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EIN S C H W IN G U N G S -E R R E G E R  UND -M ESSER  ZU R D Y N A M ISC H E N  B A U G R U N D P R U FU N G . 

SEIN E T H EO R IE UND A N W EN D U N G .

Von D r.-In g . P a u l M u ller, D usse ldorf.

U b e rs ic h t . Beschreibung des kombinierten Schwingungs- 
erregers und -messers „Geodyn". Entwicklung der Theorie des 
Apparates und ilire Anwendung zur Bestimmung der elastischen 
Konstanten des Erdreichs, besonders der Bettungszahl. Versuclis- 
ergebnisse. Bettungszahl und zulassige Baugrundpressung.

A. Der Erdboden ais vollkom m en bzw. unvollkommen 
elastisches M ateriał.

D as Problem  der zulassigen B elastung des Baugrundes ist 
wohl der wichtigste Program m punkt der Deutschen Gesellschaft 
fur Bodenforschung. Zur Beurteilung dieser F rage is t neben einer 
Reihe von anderen Faktoren , die sonstige wissenschaftliche Ge- 
biete (Geologie, Bodenphysik usw.) betreffen, die Kenntnis der 
sog. elastischen Konstanten des Erdreichs unerlaBlicli, um  den 
durch die Errichtung der Bauw erke im  Erdreich  erzeugten 
Spannungszustand beurteilen zu konnen. In  erster Linie handelt 
es sich um die sog. B ettungs- oder Bodenzahl, d. h. um jene 
GróCe, welche angibt, unter welcher spezifischen B elastung sich 
der Baugrund um die E inheit elastisch zuśąmmendruókt. Schon 
diese Definition laB t Analogieschliisse auf den zur Beurteilung 
der Tragfah igkeit von Federn geschaffenen B egriff der „Fed er- 
konstanten" zu. E s  lag daher nahe, an Stelle der bisher m. W . 
allein gebrauchlichen rein statischen Methoden zur Bestim m ung 
der Tragfah igkeit des Baugrundes, zum al ihre Ergebnisse nur 
einseitige R iickschliisse zulassen, die v ie l m ehr E rfo lg  ver- 
sprechenden dynam ischen Verfahren (Resonanzkriterium  1) lier- 
anzuziehen.

Ich  habe bereits im  Bauingenieur 1929, H eft 13 , und zwar 
soviel m ir bekannt, erstm alig, au f diesen U m stand hingewiesen 
und in W eitervcrfolgung dieses Gedankens in Zusam m enarbeit 
m it der Maihalc A .-G ., H am burg, der alleinigen H erstellerin, 
den vorliegenden A pparat, von m ir ,, G eodyn" genannt, ge- 
schaffen A bb. 1 .

W ir wollen zunachst voraussetzen, daB das Erdreich voll- 
kommen elastisch sei; bezeichnen w ir dann m it C die Bodenzalil 
in k g c m ~ 3, m it F  die Belastungsflache und m it fx aiejenige 
Langenanderung, welche durch die B elastung m it der E inheit 
entsteht, so erhalten w ir die Beziehung

W are die Querdehnung vollig behindert, so wiirde

r __ 1  m 2 — m — 2
f-v ~  ¥ c  ' m 2 — m

folgen, worin m die Poisson’sche Vcrhaltniszahl bedeutet. N ach 
Hort, Technische Schwingungslehre, Berlin 1922, S. 19 7  ist 
fiir die obersten Schichten der Erdrinde

1

Die oben gem achte Yoraussetzung, daB der Erdboden ais 
vollkommen elastisches M ateriał angesprochen werden darf, t r if ft  
mehr oder weniger nicht zu. E s  muB die A ufgabe der wei- 
teren Forschung sein, die verschiedenen Bodenarten hierauf 
zu untersuchen und die vorlaufige Theorie fiir  vollkommen 
elastisches M ateriał auf unvollkom m en elastisches entsprechend 
w eiter auszudehnen. (Siehe SchluBwort.)

B. Beschreibung des Schw ingungserregers und -m essers
,,Geodyn“ .

U m  ausw ertbare Schwingungsdiagram m e aufzeichnen zu 
konnen, is t die innere Masse des A pparates, welche durch den in 
ihrem  unteren Teil wirkenden sinoidischen Im puls erregt w ird 
und diese K raftw irk u n gen  m ittels einer FuB platte  au f den Boden 
ubertragt, m it einer aufieren tragen M asse durch eine weiclie 
Feder elastisch gekoppelt. D a  der M otor zwei exzentrisch 
rotierende, in einer Vertikalebene durch die Langsachse sym - 
metrisch zu dieser wirkende Schwungm assen m it gegenlaufiger 
Bewegung antreibt, dereń Exzen triz itat sowie entgegengesetzte 
W inkelabweichung von der V ertikalen einander gleich sind, und 
auch im ubrigen alle Nebeneinfliisse ausgeschaltet wurden, be- 
steht keine Tendenz zu anderen ais rein senkrechten gegen- 
seitigen Verschiebungen der M assen mx und m2. AuBerdem  sind 
die beiden M assen m1 und m 2 durch weiclie M em branfedern oben 
und unten m iteinander weiter gekoppelt. D iese M embranen 
tragen wesentlich m it dazu bei, daB das Pendel nicht seitlich aus- 
weicht, so daB dieses praktisch nur einen Freiheitsgrad besitzt, 
wie er der Rechnung zugrunde gelegt ist. A is eine besondere 
E igentiim lichkeit sei hervorgehoben, daB sich beide exzentrischen 
Massen gleichzeitig und zwanglaufig gleichmaBig radial zur Dreh- 
achse verstellen lassen, u n d  z w a r  w a h r e n d  s ie  r o t i e r e n  
(siehe A bb. 1). D er W ert dieser Einrichtung bestelit darin, daB 
m an die GroBe des Im pulses unter im  ubrigen ganz gleich- 
bleibenden Verhaltnissen verandern und ihren EinfluB auf den 
Schwingungsvorgang im fortlaufend aufgezeichneten Schwin- 
gungsdiagram m  feststellen kann.

Die Form  der Grundplatte is t verscliieden. D er A p p arat 
w ird m it v ier P latten  von kreisrunder, ąuadratischer, gleichseitig 
dreiecldger und rechteckiger Form  m it einem . Seitenverhaltnis 1 : 4  
geliefert. D er Flacheninhalt aller P latten  ist gleich 200 cm 2. 
D ie verschiedenen Form en wurden gewahlt, um  den EinfluB des 
verschiedenen Verhaltnisses von Flachę zum Um fang a u f die 
Bodenelastizitat festzustellen. Die Grundflache der Boden- 
p latte  is t  eine Ebene.

Die trage Masse, dereń Bewegungen sehr klein sind, dient 
zur Aufnahm e der A pp aratur; der Vertikalm otor, der sein Dreli - 
moment m ittels einer ganz weichen Federkupplung auf das Ge- 
triebe der exzentrischen M assen ubertragt, ist gleichfalls ein B e- 
standteil dieser Masse. Die A pp aratur besteht aus dem Tacho- 
meter, dem Schwingungszeichner m it Zeittrom m el, au f welcher 
auch das Tachom eter die Drehzahlen aufzeichnet, sowie der 
elektrischen Installation  und einer Dosenlibelle zum senkrechten 
H alten des A pparates. D as t)bersetzungsverhaltnis des A m pli- 
tudenschreibers kann eingestellt und abgelesen werden. A u f 
dem A pparaturbrett is t w eiter das H andrad m it S k a la  zum 
Verstellen der E xzen triz itat der Schwungm assen bei laufendem  
M otor angebracht.

D as Tachom eter gestattet einen MeBbereich von 1000 bis
4500 m in- 1  ohne um zuschalten, abzulesen und aufzuzeichnen,
wobei die Schreibhohe 28,0 mm  betragt. Som it entspricht 1  mm
_ .  _  4500 — 1000
Diagram m hóhe einer Freąuenz v o n ------- — --------=  12 5  m in- ' 1 .

Die Aufzeichnung der W inkelgeschwindigkeiten geschieht auf 
dem gleichen Papierband, au f welchem  die Schwingungs- 
am plituden-Differenz (x — y) der M assen mx und m 2 registriert
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wird (vergl. den nachsten Abschnitt), und zwar liegen dic Spitzen 
beider Schreibstifte auf derselben Senkrechten zur Langenachse; 
des D iagram m streifens, d. h. zur Nullinie, so daB alle Senk-

rechten zu dieser 
Langenachse zuein- 
ander gehorigeW erte 
von W inkelgeschwin- 
digkeit und Am pli- 
tuden ergeben. M it 
den gewahlten A ppa- 
ratkonstanten liegt 
der Meflbereich des 
Instrum entes zwi
schen den B au- 
grundzahlen C =  1,0  
bis C — 25,0 kg/cm3 
(vgl. Abb. 6).

Um  bei der 
M essung den inneren 
D am pfungsverhalt- 

nissen der verschie- 
denen Bodenarten 
entsprechen. zu kón
nen, ist der A pparat 
noch m it einer Dam p- 
fungseinrichtung in 
Form  einer F lussig- 
keitsbrem se ver- 
sehen, dereń W ir- 
kungsgrad wahrend 
des Arbeitens ver- 
stellt werden kann.

Diese V  orrich- 
tung bczweckt ferner, 
bei sehr elastischem  
Boden die A m pli
tudę A  des schwin- 
genden Erdreichs in

den Grenzen A < - St-  
~  C

zu halten, worin crst 
die s t a t i s c h e  Bo- 
denpressung unter 
dem Gew icht des 
A pp arates bedeutet,

C
w ird, der A p p arat 
sich periodisch beim 
Arbeiten vom  Boden 
abheben wiirde.

Alle iibrigen 
Einzelheiten gehen 
aus den Abb. 1  und 2 
hervor D er Motor ist 
ein Universalm otor. 
Die Drehzahl der 

Schwunggcwichte 
kann im In tervall 
.1000 bis 4500 min 1 
verandert werden. 
Ferner laBt sich 
j  ede erforderlicheFre- 
quenz der Sclw u n g-

gewichte in obigem In terva ll konstant erhalten und auBerdem das 
ganze In tervall m it nahezukonstanter Beschleunigung durchfahren.

Selbstverstandlich ist der ganze A pparat, soweit erforderlich, 
in  feinm echanischer Ausfiihrung unter Verwendung zweck- 
entsprechender M aterialien hergestellt. Sein Gesam tgewicht 
betragt etw a 150  kg.

d

E s  bedeu tcn :
H ebel zum  A ufziehen des U hrw erkes.
H ebel zum  Ingangsetzen  des U h rw erkes. 
D osen libelle .
V orrich tun g zurii V erstellen  der ’E xzen triz itilt  
der Schw unggcw ichte m it G rob- und Fein - 
ablesung.
A m plitudenschreiber.
Frcąu cn zcn sch reiber.
U h n verktrom m el m it D iagram m streifen  (Zeit- 
trom m cl).
T ach om eter.
B iegsam e W elle  vom  G etriebe  zum  T a ch o 
m eter.
E sz c n te r  zum  Festklem m en der schw ingen- 
den M asse beim  T ran sp ort. 
V ertika lan triebsm oto r.
E xzen trisch e  Schw unggew ichte. 
Federku pplun g zwischen M otor und G etriebe . 
G etriebe  zum  V erste llen  d er E x z en tr iz ita t  
d e r Schw unggew ichte.
K n o p f zum  V erstellen des W irku n gsgrad es 
der D Sm pfung.
Sch raube zum  V erstcllen  des O bersctzungs- 
v erh a itn isses  des Frcquenzenschrei\>ers.

Abb. 2 . Lichtbild des Geodyn 
bei abgenommenem Schutzmantel.

da, sobald A  >

f - y m / s w
AufziehendUhrwerh , _ ,

Utirwerfotrominef mit Diagraminstr eijen 
reguiierbare Popiergesćtiwindyfait 
von Oł bis 20 m/min 

Freguenzscttreiber

Toc/)o me ter

Getriebe Jur die 
Fiiefigewichfe

Auswectisełbore Sodenptoffe, Flacfie-łOOcm

SchniftA-B

Abb. 1 . Schnittzeichnung des kombinierten Schwingungserregers 
und -messers Geodyn.
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C. Theorie des Apparates.
I. D ic  B e w e g u n g s g le ic h u n g e n  d e s  S y s t e m s , 

a) O h n e  D a m p tu n g .
M it den Bezeichnungen der Abb. 3, worin

m0 den Teil der Masse 
nij, welcher ais ex- 
zentrischc Scliwung- 
gewichte ausgebiklet 
dic Im pulse erzeugt. 

nij die innere schwin- 
gende Masse,

1112 die auBere trage 
Masse, 

r  die GróBc der F x -  
zentrizitat und

co
digkeit 

bedeuten, erha.lt man die 
bekannten Ansatze

d2 x  
f r + p x +  p y

die W inkelgescliwin-

d t z

Abb. 3 . Theoretisclie Systemskizze 
des Geodyn.

d- v

T t r p >

Nun ist P , . : - und P y :
-Lv»

■ , wenn m it fx und f die
y

Langenanderungen der Federn unter der W irkung der L a st „ 1 "  
bezeichnet werden, und m it den Abkiirzungen

J L _ i —
mi U
I I

mi T
I 1

1112 ' V
folgen ais Bewegungsgleichungen des 
unter dem EinfluB des sinoidischen 
Impulses m0 rco2 sin co t  erzwungen 
schwingenclen System s die beiden simul- 
tanen Differcntialgleichungen:

(*)
d2 x
d t ;

(2)

2 -  +  C i . x c2 y
m0 y .

r  co sin ó) t ,

d 2 y

D a die erzwungenen Śchwingungen 
in gleicher Freąuenz m it der erregenden 
Ursache erfolgen miisSen, benutzt man 
zur Losung am einfachsten die weitere 
Beziehung y  =: a  sin co t  und erhiilt ais 
Wurzeln x  und y  der Gleichungcn (1) 
und (2) unter Vernachlassigung der 
sehr schnell abklingenden Eigenschwin- 
gungen die W erte:

41 Beziiglich der Verteilung der Eigen- 
masse der Meflfeder. ,,fy“ auf die Massen 
m, und m2 verweise ich auf den Abschnitt 
„Yorlaufige Yersuchsergebnisse".

Si

(3 )

(4 )

(Cl

0 (c3 — co2) r co2 
1i ___
“ 2) ( C3 — ">2} ~  C

sin co t ;

m„

v  —
(Cl •

nij

CO2 ) ( 0 3  ■

Co r  a r

' “ 2) — -C2 C3
sin co t .

F iir  co t — —  n  , also sin co t  ~  1 ergeben sich die grofite 

Am plituden einer Schwinguńg, und zwar fiir  die M asse ir^:

/ e>\(c3 ~~ w ) r  co

(3 a)
(c i ~  w i (c3 ~ w 2) — c,, c3 

=  N
und fiir m ,:

c, r  co

=  m0 1* co2 sin co t , (4 a ) N

In  der Abb. 4 sind fiir das Verhaltnis 

f..
m.

: 0 ,1, ; n il
m.,

und =  0,08 die .Am plituden x  und y  in A bhangigkeit von 
>•

der W inkelgeschwindiglicit co aufgetragen. Man crkennt dic 
beidenResonanzlagen acor und 2cor, den verschiedenen Schwingungs- 
sinn der M assen nij und m2 im In terva ll 1o)r <  co <  00, wobei 
fiir jCor <  co <C 2cor beide Massen entgegengesetzt, und zwar mx nach 
oben und rn, nach unten, und fiir 2cor <  co <  co beide Massen 
ebenfalls entgegengesetzt, aber mi nach unten und m2 nach 
oben schwingen. Im  In terva ll o <  co <  1cor schwingen beide 
Massen im gleichen Sinn, und zwar nach der positiven Seite, 
d. li. nach oben. B ei co sŁ |/c3 liegt der Schnittpunkt der 
Am plitudę x  m it der x-Achse, das M axim um  von y  tr itt  bei

J ' ' ' .
co — J/ca (c  ̂— c2) auf, und die A sym p- 
tote der Am plitudę x  jenseits der 
zweiten Resonanz h at (len Abstand

r von der x-Achse. D as Minimummi
der Funktion (x — y) liegt bei

$ 1

"l
l
I

1020

jc-0 be!w-f/ćj

: - r  - r n T ~ 1
W 60 \8ff 

OJ \

110 ISO

z*

Urna* Del (O -j/Cj (C,-C2)

Abb. 4 .

