl. Z trlb l. d. Bauv. 1938, dritte Beilage (H eft 15), S. 400 ff.

2) E inzelpre ls 15 Rpf.; Partieprelse: 10 Stiick 1,40 RM , 25 StGck 

3,25 RM , 50 Stiick 6 RM , 100 Stiick 11 RM  und Postgeld.

A bb . 3. Schneeraumer fur A utobahnen . F iir den Betrieb ist ein 

besonderer Schlepper oder ein Lastwagen m it A llradantrieb  nótig.

Aufnalunc: Maschinenfabrik W. u. J. Scheid.

Das G ew ich t des Pfluges ist derart ausgegllchen, dafi der P flug  auf das 

M otorfahrzeug durch vo llgum m ibere lfte , federnde Rader nicht kopflastig 

w irkt und  die Lenkung  des Fahrzeuges nicht behindert. —  E ine grófite 

Raum bre lte  von 3,25 m weist der einseitig  arbeitende V orbau-K e ilp flug  

(Abb. 2) auf. D ie  1,15 m hohe, m it Drall verlaufende Raum w and legt 

den Schnee, seitlich ansteigend, m it grofier Schleuderw irkung  flach ab. —  

F iir A utobahnen  kom m t ein einseitiger Schneeraumer m it 3,5 bis 5 m 

grófiter Spurbreite in  Betracht (Abb. 3), bei dem  durch die Form der Schare

A bb. 1. U nsym m etrlscher Vorbau-Durchstech-Schneepflug.

Aufnahme: Maschinenfabrik W. u. J . Scheid.



70 0 Yerm ischtes —  Bucherschau
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

A bb . 4.

An einem Lastwagen befestigter Splittstreuer m it feststehendem Streukegel,

Aufnahme: Maschlnenfabrik W. u. J . Scheld.

der Schnee auch w ieder hochgehoben und  zur Seite getrggen w ird . Durch 

eine Sp inde l m it H andrad ist die HOhenlage des Pfluges verste!lbar. Be

trieben w ird der P ilug  durch einen besonderen Schlepper oder einen 

Lastkraftwagen m it A llradantrieb .

D ie E inrichtungen zum  Bcstreuen der Fahrbahn werden entweder 

an der R iickw and eines Lastwagens angehangt oder auf e inem  eigenen 

Fahrwerk durch den Lastwagen gezogen. Bei dem  angehUngten Sp litt

streuer (Abb. 4) g le ltet das S treum ittel aus dem  E infiiiltrichter auf den 

s tilis tehenden Streukegel und  w ird durch die R illen des Verteilers iiber 

d ie  Strafienbreite vertellt. D ie AusfluGm enge regelt m an durch einen 

Schieber. D am it be im  Fahren d ie  H interrader des Lastwagens nicht 

rutschen, sind an den Seiten des Lastwagens Splitt-Taschen angehangt. —

A bb . 5. Splittstreuer m it Schleuderteller fiir Strafienbreiten bis 10 m.

Aufnahme: Maschinenfabrik W. u. J . Scheid.

Eine Streubreite , d ie  je nach der Fahrgeschw ind igke it u nd  der eingestellten 

Sp littm enge  bis 10 m betragen kann, erreichen die fahrbaren Splittstreuer 

m it waagerecht liegendem  Schleuderrad (Abb. 5), das durch die  gumm i- 

bereiften Laufrader angetricben w ird. Im  Schiitttrlchter befinden sich 

eine durch einen Exzenter bewegte Stofi- und  Lockerungseinrichtung fur 

das S treum ittel und  eine Senkb lende , m it der das Streuen sofort unter

brochen w erden kann, w enn e in anderes F ahrzeug  vorbeifahrt. F iir Leer- 

fahrten Ist das Getriebe zur S treueinrichtung ausriickbar. R. —

Bucherschau.
KOgler, F., u nd  Sc/ieidig, A.: B augrund und  Bauwerk. V III, 288 S. m it 

298 A bb . Berlin 1938, Verlag von W ilh . Ernst & Sohn . Preis geh. 22 RM , 

in Lelnen 23,50 RM . Bautechn.-Abonnentenpreis :—  gu ltig  1938 —  

Leinen 21 RM .

Seit T e r z a g h i  m it seinem  im  Jahre 1925 erschienenen W erk : „Erd- 

baum echan ik " den G rundste in  zu diesem  neuesten Zw e ige  der Ingenieur- 

wissenschaften legte, s ind in Theorie und  Praxis dieser W issenschaft groBe 

Fortschritte erzie lt worden. Fast zu  g le icher Ze it griindeten T e r z a g h i ,  

im  Massachusetts Institu te  of Technology in C am bridge , und  K r e y ,  in 

der PreuBischen Versuchsanstalt fiir W asserbau und  Schiffbau, d ie  ersten 

Erdbaulaboratorien. D ie  Laboratorien, d ic  auf Veranlassung des General- 

inspektors fur das deutsche StraBenwcsen, bei jeder der 15 Obersten 

Baule itungen der Reichsautobahnen geschaffen w urden, liefern, neben den 

E rdbaulaboratorien , d ie an  den Technischen Hochschulen in  Berlin, 

Hannover und  W ien , an der Bergakadem ie in  Freiberg i. Sa., den be iden

erstgenannten folgten, den besten Beweis fur die  N o tw end igke lt der 
Baugrundforschung.

Unter Prof. K O g le r  wurde das Frelberger Erdbaulaboratorium  errichtet. 

Es Ist ein hochverdienstliches W erk, daB K O g le r  und  sein M itarbeiter 

S c h e id ig  in dem  vorIiegenden Buch nicht nur das ganze G eb ie t der 

Baugrunduntersuchung , sondern auch die  im  Freiberger Laboratorium  und  

be l gutachtlicher Tatigkeit gew onnenen Erkenntnisse n iedergelegt haben. 

M it Recht weist KOgler (S. 37) darauf h in , daB die dynam ische Baugrund

untersuchung Vorg ange nicht elastischer A rt und  vor a llem  solche, d ie  zu 

ihrem  A b lau f einer gewissen Zeit bedurfen, n icht zu  erfassen vermag.

Es muB auch dem  zugestim m t werden, daB ais „zulassige Boden- 

pressung* (S. 42) nur jede  Bodenpressung verstanden werden soli, bei der 

nur solche Setzungen entstehen, die fiir das Bauw erk unschadllch slnd.

O b  das Fre ilegen von  elnst in ju ngen  K le i oder Ton eingebetteten 

P fah lkóp fen n u r  der E lgensetzung der jungen  Bodenschichten zu- 

zuschreiben Ist (S. 69) oder ob n icht h ierbei d ie durch B ebauung , dichte 

Strafiendecken, S tadtkanalis ierung, herbeigefiihrte Senkung  des Grund- 

wasserspiegeis, d lc schlieBlich durch W assercntziehung die  E igensetzung 

auch fórdert, m itw irkt, diirfte schwerlich zu  bestreiten sein. Jedenfa llssche in t 

m ir Scheldigs B ehauptung , bei stadtlscher B ebauung , zu w eit zu gehen.

D ie an ausgefiihrten Bauw erken (Hochbauten, Brucken und  Dam m en) 

m it Flach- und  P fah lgriindungen beobachteten Setzungen, d ie  kritische 

B ehand lung  jedes E lnzelfalles, an weit iiber v ierzig  Beisplelen, der Ver- 

gleich der Rechnungsergebnisse m it dem  tatsachlich eingetretenen Senkun- 

gen b ilden  eine w ertvo lle  Erganzung des verarbeiteten theoretischen Stoffes.

W enn  KOgler (S. 174) den W unsch ausspricht, daB die Ingenieure 

m ehr ais bisher den M essungen an entstehenden Bauwerken ihre Auf- 

m erksam keit und  Ausdauer w idm en  mochten, so ware diesem  durchaus 

berechtigten W unsche auch der weitere h inzuzu fugen , daB durch recht- 

ze itige, sachverstandige Bodenuntersuchungen M iBerfolgcn vorgebeugt 

werden sollte. Auch darln muB KOgler zugestim m t werden (S. 275), daB 

die Baugrunduntersuchungen nicht zusam m en m it dem  Kostenanschlag 

und  Entw urf ausgeschrleben, sondern v o r h e r  und  rechtzeitig getrennt 

und  m it sachverstandigcr Bcratung vergeben w erden sollten .

Das vorllegende W erk bedeutet eine sehr w ertvo ile  Bereicherung 

iiber Baugrundforschung. G . d e  T h ie r r y .

Supino, G., Prof., Ingen leur: Le Reti Idrau llche (D ie W asserlaufe). Bonl- 

tiche —  Fognature; Torrente e F ium i (Entwasserung —  K ana lis ie rung ; 

W ildbache  und  Fliisse). 390 S. m it 242 A bb . (In lta lien ischer Sprache.) 

Bologna 1938, N lcola Z an iche lli Editore. Preis 75 Lire.

Prof. S u p in o  vom  W asserbauinstitut der Baufaku ltat der Universltat 

Bo logna behande lt in dem  vorliegenden Buche vorw legend d ie  Fragen 

der H ydro log ie  und nur in geringem  AusmaBe bautechnische A ufgaben .

Der erste Abschnitt ist der Entwasserung, der Kanalis ierung und  den 

W asseriaufen gew idm et, der zw eite  der B estim m ung  der Regenm engen, 

der dritte der B erechnung der A bfluBm engen auf G rund  von Beobachtungen 

und  der vierte der Berechnung der A bfluBm engen aus den Niederschlag- 

hOhen und  den E inzugsgebieten. Im  fiinften Abschnitt w erden ver- 

schledene hydrologlsche Aufgaben z. T. m it erhebllchem  A ufw and  an 

Theorie behande lt und  Form ein fiir die B ew egung  des Wassers und iiber 

d ie  W e llenbew egung  bei Ebbe und  F iu t und  iiber den A b lau f der Hoch- 

wasserwellen in F luB laufen gebracht. Der sechste Abschnitt befaBt sich 

m it der Versuchsforschung, und  im  letzten, siebenten A bschnitt werden 

schlieBlich die praktische A usfuhrung  der Stadtentwasserung, die Pump- 

an lagcn und  die  K iarung und Re in igung  behande lt. Neben dem  ein- 

schiagigen ita lienischen Schrifttum , das begreiflicherweise vorw iegend 

beriicksichtigt ist, finden sich auch v ie le  H lnw cise  auf franzOsische, 

am erikanlsche und  deutsche Q ue llen .

Das Buch soli vor a llem  ein Lehrbehelf fur d ie  Stud ierenden der 

technischen Hochschulen sein, doch w ird  es auch dem  praktischen Fach- 

m ann, der sich in w issenschaftlichen G rund lagen  der H ydro log ie  welter- 

b ilden  w ill, gute  D ienste leisten. Ing. Dr. W . V ie s e r .

Belastungen und Beanspruchungen im Hochbau (Stahl, Holz und 
Mauerwerk). M it Rundschreiben des Reichsarbeitsm inisters und  Ein- 

fiihrungserlassen des PreuB. F inanzm in isters. 17.berichtigte und  m it neuen 

Erlassen versehene A usgabe. Zusam m engeste llt von K a r l  B e r l i t z ,  

Regierungs- und Baurat im  PreuB. F inanzm in is terium  (H ochbauabte ilung). 

S tand Septem ber 1938. 178 S. m it 38 T ex tabb ildungen . Berlin 1938,

W ilh . Ernst & Sohn. E inzelpre is geh. 2 RM  und  Postge ld ; 10 Stiick

18,50 RM , 25 Stiick 44 RM , 50 Stiick 82 RM , 100 Stiick 150 RM  und 

Postgeld.

D ie  neue Ausgabe der „Be lastungsbestim m ungen" ist auf die ver- 

d ienstvo lle  A nregung  des Verlages zum  beąuem en Handgebrauch 

geschaffen w orden, ihre B enu tzung  w ird  durch das neue h a n d l i c h e  

F o r m a t ,  durch ein erstmals aufgestelltes a u s f f ih r l i c h e s  S t ic h w o r t-  

v e r z e ic h n i s  und die  z e i t l i c h e  U b e r s i c h t  der Erlasse ganz besonders 

erleichtert. D ie  heute  g iiltigen  Vorschriften sind dem  Benutzer au f den 

ersten B lick erkennbar, ohne dafi erst d ie  e inze lnen Nachtrage, E rganzungen 

oder Abanderungen nachgesehen und  gepriift zu werden brauchen. Sehr 

n iitz llch  sind auch die leicht in d ie A ugen  springenden zahlrelchen Hin- 

weise au f solche S te lien der Sam m lung , w o in n e u e r e n  Erlassen er- 

w ahntc a l t e r e  Erlasse zu  finden sind. Neu aufgenom m en s ind  diesm al 

nicht weniger ais 28 Erlasse, davon 7 schon fruher erschienene.

Insgesam t enthalt d am it d ie S am m lung  je tzt d ie stattliche Zah l von 

60 Erlassen, d ie , sam tlich noch In G Q ltigkeit, heute d ie  G rund lage  fiir 

alles statlsche Berechnen, Entwerfen und  Bauen auf dem  G eb le te  des 

Hochbaues b ilden . N am e und  D Iensts te llung des fiir d ie Zusammen- 

ste llung  verantw ortlich  Ze ichnenden biirgen dafiir, dafi d ie S am m lung  von 

erheblichen U ngenau igke iten  oder gar Fehlern frei ist.
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Statiker, Konstrukteure, P riifungsbeam te, A rch itekten u n d  Bauunter- 

nehm er werden im  eigensten Interesse g u t tun , die vortreffliche neue 

A usgabe der B e lastungsbestim m ungen  sich zu beschaffen, griłnd lich  zu  

s tudieren und  fle ifilg  zu benutzen . Ls.

Usinger, C., Baudirektor, und  Garras, A., Dipl.- Ing.: D ie  Wirtscbaftlich- 

keit des M oorsprengverfahrens. Forschungsarbeiten aus dem  Strafien- 

wesen, Band 4, F iir d ie Forschungsgesellschaft fiir das Strafienwesen e. V . 

Herausgegeben von O berregierungsbaurat O tto  H u b e r .  76 S. und  

97 Textabb. Berlin  1937, V o lk  und  Reich. Preis geh. 4,20 RM .

Das Verfahren zur V erdr3ngung weicher Untergrundm assen unter 

StraBendam m en m it H ilfe  von festen Sprengstoffen ist in den U SA . seit 

m ehr ais zehn Jahren bekannt. Der Bau der Re ichsautobahnen gab m it 

seinen v ie len M oorkreuzungen reichlich G e legenhe it, das Sprengverfahren 

auch in  Deutschland zu  versuchen. Es ist das V erdienst der Obersten 

B au le itung  der Reichsautobahnen in Berlin, das Verfahren in der Er- 

kenntnis seiner W irtschaftlichkeit iibernom m en und  weiter entw ickelt zu 

haben. D ie von U s in g e r  und  G a r r a s  bearbeitete Schrift hat dem nach 

auch den Entw ick lungsgang des Moorsprengverfahrens im  Bereich der 

Obersten B au le itung  der Reichsautobahnen Berlin zum  Inha lt. E ine Reihe 

von ausgefuhrten M oorsprengungen sind sorgfaitlg beschrieben, dabei er- 

leichtern Langs- und  Q uerschnitte  das Verst3ndnis. Besonders wertvoli 

ist d ie ebenfalls entha ltene W irtschaftsberechnung. Es ist zu hoffen, 

dafi die vorliegende Schrift ihren Teil zur W eiterentw ick lung  des Spreng- 

verfahrens beitragen w ird . L. C a s a g r a n d e .

Hólzerne Dachkonstruktionen. ®i'.=3»g. G e s te s c h i .  Ihre A usb ildung  

und  Berechnung. 5. A u fl. V III, 235 S. m it 351 A bb . Berlin  1938. 

Verlag von W llh . Ernst & Sohn. Preis geh. 12,50 RM ., in  Leinen 14 RM .

D ie fiinfte A uflage  dieses W erkes g ib t deutlich  dle Fortschritte des 

neuze itlichen H olzbaues im  letzten Jahrzehn t w ieder.

Es ist erfreulich, dafi das Kapite l „S tuh lb inder" durch Belspiele 

statisch berechneter K eb lbalkendacher erweitert wurde. Das Zimmer- 

handw erk kann hieraus, ais Hauptverbraucber, w ertvo lle  A nregungen zur 

E insparung  des heute so kostbaren Bauholzes entnehm en.

Im  A bschn ltt Fachw erkbinder sind die  N age lverb indungen neu hlnzu- 

gekom m en, entsprechend der tatkraftigen systematischen Erforschung 

dieses K onstruktionsm itte ls  in den letzten Jahren . Auch h lcrdurch hat 

das Z im m ergew erbe ein weiteres H ilfsm itte l zur Holzersparnis erhalten. 

Es kann nun durch N age lung  freitragende H olzb inder m it geringerem  

A rbe itsaufw and ausfiihren.

Bei den V o llw andb indern  ist das Beisp ie l eines Sperrholzb inders neu 

aufgenom m en und  dadurch auf die k iinftige Bedeutung  von Tragern aus 

kunstharzverle im tem  Sperrholz h ingew iesen.

Das K ap ite l „ausgefiihrte Bauten* zeigt neue H allen , d ie besonders 

g liick llch  die  SchOnhelt der neuze itlichen H olzkonstruktionen erkennen 

lassen. Im  gle ichen A bschnitt sind Beispiele w eitgespannter Fachwerk- 

trager aufgefiihrt, die an stark gebrochenen Gurten K notenpla tten  aus 

verle im ten Brettern ze igen. Diese Bauweise war vor ungefahr zw anzig  

Jahren wegen U nzuveriassigke it der V er le im ung  aufgegeben w orden und 

ist nun durch d ie  Erfindung von wasser- und sch im m elfesten Kunstharz- 

le im en  w ieder in Gebrauch  gekom m en.

Im  Buch neu  h inzugekom m en  ist ferner noch ein Beispiel eines 

H allenbaues, dessen T rager-Knotenpunkte ais reine G e lenkkonstruktion  

ausgeb ilde t w urden . Diese V e rb indung  beseitig t die be i feuchtem  B au

ho lz  so stórende Schw lnderscheinung.

Schliefiiich sei noch auf die Berechnung eines Lam ellendaches h in 

gew iesen, das einen geringen H olzverbrauch hat und  bel geeigneter A n 

o rdnung  auch in asthetischer H ins icht befriedigt.