2 o, (Oi — e2) 
c1 +  c3

W 3 0  330 36, MOsek"1

Asy/npfote

Abhangigkeit der Schwingungs- 
amplituden x  und y  des un- 
ged&mpften Systems. von der 

Winkelgeschwindigkeit co.
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H ierfiir kann man auch schreiben:

■2 I 2

(5 )

(6)

d2 x 
d t

2 +  Ci x  - ■ i k c2 y  +
m i

d 2y
d t 2

— c3 x  +  c4 y  +

d x  
d t

d y

d t

r co2 sin co t ,

: O ,

m it den' W urzeln 
Schw ingung):

(7)

(gro C to n  Ausschlagen wahrend einer

(c3 — co2) r tu2 cos <p

(Ci — CU2) (Cg — w2) — c, c3
k o o“ CO

:N ,

c3 r co cos (p

(8) y =

worin m it y  =  a sin (oj t — <p) der W inkel <p die Phasenverschic- 
bung der M asse m2 gegeniiber dem Erregerim puls bedeutet. 
F iir  diese Phasenverschiebung folgt der Ausdruclc:

k co

(9 ) tan <p ■

i

mi

Dieselben W erte fiir x  und y  erhalt man m it dem Ansatz 
x  =  b sin (to t  — y>), worin y> der Phasenverschiebungswinkel der 
Masse m Ł ist. F iir  diesen W inkel ergibt sich der Ausdruck

(io) cos y) :
I +  a2

m it den Abkiirzungen a

[fi ± a f a 2 - f i * + i ]  

k co
und fi =  cos <p, wobeim2 (Cj — ar)

in der [ ] nur das -f- Yorzcichcn den brauchbaren y> - W ert 
liefert.

Beide W inkel y  und <p nehmen ganz langsam  von o be- 
ginnend zu, bis sie kurz h inter bzw. vor der ersten Resonanz 
steil durch 90° bis auf fast 18 0 ° dicht hinter ihr anwachsen. 
Alsdann erfolgt eine weitere langsam e Zunahm e bis auf 18 0 0

und im gleichen Punkte theoretisch ein A b fall au f 0°. Dieser

Nunm elir wieder-Zustand tr itt  bei co
__ 1 / cx mj +  c3 m .

, — — ein.
m j +  m 2

lllj — co

worin z. B . com . 0 die Eigenschwingungszahl des System s be
deutet, sofern nij =  o wird usw. M an sieht ferner, daO bei 
den zugrunde gelegten Verhaltnissen die trage Masse m , gegen
iiber der sehwingenden iiij fast vollstandig in R uhe bleibt (ausge- 
nommen natiirlich die ganz kurzeń In tervalle  jrechts und links 
von den Resonanzlagen), so daB der beabsichtigte Zweck, einen 
relativ  festen Punkt zu schaffen, erreiclit wurde.

b) M it  D a m p fu n g .

M it denselben Bezeichnungen wie unter a) ergeben sich in 
diesem Fali, wenn man noch die Dam pfung in iibliclier Weise 
in Form  eines Faktors k (Dimension kg sec m ! ) proportional

d x  d y
der jeweiligen Geschwindigkeit ^ — bzw. — einfiihrt, ais B e-

wegungsgleichungen bei Voraussetzung gleicher D am pfung der 
beiden M assen mx und m2, der K onstruktion des Apparates 
ctw a entsprechend:

holt sich das Spiel in um gekehrter Reihenfolge bei 2cor , und 
jenseits der zweiten Resonanz nahern sich beide Phasenverschie- 
bungen asym ptotisch dem W ert 18 0 0.

II . E r m i t t l u n g  d e r  R e s o n a n z la g e n  d e s  u n g e d a m p ft e n  
S y s t e m s  a u s  d e r  F r e q u e n z b e d in g u n g .

Die Nennerdeterm inante der Gleichungen (3) und (4) liefert 
sofort die Resonanzdrehzahlen, nam lich:

(11)

F iir  die K onstantę f ;. der MeBfeder ergibt die N enner
determ inante die Form el

f - 1  ~  f* (m i +  mz)
ą " r 2  ( J  —  m l  f x 2l Wr2 )

I I I .  E r m i t t l u n g  d e r  M a x im a  d e r  A m p lit u d e n , 
d. h. d e r  R e s o n a n z la g e n  b e im  g e d a m p ft e n  S y s t e m .

W ahrend die Schwingungsausschlage ohne Dam pfung theo
retisch in den Resonanzlagen unendlich groB werden, bewirkt 
die Dam pfung eine Verringerung der Ausschlage und fiihrt diese 
in don Resonanzen auf meBbare endliche W erte zuriick. Die 
kritische Gleichung zur Bestim m ung des M axim um s folgt aus den 
Gleichungen (7), (8) und (9) zu

f.- ,-,,8
(x -  y )2 =

(a — co2 b +  co4)2 -f- (co c — co3 d)2 

m it den Abkiirzungen:

a — c3 (c  ̂■ c2) ,

b — CX +  Cg +
k 2

c =  ( - ^ -  +  -SL  
m , nii

r ~ + —

k ,

und

Setzt man
d ( x - y ) 2 _  

d co
o, so erhalt man ais Bestimm ungs-

gleichung fiir die „R esonanzen" des System s m it Dam pfung die 
Gleichung 3. Grades:

(12) cor6 a +  co/ fi +  cor2 y  -j- <5 =  o ,

worin a — (d2 — 2 b ) ,

fi — 2 (2 a +  b 2 — 2 c d ) ,

y  =  3 (c2 — 2 a b ) ,
t 2 ó =  4 a“

bedouten.
Diese Gleichung lost man am einfachsten graphisch durch 

Aufsuchen der Schnittpunkte der beiden Funktionen:

(12  a) I
und

(co4 a +  y) co2 : 

co4 fi +  <5 :
V

V'



DER BAUINGENIEUR
1931 HEFT 3. M U LLER, SCH W IN GUN GS-ERREGER UND -M ESSER  ZU R BA  UGRUNDPRt/FUNG. 47

IV . D e r  D a m p f u n g s f a k t o r  k. 
a) S e in e  E r m i t t l u n g  d u rc h  E ic h u n g .

Die durch den A pp arat unvergroBert aufgezeichnete 
Amplitudę sei A . Folgende Abkiirzungen werden eingefiihrt:

c3 J  i  . iz = 4 ^ - +L m2

N =  (cj -

v  =  -  1,1

mi

(C3 _

1 1 m ; )]•
co2) — c, c3

M it H ilfe der Gl. (14) ist man in der Lage, die GroBe 
der Dam pfung fiir jede W inkelgeschwindigkeit co aus dem bei der 
E ichung aufgenommenen Schwingungsdiagram m , wobei natiir- 
lich die Federkonstante fx bekannt sein muB, zu erm itteln.

b) D ie  G ro B e  d e r  D a m p fu n g , b e i w e lc h e r  d ie  e r s t e  
R e s o n a n z  v e r s c h w in d e t .

E s  werden wieder Abkiirzungen eingefiihrt, und zw ar:

+  -
4

W  ; 0 (c3 — w2) r co2 
nii

£ =  2 (c, c3)

Q " 2 __ 2 1
co

m l  m 2

D — [z2 2 N u] — >

I m - H '
Alsdann folgt fiir k  allgem ein:

1/:T ”

( - N - + A - )
\ m 22  /

2 C j ( 4 C 1 - 2 C !  +  C3) +  2  C j 2,

3 Cl 
2

‘ 2
+-3 ¥

m l
+

6C 2 C3

(13) k =  ± =yf+*
Wie aus dieser Beziehung ersichtlich, ist k  naturlich eine 

Funktion von tu. Sondert man daher <p ab, so erhalt man, wieder 
mit nachstehenden Abkiirzungen, da die Rechnung sonst zu un- 
iibersichtlich w ird:

m 2‘  n ij nij m 2

a -  6 c 3 (Ci — c2) (Ci +  Cj),

<5 =  4  (ci c3 — c2 c3)2,

und man erhalt m it ihnen aus Gl. (12) 
die Gleichung

(15) | 3 (k2 ; . - a + ł 2 (k4 e 4 - k 2 K +  ^) +  ? ( k 2 e - ( 7 )  +  <5 =:»; ,

worin co- — £ ist. ?/ ist som it eine Funktion der beiden V a- 
riablen co und k.

durch Uinformen

(14) jr II H-
-1

2 Bc o -------
2

I
'  co2

D
2

worin

ml m 2
TT — I

V i i 2 —
I 2-1

] — I fi — 4  P h
m 1 m 2 ’ l2

q - C3 (C1 C2); g 2 =
2 S 
l2 ;

u ' = ' C1 | C3 . 
m2 m , ’

I i  =
0

<1“ . 
j2 •

s = ci +  c3 ; J  =
2 s q_ _ _

'

p -
m„

--------- r  c , ;
m i

K i  =
4  P 2 
vi*

h = m0

mi
k 2 = <i +

B  =
V2 2

i 2 r ;
P  =

B 2

4
E 2;

D =
u '2 2 q .

Q = P  -L- B F
l2 ’ 2

F  =
2  S 2  u '  V c — D 2

- H ;
1 12

} 0 —
4

F
±2

j /  cu4 P  +  ■ A 2 E i  - f  co2 Q — — g- G j +  —j- S -f- —  T  4 - • 4 - K
a)2 A 2 2

E  -  h - 
1 “  A 2 l2 *

bedeuten.

T =  J  +
D F

Die erste Ableitung der Gl. (15) nach £ bei konstantem  k 
gleich N uli gesetzt, ergibt denjenigen 4-W ert, fiir welchen >1 ein 
M axim um  wird, und dieser W ert f  in • Gl. (15) eingesetzt, 
liefert den m axim alen W ert ?; selbst. Dieser W ert )/ muB gleich 
N uli werden, sofern die erste Resonanz verschwinden soli, und 
hieraus folgt die Bestim m ungsgleichung fiir den kritischenW ert k * . 
Allgemein lassen sich diese Gleichungen nur in sehr um-

standlicher Form  
anschreiben. Ihre 

Auflósung m it 
Zahlen gelingt je 
doch ohne groBere 
Schwierigkeiten.

In  der Abb. 5 
ist die Funktion 
(15), welche ja  
eine Flachę dar- 
stellt, gezeichnet. 
Man erkennt k* 
deutlich ais A b- 
szisse des Beriih- 
rungspunktes P  
der „ersten Abge- 
le iteten" der zu- 
gehorigen doppel- 

welligen Reso- 
nanzkurve m it der 
xy-E b en e. Sobald 
k  >  k * ist, schnei- 
den sich die durch 
die Gleichungen 
(12  a) ausgedriick- 
ten K u rven  nicht 
mehr, d. h. jCor 
verschwindet. 
(Fortsetzung folgt.)

Abb. 5 . Abhangigkeit der unteren Resonanzlage ,cor 
beim gedampften System von der GroBe des Dampfungsfaktors k.
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ZU R B E R E C H N U N G  U N SY M M ET R ISC H E R  Q U E R SC H N IT T E  AU F B IE G U N G .

Von P ro f. M illlen h o ff, Aachen.

Tabellen wie die im dritten Bandę des W erkes von Gregor iiber 
Querschnitte nach A rt des in Abb. i b  dargestellten miiSten 
freilich vollkom m en um gerechnet werden, um brauchbar zu sein.

D as erste Beispicl, an dem ich den Unterschied der richtigen 
und der falschen Berechnungsweise zeigen will, findet sich in 
dem W erke von Gregor, B d . I, Seite 4 1 (5. A ufl.). E s  handelt 
sich um den in Abb. 1 a  dargestellten Pfettenąuerschnitt, der 
beansprucht ist durch die Momente:

von den lotrechten Lasten M x =  6,75 cm t
vom W inddruck in der lotrechten Ebene Mx =  3,75 ,,

,, ,, waagerechten Ebene My — 74,2 ,,

Die a. a. O. noch vorhańdene D ruckkraft, die auf der Druckseite 
m it dem co-fachen ihres Betrages in die Spannungserm ittlung 
eintritt, soli hier weggelassen werden, da sie den EinfluB der 
verschiedenen Arten der Berechnung auf Biegung, auf den es hier 
allein ankom mt, kleiner erscheinen laBt, ais er tatsachlich ist.

Der Querschnitt h at F  =  34,6 cm 2, J x=8jj6'<jm 4, J y =  5 i i c m 4. 
D as Zentrifugalm om ent ergibt sich aus

J*y  — S F  x  y  +  Jxy  — 2°*4 ’ 2*22 ‘ 2 >49 +  I 4 -2 • 3 .5 7  ' 3 . J 9  +  47 -5  

=  322 cm 4.

Zur Erm ittlung 
der H auptachsen 
und der H aupt- 
tragheitsmomente 
benutzen wir das 
zeichnerische Ver- 
fahren, Abb. 3, 
und finden:

J=  =; 1078 cm4, 

J>, =  329 cm4 
und <5=  29° 30 ',

und hierm it:

sin <5 =  0,4924, 
cos <5 =  0,8704.

M it den in der 
Zeiclinuńg ange- 
gebenen Abstan- 
den der Ecken  defe 
Querschnittes er- 
geben sich dann 
die W iderstands- 
m om ente:

W= i =  13 16  cm 3 

und W „  =  39,7 ,,

Dann ist

W fi

w,
1 1 7  cmJ 

5 0 .3  ..

Abb. 3 .

W =3 =  9 4 -5  cm ’

W 2 53

■ My sin (5 ,

also

M5- =  Mx cos <5 ■

M,; =  Mx sin <5 +  My cos ó ,

fiir lotrechte L a ste n :

M= =  6,75 ■ 0,8704 =  5,87 cm t,

M , =  6,75 • 0,4924 =  3,32  „  ,

fiir  W inddruck:

M* =  3 ,75  • 0,8704 +  72,40 • 0,4924 gr — 32,4 c m t ,

M>; =  3»75 ■ 0,4924 +  72,40 • 0,8704 rr 64,9 „  ,

so daB man die Spannungen

In  dem weitverbreiteten Buche von G r e g o r  „D e r praktische 
Eisenhochbau", dessen erster Teil schon in der fiinften A uf lage 
vorliegt, finden sich leider Angaben iiber die Berechnung un- 
sym m etrischer Querschnitte, die unter Um standen zu bedenk- 
lichen Folgen fiihren konnen. D a dies in seiner A rt ganz vor- 
ziigliche B uch  oft ais Quelle benutzt und anerkannt wird, scheint 
es m ir wichtig, einm al darauf hinzuweisen, daB sich bei der B e 
rechnung unsym m etrischer Querschnitte ein ganz falsches B ild  
iiber die GroBe und Verteilung der Spannungen ergibt, wenn 
man sie nicht m it den auf die H auptachsen bezogenen Momentęn 
und W iderstandsm om enten berechnet, sondern diese GroBen 
auf ganz beliebige, gerade bcqueme Achsen bezieht.

In  dem genannten Buche werden z. B . die in A bb. 1  d ar
gestellten Querschnitte ganz wie sym m etrische Querschnitte

m ess

berechnet m it den auf die Achsen x  und y  bezogenen Momenten 
und W iderstandsm om enten. Diese leider in der P rax is  recht 
verbreitete Berechnungsweise fiihrt aber auf Spannungen, • die, 
wie die folgenden Rechnungen zeigen werden, m it ganz unzu- 
lassig groBen Fehlern behaftet sind. E s  mag ja  unbeąuem  sein, 
es ist aber u n t e r  a l le n  U m s t a n d e n  u n b e d in g t  n o tw e n -  
d ig ,  b e i a l le n  u n s y m m e t r is c h e n  Q u e r s c h n it t e n  a u f  
d io  H a u p t a c h s e n  z u r i ic k z u g e h e n .