Das Buch ist m it zahlreichen Ze ichnungen und Berechnungen ver- 

sehen und  durch vorziig liche Illustra tionen be lebt. Es verd ient im  Bau- 

hand  werk und  in Fachschulen weiteste V erbreltung . S a h ib  e rg . ,

MOrsch, E., ®t.=gng. und  Dr. sc. techn. ehr., Professor der Technischen 

H ochschule Stuttgart: Der durch lau fende Trager. Statische Berechnung 

des durch laufenden Tragers m it konstantem  und  veranderlichem  Trag- 

he itsm om ent, freiaufliegend und  m it elastisch eingespannten Stiitzen, 

sow ie der Stockwerkrahm en und  der S iloze llen . 2. A ufl., 385 S., 

350 Textabb, und  A nhang  m it Tabellen fiir die M om ente  und  Quer- 

krafte durch laufender Trager bei direkter und  indirekter Belastung. 

Stuttgart 1938, Konrad W lttw er. Preis in Leinen geb. 23,50 RM .

V on dem  1927 erschienenen Buche „Der durch laufende Trager” von 

Prof. ®r.=S>ng. cljr. M o r s c h  ist e ine zw eite , neubearbeitete und  wesent- 

lich verm ehrte A uflage erschienen, die das bereits w eltgehend eingefiihrte 

W erk fiir d ie  Praxis noch w ertvoller und y ie lse itiger macht.

Der Verfasser legt besonderes G ew icht auf d ie  graphische E rm ittlung  

der Krafte an durch lau fenden Tragern oder Rahm en m it H ilfe  von Fest- 

punk ten  und  K reuzlin ien . Das Verfahren stiitzt sich auf d ie  klassischen 

M ethoden von M o h r  und  W . R i t t e r  der zeichnerischen Darste llung  der 

B iege lln ien . D ie  zeichnerische K raftebestim m ung  hat gegenuber rech- 

nerischen M ethoden  den grofien V orte il, dafi sie e in  unm itte lbares 

anschaullches B ild  vom  Krafteverlauf g ib t, im  a llgem e inen  kle ineren Zelt- 

au fw and und  weniger Denkarbe it erfordert und die  M óg lichke it verein- 

fachender Vernachlasslgungen lelchter erkennen laBt ais analytlsche Ver- 

fahren. In der graphischen Statlk kOnnen aufierdem alle  UnregelmaBig- 

keiten der T ragheitsm om ente , verschiedene Spannw eiten und  Lagerungen, 

d ie  die  Rechnung erschweren, le icht berucksichtigt w erden, so daB die 

graphische LOsung dann em pfohlen werden kann, w enn d ie  vorhandenen 

Tabellenw erke uber durch lau fende Trager versagen. M an kann ferner 

beobachten, daB Ingenieure , die hau fig  K rafteerm lttlungen gezeichnet 

haben , e ine grOBere Sicherheit in der A nw endung  der Tabellenwerke und

in  der B eurte ilung  von M om en ten lin ien  u . dg l. besitzen ais nur m athem atisch 

geschulte Statiker. SchlieBlich ist d ie graphische Statik  wegen ihrer Ein- 

fachheit und  A nschau lichke it fiir Lehrzwecke zum  W ecken des fiir ge- 

sundes Konstruieren unbed ing t erforderlichen Krafte-VorstellungsvermOgenś 

w ertvo ll. S ie  b ild e t d ie  unentbehrliche  G rund lage  fiir d ie  rechnerischen 

V erfahren, d ie  sonst fiir den Anfanger zum  Oden Form alism us werden 

m ussen.

Im  1. Kapite l des Buches werden die G rund lagen  der Berechnung 

dargelegt (E rm ittlung  der B iege lln ien). Im  2. Kap ite l Ist d ie  graphische 

Berechnung des durch lau fenden Balkens m it konstantem  T ragheitsm om ent 

gezeigt, w obe i m ehr fertlge Ausdriicke fur K reuzlin ienabschn itte  angegeben 

sind ais in der friiheren Auflage.

D ie  rechnerischen Verfahren w erden von MOrsch nicht vernach- 

lassigt. So sind im  3. K ap ite l die D re im om enteng le ichungen m it dem  

Sonderfalle  der C lapeyronschen G le ichung  abgele itet und  analytlsche 

Ausdriicke fur d ie  Festpunk tabstande , fflr den E in flu fi von Stiitzen- 

senkungen , ungleicher E rw arm ung u. dg l. angegeben. Im  4. K ap ite l ist 

der durch lau fende  Trager m it veranderlichem  Tragheitsm om ent zeichnerisch 

und rechnerisch behande lt.

N eu ist das 5. Kap ite l iiber die Tragfahigkeit durch laufender gew alzter 

Trager aus Baustahl unter Beriicksichtigung der plastischen V erform ung 

(Traglastverfahren), das jedoch auf E isenbetonbalken nicht angew endet 

werden darf.

F iir den durch laufenden Balken auf elastisch eingespannten Stiitzen 

m it konstantem  oder ver3nderlichem  T ragheitsm om ent werden die ze ich

nerischen und  rechnerischen Verfahren im  6. und 7. Kap ite l erweitert. 

A usgehend vom  waagerecht unverschleblichen Balken werden d ie  Ein- 

fliisse der elastischen Baikenversch iebung durch Bremskrafte, W in d , Tem pe

ratur oder seitliche Lasten in e inem  zw eiten Rechnungsgang beriick- 

sichtigt. D ie zuerst von G e h le r  gezeigten „W inke lg le ichungen" werden 

in d iesem  Kap ite l ausfiihrlicher behande lt ais in der friiheren Auflage, 

w e il sie gegen iiber den M om enteng le ichungen  meist wegen dergeringeren 

Zahl der U nbekannten leichter zu  lOsen sind.

Im  8. Kap ite l w ird anschliefiend an die  K ra ftebestim m ung  im  elastisch 

eingespannten Balken das Verfahren m it „Festhaltem om enten" gezeigt, 

die unter der A nnahm e unverdrehbar festgehaltener Balkenenden er- 

rechnet und  dann um gekehrt ais aufiere Krafte angesetzt werden (nach 

Prof. A k i r a  M iu r a ,  Tokio).

Dem  durch lau fenden Balken auf elastisch eingespannten S tiitzen m it 

zw ischengeschalteten G e lenken  zum  Ausg le ich  der Tem peraturspannungen 

Ist das 9. Kapite l gew idm et, w e il dieses System beim  Bau langer Eisen- 

betonba lkenbriickcn Vorte ile  bletet.

Auch Stockw erkrahm en (11. K apite l) kOnnen nach den graphischen 

und  den rechnerischen Verfahren des durch laufenden Tragers berechnet 

werden. Gerade dabe l ergeben sich durch geeignete Vernachiassigungen 

be i der Ze ichnung  des Krafteverlaufes grofie V ereinfachungen. Durch 

d le  E in ffihrung von „speziellen Festpunk ten " fiir d le  Stiele zw elstie liger 

Stockwerkrahm en w ird das Verfahren noch welter erlelchtert.

Z um  SchluB w ird dle Berechnung von ein- und  m ehrre lh igen recht- 

eckigen S ilo ze llen  e ingehend dargelegt. Im  A nhang  sind die  bekannten 

W in k le r s c h e n  Tabellen fiir die M om en te  und Querkrafte durch laufender 

Balken gegeben, die der Verfasser fiir fiinf g le iche Felder und fiir mlttel- 

bare Be lastung erganzt hat. D ie be igefiig te  Tafel fiir d ie  Tragheits

m om ente  T-fOrmlger Querschnitte  w ird  gerne benu tz t werden.

Jedem  Kap ite l ist ein vo lls tand lg  durchgerechnetes Beisp ie l bei- 

gefiig t, das dem  Lernenden die A nw endung  der Verfahren sehr erlelchtert.

Das ganze Buch ze ichnet sich durch die dem  Verfasser eigene 

G riind lichke it u nd  Sorgfalt, der Text durch klare und  einfache Ausdrucks- 

weise aus. D ie  im  E isenbetonbau  tatigen Ingen ieure  haben d ie  Ver- 

fahren schon fruher tausendfach erprobt. M it den E rganzungen der neuen 

Auflage werden weitere in der Praxis vorkom m ende  Fa lle  erfafit, so dafi 

dem  Buch eine iiber den seitherigen Kreis h inausgehende  Verbreitung 

zu wunschen ist. L e o n h a r d t .

Deutscher Ausschufi far Eisenbeton. Heft 90: Dr. A. P u c h e r ,  D ie 

M om entene in flu fife lder rechteckiger P latten . V I, 58 S. m it 46 Abb. 

Berlin 1938. Verlag  von W ilh . Ernst & Sohn . Preis geh. 5,50 RM .

Bei Stahl- und  E lsenbetonbriicken sind durch die  A nw endung  von 

w eit gespannten, kreuzweise bew ehrten E isenbetonplatten und  durch die 

V erm inderung  der Zah l der Haupttrager bedeutende Gew lchtseinsparungen 

mOglich, denen gegenuber d ie  Vergr0fierung des Gew ichts der Fahrbahn

tafel von geringer B edeutung  ist.

D a fiir das grofite B iegungsm om ent aus der Verkehrsbe lastung die 

Einflusse a ller auf e inem  Plattenfe lde P latz findenden Regellasten zu 

beriicksichtlgen sind, kOnnen die bisher ge iib ten Berechnungsarten kelne 

Vorte ile  bringen.

E ine V ereinfachung des an sich verw ickelten Probiem s der B e 

s tim m ung  der ungunstlgsten Lastste llungen fiir Verkehr und  dereń 

W irkung  bei P latten w ird durch V erw endung  von zw e id im ensiona len  

M om entene in flu fife ldern  erzielt. Der Verfasser hat sich der m iihevo llen  

A ufgabe unterzogen, diese M om entene in flu fife lder zu  erm itte ln .