Leider ist auch in vielen, nicht nur bei den Schiilern tech- 
nisclier M ittelschulen, sondern auch bei den Studierenden der 
Hochschulen und Ingenieuren in der P rax is  beliebten Biichem  
iiber Festigkeitslehre das verschiedene Verhalten der symm e- 
trischen und unsym m etrischen Querschnitte nicht geniigend 
—  oder gar nicht —  betont; ich nenne hier nur die m. W. recht 
verbreiteten Festigkeitslehren von L a u e n s t e in  und von H a u b e r  
(Sam m lg. Góschen, N r. 288), die S ta tik  von S c h a u  (Aus N atur 
und Geistesw. N r. 497). N atiirlich ist kein Mangel an W erken, 
die auch die Berechnung der unsym m etrischen Querschnitte 
eingehend und richtig darstellen; diese sind aber um fangreicher 
und teurer ais die genannten und deshalb leider w eit weniger 
verbreitet. Und da auch in vielen Tabellen werken, z. B . der 
H iitte  und Stah l im Hochbau, die fiir die Erm ittlung der H aupt
achsen zusam m engesetzter Querschnitte notwendigen Zentri- 
fugalm om ente der W inkeleisen nicht angegeben sind, wird da- 
durch selbst bei solchen, die es besser wissen sollten, der E indruck 
erw eckt, daB es so genau nicht darauf ankomme, und daB die 
genaue Berechnung eine unnotige Erschwerung der Rechnung sei.

E s  ware deshalb sehr wtinschenswert, daB in allen Tabellen 
die Zentrifugalm om ente der W inkeleisen und 
Z -E isen  angegeben wurden oder wenigstens 
die zu ihrer E rm ittlung dienenden einfaclien 
Form eln, nam lich bei der in Abb. 2 ange- 
gebenen Lage  der Achsen fiir gleichschenklige 
W inkeleisen:

J x y  J x  J s  

und fiir ungleichschenklige W inkeleisen:

2

Abb. 1 .

Abb. 2 .



fur lotrechte Lasten: J,= =: 745>5> J>;= 2275,5, i.: =  4-1 cm, A = 1 x 7 ,  01 =  3,245;

2 TvV i i i o
5,870 3,320 , tg 2 6 = ---- -— T =  — =  1,0541

-  -  -  3 ' ----- ^ — = - 0,088 t/cm2, 0 J * — J y io 53
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13 16  39-7 und hieraus:

5,870 , 3,320 ó =  2 30 1 5 '  18 " , sin <5 =  0,3954, cos <5 =  0,919.
— -------------------------------------------------------------- —  0,010

J I 7 5 ° -3  Dann ist m it { =  x  cos <5 +  y  sin <5,

5,870 ^,320 V — Y cos  ̂ x  s*n *5
o3 — +  ----- --------------  =  “  ° , ° 4 9  ,, , ... „  ,

94*5 2 53  f ur die E cken :

X y x  cos <5 y  sin (5 y  cos (5 x  sin <5 f V W : w , ‘

I —  9,52 + 4 ,21 -  8,75 +  1.66 +  3,86 —  3,76 —  7-09 +  7,62 97,7 3 2 1
2 ; —  9,52 — 9,79 -  8,75 —  3,87 —  9,06 —  3,76 — 12,62 —  5 ,4 2 137 ,3 180
3 +  12,48 + 4,21 +  11,4 6 +  1,66 +  3.86 +  4,93 +  1 3 , 12 —  1,07 696 173,5
4 +  12,48 — 2,29 +  11,4 6 —  0,90 — 2 ,10 +  4,93 +  10,56 —  7,°3 106 2 16

fiir Winddruck: 

32,40 64,90
13 16 39,7

=  — 1,6 12  t/cm2,

32,40 64,90
<?2 =  H----------- - H------------- =  +  1,5671x7 5 0 ,3

64,90

253
— 0,600a -  -  32 ,40 

94/5

erhalt; im ganzen also

min =  — 0,088 — 1,6 12  =  — 1,700 t/cm 2 statt — 1 ,0 3 1 ,

m ax <7, =  +  0,016 +  1,567 =  +  1,583 ,, ,, + 1 ,4 2 8 ,

min rr3 =  — 0,049 — 0,600 =  — 0,649 ,, ,, — 0,867

nach der falschen Methode.
Ais zweites Beispiel sei der in Abb. 1 b dargestellte Quer- 

schnitt aus zwei F -E isen  behandelt, der, wie der vorige, bei 
Fachwanden oft benutzt wird. B ei Gregor wird er berechnet 
(Bd. I, S. 72— 73) fiir S =  — 2,9 t, Mx =  1,54 m t, M y =  1,24 m t, 
sk =  4,80 m m it den W erten

F  =  44,4 cm 2, W xi<3 =  234 cm 3, W x 2 = i o o  cm3,

Wx4 =  430 cm3, Wyj 2 =  214  cm3, Wy3i4 =  163 cm3,

ix =  4,71 cm, A = 1 0 2 ,  01 =  2,46.

Die richtige Rechnung mogę hier rein rechnerisch durch- 
gefiihrt werden. Man findet:

J F u V s ,  | s u J* J y J x y

J  N P  14

n  np  16

20,4

24,0

 ̂ V .v | ; ::
— 1 ,7 5  .0 

+  8,00 5 ,16

— 35-7  

+  192

O

123,84

605
159

8 5 ,3
135

62,7
566,5
925
483

300

255

4 4 ,4 1 + 3 ,5 2 12,79; +  156 ,3 123,84 | 984 2037 ; 555

J f  n ( J x  +  j y  ±  V ( J « — j y j *  +  4 J x y  

-  I (3021 ±  I/10532 +  4 • 5552 ) :

Weiter ist

M ; == Mx c o s d + M  s in (5=  154  • 0 ,9 19  +  124  • 0,395 =  190,6 cm t, 

M,; =  M y co s(5— Mx s in (5 = 12 4  • 0 ,9 19 — 154  • 0 ,3 9 5 =  53,0  ,, .

Man iibersieht sofort, daB in den Ecken 2, 3, 4 Zugspannungen 
auftreten, daB also der K nickbeiw ert w nur fiir den P un kt 1 in 
Frage kom mt. E s  w ird:

2,9 • 3,245 
44-4

190,6

97.7
=  — 2,323 t/cm 2

53
44.4

53_
321

sta tt — 1,40 

=  +  1,207 t/cm 2
137,3 180

sta tt +  0,90 ,, ,

. , l  +  A . = ł ł S i ( | . ,
44,4 696 173,5

s ta tt — 0,06 „  ,

190,6 , 5 3  , o------ — =  +  1,979 t/cm 2+  -------44,4 106 216 

sta tt +  1,05

Die Rechnung m it den zum Steg parallelen Achsen ergibt som it 
in diesen beiden Fallen rd. 40% kleinere Spannungen ais die 
richtige Rechnung um die Hauptachsen, doch kann der Fehler 
unter Um standen noch groBer werden. E s  muB deshalb m. E . 
bei der Priifung solcher Berechnungen streng darauf geachtet 
werden, daB die Biegungsm om ente auf die H auptachsen bezogen 
werden und es ware sehr zu wunschen, daB auch die kleineren 
Lehrbiicher iiber Festigkeitslehre die Berechnung der unsym- 
metrischen Querschnitte eingehender behandelten, ais das bisher 
m eist geschehen ist.

Zum SchluB m ochte ich noch ausdriicklich hervorheben, 
daB ich das Gregorsche Buch, aus dcm die Beispiele entnommen 
sind, sehr licch schatze, und daB an anderer Stelle (S. 179) eine 
Lattenberechnung richtig durchgefiihrt ist.
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EIN FLU SS VO N  G R U N D W A SSE R ST A N D V E R A N D E R U N G E N  UND P R E SSLU FT E IN W IR K U N G EN  
AUF DIE T R A G F A H IG K E IT  VO N  FE IN K IE SEN  V E R S C H IE D E N E R  D IC H T E.

Von D r .-In g . H e in r ich  Prefl, B er lin .

VeranlaJ3t durch im Caisson unter D ruckluft durchgefiihrte 
Baugrundbelastungsversuche unternahm  der Verfasser nach- 
stehend veroffentlichte Untersuchungen1, um den EinfluB von 
Grundwasserstandveranderungen und PreBlufteinwirkungen auf 
die T ragfah igkeit von Feinkiesen zu erm itteln.

Die Untersuchungen wurden in einem eigens hierfiir er- 
bauten eisernen Versuchskasten vorgenoinmen. D er in Abb. i 
dargestełlte Yersuchskasten aus . 3 mm starkem  Blech m it ver- 
schweiBten Stófien w ar durch W inkeleisen geniigend versteift. 
D ie Vorderseite des Versuchskastens bestand aus einer fest ein- 
gekitteten o,8 cm starken Spiegelglasscheibe. Abb. 1 enthalt 
die GroBenmaBe des Apparates.

Abb. 1 . Ansicht und GrundriB des Versuchsapparates.

Zu beiden Seiten des K astens waren kurz oberhalb des 
Bodens je  2 m it Hahnen und AnschluBstucken versehene Stutzen 
angebracht, vor dereń Offnungen innerhalb des wasserdichten 
K asten s sich geniigend groBe Siebgehause m it kleinen Lochweiten 
befanden. J e  einer der Stutzen jeder Seite w ar m it einem Stand- 
rohr verbunden. Die beiden anderen dienten zur Einfiihrung 
bzw. zum Ablassen des W assers.

In  den beschriebenen Versuchskasten wurde ais Senk- 
kastenm odell ein zweiter, an der Glaswandseite und unten 
offener eiserner luftdichter K asten  m it den in der Abb. 1 ver- 
zeichneten Abmessungen gesetzt. An den die Glaswand beriihren- 
den Flachen dieses K astens wurden Gum m iauflagen angeordnet, 
die eine vóllige luftundurchlassige Abdichtung gewahrleisteten.

Durch eine an der R iickseite des groBen Versuchskastens 
eingebaute Vorrichtung konnte weiterhin das Senkkastenm odell 
an die vordere Gląsscheibe angepreBt werden, ohne daB eine 
nennenswerte Beeintrachtigung der Senkfahigkeit des K astens 
eintrat.

D er Senkkasten besaB im Deckel einen Stutzen m it auf- 
m ontiertem  M anom eter und einen weiteren m it H ahn und 
AnschluBstuck, durch den die PreB luft zugefiihrt wrurde.

1 Die Untersuchungen werden fortgesetzt. E s soli iiber sie 
wie iiber an Bauwerken gemacliten Erfahrungen spater eingehend 
berichtet werden.

Im  Innern des Senkkastenm odells wurde nach mehrmals 
vera.nderter Anordnurig zur besseren Verteilung der PreBluft 
vom  AnschluBstutzen ab ein rings im  K asten  herumfiihrendes 
R ohr m it zahlrcichen nach oben gegen die Kastendecke gerichteten 
kleinen Offnungen angebracht.

SchlieBlich fiihrte durch die M itte des Senkkastendeckels 
verm ittels doppelter Stopfbiichsen vóllig luftdicht abgeschlossen, 
ein im Durchm esser 30 mm starker stahlem er Stempel. An 
diesem waren unten d ie io x i o  == 100 cm 2 groBe eiserneBelastungs- 
flache und oben auBerhalb des K astens der M aBstab und die 
Belastungsgewichte aufnehmende P la tte  m it eingelassener 
Schraube befestigt.

Der bestens eingeschliffene und in Ol laufende Stem pel 
lieB wesentliche Reibungsverluste bei den Versuchsreihen nicht 
auftreten.

F iir  die Versuche wurde der Boden stets unter denselben 
Verhaltnissen bei gleicher Versuchsreihe in den A pp arat ein- 
gebracht.

D as Senkkastenm odell selbst wurde entsprechend dem je- 
weiligen PreBluftdruck m it Belastung versehen, und der B au- 
grund um den Senkkasten herum durch Eisenplatten ais E rsatz  
fiir weitere Uberlagcrungshóhe belastet.

Die Ablesung der Einsenkungswrerte erfolgte durch ein 
Nivellierinstrum ent.

Die Einsenkzeiten wurden verm erkt. - Je d e r Versuch wurde 
zweim al wiederholt.

Zu allen hier veroffentlichten Versuchen wurde der gleiche 
Feinkies verw andt; die Boden unterscheiden sich m ithin nur 
durch die Dichte.

D er D in-Feinkies von fast gleichmaBiger Beschaffenheit 
besaB grau-braune Farbę. E r  enthielt geringen Prozentsatz an 
Kohle, keine Lehmbeimengungen. D er Feinkies w ar m ittel- 
stark  kalkhaltig. Die K orner waren teils eckig, teils rund, die 
Oberflache der Korner zum eist glatt.

V e r s u c h  1 :
D er Feinkies des Versuchs 1  besaB zu Beginn der Unter- 

suchung ein R aum gew icht von 1,87.
B ei Versuch 1  wurde der trockene Boden zunachst durch 

die ro x  10  cm =  100 cm 2 groBe Belastungsflache bis zu 1 ,5  kg/cm 2 
Q

=  po =  — belastet und sodann allmahlich unter Beibehaltung 

der E n d last W asser in den Yersuchsapparat gelassen.

Die Abb. 2 zeigt, daB m it dem Steigen des W assers bei 
konstanter Belastung die Einsenkungswerte wachsen, und daB 
m it dem tJberfluten der Fundam entplatte ein weiteres ver- 
mehrtes Steigen der Einsenkungswerte eintritt.

B e i einem W asserstand von +  6,0 cm iiber Fundam ent- 
plattensohle wurde bei Versuch 1 m it der Einfiihrung der PreB
lu ft begonnen. Die PreBlufteinwirkung, bezogen auf W asser-
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standshohe, bei gleichbleibender B elastung des Stcmpels m it 
1,5  kg/cm2 ist durch die strich-punkticrte Linie in A bb. 2 ge- 
kęnnzeichnet. M it wachsendem Luftdruck  steigen die E in- 
senkungswerte.

V e r s u c h  2 :
Abb. 3 stellt die Einsenkungskurve des gleichen Fcinkieses, 

jedoch vom Raum gew icht 1,79  dar. Wie bei Abb. 2 ist auch hier 
der trockene Boden bis .1,5  kg/cm2 bclastet und sodann unter 
gleichbleibender Belastung dem Baugrund W asser zugeftihrt.

Crmkngskurre bei Ulg^HmerUlosiiing^ 
rfiige Steigen t/es Snim/nassers

Abb. 3.
Versuch 2 mit gleicliem Feinkies, jedoch"vom Raumgewicht 1,79.

Entsprechend der geringeren Dichte wurde hierbei gegeniiber 
Versuch 1 eine verm ehrte Zunahme der Einsenkungswerte be- 
obachtet. Beim  t)berfluten der Fundam entplatte erschien 
gleichfalls eine zusatzliche Mehreinsenkung.

Der auf - f  5,0 cm iiber Fundam entplatte sich befindende 
W asserstand wurde sodann zunachst bis ±  0,0 d. h. bis zur 
Fundamentunterlcante abgesenkt, ohńe daB sich eine m erkbare 
Veranderung in der Einsenkungshohe ergab. E rs t  bei weiterer 
Absenkung tra t eine, wenn auch sehr geringe Zunahm e des 
Einsenkungswertes auf.

B ei Versuch 2 wurde nach Absenkung bis auf K ote —  20,0 cm 
zur K on trolle der Versuchseinrichtung eine lcleirie Zusatzbe- 
lastung aufgebraeht, die eine weitere Einsenkung ergab.

M it dem W ieder-Steigen des W asserstandes zunachst bis 
± 0 ,0 ,  dann bis +  4,0 cm iiber Fundam entsohle machten sich 
die bereits beschriebenen Erscheinungen, wrenn auch m it durch 
die groBere Dichte verringerten W erten, bemerkbar. Auch bei 
nochmaligem Absenken und Steigen des Grundwassers zeigten 
sich den gleichen Vorgangen entsprechend wachsende E in 
senkungswerte.

Die in der W asśerstandshóhe ausgedriickte Einw irkung 
der PreBluft fiihrte m it wachsendem PreBluftdruck infolge der 
immer gróBer werdenden Auflockerung zu wachsenden Ein- 
senkungswerten.

B ei Ablassen der PreBluft, d. h. beim W ieder-Steigen des 
W asserstandes tra t eine H ebung des Fundam entes ein. Eine 
weitere Zuleitung von PreB luft fiihrte zu neuen, jedoch verringer- 
ten Einsenkungswerten. B ei einem abermaligen Ablassen der 
L u ft tra t wiederum, wenn auch ein geringer R iickgang der 
Einsenkung ein.

B ei dem schlieBlich vorgenommenen Absenken des Grund
wassers zeigte sich eine aufierst geringe Mehreinsenkung, indes 
bei Entlastung des vom  W asser nunmehr befreiten Bodens eine 
Hebung des Fundam entes beobachtet wurde.

V e r s u c h  3:
Der fiir den Versuch 3 venvandte Feinkies vom Raum gew icht 

1,70  m it einem H ohlraum prozentsatz von 3 1  wies entsprechend 
seiner geringen Dichte im trockenen Zustand, im Grundwasser, 
bei Absenkung und W ieder-Steigen des W assers wie bei PreB-

lufteinwirkung die gleichen bemerkenswerten Einsenkungswerte 
auf. Hervorgehoben sei dic zusatzliche Einsenkung beim bzw. 
nach dem Uberfluten des Fundam entes, die nicht wahrnehm bare 
Veranderung des E in 
senkungswertes beim 
Absenken bis ±  0,0 cm.

B ei Versuch 3 w ur
de gegeniiber den beiden 
zuvor geschilderten der 
PreBluftdruck wesent- 
lich erhóht. W ie Abb. 4 
zeigt, wurde zunachst 
m it wachsendem PreB
luftdruck eine wach- 
sende Einsenkung be
obachtet, die nach er- 
folgter 1. Um lagerung 
der Kórner etw as ge
ringer wurde, um dann 
plótzlich infolge volliger 
Auflockerung einen sehr 
hohen W ert zu er- 
reichen.

V e r s u c h  4:

D as Raum gew icht M ' 
des Feinkieses nach er- 
folgter Absenkung be- 
trug bei Versuch 4 :1 ,6 8 .

B ei diesem Versuch 
wurden zunachst die 
Einsenkungswerte der 

unbelasteten P latte  
beim Steigen und 
Fallen  des Grund
wassers verm crkt, und sodann nach erfolgter Absenkung der 
Baugrund bis zu 1 ,5  kg/cm2 beansprucht.

J>

W

Abb. 4 .
Versuch 3 mit 
gleichem Fein
kies, jedoch vom 

Raumgewicht 
1,70.
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Abb. 5.
Versuch 4 mit gleichem Feinkies, jedoch 
vom Raumgewicht 1,68 (nach Absenkung).
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Die sich ergebende Setzungskurv'e ist in Abb. 5 aufgezeichnet. 
B ei Entlastung der Fundam entplatte ergab sich eine geringe 
H ebung des Stempels.
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Nach dem W ieder-Steigen des W assers unter sehr geringer 
Zunahm e des Einsenkungswertes wurde daraufhin der Boden 
im W asser belastet.

B ei W asserabsenkung, Entlastu ng des Fundam entes und 
folgendem W assersteigen zeigten sich die den bereits gemachten 
Beobachtungen entsprechenden Frscheinungen.

B ei Versuch 4 wurde m ehrfach nach langerer Einwirkung 
eines jew cils gering scliwankenden PreCluftdruckcs das Funda
ment belastet und schlieBlich der PreBluftdruck unter Bei- 
behaltung einer konstanten B elastung erlioht.

Schon bei geringer Belastung des unter PreB luft stehenden 
Bodens stiegen die Einsenkungswertc bedeutend, bei Erhóhung 
des PreBluftdruckes bei gleicher Belastung sank dic Fundam ent- 
p latte  tief ein.

Y e r s u c h  5 :
Der itp. Grundwasser liegende Feinkies des Versuches 5 

wies ein Raum gcw icht von 1,95  auf. In  Abb. 6 ist die Einsen- 
kungskurve der im  W asser liegenden Fundam entplatte auf- 
getragen.

Die unter der bleibenden Belastung von 1,5  kg/cm2 vorge- 
nommene Absenkung verursachte nur eine auBerst geringe

■00 -M, -0 ecmYilKserstoml iiber tent

Bnsinkungskum bei l,5tytsi*/!wcMss/uiiti\

I  

$

V
Abb. 6. Versuch 5 mit gleichem Feinkies, jedoch vom 

Raumgcwicht 1,95 (im G. W.).

Mehrcinsenkung. Gleichfalls zeigte sich die Einw irkung des 
W assersteigens infolge der groBen Dichte des Feinkieses ais 
unbedeutend.

Auch der EinfluB der PreBluft w ar geringer. Die punktierte 
Linie der Abb. 6 gibt die Hebung des Fundam entes beim Ab- 
blasen der PreBluft wieder.

Aus den Yersuchen ist der EinfluB der Dichte bestens er- 
kennbar. J e  gróBer die Dichte, je  tragfahiger und widerstands-

Abb. 7 .
Zusammenstellung der Versuche 1, 2 und 3.

fahiger gegen W asserstandsanderung und PreBlufteinwirkung 
ist der Boden.

Die Versuche lassen erkennen, daB beim Feinkies je  nach 
Dichte durch die Absenkung2 mehr oder minder groBe Setzungen 
hervorgerufen werden, 'daB aber die Einsenkungswerte infolge 
W ieder-Steigens des Grundwasscrs bedeutend gróBer und somit 
beachtlicher sind. Besonders ist das U berfluten der Fundam ent- 
sohle m it einer verm ehrten Einsenkung 'Verbunden.

SchlieBlich sei darauf hingewiesen, daB die PreBlufteinw ir
kung die Tragfahigkeit des Baugrundes wesentlich herabmindert.

2 Es wurde nachweislich kein Boden bei der Absenkung ent- 
nommen.

K U RZE T E C H N ISC H E  B E R IC H T E .

Beton mit Gleitschalung bei Neubauwerken in RuBland.
Eines der Sondergebiete, auf denen die moderne russisclio Bau- 

technik am meisten vorgeschritten ist und anerkennenswerte Leistungen 
aufzuweisen hat, ist die Ausfiihrung von hohen zylindrischen Beton- 
bauten mittels Gleitschalung. Eine Gruppe von energischcn Fach- 
leuten hat eine der diesbeziiglichen amerikanischen Methoden, nach 
grundliehcm Studium in USA., hier eingefiihrt und in den letzten 
drei Jahren mit Erfolg bei mehreren Dutzenden von Bauten durch- 
gefiihrt. Zur weiteren Bekanntmachung dieser Bauweise ist ein gut 
gelungener Film aufgenommen worden, der in VortrSgen und in 
den Kursen zur Weiterbildung der praktisch tiltigen Bauleiter vor- 
gefiihrt wird; eine kurze amtliehe „Instruktion" vom Dezember 29, 
welche einen Teil der nótigen Erklarungen gibt, wurde im Friihjahr 30 
in Sooo Exemplaren veróffentlicht. (Zum Verstandnis der hiesigen 
Auflagenzahlen sei bemerkt, daB die ,,einheitliehen Bauvorscliriften'‘ 
vom Marz 1930, welche, von einer kleinen Sonderausgabe abgesehen, 
ais Buch in 40 000 Stiick gedruckt wurden, nach einem halben Jah r 
vergriffen waren).

Die Erfahrungen m it der Gleitschalung lassen bedeutsame 
Schliisse auf ihre Gefahren und ilire Anwendungsgrenzen zu. Die 
Abstiitzung der Gleitschalung einschlieBlich der Gcriiste und Einrich- 
tungen erfolgt auf lotrechte Eisenstabe, welclie aus dem bereits fertigen 
Teil der Betonwande nach oben herausragen. Diese Stabe sind von 
der Stelle, wo sie im erharteten Beton geniigend Halt haben, herauf 
bis zum Punkt der Lasteintragung auf Knicken beansprucht. Es 
gibt ein Gleitschalungssystem, bei welchem der freiliegende Teil 
dieser Stabe von einem Rohr umgeben wird, an welchem eine absatz- 
weise zu betatigende Hebelvorrichtung angreift. Bei dieser Vorrichtung 
ist der obere Teil der genannten Strecke gegen Ausknicken zum Teil 
geschutzt untl kann sich hochstens innerhalb des Rohres zur Schraube 
zusammendrehen; die Gefahr des Ausknickens in der noch nicht ge- 
niigend erharteten Betonzone wird dadurch freilich erhóht werden. 
Hier arbeitet man mit dcm Schraubensystem bei welchem die last-

eintragenden Klemmvorrichtungen 11111 50 bis 100 cm uber der Beton- 
oberflache sitzen. Fiir die bisher ausschlieBlich verwendeten Stangen 
von 25 mm Durchmesser ergibt sich dadurch eine erhebliche Knick- 
gefahr. Nach don deutschen Vorschriften darf namlicli eine solche 
Stange (genau zylindrische Form und mittige Belastung vorausgesetzt) 
bei 60 cm freier Knicklange mit 2,71 t belastet werden, bei 1 Meter 
ist sie (wegen A> 150) iiberhaupt nicht zulassig. Tatsachlich hat der 
Gleitsclialungsbetrieb auch mit Ausknicken der Tragstabe des ófteren 
zu tun. Soweit es sich dabei um die freiliegende Stange handelt, 
kann man eine behelfsmaBigc órtliche Verstarkung anbringen, indem 
man um eine gefahrdcte Tragstange ein Bundę! vori kraftigen Staben 
bindet, sic also ,,schient“ . In dem noch nicht erharteten Teil des Betons 
bricht eine ausknickende Stange mitunter ein Loch aus der Wand 
heraus. Fiir diese Vorgange ist es wichtig, in wieweit das einzelne 
Joch der Gleitschalung bei dem fortw^ahrenden Hoherwinden belastet 
wird. Man will selbst hier nicht so groBe Mannschaften aufwenden, 
um an jeder Schraube (bei etwa 1 ,5 ’m Abstand der Joche untereinander) 
einen Arbeiter (oder meist eine Arbciterin) zu stellen, so daB iiberall 
gleichmaBig hochgedreht werden konnte, sondern laBt von den benacli- 
barten Schrauben eine nach der anderen hochdrehen. Wenn das auch 
jedesmal nur einen Millimeter ausmacht, so gibt es doch, bei den 
statisch unbestimmten Holzkonstruktionen der Schalungen und Platt- 
formen, merkliche Ungleichhciten in den Belastungen der Joche.

Eine VergroBerung des Tragstangen-Durchmessers von 25 auf
37,5 mm wurde zwar ihre Tragfahigkeit auf das Fiinffaclie erhohen. 
Aber man belastet sie nicht nur mit dem Gewicht der Gleitschalung, 
sondern auch mit der die ganze Bauwerksgrundflaehe umfassenden 
Arbeitsplattform, mit den Transportvorgangen darauf (Betonkarren), 
mit Baubiiros usw., sowie mitHangegeriisten auBerhalb derUmfassungs- 
wande zum Zweck der Nachbesserungen unterlialb der Schalung; 
man will auch noch Warme-Yorhange von mehreren Metem Hóhe 
zum Schutz der frisch hergestellten Betonwand daranhangen und 
womoglich eine Warmeschntzhiitte iiber die ganze Plattform bauen. 
Da man nun die Einrichtungen nicht diesen ver-schiedenen Belastungs-



DKR BAUINGEN1EUK
1931 HEFT 3. KURZE TECHNISCHE BER1CHTE. 53

,verhaltnissen im einzelnen anpassen kann, sie vielmehr einheitlich 
gestaltcn muC, so cmpfehle ich, auf Rohre von 50 mm auBerem Durch- 
messer ais Tragstabe iiberzugehen.

Eine andere Frage ist die Hóhc der Gleitschalung. Sie wird 
bisher mit 1,2 m festgehalten. Dieses MaB hangt nicht nur mit der 
oben beriihrten Gefahr des Ausknickens der Tragstabe im Beton inner- 
halb und unterhatb der Sclialung zusammen, sondern auch mit der 
Geschwindigkeit des Arbeitsfortschritts. Die Schalung von 1,2 m 
Hóhe schrankt fiir unsere Begriffe unter normalen Verhaitnissen den 
taglichen Arbeitsfortscliritt auf 1 m Hóhe ein. Man hat aber hier 
unter giinstigen Verhaltnissen mit derselben Schalung auch sclion 
gróBere Tagesleistungen gewagt und fertig gebracht.

Besonders wichtig wird diese Frage bei der Winterarbeit. Sie 
lost sich am besten, wenn im Innern des, Gebaudes unten die Warm- 
Anlagen samt den kleinen Rohstofflagern, Mischern, den Kesseln usw. 
konzentriert werden konnen, alle Wandoffnungen (Fenster usw.) 
diclit gemacht werden und vom Unterrand der Gleitschalung ab ctwa 
weitere fiinf Meter durch einen Vorhang von dicken Strohmatten 
geschiitzt werden. Dabei muB allerdings vorausgesetzt werden, daB 
der Unterbau oder Keller des Gebaudes getrennt hergestellt wird und 
die Warme-Anlage aufnimmt, iiber welcher dann die Gleitschalung 
erst montiert wird, oder daB der unterste Teil mit der Gleitschalung 
noch in guter Jahreszeit ausgefiihrt wird. Bei der kurzeń Ausfiihrungs- 
zeit, welche die Gleitschalung iiberliaupt zur Folgę hat, wird aber der 
letztere Fali Ausnahme bleiben.

Eine einfache Sicherung der auf der Plattform arbeitenden 
Leute cmpfehle ich auf alle Falle, namlich die zugfeste Verankerung 
der Plattform in sich, so daB hochstens eine langsame Schragstellung der 
Plattform, aber kein AbreiBen erfolgen kann, wenn wirklich einmal 
an einer Gebaudeecke der frische Beton abbróckelt. Da kraftige 
Bohlenkranze um die auBere Schalung auBen herumlaufen, brauchen 
dereń versetzte StóBe nur geniigend kraftig verschraubt werden, um 
diese Wirkung und auBerdem die MaBhaltigkeit der Schalung zu 
sichern.

wande zu betrachten sind. Man kann annehmen, daB kiinftig erheb- 
liche Teile der Wohnungsbauten, auch schon bei vier Stockwerken, 
mit Gleitschalung ausgefiihrt werden. Dagegen diirfte der Gedanke, 
auch Innenpfeiler und Deckenbalken innerhalb der Gleitschalung mit- 
zumachen, auf erhebliche Schwierigkeiten bei der Ausfiihrung stoBen, 

Prof. Dr.-Ing. M a s  M a y er (z. Z. in Moskau).

Neue Lósch- und Ladevorrichtungen 
am Dordrechter Seehafen.