Das S tud ium  der Arbeit Puchers setzt e ine griind liche  Kenntn ls  der 

P lattentheorle  voraus. In den ersten Abschnitten der V eróffentlichung 

g ib t der Verfasser die Theorie der E influfife lder ebener P latten w ieder, 

d ie , den Bediirfnissen entsprechend, jew e ils  besonderen Betrachtungen 

unterzogen und  erganzt w ird. M it H ilfe  von A rbeitsg le ichungen w ird  das 

charakteristische E influB fe ld  der Durchb iegung  fur lotrechte Belastung, 

R andm om en te  und S tu tzenbew egungen erm ittelt. W e iter w ird  gezeigt, 

daB die E in fluB funktion  fiir e ine aus der B iegefiache einer elastischen 

P latte  abgele itete GrOfie durch entsprechende D ifferenzierung der B iege

fiache fur die Be lastung im  Bezugspunkt (Aufpunkt) erhalten w ird . E in
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besonderer Abschnitt ist den Singularltaten de rP la ttenb iegung  gew idm et, die 

fiir die Lósung des Problem s von Bedeutung sind. D ie  Lósung des regularen 

Teiles der P lattenfunktlon  geschieht m itte ls D ifferenzengle ichungen.

M it den lm  ersten Teile der Veróffentllchung ausfiihrlich dargelegten 

theoretischen G rund lagen  werden anschlleBend die M om enteneinfluB fe lder 

der quadraflschen P latten m it frei drehbaren und eingespannten Randem  

fiir die w lchtigsten Punkte nach der x- und _y-Richtung bestim m t und  in 

Schich ten lin ien  dargestellt. D ie  Gering fiig igke it der Vernachiassigung an 

der singu laren Stelle w ird nachgew lcsen.

AbschlleBend w ird an H and  von Belsplelen die A nw endbarke lt des 

Verfahrens vorgefiihrt. Im  A nhang  w ird e in  Zah ienbe isp ie l, w ie es in 

der Praxls vo rkom m en kann, durchgerechnet.

D ie  vorllegende A bhand lun g  stellt ohne Zw eife l einen sehr beachtens- 

werten Fortschrltt bei der Berechnung und  Bem essung von Eisenbeton- 

tragwerken dar, fiir d ie w eit gespannte P latten in Frage kom m en , und 

eróffnet neue M óg llchke iten  auf diesem  G ebie te . A llerd ings ist fur die 

Praxls d ie  K enntn is der E influBfiachen fur die verschiedensten P latten und  

Randbed ingungen  w oh l unerlaBllch, was die  A ufste llung  entsprechend der 

Tafelwerke bedlngt.

NaturgemaB werden durch d ie  genaue rechnerische Baustoffausnutzung 

auch an die  A usfiihrung  solcher Bauten erhohte Anforderungen gestellt, 

und  es w ird nunm ehr A ufgabe der Versuchsforschung sein, durch um- 

fassende U ntersuchungen die verschledenen, auch vom  Yerfasser noch 

offen gelassenen Punkte  zu  kiaren und  dam it d ie  a llgem e in  praktische 

A nw endbarke lt in die W ege zu le iten . Dr. S c h a e c h t e r le .

Schaechterle, K-, S>r.=3ug., D irektor be i der Reichsbahn und  Leonhardi, F., 
Reg ierungsbaum eister: D ie  G esta ltung  der Briicken. 145 S. m it 142 Abb. 

Berlin 1937, V o lk  und  Reich. Preis geb. 9,50 RM .

W ie  lm  Ge le itw ort zu  d iesem  Buche Dr. T o d t  ausfiihrt, „waren zu 

a llen Zeiten groBziig lge Bauten der sichtbare A usdruck fur GróBe und 

Selbstbewufitsein eines V olkes. D ie  Bauten, d ie  heute im  natlonal- 

sozialistischen Reich nach dem  W ille n  des Fuhrers entstehen, sind bestim m t, 

fernen Geschlechtern Zeugn is zu geben  von der Tragweite des auBeren 

Geschehens und  der Tiefe des gelstigen Um bruchs, der sich unter Fuhrung  

A d o l f  H i t l e r s  heute  in Deutschland vo llz ieh t. E ines der neuen gigan- 

tischen W erke ist der Bau der Reichsautobahnen. Ihr Geslcht ist 

m aBgeblich durch die V le lzah l grofier und gróBter B riickenbauten bestim m t, 

d ie sieli im  Zuge  ihrer L in len fiih rung  folgen. W enn diese Bauwerke 

Ew igkeitsw erte tragen sollen , bediirfen ihre Form gebung  und E ino rdnung  

in die Landschaft e ine kund ige  und sorgliche H a n d “.

Es Ist ein besonderes Verdienst der be iden  Verfasser, auf G rund  

elgener relcher Erfahrungen be im  Briickenbau, der Re ichsautobahnen und  

m it H ilfe  einer gu t ausgewahlten BU dersam m lung die  Geslchtspunkte 

au fgezelgt zu haben , die zu einer konstruktiv elnwandfreien und  schón- 

he ltllch  befrled igenden G esta ltung  von BrOckenbauten fuhren. Dabei 

kom m t auch das Ingcn ieurm afiig  k le ine Bauw erk nicht zu kurz, das info lge 

seiner V ie lzah l ais Ausdruck einer B auku ltu r m indestens die gleiche 

B edeu tung  besitzt w ie die vereinzelteren GroBbauwerke.

Im  e r s te n  Telle des W erkes werden zunachst d ie  Werkstoffe und 

W erkform en, anschlleBend die G rund lagen  der Bauaufgabe und  schliefilich 

G rund lage  und  M ethoden des Entwurfes m it den e inze lnen Konstruktions- 

elem enten besprochcn. Der z w e i t e  Teil ze igt ln P lanen und  B ildern, 

ge legentllch  durch G egenbelsp ie le  unterstiitzt, in konstruktlver und 

schónheitllcher H inslcht zweckmaBIge und  vorb ild llche  Briicken aus 

M auerw erk, E isenbeton und S tah l. V ie lfach  eingeschobene Ze lchnungen 

von K onstruktlonselnzelhelten fuhren den engen Zusam m enhang  von 

konstruktiver und  schónheltlicher G esta ltung  im m er w ieder vor Augen.

E ine e ingehende Durchslcht des W erkes muB jedem  Ingen ieur und 

A rchitekten, der m it k le inen oder gróBeren Briickenbauten sich zu befassen 

hat, em pfohlen werden. Es w ird seinen Teil dazu beltragen, die Zu- 

sam m enarbe lt von Ingen ieur und  A rchitekt zu fórdem  und zu erlelchtern 

u nd  d e n  I n g e n ie u r  heranzub ilden , der von sich aus die  G esam tgestaltung 

eines Briickenbaues melstern kann. • P ls to r .

Wallner, J., Sr.=gng.: D ie  Hoclnvasservoraussage. V II., 65 S. Berlin 1938, 

Ju liu s  Springer. Preis geh. 7,50 RM .

Das Buch behande lt zusam m enfassend d ie  verschledenen Verfahren 

fur die  V orausbestlm m ung  des Hochwasserabflusses aus den Nleder- 

schlagen, den W asserstanden und  den sekundllchen A bflu fim engen . Der 

Verfasser entw ickelt an H and  von Beispielen am Rhein , M a ln  und  an 

der Donau e ingehend die e lnzuschlagenden Verfahren. D ie  Vorhersage 

aus den N Iederschlagm engen (F lutp lanverfahren) ist ahn lich  dem  der 

W asserm engenberechnung grOflerer Stadteentwasserungen. Der Verfasser 

em pfleh lt ein Verfahren, das sich zunachst auf die W asserstande stiitzt 

und  dann a llm ah lich  dazu Ubergeht, d ie  W asserm engen ais G rund lage  

fiir d ie  Vorhersage zu benutzen . H ierbei w ird auch der E in fluB  von 

RetentlonsfluBstrecken (FluBstrecken m it stark vergrOfierten Fllefiąuer- 

schnitten) sow ie einer See-Retentlon auselnandergesetzt und das Verfahren 

Im  e inze lnen an H and  eines Belsplels dargelegt. Ferner w ird der EinfluB 

der Gesch iebefilh rung sow ie einer Elsdecke behande lt. Z um  SchluB stellt 

der Verfasser Betrachtungen aber die  Beziehungen zw ischen dem G rund 

wasser- und  F luBwasserstande —  Spe isung des ersteren durch den letzteren 

und  um gekehrt —  sow ie aber die Erforschung des W asserhaushaltes 

eines F luBgebletes etnschllefilich des Grundwasser-Zu- und  Abflusses an 

und  g ib t den Rechnungsgang an.

Da es iiber Hochwasservorhersage verhaitn ism aB ig w en ig  Schrlfttum  

g ib t, darfte  das Buch allen Fachgenossen ais gutes H ilfsm itte l, und  zwar 

sow ohl ais Lehrbuch ais auch far die Praxls w lllkom m en  sein.

A lb r e c h t ,  Oberbaurat.

Dengler, M.: Erkundung  von Verkehrswegen in N eulandern . V ., 74 S . 

m it 14 A bb . im  Text. Berlin 1938, Ju liu s  Springer. Preis 5,70 RM .