In der Zeitschrift „D e  In g e n ie u r"  1930, Heft 3S, Seite W. 175, 
bringt W. K o p p e n  einen ausfiihrlichen Aufsatz iiber neue Losch- 
und Ladevorrichtungen am Dordrechter Seehafen. Eine Landzunge 
von 300 m Lange und etwa 130 111 Breite trennt den Seehafen vom 
sogen. Mallegat, und auf dieser Landzunge, dereń Querschnitt aus 
Abb. 1 zu ersehen ist, sind vier Ladebriicken und zwei bewegliche Krane 
aufgestellt. Abb. 2 zeigt die fertige Anlage, die aus der Haarlemschen 
Maschinenfabrik, friiher Gebr. Figee, stammt. Auf der genannten 
Landzunge befindet sich ein langer Giiterschuppen, Lagerplatze fiir 
Massengiiter und vier AnschluBgleise, an der Seehafenseite zieht sich 
aber in 25 m Abstand gleichlaufend mit der Landzunge ein 9,75 m 
breites Kaibauwerk hin, das somit einen 25 m breiten und 280 111 
langen Binnenhafen vom groBen Seehafen abtrennt; hier konnen 
mehrere Seeleichter nebeneinander liegen, donn dieser schmale Binnen
hafen hat 8 m bis 4 m (an der Landseite) Wassertiefe. Die groBen 
Seeschiffe legen an der AuBenseite des Kaibauwerks an, wo sie 9 m 
Tiefe finden; Abb. 1 zeigt diese Anlagen im Quersclinitt. Die Lade- 
briicken sind in Langs- und Vorderansicht ebenfalls auf Abb. 1 darge- 
stellt. Die Ausladung an der Seehafenseite betragt 30,50 m, die t)ber- 
spannung des kleinen Binnenhafens, des Giiterschuppens und dreier 
Eisenbahngleise 65 m und die Ausladung bis zum vierten Eisenbahn- 
gleis nochmals 18,60 m, das sind zusammen 114 ,10  m; es handelt sich 
somit um einen gewaltigen Geriistbau, der an der Seehafenseite auf 
einer schmalen Pendelstutze, am anderen Ende auf einem mit der 
Briicke starr verbundenen Pfosten ruht. Die Vorderansicht der Pendel- 
stiitze zeigt Abb. r, die des liinteren Pfostens Abb. 2. Ober der Pendel- 
stiitze steht ein fester turmartiger Aufbau, der nach riickwarts durch 
Dreiecksverbindung mit der Ladebriicke in seiner Lage gehalten wird;

■Max. 50,65-

Abb. 1 . Vorder- und Seitenansicht der I.adebriicke.

Die aufsehenerregende Beschleunigung und Verbilligung des 
Baues von Getreidesilos hat, zusammen mit der Eleganz des Verfahrens, 
dazu gefuhrt, daB man es auch auf anderen Gebieten, z. B. imWohnungs- 
bau verwendet, und diese Versuche scheinen iiberraschend giinstige 
Ergebnisse zu liefern. GleicheWandstarke deslsolierbetons braucht man 
ohnedies von unten bis oben, wenn die Warme-Damnrung bestimmend 
ist; der verschiedenen Druckbeanspruchung tragt man durch groBeren 
Zementzusatz in den unteren Gescliossen Rechnung. Die Óffnungen 
fiir Fenster und Tiircn werden durch eingesetzte 
gespart; es ist aber miBIicli, wenn Tragstangen frei in diesen 
stehen. Da die Treppenhaus- und Zwischenwande gleichzeitig mit- 
gegosseh werden, braucht man wegen des Ausknickens der 40 cm starken 
Wand nicht angstlich sein; man kónnte meines Erachtens darauf 
verzicliten, die baldige Einziehung der Stockwerkdecken zu verlangen.
Jetzt ist ohnedies die Verwendung der eisernen Deckentrager (und 
der Eisen- und Eisenbetonskelette) im Wohnungsbau und verwandten 
Teilen des Hochbaues endlich verboten, sodaB man auf die Holzbalken 
zuriickgreifcn muB, welche nicht so sehr ais Yersteifung der Beton- Abb. 2 . Gesamtansicht der vier Ladebriicken und der zwei Drehkrane.
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oben befindet sieli eine Rolle, mit dereń Hilfe der vordere Ausleger 
fast senkrecht in die Hohe geklappt werden kann, damit die Seeschiffe 
beim Anlegen durch ihn nicht gehindert werden. Das Gelenk sitzt am 
Obergurt des Auslegers. Die dazugehórigc Windo steht in einem 
H&uschen auf der Ladebrucke, dic Windetrommel ist konisch geformt, 
weil die Last beim Aufwindcn des Auslegers bestandig abnimmt. Die 
Pendelstiitze vorn und die feste Unterstiitzung der Briicke hinten sind 
rahmenformig ausgebildet, damit sie der weiter unten naher beschrie- 
benen Laufkatze' Durchgang gewahren konnen. Jede der Stiitzen 
steht beiderseits auf vier Rollen, die durcli Waagebalken derart zu 
einem Wagen verbunden sind, daB alle vier den gleicheń Druck er
halten. Der elektrische Antrieb zur Fortbewegung der Ladebrucke 
langs des Ufers befindet sich ebenfalls in dem Maschinenhauschen auf 
der Briicke. Eine waagerechte Welle reicht nach beiden Seitcn bis zu 
den Stiitzen; durch konische Zahnrader wird dic Drehbewegung auf 
senkrechte Wellen iibertragen, die dann je einen der Rollenwagen an- 
treiben, so daB beiderseits eine ganz gleichmaBige Bewegung entstelit. 
Bei einem Windgegendruck von 15 kg/m2 kann ein Fortschreiten der 
Laufbriicke von 20 m/min erzielt werden. Die eigentliche Briicke tragt 
an den beiden Untergurten, innen befestigt, die Schienen fiir die 
Laufkatze; an dieser aufgehangt ist der Drehkran mit Mascliinenhaus 
und Ausleger. Das Mascliinenhaus hat nach ruckw&rts eine Ausdehnung 
von 6 m, die Rolle des Drehkranes mit Fórderseil eine Ausladung von
4 m; damit das Ganzc sich auch wahrend des Durchganges durch die 
Pfeilerstutzen vóllig umdrehen kann, liaben diese beiden zwischen 
ihren Beinen einen lichten Abstand von 13  m erhalten (vergl. Abb. 1). 
Im Maschinenhauschen sind die Antriebsmascliinen und die beiden 
Windetrommeln so angeordnet, daB sio ein Gegcngewicht der zu 10 t 
angenommenen Nutzlast bilden. Fiir die Drehbewegung um die 
senkrechte Achse ist iiber dem Maschinenhaus eine kreisrunde Scliiene 
angebracht, auf der vier Stahlrollen laufen. Es ist gelungen, die Ge- 
wichtsverteilung so anzuordnen, daB diese Rollen stets senkrechten 
Druck ausiiben, mogę nun der Kran belastet oder unbelastet sein. 
Das Aufwinden der Last volIzieht sieli mit einer Geschwindigkeit 
von i m/sec, die Katze lauft 2,5 m/sec bei voller Belastung und kann
2 y2 Umdrehungen in der Minutę ausfuhren. Das Zusammensetzen der 
vier Laufbriicken geschah mit Hilfe von zwei Schwimmkranen. Der 
Yerfasser schildert diese Arbeit, die vorher genau iiberlegt werden

muBte, und gibt 12 Abbildungen der einzelnen Arbeitsabschnitte, 
aus denen der Fortgang der Arbeiteu deutlich zu erselien ist.

Au Ber den vier Ladebruckon sind auch zwei neue Drelikranc 
aufgestellt. Abb. 1 zeigt einen solchen mit seiner weitesten Ausladung, 
und Abb. 2 alle beide mit hoch aufgerichtetem Ausleger. Die Schwierig- 
keit beim Entwurf lag darin, daB die gewaltige Ausladung von 31 m 
verlangt werden muBte, wahrend der fiir die freie Bewegung des Kranes 
zur Verfiigung stehende Raum von allen Seiten eingeengt war. Bei 
gróBter Ausladung muB der Kran unter der Ladebrucke durcli- 
schwenken konnen, dabei steht er aber schon an sich sehr hoch, weil 
durch den rahmenformigen Unterbau Giiterziige hindurchgefiihrt 
werden sollen. Die riickseitige Ausdehnung des Maschinenhauses ist 
beschrankt, weil dies bei der Umdrehung nicht mit den Aufbauten der 
Seeschiffe zusammenstoBen (Jarf, nur den ganz oben gelegencn Waage- 
balken mit Gegengewicht hat man nacli rttćkw&rtś so weit verlangert, 
daB er auBersten Falles gerade mit der Vorderkanto der Kaimauer 
abschneidet. Oben auf dem Unterbau befindet sich der Laufkranz, 
auf dem die drehbaren Teile mittels vier Rollen umlaufen. Der Aus
leger ist zweiteilig, beide Teile sind an der Spitze durch einen Quer- 
balken verbunden, an dem die Rolle befestigt ist. Uber der senkrechten 
Drehachse steht ein Dreiecksbock von reichlich 12 111 Hohe, der einen 
ebensolangen Waagebalken tragt. Dieser ist nach vorne hin durch ein 
Gestange mit dem Ausleger verbunden und tragt am riickwartigen 
Ende das Gegengewicht. Der gemeinschaftliche Scliwerpunkt der be- 
weglichen Teile riickt bei der Bewegung des Auslegers auf einer kurzeń 
aber waagerechten Balin hin und her, er bleibt abor in der Nahe der senk- 
reclitcn Drehachse, was dćr Standfestigkeit des ganzen Kranes und 
der Druckverteilung auf die Kranbahn zugute kommt. Bei einem Wind- 
druck von 15 kg/m2 werden folgende Geschwindigkeiten erzielt: 
1,25, m/sec beim Ileben der Last von 3 t; 2,50 m/sec beim Schwenken 
der Last von 3 t bei einer Ausladung von 15 m; i m/sec mittlere Ge
schwindigkeit beim Anheben des Auslegers mit 3 t Last. Der Kran 
ist auch imstande, eine groBere Last bis zu 6 t zu heben, dazu muB 
eine lose Rolle eingeschaltet werden, auch darf dann die Ausladung 
das MaB von 15 m nicht iiberschreiten; dies geniigt aber, um eine 
Last aus der Lukę eines Seeschiffes zu heben und sie bis etwa zur Mitte 
des Binnenhafens hiniiber zu schwenken. Zum Betriebe samtliclier 
Maschinen dient ein Drehstrom von 500 Volt. L.-M.

Y E R S C H IE D E N E  M ITTEILU N G EN .

Z u s c h r if t  zu 
Oberstrómen, Uberfall und AusfluB.

Uber dioses Thcma ist im „Bauingeriieur" 1930, Heft 45, S. 78off. 
eine Aussprache zwischen Dr.-Ing. Th. Musterle und Dr.-Ing. F. Bund- 
schu veroffentlicht. Da ich kiirzlich eine Reihe von Laboratoriums- 
versuclien iiber diese Frage abgcschlossen habe, dereń Ergebnisse noch 
nicht veróffentlicht sind, móchte ich mir erlauben, auch meinerscits 
zu einigen in der voreiwahnten Aussprache beriihrten Fragen Stellung 
zu nelimen,

Zunachst muB ich Herrn Dr. Bundscliu beistim m en, wenn er 
behauptet, daB in der Ableitung der Weisbachschen bzw. Polenischen 
Uberfallgleichung ein Feliler eńthaltcn ist. Die Uberfallgleichung

__ _
erhalt man durch Integration des Ausdrucks Q =  b V 2 g j V  h d h

b'i
V 2

zwischen den Grenzen: h ,=  o bzw. h , = K =  —  und h ,= h  bzw.- 2 g 1 
h +  k, je nachdcm, ob die Geschwindigkeitshohe k des zuflieBenden 
Wassers vernachlassigt wird oder nicht. Mathcmatisch ist die Ableitung 
einwandfrei, physikalisch jedocli nicht, weil der GroBtwert von Q wegen 
der Absenkung des Strahls bereits bei einem Wert von h ,> o  erreicht 
wird (hj =  o,2 hj bis 0,3)1!). Die mathematische Ableitung nach 
Poleni gibt demnach ein zu groBes Q, ganz abgesehen von der Annahme 
iiber die GroBe des im Uberfallstrahl herrschenden Drucks. Im iibrigen 
kann man, entgegen der Ansicht Dr. Bundsclius, die Annahme Polenis, 
daB der hydrostatische Druck im Strahl zu Nuli wird, nicht ais Feliler 
ansprechen, sondern nur ais einen denkbaren Grenzfall, ebenso wie 
Dr. Bundschus Annahme, daB der volle hydrostatische Druck im 
Uberfalląuerschnitt erhalten bleibt, einen anderen denkbaren Grenz
fall darstellt. In Wirklichkeit ist im Uberfalląuerschnitt ein Unter- 
druck yorhanden. Dieser Unterdruck verlauft aber n ic h t geradlinig. 
Ich habe bei meinen Versuchen Druckmessungen im Uberfallstrahl 
ausgefuhrt, mit dem Ergcbnis, daB die Druckverteilungslinie stets eine 
Kurve ist. Bei scharfkantiger Wehrkrone und beluftetem Strahl ist 
der Druck an der Strahloberflache und auch an der Strahlunterflache 
gleich Nuli und hat im Innern des Strahls einen Hochstwert. Bei 
einem Wehr mit abgerundeter Krone ist an der Strahloberflache der 
Druck Nuli, erreicht in einer gewissen Tiefe einen Hochstwert und 
fallt von da ab wieder. Den Wert Nuli erreicht er wieder in einer 
gewissen Hohe iiber der Wehrkrone, an der Wehroberfladie selbst ist 
ein mitunter recht betrachtlicher Unterdruck (Sog) vorhanden. Wenn 
das Unterwasser iiber die Wehrkrone steigt, wachst der Druck an der 
Unterseite des Strahles und nahert sich bei grófleren Uberstromungs-

hóhen dem hydrostatischen. Dann erst nahert sich die Druckvertei- 
lungslinie einer Geraden. Es folgt daraus, daB die Formel von BoB:

Qmax =  2 -i V 2 g H^1 B  — — 1 -■ die auf der Annahme eines
V Z 2 — 3 Z +  3

geradlinigen Verlaufs des Drucks im Strahl beruht, nicht zutrifft. 
Man kann dagegen den Unterdruck in Betracht ziehen durch einen

Beiwert m und sclireiben: Qmax =  m B  V 2 S - *)• Der Beiwert m

ist Uierbei von der Form des Wehres abhangig.
Bei meinen Versuchen habe ich nicht die Wassernienge Q, 

sondern die Hohe der Energielinie Iie  iiber der Wehrkrone gesucht

*/ Q2und. in der Form hF. =  m | / = m hgr erhalten, worin hgr die Grenz-

tiefe, bei der der Ubergang von Śtromen zum ScliieBen stattfindet, 
bedeutet. Den Wert m habe ich fiir den beliifteten iiber ein scharf- 
kantiges Wehr sturzenden Strahl zu 1,40 ermittelt, fur ein Wehrmodell 
mit abgerundeter Krone zu 1,2 1. Diese Beiwerte m lassen sich fiir 
verschiedene Welnfornien ohne groBe Miihe durch Versuche fest- 
stellen.

Fiir'den Fali des ..Uberstrómcns'' erlialte ich aus meinen Ver- 
suchen eine Gleichung, die auf Q umgerechnet mit der von Bundschu 
ubereinstimmt. Die Gleichung lautet:

hE =  kh.. + kV ’i^ 2h3gr

wobei k ein Beiwert ist, der bei dem von mir untersuchten Wehr 
mit abgerundeter Krone gleich Eins ist. Beim Wehr mit scharfkantiger 
Krone ist k dagegen etwas groBer ais Eins und wird erst bei gróBerer 
Uberstromungshohe zu Eins. hu bedeutet hier die Hohe des ungestauten 
Wasserspiegels iiber der Wehrkrone.

Die Grenze zwischen „Uberfallen" und „Uberstrómen" liegt
H

dagegen nicht, wie von Bundschu abgeleitet, bei h ~  — bzw. mit

meinen Bezeichnungen Jiu —hSr. Uberstrómen beginnt nach meinen 
Vcrsuchen erst, wenn die Hohe des Unterwasserspiegels iiber der 
Wehrkrone hu =  2,4 hgr. Bei h„ =  3,4 hgr ist der Beiwert k in der 
Formel fiir Uberstrómen auch bei scharfkantiger Wehrkrone gleich 
Eins, so daB von dieser Uberstromungshohe an der EinfluB der Wehr- 
form verschwindet.

* H ist die Energielinienhohe.
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Zwischen dem „Yollkomraenen Uberfall" mit liu< o  und dem 
„ttberstrómen'' mit hu >  2,4 hgr liegt ein Obergangszustand, den ich 
ais ,,unvollkommenen Uberfall" bezeiclme. Fur diesen Bereich habe 
ich aus rtieinen Versuchen fiir hu eine Gleichung von der Form:

1ie =  m h jr -j- nliu -f- p erhalten, worin m derselbe Beiwert ist wie
“ Kr

fiir den vollkommenen Uberfall,' n und p dagegen neue Beiwerte sind.
Die Teilung des bisher mit ,,unvollkommener Uberfall'' bezeich- 

neten Zustandes in zwei getrennte: ,,unvo!lkommener Uberfall" und 
„Uberstromen" erscheint nach meinen Versuchen notwendig. Der 
Ubergang yom ,,vollkommenen“  zum ,,unvollkommenen" Uberfall 
und zum „Uberstromen" vollzieht sich nach den neuen Formeln voll- 
kommen stetig. Die wenigen erforderliclien Beiwerte lassen sich leicht 
durch Versuche ermitteln, und es lassen sich auf diesem Wege geniigend 
genaue und fiir den praktischen Gebrauch geniigend einfache Berech- 
nungsunterlagen fiir alle gebrauchlichen Wehrformen schaffen.

Prof. E. J a c o b y ,  liiga.

Berichtigung.
In der Buchbesprechung G ra f-G o e b e l „Schutz der Bauwerke 

gegen chemische und physikalische Angriffe'‘ , in Heft 48/1930, S. 835 
ist ein sinnstorender Druckfehler unterlaufen. In dem Satze ,,Die 
Zugaben von TraB bei Kiessanden, denen z. B. die KorngroBen unter
5 mm fehlen, liefert . . . usw." muB es richtig 0,5 mm statt 5 mm 
heiSćn. H um m el.

W ettbewerbe. —  Dreirosenbrticke in Basel.
Wie gemeldet sind zu diesem Wettbewerb 70 Entwiirfe einge- 

gangen. Die Ju ry  hat folgende Rangordnung aufgestellt:
I. P re is  {15000 F r .) :

Eiserne Vollwandbalkenbriicke mit drei Offnungen mit unten- 
liegenden Haupttragern. Yerfasser: Maschinenfabrik Augsburg-

Niirnberg, Werk Gustavsburg in Mainz-Gustavsburg; Griin & Bilfinger 
Mannheim. Kiinstler. Berater: Arch. Prof. O. R . Salvisberg, Ziirich

II. P re is  (i4000Fr.):
Eiserne Yollwandbalkenbriicke mit drei Offnungen. Verfasser: 

Eisenbaugesellschaft Ziirich in Ziirich; Locher & Cie., Ziirich; Arch. 
Gebr. Pfister, Ziirich.

III . P re is  (13000 F r.): 
Eisenbetonbalkenbrticko mit drei Offnungen. Yerfasser:

Wayss & Freytag A. G., Frankfurt a. M. und Niederlassung Stuttgart; 
Prof. Dr. E . Morsch, Stuttgart. Architektonischer Mitarbeiter: Prof. 
Dr.-Ing. P. Bonatz, Stuttgart. Unternehmer: Wayss & Freytag A. G., 
Stuttgart und A. G. Heinrich Hatt-Haller, Ziirich.

IV. P re is  (11000 Fr.):
Eisenbetonbogenbriicke mit drei Offnungen. Verfasser: Heil-

mann und Littmann, Bau und Immobilien A. G. in Munchen und 
Berlin; Arch. Scherer & Meyer, Schaffhausen.

V. P re is  {10000 F r.):
Eiserne Vollwandbalkenbriicke mit drei Offnungen. Verfasser: 

Aug. Klonne, Dortmund; Ed. Ziiblin & Cie A. G., Ziirich.
A n k a u f (9000 F r.):

Eiserne Vollwandbalkenbriicke mit drei Offnungen. Verfasser: 
Prof. Dr.-Ing. Gaber, Karlsruhe, Unternehmer: Verein. Stalilwerke 
A. G., Dortmund; Deutsche Tiefbaugesellschaft, Mannheim; 
Prader & Cie, Ziirich.

A n k a u f (8000 F r.):
Eiserne Vollwandbalkenbriicke mit Versteifungsbogen in der 

Mitteloffnung. Verfasser: A. G. Conrad Zschokke, Stahlbau, Dóttingen;
A. G. Conrad Zschokke, Tiefbau, Genf; Arch. A. Widmer, R . Calini, 
Basel.

Das Preisgericht hat das erstpramierte Projekt mit einigen 
Abanderungen zur Ausfiihrung empfohlen.

Eine eingehende Besprechung folgt nach.

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .

Zur Wirtschaftslage laBt sich fiir die erste Woche des neuen 
Jahres nichts ivesentlicli Ne 11 es berichten. Der Jahresultimo wurde, 
wie das in Depressionszeiten der Fali zu sein pflegt, am Geld- und 
Kapitalmarkt ohne gróBere Schwierigkeiten uberwunden. Auf dcm 
Baumarkt setzt sich infolge der Witterungsverhaltnisse der Riickgang 
der Beschitftigung verscharft fort. Die Arbeitslosigkeit in den Bauge- 
werlcschaften betragt bereits mehr ais 60% der Mitglieder; die Arbeits- 
losenziffern im Baugewerbe werden in diesem Jahre an diejenigen des 
strengen W'inters Anfang 1929 nahe herankommen.

Die Aussichten fiir 1931 werden allgemein ais sehr triibe bezeichnet. 
In den Etats der dffentlichen Korperscliąften sind neue Bauten (1. Bau- 
raten) fast nirgends eingestellt, man beschrankt sich auf die notwendige 
Fortsetzung begonnener Bauten. Auftritge fiir gewerbliche Bauten 
sind vorerst in nennenswertem Umfang kaum zu erwarten. Auch im 
Falle eines Wiederanstiegs der Konjunktur wird geraume Zeit ver- 
gehen, bis die Industrie an eine w’eiterc Ausdehnung ihrer Kapazitat 
schreiten wird.

Im Wohnungsbau rechnet das amtliche Bauprogramm mit 
215 000 Kleinstwohnungen, wras aber nur eine Beschaftigung von etwa 
der Halfte von 1929 bringen kann. Der private Wohnungsbau soli 
zwar Steucrerleichterungen erhalten, wird aber vorerst nicht wesent- 
lich in Gang kommen, einmal, weil die kiinftige Entwicklung des 
Mietniveaus und die Befreiung von zwangswirtschaftlichen Eingriffen 
noch keineswegs geklart sind, sodann aber, weil die Hergabe offent- 
licher Biirgschaften fiir zweitstellige I-Iypotheken noch ungeregelt ist, 
voraussichtlich auch nur in beschranktem MaBe fiir private Bauten 
in Frage kommt. Auch die Ubemahme von 300 Mili. Reiclisbahn- 
vorzugsaktien von Seiten privater Versicherungsgesellschaften kann 
die Lagę am Hypothekenmarkt ungiinstig beeinflussen , da hierdurch 
die Moglichkeit zur Baukapitalhergabe vermindert wird.

Das Preisniveau ist, wie die Submissionsergebnisse zeigen, weit 
unter das MaB sorgfaltiger Kalkulationen gesunken. Eine reelle Grund
lage fiir weiteren Preisabbau kann nur die Festsetzung niedrigerer 
Lóhne und Materialpreise bringen. Uber das Lohnproblem im Bauge
werbe sollen Anfang Januar die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern 
beginnen.

Die angekiindigte Eisenpreissenkung ist nach einem BeschluB 
der Rohstahlgemeinschaft erst im Laufe des Monats Januar 1931 zu 
erwarten.

Die A rb e its g e m e in s c h a ft  d er e is e n v e ra rb e ite n d e n  I n 
d u str ie  (Avi), hat am 16. Dezember v. J .  in ihrer Vorstandssitzung 
zu der Frage der Eisenpreise Stellung genommen. In einer der Offent- 
lichkeit ilbergebenen EntschlieBung wird darauf hingewiesen, daB 
die eisenverbrauchende Industrie Auftrage in letzter Zeit nur bei Preis- 
stellung unter Selbstkosten hereinholen konnte. Bei dieser Lagę 
konnten, wie auch der Reichswirtscliaftsrat festgestellt hat, die gegen-

wartigen hohen Inlandseisenpreise nicht mehr ais tragbar angesehen 
werden. Von der eisenschaflenden Industrie wird eine baldige starko 
Senkung der deutschen Inlandseisenpreise gefordert, und zwar in einem 
Umfange, der die Auftraggeber, die ihre Projekte z. Zt. zuriickhalten, 
iiberzeugt, daB weitere Preissenkungen nicht zu erwarten sind.

Die Senkung der Inlandseisenpreise auf das MaB: Weltmarkt- 
preis (z. Zt. 86 RM pro Tonne) plus Zoll (25 RM pro Tonne) plus Fracht 
(durchschnittlich 7,50 RM pro Tonne) spatestens A n fa n g  Ja n u a r  
wird von der Avi fur unumganglich notwendig gehalten. Daraus wiirde 
sich ein Stabeisenpreis, Frachtbasis Oberhausen, von 118,50 RM gegen- 
iibor dem zur Zeit giiltigen von 137 RM ergeben. In PresseauBerungen 
ist hingegen von Kreisen der eisenschaffenden Industrie eine Preis- 
senkung nur in Hohe von 5 RM pro Tonne fiir tragbar erklart worden. 
ErfahrungsgemaB wird eine Verstandigung auf mittlerer Linie, d. h. 
eine Prcissenkung von hochstens 10 RM zu erwarten sein.

Senkung der Baustoffrachten ? Die baugewerblichen Spitzen- 
verbande und die Fachgruppe Steine und Erden des Reichsverbandes 
der Deutschen Industrie haben bei der Hauptverwaltung der 
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beantragt, im Rahmen der Preis- 
senkungsaktion der Reichsbahn, die bisher nur FrachtermaBigungen 
fiir Kohlen und Kartoffeln gebracht hat, auch die Baustoffrachten zu 
senken. Der Ubergang zum sogenannten Staffeltarif im Jahre 1920 
fiihrte zu einer wesentlicnen Frachtverteuerung der Giiter, die, wie 
z. B . Baustoffe, im wesentlichen auf Nahentfernungen versandt 
werden. Die Tonnenkilometer-Streckensatze waren frillier auf allen 
Entfernungen annahernd gleich, d. li. die Frachten stiegen mit der Ent- 
fernung gleichmaBig an. Durch den Staffeltarif wurden die weiten 
Entfernungen auf Kosten der Nahentfernungen frachtlich begiinstigt. 
Daraus hat sich praktisch auf Entfernungen bis zu 100 km ein MiBver- 
haltnis zwischen der relativen Frachtbelastung der Baustoffe und der- 
jenigen anderer Giiter ergeben, die im Durchschnitt auf weitere Ent
fernungen versandt werden. Die Baustoffrachten sind ein wesentlicher 
Faktor in der Preisbildung des BaugewTerbes, die gerade die Reichsbahn 
in letzter Zeit mit allen Mitteln herabzudriicken wiinschte.

Die D e u tsch e  R e ic h s b a h n -G e s e lls c h a ft  hat inzwischen 
am 23. Dezember d. J .  erwidert, daB sic dem Antrage im Rahmen der 
zur Zeit eingeleiteten Preissenkungsaktion nicht entsprechen konne, 
weil nur diejenigen Tarife ermaBigt werden sollen, die, wie die Tarife 
fiir Kartoffeln, Getreide, Melil, Qualitatseier, Diingemittel, die Tier- 
tarife und der Nottarif fiir Lebensmittel sowie die Kohlentarife, „auf 
die Lebenshaltung von wesentlichem Einflufi“  sind.

Die Tagelohnsatze fur Maurer- und Zimmererarbeiten werden von 
den bezirklichen Organisationen des Baugewerbes zur Zeit einer Nach- 
priifung unterzogen. Meist beschrankt sich die Anderung auf das in
folge der Senkung der Materialpreise Erforderliche. Eine nennens-
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werte Senkung der Unkosten-ProzentsStze ist, wie die bisherigen Er- 
gebnisse beweisen, nicht zu erwarten. Sie wird bei dem starken Be- 
schaftigungsriickgang und der Vermehrung der Belastungen fast uberall 
ais untragbar erkiart.

Die Frage gehórt in den gróBeren Zusammenhang der Bestre- 
bungen, die uberall die Senkung der „Handwerksspanne" fordern. Die 
Klagen der óffentlichkeit betreffen aber regelmafiig nicht das eigent- 
liche Bauhauptgewerbe, sondem andere Handwerksarten, darunter 
auch die Baunebengewerbe. Leider werden Einzelfalle aus anderen 
Gewerbezweigen kritiklos verallgemeinert und auch auf das Bauhaupt
gewerbe ausgedehnt.

Preissenkungsaktion der Reichspost. Da das Schreiben des Reichs- 
postministers vom 3 1. Oktober 1930 auf zahlreiche dem Ministerium 
mitgeteilte Einzelbeschwerden nicht eingegangen war, haben die bau- 
gewerblichęn Spitzenverbande nochmals Vorstellungen erhoben. 
Darauf hat der Reichspostminister mit Schreiben vom 9. Dezember 
1930 die nachstehende, den Oberpostdirektionen am 3 1, Oktober 1930 
unter V/VI 6012—o— gegebene Anweisung mitgeteilt:

,,Grundsatzlich muB an der Fórderung eines Preisnaclilasses 
von mindestens 10 % festgehalten wTerden,

Entspricht keines der.Angebote dieser Fórderung, dann ist im 
allgemeinen von der Inanspruchnahme der Leistung oder Lieferung 
abzusehen. Ist dies nicht angftngig, weil daraus unverhaltnismaBig 
groBe betriebliche Schwierigkeiten oder wirtschaftliche Nachteile 
entstehen wiirden, dann ist nacli § 25 VOB. Teil A an der Hand der 
von den Bietern vorzulegenden Unterlagen die Angemessenheit der 
Preise sorgfaltig zu priifen. Fiihrt der Bieter dabei den tiberzeugen- 
den Naclrweis, dali der goforderte PreisnachlaB seinen Gewinn so 
stark kurzeń wiirde, daB der NachlaB ihm billigerweise nicht oder 
nur in einer geringeren Hóhe zugemutet werden kann, so kann der 
Preis nach dem Priifungsergebnis vereinbart worden. Soweit danach 
ein von dcm Angebot abweichender Preis in Frage kommt, ist nach 
§ 27 VOB. Teil A zu verfahren (nach welchem die Ausschreibung auf- 
gehoben werden kann, wenn kein den Bedingungen entsprechendes 
Angebot vorliegt).

Gelingt dem Bieter der Nachweis nicht, dann ist ebenfalls nach 
Aufhebung der Ausschreibung gemaB § 27 a. a. O. zu versuchen, in 
einem neuen Verfahren die Preissenkung herbeizufuhren, es sei 
denn, dafi aus zwingenden Grunden des Betriebs die damit verbun- 
dene .Verzógerung nicht in Kauf genommen werden kann.*'

Auch gegen diese Anweisung .bestehen in bauwirtschaftlichen 
Kreisen Bedenken, weil offenbar Bieter mit der Drohung, daB sonst 
die Ausschreibung aufgehoben werde, zu nicht mehr tragbarem Preis- 
nachlafl veranlaBt werden kónnen.