Das Buch behande lt m it einer erfreulichen V olIstand ieke it d ie  Be

arbeitung von VerkehrspI3nen in N eulandern und  g ib t R ich tlin ien , w ie 

solche A ufgaben in der Praxis zweckmaBig behande lt werden. In knapper 

Form  ist alles W issenswerte uber d ie  U nterlagen far die  E rkundung , 

Re iseausm stung , technische AusrBstung und  Zusam m enste llung  des Per- 

sonals gesagt. Ausfahrlich  w ird  aber die  geographischen O rtsbestim m ungen, 

H óhenm essungen , topographischen und  geologlschen A ufnahm en berichtet. 

D ie  w lrtschaftlichen Erhebungen und  bau llchen Betrachtungen sowie die  

Kostenschatzungen von Verkehrswegen in  N eulandern sind ausfuhrllch 

behande lt. D ie zahlrelchen A bb ildungen  vervo llstand igen und  erganzen 

den klaren Text. Erw unscht gewesen ware ein Kap ite l aber Luftblld- 

au fnahm en und  dereń Ausw ertung auf photogram m etrischem  W ege.

Das Buch kann jedem , der sich m it den A ufgaben der Trasslerung 

von Verkehrswegen In N eulandern befassen w ill, aufs beste em pfohlen 

w erden. Es Ist auch w ertvo ll ais H ilfsm itte l far d ie  A usb ild ung  von 

Verkehrsoffizieren. W ie la n d .

Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft fur Bauwesen e. V. 1938. Mit- 

gllederverzelchnls. Herausgegeben von der D . G . f. B. in der Fachgruppe 

Bauwesen im  NS.-Bund Deutscher Technik (NSBDT.). 592 S. Berlin W  9, 

Verlagsanstalt O tto  Sto llberg. Preis i. L. geb. 3,80 RM .

Nach langerer Pause ist das Jahrbuch  der D . G . f. B. w ieder erschienen, 

das vor allem  einen Ausschnltt aus den A rbeiten des Vereins und  eine 

Ubersieht uber seinen M itg liederstand ,e inm al geordnet nachBezirksvere inen 

und  anderseits alphabetisch geordnet, b ieten soli. Das Buch soli so auch 

in weitere Kreise der Bauw irtschaft d ringen , die sich iiber d ie  V erte ilung  

der Baufachleute lm  Reich in und  den e inze lnen Bezirken unterrichten 

w o llen .

A us dcm  reichen Inha lt des Buches seien erw ahnt: ein Verzeichnis 

der seit 1930 erschlenenen neuen deutschen Baunorm en, ein Aufsatz 

von  S c h e n c k  aber die Baustofffrage in Praxis und Unterrlcht, ein 

kurzer Bericht von E . B o r n e m a n n  aber die  Entw ick iung des deutschen 

Beton- und E isenbetonbaues 1937, ein Bericht von K. K l ó p p e l  aber 

d ie  neuen Ergebnlsse lm  Gebiete des deutschen Stah lbaues, ein Aufsatz 

von ®v.=3jng. hab il. R e i n h o l d  uber das „Schreibregenm essernetz in den 

deutschen Ś tad ten", sowie eine Ubersieht uber den S tand der A rbeiten 

am „Buche vom  deutschen Bauernhof", das die D . G . f. B. ais Ersatz far 

das 1906 erschienene W erk „Das Bauernhaus im  Deutschen Reich und  in 

seinen G renzgeb ie ten“ herauszugeben beabsichtlgt. Es fo lgen dann eine 

Zusam m enste llung  der Fachuntergruppen und  Fachausschusse sow ie ein 

Verzeichnis der Bezlrksvereine und  der Fórderer der D . G . f. B.

E in Bezugsquellenverzeichnis schllefit das Buch, dessen Anschaffung 

und  B enutzung  allen denen, die m it dem  deutschen Bauwesen beruflich 

zu tun haben, zu  em pfehlen ist. Ls.

Schmidt, ©r.sgng., W asserbaudirektor, und  Strangmann, Magistratsober- 

baurat: Berlin und  der M itte llandkana l. Heft 37 der Schrlftenreihe des 

Zentra lvcreins far deutsche B lnnenschlffahrt e. V . Berlin. 30 S. m it

2 Ubersichtskarten und 30 A bb ildungen . Berlin 1938, M ier & G lasem ann . 

Preis geh. 2,40 RM .

Der Inha lt des Heftchens g ib t d ie be iden Vortr3ge w ieder, d ie  die 

Verfasser, auf den von ihnen bearbeiteten G eb ie ten  anerkannte Fachleute, 

ge legentllch  der vom  Vereln zur W ahrung  der M itte ldeutschen Schlffahrt- 

interessen im  Herbst 1937 veranstaltetcn B innenschiffahrtstagung geha iten  

haben . Bei der P riifung der Frage, w ie w eit d ie  WasserstraBen im  

W elchb ilde  von GroB-Berlin dem  Verkehr gewachsen sein werden, der 

sich nach V o lle ndung  des M ltte llandkana ls  auf ihnen, vor a llem  m it 

Rilckslcht auf das 1000-t-SchIff, w ird abw ickeln m assen, kom m t W asser

baudirektor S c h m id t  zu  dem  Ergebnis, daB die drei Berllner Durch- 

gangswasserstraBen, Spree, Landwehr- undT e ltow kana l, den zu erwartenden 

Anforderungen zw eifellos n icht genilgen werden. Zur H erbe ifahrung  

einer e inhe itlichen Verkehrsregelung w ird  die Spree selbst weiter zu 

verbessern und  durch die  beiden Kanale vom  Durchgangsverkehr stark 

zu entlasten sein. Das Z le l des dazu  erforderlichen Ausbaues, in erster 

L in ie  H erste llung  einer A nzah l groBer, neuer Schleusenbauw erke und  

Spreebegradigungen, w ird erórtert und so li ln fan f Baujahren den erhofften 

Erfo lg  bringen.

AnschlleBend g ib t M agistratsoberbaurat S t r a n g m a n n  zunachst eine 

sehr lehrreiche geschichtllche E n tw ick iung  sow ie eine W ard lg ung  des 

gegenw artlgen Ortswasserverkehres von Berlin und zeigt, daB die  Hafen 

und  Um schlagseinrichtungen in Berlin zur Ze it in ihrer Leistungsfahigkeit 

auch noch nlcht annahernd erschópft s ind . Sie werden daher durch den 

zu erwartenden Zuw achs, den der Verf. auf 10 bis 15 °/0 des Gegenwarts- 

verkchres (1936 =  8,6 M III. t.) bem lB t, ohne Erw eiterungen m it bew aitigen 

kónnen . Verf. s leht den V orte il der so Iange erhofften V erb indung  der 

óstlichen m it den westllchen WasserstraBen far den Berllner W asserverkehr 

flberhaupt n icht so sehr ln einer S te igerung des Nettoverkehrs, ais In 

einer im  V erhaitn !s  dazu v ie l starkeren E rhóhung  der gesam ten Transport- 

le istung. Im  AnschluB an diese, m . E. durchaus zutreffenden Festste llungen , 

w flrd lgt Verfasser dann ausfuhrlicher d ie  G rund lagen  der vorausslchtlichen 

Entw ick iung  des Berllner W asserverkehres nach Eróffnung des Mittel- 

landkanals.

D ie Aufsatze weisen in knapper und dabei abersichtlicher Form , 

g lack llch  unterstiitzt durch zw ei O bersichtsp iane und  30 A bb ildungen  

sow ie durch gute  statistlsche Unterlagen, d ie  volkswIrtschaftllche Be

d eu tung  der endlich zur Tatsache werdenden V erb indung  unseres óstlichen 

m it dem  westllchen K analne tz  nach und  werden daher von allen am 

W asserverkehr bete illg ten  Kreisen ais W egw eiser far d ie nachsten Jahre 

w lllkom m en  gehelfien werden. O s t m a n n .
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Tolke, Friedrich, ® r.=3«g.: Talsperren, S taudam m e und  S taum auern. 

H andb ib lio thek  fur Bauingenieure , III. Tell, 9. Band, X I, 734 S. m it 

1189 A bb . Berlin  1938, Ju liu s  Springer. Preis in Leinen geb. 78 RM .

Im  III. Teil der H andb ib lio thek  fflr Bauingen ieure  erschien 1934 ais

8. Band das W erk  flber W asserkraftanlagen —  P lanung , Triebwasser- 

lę itungen  und  Kraftwerke —  von Prof. SDr.^tig. L u d in .  E in weiterer 

Band flber Stauwerke und W asserspeicher sollte  fo lgen. Inzw ischen 

hatte Prof. S r .^ n g .  T ó lk e  eine Handschrift flber Talsperren fast fertig

gestellt. A u f Vorschlag L u d in s  w urde dieses W erk in d ie H andb ib lio thek  

fflr Bauingenieure au fgenom m en und  von  ihm  ais Teilband des Gesamt- 

werkes flber W asserkraftanlagen herausgegeben. In  gem einsam er enger 

Zusam m enarbe it des Herausgebers und  des Verfassers ist das um fangreiche 

Buch dem  G esam tw erk angepafit worden. E in Schlufiband Uber W ehre, 

Hochwasserentlastungs- und  Betriebsanlagen der Talsperren aus der Feder 

L u d in s  befindet sich noch in der Vorbere itung.

Der e r s te  Tell des Buches von T O lk e  entha lt in 14 K apite ln  

A llgem e ines flber Talsperren. Nach einer Eriauterurig der G rundbegrlffe  

werden d ie  wasserw irtschaftlichen A ufgaben  der Talsperren von  hoher 

W arte aus behande lt, wobei ihre Bedeutung  fflr a lle  G eb ie te  der W asser

w irtschaft, Landeskultur, Hochwasserschutz, W asserversorgung, Verkehr 

und K ra ftgew lnnung  an H and  von Beispielen neuzeitlicher G roBanlagen 

gekennze ichnet w ird. A usfiihrungen flber Wasserhaushalts- und Geiandc- 

fragen sowie e ingehende Erórterungen dergeolog ischen und  geotechnischen 

Vorarbeiten fflr den Bau von Talsperren vervo llst3ndigen diesen ersten 

Teil des W erkes.

Den breitesten Raum  des Buches n im m t m it rd. 400 Seiten der 

z w e i t e  Teil ein, in dem  die bau liche  G esta itung  der Talsperren behande lt 

w ird. Zunachst werden die Entw ick lungsform en, Entwurfs- und Be- 

rechnungsgrundlagen sowie Herstellungsverfahren von S te indam m en , 

geschiltteten und  gespfilten E rddam m en sow ie K ernm auerdam m en erórtert. 

Besonders e ingehend und  um fassend ist d ie  B ehand lung  der S taum auern, 

dereń verschiedenen Bauarten, den Gewichts- und  Bogengewlchtsstau- 

m auern, den Bogenstaum auern und  den Pfeilerstaum auern je  ein besonderes 

Kapite l gew idm et ist. H ervorgehoben seien aus diesem  vie lse itlgen 

A bschnitt d ie  erschópfenden A usfiihrungen flber d ie  statischen Verhaitnisse 

der Bauwerke und  flber die  Berechnungsverfahren. Daneben sind die  

Bauverfahren und  konstruktiven E inze lhe iten  an H and  von zahlreichen 

Beisp ie len aus a llen  E rdte llen  und  Landem  eriautert und krltisch 

gew flrdlgt.

Im d r i t t e n  Teil des Buches behande lt der Verfasser in fUnf Kapite ln 

den fiir den Talsperrenbau w ichtigsten Baustoff, den Beton, und zwar seine 

zw eckm afiige Zusam m ensetzung , H erste llung , E inb ringung  und PrUfung. 

Dabe i werden unter anderem  auch die  verschiedenen Baugerate zur 

A ufbere itung  der Zuschlagstoffe und Fórderanlagen zum  E inbringen des 

Betons eriautert u nd  dereń zweckentsprechende A usw ah i besprochen.

Zw e i weitere, im  v i e r t e n  Tell des W erkes zusam m engefafite  Kapitel 

enthalten die -iMóglichkelten und Verfahren zur O berw achung  von Tal

sperren durch M essungen und zur OberprU fung der Spannungsverte ilung 

in  S taum auern an M ode llen . Im  SchluBkapitel g ib t der Verfasser eine 

Betrachtung Uber die  S tauw erksausw ahl u nd  G esta itung  im  Llchte von 

Sicherheit und  W lrtschaftllchkeit. Re ichhaltige  A ngaben Uber das Schrifttum , 

sow ie ein Orts- und Sachverzeichnis vervoIlst3ndigen den le t z t e n  Teil 

des W erkes.

Der hier zur VerfUgung stehende Raum  verbietet ein weiteres E in 

gehen auf den reichhaltlgen Inha lt des Buches. D ieser Band w ird ein 

vorziig licher und  zuveriassiger Ratgeber auf dem  vlelseitigen G ebiete 

des Talsperrenbaues sein; er berflcksichtigt d ie  w issenschaftlichen G rund 

lagen und  die praktischen Gesichtspunkte in  gle icher um fassender W eise. 

Der Verlag hat an der A usstattung des Buches nichts fehlen lassen, und 

die  zahlreichen zeichnerischen und  b lldha ften  A bb ildungen  entsprechen 

den hOchsten Anforderungen . 2)r.=3ng. K r e s s n e r .

Frank u. Schuller: Schw ingungen  in den Zuleitungs- und  Ableitungs- 

kanaien von W asserkraftanlagen. V II, 200 S. m it 151 Textabb. und  einer 

Tafel. Berlin 1938, Ju liu s  Springer. Preis geb. 28,80 RM .

Das Buch behande lt d ie v ie lse itigen Problem e der Schw ingungen in 

den Zuleitungs- und A b le itungskanaien von W asserkraftanlagen. H ierflber 

besteht zwar ein relchhaltlges Schrifttum , dessen FUlle geeignet ist, w ie 

im  Vorw ort treffend gesagt w ird, dem  Praktlker d ie  Ubersicht zu raubcn. 

Es ist deshalb  vom  Standpunkte  der Praxls aus zu begrUBen, w enn es 

sich die  Verfasser zur Pflicht gem acht haben, dieses um fangreiche und 

verw ickelte Stoffgebiet fUr d ie  praktlsche A nw endung  in seinen bis heute 

vorliegenden Erkenntnissen klar und  Uberslchtlich zusam m enzuste llen . 

Jeder Berufskollege, der In die Lage kom m t, sich m it der M aterie  zu 

beschaftlgen, w ird  gern nach dem Buche greifen, ln dem  m it guter Schrlft 

und  anschaullchen Sk lzzen d ie  hauptsachlich vorkom m enden  Falle  gleich- 

sam ais M usterbeispiele durchgearbeltet s ind . Z um  leichteren Verstandnis 

tr3gt auch noch wesentlich bel, daB die  theoretischen Entw lck lungen der 

Form eln in knappster Form geha lten  sind und  dereń praktlsche A nw endung  

an Zahlenbe isp ie len  eriautert w ird. Auch haben es sich die Verfasser an- 

gelegen sein lassen, in dem  Bestreben, dem  Praktlker ein H ilfsm itte l fflr 

seine Entw urfsbearbeltung in die H and  zu geben , die Rechenarbeit durch 

Belgabe von Tabellen und graphischen Darste llungen zu erlelchtern, so 

daB er sich in kurzer Ze it ein B ild  flber die zu  erwartenden Verhaltnisse 

verschaffen kann.

Im  1. Teil werden die  W ellenersche inungen in  offenen Kanalen 

entw ickelt und  Ihre Berechnungsverfahren auf d ie  verschiedenen vor- 

kom m enden  Fa lle  im  Kraftwerkbetriebe angew endet. In praktischen Bei- 

splelen werden die Schw ankungen des W asserspiegels im  Ober- und  U nter

wasser berechnet.

Im  2. Teil werden Betrachtungen Uber d ie  Schw lngungserscheinungen 

in WasserschlOssern an Druckstollen angestellt und  auch hierfUr die  rechne- 

rischen Verfahren gezeigt. Aus der Rechnung werden d ie  verschiedenen 

A rten der Wasserschlosser abgele itet u nd  so auch die  G rund lagen  fflr die 

Kraftew irkung zur Berechnung der Drucksto llen geliefert.

Zusam m enfassend ist zu sagen, daB es den Verfassern in den 200 Seiten 

des Buches ge lungen  ist, Theorie und praktlsche A nw endung  so zu  vereinen, 

w ie es den Bedflrfnissen der Praxis entspricht. Das reichlich angegebene 

Schrifttum  g ib t aufierdem  jedem  die M og lichke it, sich eingehendere Auf- 

schlflsse zu ho len . Bel dem  erhOhten Interesse fiir den A usbau  der 

Wasserkrafte ist es zu  wflnschen, dafi das Buch m oglichst w eitgehende 

Verbreitung unter den Fachko llegen findet. W ie d e m a n n .

Bieske, Erich, ® r.=3»g .: Rohrbrunnen. 2. A ufl., 314 S. m it 243 A bb .

MUnchen und  Berlin 1938, R. O ldenbourg , Preis geb. 14 RM .

Der G edanke  des Verfassers, eines anerkannten Fachm anns auf dem  

G eb ie te  des Brunnenbaues, in seinem  Buch erstm alig den B runnenbau 

im  Zusam m enhang  zu behande ln , hat vo lle  A nerkennung  gefunden , so 

dafi berelts e ine neue Auflage no tw end ig  wurde. Trotz weiser Beschrankung 

sind a lle  Fragen des Brunnenbaues erschOpfend und Ubersichtlich be 

hande lt. E ine klare E in te ilung  des Stoffes erleichtert es, be im  Nach- 

schlagen schnell alles W Unschenswerte zu finden.

Fo lgende w ichtige Abschnitte  sind behande lt: d ie  hydrologischen 

G rund lagen  fUr d ie E rm ittlung  der B runnen le istung; Herste llen, A bm essung  

und A usb ildung  der E inze lte ile  der Rohrbrunnen; d ie Angriffe, denen die 

Brunnenrohre und  -filter durch Wasser und Boden ausgesetzt sind, und  

M itte l und  Baustoffe, die gegen diese Angrifle  be im  F ilterbau  zur Ver- 

fUgung stehen.

W elterh in  sind bem erkensw ert: die Vorarbeiten fUr die  Bestim m ung  

des Bohrpunktes, fflr U ntersuchung und  Beurte iiung  des W assers; Pump- 

versuche und  die H yg iene der Rohrbrunnen.