Westdeutscher Zementverband. Die Entscheidung iiber die Er- 
neuerung des Syndikats ist immer noch nicht endgiiltig gefallen. Zu
nachst wurde sie von Termin zu Termin hinausgeschoben und sodann 
am 31. Dezember eine vorlaufige Veriangerung bis 3 1. Januar be- 
schlossen. Der Grund hierfiir soli sein, daB man mit dem AuBen- 
seiterwerk, dem Paderborner Portlandzementwerk A t la s  G. m. b. H. 
zu keiner Yerstandigung gelangen konnte. Hierbei soli weniger die 
Quotenaufteilung eine Rolle gespielt haben ais andere Griinde interner 
Art bei Atlas. Hinsichtlich der Anspruclie des Wicking-Konzerns, 
die man zunachst ais ein schwierigcs Hindernis einer Verbandserneue- 
rung betrachtete, ist man zu einer Einigung gelangt, ebenso scheint 
die Frage des Absatzes von Trasszement befriedigend gelóst zu sein.

Zur Fórderung der Wohnungsbautatigkeit 1931 hat der PreuBische 
Wohlfahrtsminister an die Regierungsprasidenten vorlaufige An- 
weisungen ergehen lassen. Im Rechnungsjahr 1931 werden danach fiir 
den Wohnungsbau im ganzen nur etwa 65% der vorjahrigen Wohn- 
bau-Hauszinssteuermittel zur Verfiigung stehen. Der g e m e in d lich e  
Neubauanteil wird nur etwa 46% des Anteils von 1930 betragen. Aus 
diesem erheblich verminderten Gemeindeanteil miissen noch ent- 
nommen werden die Mittel zur Instandsetzung von Altwohnungen, 
fiir die Zinsverbilligung sowie fiir eine Riickiage fiir auszubietende 
Hauszinssteuerhypotheken. Der Minister weist ausdriicklich darauf 
hin, daB die neu zu errichtendcn Wohngebaude nicht nur von der staat- 
lichen Grundvermógenssteuer, sondern au ch  yo n  den gem ein d - 
lic h e n  Z u sc h la g e n  befreit sind. Die neuen Reichs-Grundsatze fiir 
den Wohnungsbau werden die Verwendung óffentlicher Mittel in der 
Hauptsache nur zulassen fur Klein- und Kleinstwohnungen bei ein- 
facher Ausstattung. In welchem Umfange es móglich sein wird, den 
von der Reichsregierung empfohlenen Weg der Gewahrung von Z in s- 
z u sch iisse n  zu gehen, und dadurch die Hauszinssteuermittel zu 
strecken, hangt von der weiteren Entwicklung des Kapitalmarktes ab.

Rechtsprechung.
Zur Bewertung von Aktienpaketen bei der Veranlagung zur Ein- 

kommensteuer. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 30. September 1929
—  I A 720.)

In der Regel werden Aktien, auch wenn sie in groBen Mengen 
vorhanden sind, einzeln unter Zugrundelegung des Bórsenkurses 
bewertet. Die Frage, wann eine Mehrheit von Aktien derselben Aktien- 
geseilschaft ais ein einheitlicher Gegenstand (Aktienpaket) zu behandeln 
und unter Zugrundelegung des Erwerbspreises zu bewerten ist, laBt 
sich nur von Fali zu Fali beantworten.

Die Annahme einer festen prozentualen Mindestgrenze, bei der die 
Bewertung ais Aktienpaket einzutreten hatte, etwa ein Viertel des 
Grundkapitals, wiirde willkiirlich und aufierlich sein. Ebenso ist die 
Beherrschungsmóglichkeit einer Aktiengesellscliaft durch ein Aktien
p a k e t—- ein Gesichtspunkt, der fiir den Erwerb eines Aktienpakets 
haufig bestimmend sein wird —  nicht geeignet, ais entscheidendes 
Merkmal fiir das Vorliegen eines Aktienpakets zu dienen.

Vielmehr miissen bestimmte Vorteile nachweisbar sein, die der 
GroBaktionar durch die Anhaufung der Aktien erstrebt, Yorteile, 
die sich in Geld schatzen lassen. Dabei wird allerdings der fiir eine 
Mehrzahl von Aktien gezahlte, erheblich iiber dem Bórsenkurs liegende 
Preis regelmaBig einen Anhaltspunkt fiir eine Sonderbewertung geben 
kónnen. Die Mehrzahlung beweist, daB es zur Zeit der Anschaffung 
fiir unmóglich gehalten wurde, die gleiche Menge der Aktien zum 
Bórsenkurse zu beschaffen, andererseits, daB der Besitz dieser Aktien 
dem Erwerber fiir sein Geschaft den gezahlten Mehrpreis wert war, daB 
also der gemeine Wert im Sinne des § 19 Einkommensteuerges. in 
dem tatsachlichen Preise gegeben war.

Unter „Gebaude, dem Einsturz droht“  (§ 367, Ziff. 13, R.St.G.B.), 
ist auch ein Gebaudeteil zu yerstehen. (Urteil des Oberlandesgerichts 
Dresden, 2. Strafsenat, vom 14. Mai 1930 —■ 10 Sta. 35/30.)

Mit Geldstrafe bis M 150 oder mit Haft wird bestraft, wer trotz 
der polizeilichen Aufforderung es unterlaBt, Gebaude, welche dem 
Einsturz drohen, auszubessern oder niederzureiBen. (§ 367, Ziff. 13, 
R .St.G .B .)

„Gebaude" wird hier im weiteren Sinne von Bauwerk gebraucht 
und umfaBt daher auch einen Gebaudeteil, z. B . eine Giebelmauer.

Der Umstand, ob das Gebaude dem Einsturz- droht, ist Tat- 
bestandsmerkmal und unterliegt daher der Beurteilung des Richters, 
steht nicht im ausschlieBliclien Ermessen der Baupolizeibehórde.

Die Vollstreckbarkeitserklarung auslandischer Schiedsspriiche 
durch BeschluB ist unzulassig. (BescliluB des Oberlandesgerich.ts Mtin- 
chen, 1. Civilsenat, vom 4. Juni 1930 —  Beschw. Reg. 652/30 I.)

Nach standiger Rechtsprechung des Reichsgerichts ist gegen 
auslandische Schiedsspriiche die Aufhebungsklage gemaB § 1041 Z.P.O. 
nicht zulassig. Bei dem engen Zusammenhang der Aufhebungsklage 
mit dem BeschluBverfahren wegen Yollstreckbarkeitserklarung gemaB 
§ 1042 Z.P.O. kann letzteres auf auslandische Schiedsspriiche ebenfalls 
nicht angewendet werden. Denn es ware unbillig, dem Glaubiger 
Schutz zu gewahren, ihn aber dem Schuldner zu versagen.

Die Móglichkeit fiir den Schuldner, bei auslandischen Gerichten 
Einwendungen gegen den Schiedsspruch geltend zu machen, ist kein 
volt*ertiger Ersatz fiir die Aufhebungsklage. Wenn die deutschen 
Gerichte dem Glaubiger nach deutschem Recht zur Vollstreckung 
in Deutschland die Hand reichen, so miissen sie auch dem Schuldner 
nach MaBgabe der deutschen Z.P.O. Schutz gewahren. Daher kann es 
nicht geniigen, wenn das auslandische Recht ahnliche Rechtsbehelfe, 
wie die deutsche Aufhebungsklage, vorsieht.

Der AusschluB des BeschluBverfahrens beeintrachtigt in der Regel 
auch nicht die Belange der Glaubiger. Denn die Erfiillungsklage wird, 
wenn gegen den Schiedsspruch kein Bedenken besteht, meist schnell 
zum Ziele filhren. Werden jedoch Einwendungen gegen den Schieds
spruch vorgebracht, so kónnen die berechtigten Interessen des Schuld- 
ners, da ihm die Aufhebungsklage versagt ist, nur auf diesem Wege 
gewahrt werden.

Seit dem 1. Oktober 1930 kann auch ein auslandischer Schieds
spruch, der nach dem fiir ihn maBgebenden Recht verbindlich ge- 
worden ist, getnaB § 1044 Z.P.O. in der Fassung des Gesetzes vom
25. Ju li 1930 (Reichsgesetzblatt I. 361), ebenso wie ein inlandischer 
Schiedsspurch durch BeschluB des gemaB § 1045 Z.P.O. zustandigen 
Gerichts fiir vollstreckbar erkUirt werden. Liegt ein Grund zur Auf
hebung des auslandischen Schiedsspruchs gemaB § 1041 Z.P.O. vor, 
so stellt das Gericht fest, daB der auslandische Schiedsspruch im Inland 
nicht anzuerkennen ist.

Zur Pfandung von Ziegelsteinen, die in Haufen aufgeschichtet 
sind. (BeschluB des Oberlandesgerichts Stuttgart, 2. Civilsenat, 
vom 3. Oktober 1929 —  2 W 591/29.)

Werden Saclien bei der Pfandung im Gewahrsam des Schuldners 
belassen, so ist die Wirksamkeit der Pfandung dadurch bedingt, daB 
durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise die Pfandung 
ersichtlich gemacht wird. (§ 808 Z.P.O.)

Im vorliegenden Fali war die Pfandung von drei Haufen Ziegel- 
steinen beanstandet worden, weil sie nicht geniigend gemaB § 808 Z.P.O. 
ersichtlich gemacht worden sei. Der Gerichtsvollzieher hatte an jedem 
der Steinhaufen an der von der StraBe abgewendeten Seite einen Zettel 
in der GroBe von 2 2 X 15  cm vor einen Backstein gestellt und die 
Rander des Papiers links und rechts in den Zwischenraum zum nachsten 
Stein geschoben.

Das Landgericht hielt dies fiir ungeniigcnd, weil der Zettel ohne 
Lósung eines Zusammenhanges entfernt werden konnte, auch durch 
einen maBigen Wind, und weil es auch an einer symbolischen Zu- 
sammenfassung der gepfandeten Steine fehle.

Das Oberlandesgericht halt die Art, wie der Gerichtsvollzieher 
die Pfandung ersichtlich machte, fiir ausreichend. E s hatte sich zwar 
empfohlen, die Besitzergreifung in einer mehr in die Augen springenden 
Form kenntlich zu machen, welche zugleich eine gróBere Gewahr 
fiir Haltbarkeit geboten und Zahl und Art der Steine naher bezeichnet
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hatte. Uber die Art und Weise der Ersichtlichmachung im Einzclfall 
enthalt weder § 808, Abs. 2, Z.P.O., noch § 79 der Wilrtt. Dienstanw. 
fiir Gerichtsvoltzieher bestimmte Vorschriften. Solche konnten auch 
nach der Natur der Sache fiir derartige Falle nicht getroffen werden. 
Es geniigt, dafi die Plakate beim Herumgehen um die Steinhaufen von 
einer Seite in dic Augen fielen, daB sie sich von der Masse der Steine 
abhoben, und daB ihre Anbringung mit einer gewissen Gewahr fiir 
Haltbarkeit geschah.

Die Verpflichtung, nur in bestimmten Grenzen zu bauen, muB 
nicht unbedingt nur ais ein Anspruch auf Unterlassung und bei Ver- 
letzung ais ein solcher auf Schadensersatz verstanden werden, kann 
vielmehr auch einen Anspruch auf Erfiillung (Beseitigung) begrunden.

Wird die Beseitigung ais Schadensersatz wegen Verletzung des 
Unterlassungsanspruchs gefordert, so kann der Verpflichtete die Wieder- 
gutmachung durch Geld unter den Voraussetzungen von § 251, Abs. 2,
B.G.B. und unter Beriicksichtigung der Grundsatze von Treu und 
Glauben ais sein Recht beanspruchen. (Urtcil des Reichsgericlits,
VI. Civilsenat, vom 19. Mai 1930 — V I 558/29.)

In dem zwischen R. und L . geschlossenen Kaufyertrag hatte 
sich L. ais Kaufer verpfliclitet, nur innerhalb bestimmter Grenzen, 
nicht iiber eine bestimmte Grenze hinaus, zu bauen. L. hatte dieser 
Verpflichtung sowohl durch die Hólierziehung des Neubaus um etwa 
anderthalb Stoclcwerkc, wie durch Anbringung von drei vorspringenden 
Ausbautcn, zuwidergehandelt. R . hat durch Klage gegen L. Beseitigung 
der vertragswidrigen Bau ten verlangt.

Nach Auffassung des Reichsgerichts braucht es sich bei der 
verlctzten Vertragsbestimmung nicht unbedingt nur um eine einmalige 
Unterlassungspflicht des L. in dem Sinne zu handeln, daB dieser bei 
Errichtung eines Baus auf dem angekauften Grundstiick die Uber- 
schreitung einer bestimmten Hóhe und die Ausgestaitung der Front 
in vertragswidriger Form zu unterlassen hat, und daher eine Erfiillung

dieser Pflicht infolge der Zuwiderhandlung nicht mehr móglich ist, 
Vielmehrbehauptet R ., gestiitzt au f die Verliandlungen vor KaufabschluB. 
wie auch vor Beginn und wahrend der Bauarbeiten, daB nach den 
Bestimmungen des Vertrages L. kein diesen Yereinbarungen zuwider 
ausgestaltetes Gebaude haben diirfe. Trifft dies zu, so ist aus der 
Zuwiderhandlung ein vertragswidriger Zustand, namlich das Bestehen 
und etwaigeBestohenbleiben desvertragswidrigenBauwerks, entstanden. 
Trotz der Zuwiderhandlung bleibt die Móglichkeit der Erfiillung fiir 
die Zukunft. Der Anspruch auf Beseitigung der vertragswidrigen Teile 
ist daher Erfullungsanspruch aus dem Vertrage. Gegenilbcr diesem 
Erfiillungsanspruch hat L . nicht das Recht, den R . durch eine Geld- 
entschadigung gemaB § 251, 2, B .G .B . abzufinden.

Diese Móglichkeit besteht jedoch, wenn die Beseitigung lediglich 
ais Schadensersatz wegen Verletzung einer Unterlassungspflicht 
gefordert werden kann. Vorausgesetzt ist hierbei, daB die Horstellung 
nur mit unverhaltnismaBigen Aufwendungen móglich ist. (§ 251, 
Abs. 2, B.G.B.) Dies kann nur beurteilt werden unter Beachtung aller 
in Betracht kommenden Umstande. Zu fragen ist zunachst, ob L. 
nach Treu und Glauben mit Rucksicht auf sein gesamtes Verlialten 
einen Anspruch auf Beibehaltung eines unter Verletzung dieses Grund- 
satzes errichteten Baues auf dem in § 251, Abs. 2, B .G .B . eróffneten 
Wege iiberhaupt geltend maclien kann. Sodann gehóren zu den 
Herstellungsaufwendungen nur die zurBeseitigung der vertragswidrigen 
Teile erforderlichen Aufwendungen, nicht die Kosten der Schaffung des 
vertragswidrigen Zustandes und der durch die Beseitigung ausfallende 
Verdienst. Auch ist nach Treu und Glauben unter Abwagung aller Um
stande zu beurteilen, ob der durch die Beseitigung infolge Verminderung 
der Standfestigkeit oder in ahnlicher Weise etwa entstehende Schaden 
in die zu berucksichtigenden Aufwendungen einzubeziehen ist, oder 
ob L. an der Geltendmachung dieser Schaden infolge seiner Vertrags- 
untreue, insbesondere auch bei Beriicksichtigung einzelner Bau- 
abschnitte gehindert ist.

PA T EN T B ER IC H T .
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B ek an n tg em ach te  A nm eldungen.
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 52 vom 24. Dezember 1930.

KI. 5 b, Gr. 4 1. M i i i  029. Maschinenfabrik Hasenclever Akt.- 
Ges., Diisseldorf 59, WitzelstraBe 55. Einrichtung zur 
Beseitigung des beim Abraumbaggerbetriebe auf dem 
freigelegten KohlenstoB zuriickfallenden Abraumanteils.
12. V II. 29.