Sehr w illk om m en  werden besonders die  neu h inzugekom m enen  

A bschnitte  flber M efivorrlchtungen, K orrosionserscheinungen; artesische 

B runnen; Rohrbrunnen im  D ienste des Luftschutzes; d ie  bereits erwahnte 

Rohrbrunnenhyg lene und  vor a llem  auch der A bschnitt flber ausgefiihrte 

Rohrbrunnenan lagen sein. D ie  Abschnitte  flber U nterha ltung  und  Instand- 

setzung von Rohrbrunnen sow ie die V ergebung von Rohrbrunnenauftragen 

behande ln  w irtschaftllche G esichtspunkte und  geben jedem  Praktlker 

eine w illkom m ene  H andhabe .

Das W erk hat in seiner erweiterten Form  gegen iiber der ersten 

A uflage noch an W ert gew onnen, ohne an Obersich tlichke it zu verlleren. 

Es ist schlechterdings fUr jeden , der sich m it Rohrbrunnen zu  beschaftigen 

hat, unentbehrllch . D ie gu te  Ausstattung, insbesondere die  klaren Zelch- 

nungen und  L lch tb ilder dflrfen n icht unerw ahnt b le iben . Solchen Bflchern, 

fiir die im m er Bedarf besteht, kann m an nur weiteste Verbre itung  

w flnschen. W . S i c h a r d t .

Schoch, A., D r.: D ie  physlkalischen und  technischen G rund lagen  der Schall- 

dam m ung  im  Bauwesen. V III, 112 S. m it 87 A bb . Le ipzig  1937, S. H irze l. 

Preis geh. 5 RM , geb. 6,20 RM .

In der vorliegenden Schrlft werden d ie  Ergebnisse der verschiedenen 

Prflfverfahren, die m it H ilfe  elektro-akustischer H ilfsm itte l benu tzt werden 

kónnen, kritisch erórtert, und  dem Leser w ird  ein E inb llck  ln d ie  W irkungs- 

weise von Scha lldam m anordnungen  verm itte lt, um  es ihm  auf diese 

W eise zu  erm óg lichen, sich sow ohl ein U rte il flber den Gebrauchswert 

dieser MeBergebnisse ais auch flber den W ert von Schalldam m -M afinahm en 

zu  b ilden .

Nach einer Darste llung  der physikalischen G rund lagen  (24 S.) kenn- 

zelchnet der Verfasser den derzeitigen Stand der Schallm efitechn ik dah in , 

dafi d ie  Lastigkeit von Hórschall von v ie len  Einflflssen abhang ig  ist, dafi 

jedoch der w ichtigste (aber auch der einzige) von ihnen, die em pfundene 

Lautstarke (phon) e in igerm afien sicher gemessen und insbesondere die 

verbessernde W irkung  getroffener M afinahm en h inslchtlich  der Lautstarken- 

anderung nachgeprflft werden kann . W oh l befriedige der je tz ige  Stand 

noch nlcht, doch seien aussichtsreiche Versuche im  G ange , e inen Lautheits- 

mafistab au fzubauen , der der W irk llchke lt noch naher kom m t. W eiter 

w ird dargelegt, daB sich —  ahnllch w ie fflr H órschaile —  auch Kurven 

g le icher Em pfindungsstarke fflr Erschfltterungen bestim m en lassen und 

Vorschl3ge in dieser R ich tung vorliegen , dafi aber zur Ze it noch keln 

endgflltiger MaBstab dafflr eingefUhrt w orden ist.

Zur Raum akustik  (H órsam keit von Raum en) w ird insbesondere die 

Lautstarkenverte ilung im  Raum  und  d ie  Schluckfahigkeit einer Reihe von 

Auskle idungsstoffen fflr verschiedene T onhóhen erórtert. M afinahm en 

zur D am m un g  von Schall in Rohrle itungen, z. B. fflr L flftungen, der E in 

fluB von O ffnungen  auf den Scha lldurchgang durch w andartige Bauteile , 

d ie  O bertragung von Luftschall durch W andę , T iiren und  Fenster und  die 

Entstehung, Ausbre itung  und D am m un g  von Kórperschall werden ln 

welteren Abschnitten (62 S.) besprochen.

D ie  Zw eckbestim m ung  der Schrift schllefit le lder die kritische W flrd igung  

der P riifung von Decken und  Dam m stoffen dariiber zum  Schutze gegen 

d ie  U bertragung von Trittschali nach dem  Pfeifferschen Reizschwellen- 

verfahren aus. Das auf S. 105 beschriebene Verfahren fflr Trittschall- 

messungen elgnet sich sehr w oh l fUr die B estim m ung  der Kórperschall- 

Le itfah igkeit des Gebaudes an sich, ist aber zur B estim m ung  des praktischen 

Gebrauchswertes von Decken und  Dam m sto lfen  bel norm aler B enutzung  

dem  Pfeifferschen Verfahren unterlegen, w ie das von Pfeiffer Uberzeugend 

dargetan w orden ist. Es ware erwflnscht, in einer N euauflage auch dieses 

Prflfverfahren einer kritlschen W flrd igung  zu  unterzlehen , insbesondere 

auch deshalb , w e il es einfach ist.

In der vorliegenden Schrlft s ind die aufgeworfenen Fragen vom  

w issenschaftlichen Standpunkte  aus in grundsatzlicher, knapper und  er-
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schopfender W eise behande lt worden. S ie w endet sich an d ie  entsprechend 

vorgeb ildeten Baufachleute und an die Fachingenieure , d ie  au f dem  

G eb ie te  der Larm bekam pfung tatig sind. E ine  ubersichtliche A nordnung  

des Stoffes, guter Druck und  klare A bb ildungen  zeichnen sie aus.

D o o r e n t z .

Jahrbuch fur die Gewiisserkunde Norddeutschlands, Abflufijahr 1936. 
Herausgegeben von der PreuBischen Landesanstalt fflr Gewasserkunde 

und  H auptn ive llem en ts . 350 S. m it 7 Karten. B erlin  1937, E. S. M ittle r

& Sohn. Preis geh. 26 RM ., geb. 32 RM .

Dem  Jahrgang  1936 des Jahrbuches kom m t eine besondere Bedeutung 

zu : Es schlieBt die  lange Reihe der vor ihm  veróffentlichten 35 Jahr- 

bfleher ab. V om  A bflu fijahr 1937 an erscheint an S te lle  dieses Jahrbuches 

sow ie der verschiedenen ubrigen Landerjahrb iicher das .Ja h rbuch  fur d ie 

Gew asserkunde des Deutschen Reiches“. Dieses w ird  n icht nach inner- 

deutschen politischen G renzen , sondern ausschliefillch nach gewasser- 

kund lichen  G eslchtspunkten e inhe ltlich  aufgebaut sein. A lle  gewasser- 

kund lich  interessierten Krelse werden es freudig  begriiBen, dafi die 

Zusam m enfassung  des Reiches nunm ehr auch auf dem  lebensw ichtige 

Zw elge berflhrenden G eb ie te  der Gew asserkunde die Bese itlgung  der 

Zersplitterung erm óg lich t u nd  kiinstliche G renzen den naturgegebenen 

w eichen.

Der letzte Band des „Jahrbuches fiir d ie  Gew asserkunde Nord

deutsch lands0 erscheint noch e inm al im  alten G ew ande , und ihm  kom m t 

das g le iche Lob zu , das seinen Vorg3ngern schon so oft gespendet wurde. 

Er behande lt in  sechs Teilen das Memel-, Pregel- und  W eichselgebiet, 

das O dergeb le t, das E lbegeb le t, das Weser- und  Em sgebiet, das Rhein- 

geb let und  das K iistengeb ie t der Ost- und Nordsee.

Der B ehand lung  der e inze lnen S trom gebiete geht ein a llgem einer 

Teil voraus, der vor a llem  durch eine Obersicht iiber Elsverhaitnisse, 

N iederschlage und  W asserstand aller S tom gebiete den Charakter des Ab- 

fluBjahres deutlich  werden lafit. Ferner en tha lt er Schaubllder der m itt

leren Niederschlage, Flufiwasserstande und  Grundw asserstande langerer 

Jahresreihen und  die W asserstandsganglin ien ausgew ahlter Pegel fur das 

A bflu fijah r 1936. Abschliefiend ist d iesm al ein alphabetisches Gesamt- 

verzeichnis der Pegel be igegeben, von denen W asserstandsbeobachtungen 

in  den Jahrgangen 1901 bis 1906 des Jahrbuches fiir die Gew asserkunde 

Norddeutschlands verOffentlicht werden.

D ie Telle, d ie  d ie  e inze lnen Strom gebiete behande ln , enthalten die 

taglichen W asserstande der w ichtlgsten Pegel, ihre H aufigke lt, die durch- 

gefiihrlen  A bfluB m engenm essungen , Gefaile- und Querschn lttsaufnabm en 

sow ie W assertemperaturen und  G rundw asserbeobachtungen . Jedem  Teil 

ist noch eine Ubersichtskarte des Gewassernetzes beigegeben.

Druck und  A ussta ttung  des Nachschlagewerkes sind w ieder muster- 

g flltig  und kOnnen w egw eisend sein fiir das kom m ende  und dann das 

ganze Deutschland umfassende Jahrbuch. 2>r.=3ng. D i i l l .

Hornberg, Hellmut, Sr.=!3>!ig.: Graphische U ntersuchung von Fange- 

dam m en  und  A nkerw anden unter Beriicksichtigung starrer W andę . 

M ltte llungen  aus dem  G eb ie te  des Wasserbaues und  der Baugrund- 

forschung, Heft 8. V , 42 S. m it 41 Textabb. Berlin 1938, V erlag  von 

W llh . Ernst & Sohn . Preis geh. 5,60 RM . Bautechnik-, Beton u. 

Eisen- und Zentra lb latt-Abonnentenpreis —  g iiltig  1938 —  5 RM .

Nach e inem  Uberblick iiber die  bisher vorgeschlagenen Verfahren 

zur Berechnung von Fangedam m en le itet der Verfasser zunachst eine 

G le ichung  fiir d ic  V erte ilung  des Erddruckes iiber die R flckw and einer 

S tiitzw and  ab , die er aus der B ed ingung  erhalt, dafi d ie  auf den ab- 

g le itenden Erdkeil w irkenden Krafte sich in e inem  Punkte  schnelden 

mflssen. Nach dieser Vorarbelt erm itte lt er zunachst fflr d ie  verschiedenen, 

im  Fangedam m  mOgllchen G le itlin le n  den zugehórigen Erddruck auf die 

Innenw and  des Fangedam m cs. Das Ergebnis ist, dafi d ie  ungflnstigste 

G le itflache  lm  Fangedam m  ungefahr m it der G le itflache  zusam m en fa ilt, die 

sich im  n icht durch die  zweite W and  begrenzten Erdreich b ilden  w iirde , 

dafi aber die benachbarten G le itflachen  fast denselben Erddruck liefern.

Im  fo lgenden A bschnitt w ird erOrtert, w ie sich der Erdw iderstand 

gestaltet, der die wasserseltige W and  des Fangedam m es stfltzt. Im  Ver- 

g leich dazu  w ird der Erdw iderstand gegen A nkerp latten besprochen. 

Durch eingehende U ntersuchungen w ird dann  nachgew iesen, dafi in jedem  

Falle  die fiir den Erdw iderstand ungflnstigste G le itflache durch die  Unter- 

kante der Ankerw and und  durch den A nsatzpunkt fur den G le itk e il des 

Erddruckes auf d ie Vorderw and geht. Durch diesen A nsatzpunkt geht 

auch lm  Fangedam m  die fflr jeden  P unkt der wasserseltigen W and  zu 

erm ltte lnde ungflnstigste G le itflache des Erdw iderstandes.

Schliefilich  w ird die GróBe und die V erte ilung  des Erdw iderstandes 

erm itte lt, Indem  der G le itk e il des Erddruckes ais A uflast betrachtet w ird. 

D am it s ind die  K raftew irkungen im  Erdreich zw ischen den be iden W 8nden 

eines Fangedam m cs oder zw ischen einer B oh lw and  und  ihrer Ankerw and 

k largeste llt.

D ie A rbe it bedeute t e inen Fortschritt in der B ehand lung  der Erd

druck- und  Erdw lderstandsfragen bei F angedam m en und verankerten 

W anden . Der Verfasser weist fflr den Erddruck die O bere ins tim m ung  

seiner Berechnungen m it frflher von  anderer Seite ausgefflhrten Versuchen 

nach. Fflr den Erdw iderstand werden noch Versuche abgewartet werden 

mflssen, doch sind auch schon ohne sie die  U ntersuchungen des Ver- 

fassers w ertvo ll. L o h m e y e r .

Zuschrift an die Schriftleitung.
(Ohne Verant\vortung der Schriftleitung.)

In m einem  Buche „Bew egungsfugen im  Beton- und  E isenbe tonbau”,

2. A u fl., sind im  Abschnitt „A ąuaduk te  und  K analbrucken" u. a. auch 

d ie  K analflberfflhrungen ln der 2. Fahrt des Dortmund-Ems-Kanals bel

O lfen  i. W . erwahnt und die dort angeordneten Fugenfiberdeckungen 

naher beschrieben worden. Diese Fugenfiberdeckungen , bei denen 

K upferb lechd ichtungen nach DRP. 528 402 (Dr. S t e c h e r ,  vg l. Bautechn. 

1934, Heft 9 und 49, besonders S. 644) verw endet w urden , sind in den 

Jahren 1933 und  1934 von Regierungsbaurat Sr.=!3ng. H a n s  M f ig g e ,  

N lenburg  (Weser), ais dam aligem  Baule iter in O lfen  (W estf.) ausgefiihrt 

und bereits in Bautechn. 1934, Heft 36 u. 38, besonders S. 490 ff., m it 

G enehm igung  der Reichswasserstrafienverwaltung veroffentlicht worden.

________________ K le in l o g e l .

Patentschau.
V erfah ren  zu r  H e rs te llu n g  von  O r tb e to n p fS h le n  m it  K lu m p fu f i 

u n te r  V e rw e n d u n g  e ines  V o rtre ib ro h re s  u n d  e ines  dessen M iin d u n g  

ab sch lieB e n de n  A bspe rrko rpe rs . (KI. 84c, Nr. 630 256, vom  4. 6. 1932 

von K a r l  D e r r ,  in Lflnen, L ippe.) Das Vortreibrohr 1 w ird nach be- 

endeter Erdausbohrung in seiner M iin dung  durch den m it einem  auf- 

blasbaren R inge 2 versehenen VerschluB- oder Absperrkórper 3 m ittels 

der Rohrle itung  4 verschlossen, durch den AnschluB 5, 6 w ird  nun  das 

Druckm itte l in den R ing  2 eingedrflckt. G le ichze itig  w ird durch den 

weiterhin im O berte il des VerschlufikOrpers 3 vorgesehenen Anschlufi 8 
und die schrag nach aufien gerichteten Spflldflsen 7 das unter dem  sich 

straffenden R ing  2 befind liche Bohrgut entsprechend der Arbeitsweise 

nach dem  Patent 570 8461) gelOst und m ittels der Rohrle itung  4 aus der

Fufihóhle ausgetragen. H ierbei w ird m ittels des Ringes 2 der Spalt

zw ischen dem  Vortreibrohr 1 und  dem dieses um fassenden Erdreich

dicht abgeschlossen, wobei 

der R ing  2 sich erweiternd 

Insbesondere gegen die

Decke des H oh lraum es ge- 

stem m t w ird . H ierdurch 

w ird die sich a llm ah lich  er- 

w eiternde FufihOhle vor

dem  E insturz bewahrt, zu- 

m al der Druck n icht ent-

weichen kann. Nachdem  

das Bohrgut m ittels der

Spflldflsen 7 ausgetragen 

ist, w ird aus Einprefivor- 

richtungen m ittels der Rohr

le itung  4 der Baustoff 9 fflr den K lum pfufi unter Uberdruck ln  die 

FufihOhle eingeprefit und  fflllt nun von unten nach oben ansteigend die 

FufihOhle, wobei das D ruckm itte l a llm ahlich  aus dem  R ing  2 abgelassen 

wird. Der R ing  2 b le ib t hierbei in fortschreltender abstfltzender W irkung  

auf die sich fflllende FufihOhle, so dafi der K lum pfufi zunachst unter der 

Aufrechterhaltung des Druckes und von unten nach oben fortschreitend 

betoniert werden kann. Durch ein Entlflftungsventll 10 in der Aufblase- 

le itung  5 kann das Ablassen des Druckm itte ls  aus dem  R ing  2 geregelt 

werden. Nach H erste llung  des K lumpfuBes w ird der VerschluBkorpcr 3 
m it dem  erschlafften R ing 2 m ittels der Rohrle itung 4 aus dem  Vortreib- 

rohr entfernt, dann eine P fah lbew ehrung in das Vortreibrohr eingebracht 

und schliefilich der Pfahlschaft in ub iicher W eise hergestellt.

P fa h lh a u b e  fu r S tah lp fS h le . (KI. 84c, Nr. 630 436, vom  4. 7. 1935,

vom  Dortm und-H oerder H iittenverein A G , in Dortm und , Zusatz zum

Patent 605 778.)2) Zur sicheren Obertragung der Lasten auf den Pfahl 

werden die K lem m bleche  n icht zw ischen, sondern flber den Roststaben 

angeordnet und statt m it k lem m ender m it federnder W irkung  angeordnet. 

H ierdurch kOnnen die Roststabe ohne Abstand, also dicht nebeneinander

verlegt werden. A u f den Pfah lkopf wird 

eine volle Platte aufgebracht, dereń Einzel- 

stabe vo ll auf den Flanschen der Stahlpfahle 

aufliegen. D ie  Kopffiache des Pfahles a ist 

m it Roststaben b belegt, die durch besondere, 

aus den Ausschnitten d vom  F lacheisen c 
gebildete, um gebogene federnde Strelfen e 
gegen die Stirnflachen der Pfeiler a geprefit 

sind. Z um  Festk lem m en der F lacheisen c 
an den Pfahl a d lenen Schraubenbolzen / .  

Im a llgem einen wird fflr jeden Roststab an jedem  K lem m blech  eine 

Feder angeordnet und zw lschen den Federn ein schmaler Spalt gelassen, 

dam it jede  Feder m it Sicherheit gegen einen Roststab drflckt.

>) Bautechn. 1934, Heft 30, S. 402.

2) Bautechn. 1937, Heft 6, S. 76.

B e r i c h t i g u n g e n .

In Heft 36, S. 474, stellt Abb. 3 die K enn lin ien  des Flflssigkeits- 

getrlebes in Abb . 5, und  auf S. 475 A bb . 6 die K enn lin ien  des Flflsslg- 

keitsgetriebes in A bb. 2. dar.

In Heft 49, S. 671, r. Sp„ ist in den G le ichungen (2) u. (3) der Buch- 

stabe n (im Nenner) zu ersetzen durch die Z iffer 4.
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