KI. 19 c, Gr. 2. H 1.30. Ernst Hermanni, Hartenrod, Kr. Bieden- 
kopf. Mit Nut und Feder versehener Pflasterblock aus 
Beton und anderen Stoffen. 3. I. 30.

KI. 20 a, Gr. 1. P 6 1357 . PreuBische Bergwerks- und Hiitten-
Akt.-Ges., Zweigniederlassung Bergwerksdirektion Hinden- 
burg, O.-S. u. Dipl.-Ing. Otto Lugscheider, Hindenburg
O.-S. Einrichtung zur Verhinderung des Ubergangs von 
Fahrzeugen einer Bahnverwaltung auf die Strecken gleicher 
Spurweite einer anderen Bahnverwaltung hinter einem
gemeinsamen Streckengebiet. 2. X . 29.

KI. 20 a, Gr. 1. P  61 358. PreuBische Bergwerks- und Hiitten-
Akt.-Ges., Zweigniederlassung Bergwerksdirektion Hinden
burg O.-S. u. Dipl.-Ing. Otto Lugscheider, Hindenburg
O.-S. Einrichtung zur Verhinderung des Ubergangs von 
Fahrzeugen einer Bahnverwaltung auf die Strecken gleicher 
Spurweite einer anderen Bahnverwaltung hinter einem
gemeinsamen Streckengebiet. 2. X . 29.

KI. 20 g, Gr. 1. H i i i  606. Joseph Vógele A.-G., Mannheim. Gelenk- 
drehscheibe mit unterteilten Haupttragern; Zus. z. Pat. 
494 910. 3 1. V. 27.

KI. 20 i, Gr. 4. E  14. 30. Elektro-Thermit G. m. b. H., Berlin- 
Tempelhof, Golditzstr. 37—39. Herzstiick fiir Yignol- 
weichen. 10. I. 30.

KI. 20 i, Gr. 38. V  25 873. Vereinigte Eisenbalin-Signalwerke
G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt. Selbsttatiges Strecken- 
blocksystem. 19. X . 29.

KI. 20 k, Gr. 4. S 92 604. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges.,
Berlin-Siemensstadt. Einrichtung zum Betriebe von Bahn- 
anlagen. 3. V II. 29.

KI. 37 a, Gr. 2. H 6.30. Walter Hoffmann, Wien; Vertr.: A. Pieper, 
Pat.-Anw., Essen, Ruhr. Hohlkórper fiir Eisenbeton- 
rippendecken; Zus. z. Anm. H 109455. T4 - L  30. Osterreich 
19. II I . 29.

KI. 37 a, Gr. 2. I< 101 996. Jakob Koch, Emmendorf b. Uelzen,
u. Otto Wendel, IIannover, Hedwigstr. 8. Kreuzweise 
bewehrte Hohlsteindecke; Zus. z. Pat. 502 267. 9. X II . 26.

KI. 37 a, Gr. 4. W 8.30. Leopold Wiendl, Klosterneuburg, Oster
reich; Vertr.: Dipl.-Ing. L. Werner, Pat.-Anw., Berlin W 35. 
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Mauern 
aus Formsteinen. 15. I. 30. Osterreich 16. I. u. 16. III . 29.

KI. 37 b, Gr. 2. S 93 975. Gebr. Siebert, Dusseldorf, Hildener
Str. 173. Tragfahige Bauplatte aus in Faserrichtung ver- 
leimtcn Bohlen, die von parallel zur Faserrichtung verlau- 
fenden Kanalen durchzogen sind. 18. IX . 29.

KI. 37 b, Gr. 3. S 76 604. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges.,
Berlin-Siemensstadt. Verankerung fur eiserne Maste.
19. X . 26.

KI. 37 e, Gr. 10. C 42741 .Lam bert Chapoix, Wanze-lez-Huy,
Belgien; V ertr.: Pat.-Anwalte Dr. G. Lotterhos, Frank
furt a. M., Dipl.-Ing. H. Mortensen u. Dip.-Ing. W. v. Sauer, 
Berlin SW 1 1 .  Schalung fiir Eisenbetonbalken. 2. III . 29. 
Belgien 21. V I. 28.

KI. 37 e, Gr. 13. C 38 544. N. V. Continentale Handel- en Transport- 
Maatschappij, Rotterdam, Holland, u. Otto Hardt, Saar
brucken, Artilleriestr. 34; Vertr.: Dipl.-Ing. G. Bertram, 
Pat.-Anw., Berlin SW 68. Verfahreri und Vorrichtung zum 
Errichten einer Mauer. 3 1. V II. 26.

KI. 38 h, Gr. 2. R  76 942. Leonhard Ruhmann, Berlin N 65, Togo-
strafle 20. Verfahren zum Feuersichermachen von Holz
und anderen ganz oder teilweise aus Zellulose bestehenden 
Kórpern. 23. I. 29.

KI. 38 h, Gr. 2. U 10 209. Ernst Utescher, Parkhof Riilau v.
Schwarzenbek. Verfahren zum Wetterfestmachen von
porósen Kórpern. 4. V. 28.

KI. 80 b, Gr. 9. Sch. 84 969. Richard Schubert, Brcmen, Liitzow- 
straBe 72. Verfahren zum Herstellen von mit einer Putz- 
tragerschicht aus Gips o. dgl. Mórtelstoffen bekleideten 
Torfsteinen. 23. X II. 27.

KI. 80 b, Gr. 19. F  67 518. Fritz Frenzel, Dessau, Mariannenstr. 32.
Verfahren zum Impragnieren von Gegenstanden aus Beton, 
Zement o. dgl. 15. X II. 28.

KI. Sod, Gr. 5. W. 13.30. Otto Wiedemann, Aachen, Vaalser Str. 1 15 .
Mit einem oder mehreren schneidenden Trummern cndloser 
Kabel wirkende Gesteinssage. 3. V. 30.

KI. 82 a, Gr. 1. M 1 13  17 1 . Dr.-Ing. Friedrich Moll, Siidende-Berlin, 
Brandenburgische Str. 2 1. Verfahren zum Trocknen von 
Holz. 14. X II. 29.

KI. 84 d, Gr. 2. K  109 233. Joseph Albert Kuhsel, Altona-Ottensen, 
Gr. Brunnenstr. 78. Stellwerk fiir eine mit einem PreB- 
zylindcr verbundene Reibungskupplung. 28. IV. 28.

KI. S5 c, Gr. 6. G 70 750. Dipl.-Ing. Rolf GeBner, Erfurt, Magde- 
burger Str. 48. Klaranlage fiir Abwasser. 13 . V II. 27.
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B U C H E R B E S P R E C H U N G E N .
D ie F in a n z ie ru n g  des D e u tsch en  S tra B e n b a u s . Von Dr.-Ing.

H. R ie p e r t . 1930. Verlag: Studicngesellschaft fur Automobil- 
straBenbau in Berlin-Charlottenburg. Preis RM 1,40.

Die knapp 30 Seitcn umfassende Schrift ist offenbar in der gleichen 
Zeit entstanden wie die etwas umfangreichere Denkschrift der Studien- 
gesellschaft fiir die Finanzierung des Deutschen StraBenbaues. Denn 
sie enthalt teilweise genau, teilweise wenigstens annahernd die gleichen 
Angaben uber das dcutsche StraBennetz, dic Entwicklung des Kraft- 
wagenverkehrs, die bisher fiir die deutschen StraBen gemachten Auf- 
wendungen und die Art von dereń Deckung. In gleicher Weise auch 
wie jene Denkschrift kommt Dr. Riepert zu dem Ergebnis, daB die 
im Interesse der deutschen Wirtschaft notwendige Anpassung des 
deutschen StraBennetzes an die Bediirfnisse des Ivraftfahrzeugverkehrs 
nur mit Hilfe von Anleihen moglich erscheint. E r halt diesen Weg aber 
auch fur gerechtfertigt, da der aus einem guten Zustand des StraBen
netzes herruhrende Nutzen vorwiegend den spateren Generationen zu- 
gutc kommt.

Wahrend jedoch die Denkschrift der Studiengesellśchaft fiir die 
Finanzierung des Deutschen StraBenbaus den Weg fiir die Aufnahme 
einer solchen Anlęihe naher erlautert, will Dr. Riepert hierauf nicht 
naher eingehen, bevor die grundsatzlichen Voraussetzungen einer 
Klarung nahergebracht sind. E r  betont aber, daB den Anleihegebern 
gegeniiber ausreicliende Garantien nur von einer fiir diesen Zweck 
gebildeten besonderen Kórperschaft geleistet werden konnen, da aus 
verschiedenen Griinden die deutschen Selbstverwaltungskórper hierzu 
scliwer in der Lage sind.

Wenn man die erwahnten beiden Schriften durchsieht, kommt 
man um das Bedauern nicht herum, daB hier offenbar ohne gegen- 
seitige Kenntnis sehr viel Doppelarbeit geleistet ist. Freudig wird 
immerhin stimmen, daB die Wichtigkeit des Problems der Finanzierung 
des Deutschen StraBenbaus von vielcn Seiten erkannt ist. M6ge diese 
Erkenntnis und die vielfache Beschaftigung mit dem Problem dasselbe 
einer baldigen Losung zufiihren. K n ip p in g , Darmstadt.

R e g e ln  fu r  A b n a h m e v e rsu c h e  an  W a sse rk ra ftm a sc h in e n . 
Zweite Auflage (Fassung 1930), mit Anhang: Einheitliche Bezeich- 
nung der Wasscrstands- und AbfluBzahlen. Nr. 5 d er „M itte i-  
lu n gen  des D e u tsch en  W a s se rw ir tsc h a fts -  und W asser- 
k r a ft -V e r b  a n d es". 28. Seiten. 6 Abbildungen. Din-Format A 5. 
Berlin 1930. Preis RM 1,50. Zu beziehen durch die Verbands- 
geschaftsstelle, Berlin-Halensee, Joachim-Friedrich-Str. 50.

Die vorliegende Schrift, fiir die der vor kurzem verstorbene Ver- 
bandsvorsitzende Baurat Leo G a lla n d  ais Obmann des Deutschen 
Hydraulik-Ausschusscs verantwortlich zeichnet, enthalt die fiir eine 
einheitliche Vornahme der Abnahmeversuche an Wasserkraftmaschinen 
erforderlichen Bestimmungen. Sie ist in II. Auflage von Grund aut 
neubearbeitet und bringt zum ersten Małe erlauternde Textzeichnungen, 
die das Verstandnis wesentlich erleichtern. Das Kapitel „Wasser- 
mengenmessungen" ist kurz gehalten, da ais Erganzung das dem- 
nachstige Erscheinen einer besonderen Schrift iiber diesen Gegenstand 
in Aussicht gestellt wird.

Die Schrift, an der auch hervorragende ósterreichische und 
schweizerische Fachleute mitgearbeitet haben, ist neben ihrem allge- 
mein wissenscliaftlichen Zwecke besonders geeignet, Streitigkeiten bei 
Turbinenlieferungen vorzubeugen, und sollte daher bei keinem Vertrage 
zwischen Besteller und Hersteller fehlen. E . P.

T h e rm o p h o r-H a u s-  und - F a b r ik s c lio r n s te in e , ih re  B ed e u - 
tu n g  f iir  W a rm e w ir tsc h a ft  und B a u te c h n ik . Von Dr. techn. 
Heinrich H i 11 e r, Wien, mit einem Geleitwort von Dr.-Ing. R. 
S a lig e r . 34 Seiten, 9 Abbildungen. Verlag Franz Deuticke, Leipzig 
und Wien. Preis geheftet RM 4,— . ■>

Der Geist der Rationalisierung hat hier ein wenig bcachtetes 
Gebiet erfaBt —  die warmetechnischen Vorgange in Hausschornsteinen, 
vorwiegend bei Verwendung fester Brennstoffe.

In den modernen Gebaudekomplexen, wie sie von gemeinniitzigen 
Baugescllschaften iiberall erstellt werden, mag die Frage der Unter- 
bringung der Hausschornsteine in der iiblichen und vorgeschriebenen 
Bauweise und Zahl zu Sorgen AnlaB gegeben haben, und manchem 
wird der Gedanke eines „Sammelschornsteins" in der Thermophor- 
bauweise willkommen sein. Dieser Abgasesammler besteht aus Stein- 
zeugmuffenrohren, dereń lichte Weite entsprechend der zunehmenden 
Rauchgasmenge nach dem Dache zu gróBer wird. Warmeverluste 
werden durch Schlackenwolle-Isolation verliindert. Fiir den AnschluB 
der einzelnen Heizstellen sind T-Stiicke in das Sammelrohr cingebaut. 
Im  Keller und DachgeschoB sind Putzóffnungen vorgesehen.

Diese neue Bauweise —  eine Erfindung des Ing. Ludwig M otzko
— wurde praktisch in einem vierstockigen Neubau erprobt. Die aus- 
gefiihrten „Zug'‘messungen, Warmekapazitatsbestimmungen haben 
gezeigt, daB an das Schornsteinmaterial vor allem die Forderung einer 
inoglichst geringen Warmebindung oder Warmeabfuhr gestellt werden 
muB, Werden die Warmeverluste im Schornstein herabgesetzt, so 
konnen selbst Rauchgase mit niedriger Temperatur mit dem nótigen 
Zug und ohne Rauchbelastigungen in den ungeheizten Raumen ab- 
gefiihrt werden. Hiermit verbessert sich gleichzeitig der thermische

Wirkungsgrad der Heizstellen. Diese Beobaclitungen fiihrten ohne 
weiteres zu der Empfehlung, ais Warmeisolation nicht eine Luftx 
schicht, sondern hóherwertige Isolierstoffe, wie Magnesiaasbest, 
Kieselgur oder Schlackenwolle zu verwenden.

Die Kosten fiir eine Anlage im Sinne der Thermophorbauweise 
werden zweifellos (schon, weil sie Facharbeit in erhóhtem MaBe ver- 
langen) hóher sein ais die fiir gewóhnliche gemauerte Schornsteine. 
Dem stehen Brennstoffersparnisse gegeniiber, und der Warmeverbrauch 
wird an die Stellen gróBter Nutzbarkeit verlegt.

Dipl.-Ing. Fr. T re ib er .

L e h re  vom  K n ic k e n  a u f n eu er G ru n d lage . Von Dr.-Ing. e. h. 
Dr. H. Z im m erm an n . Wilhelm Ernst & Solin, Berlin 1930. 
Preis geh. RM 1 1 ,— , geb. RM 12,50.

Das vorliegende Werk des in der technischen Literatur hoch- 
geschatzten Verfassers gibt eine zusammenfassende Darstellung seiner 
zahlreichen eigenen Arbeiten zur Eulerschen Theorie, insbesondere im 
Hinblick auf die Bedenken, die gegen diese erhoben wurden. Vor allem 
ist es der Einwurf, „daB nicht zu verstehen sei, wie ein vollkommen 
gerader, iiberall gleich beschaffener und achsrecht belasteter Stab iiber- 
haupt dazu kame, sich auszubiegen." Der Yerfasser glaubt diesen 
Schwierigkeiten zu entgelien und „m it einem Sclilage eine neue, breite 
Grundlage fiir den Aufbau einer entwicklungsfahigen, den mannig- 
faltigen Aufgaben der Technik gerechtwerdenden Theorie" zu erhalten, 
wenn er ,,von vornherein annimnit, der Stab sei nicht gerade und 
nicht achsrecht belastet, sondern sogar noch durch quer -gerichtete 
Krafte beansprucht und unter Umstanden auch nicht drehbar gelagert, 
sondern elastisch eingespannt."

Nachdem diese Annahmen fiir eine groBe Anzahl von Einzelfallen 
durchgefiihrt wurden, gelangt der Verfasser —  ais Ergebnis seines 
Buches —  zu den beiden folgenden Satzen:

1. Jcdcr gerade oder beliebig gekriimmte und beliebig langs- und 
ąuerbelastete Stab mit iiberall gleichem Querschnitt kann bei frei 
drehbaren Enden die Eulersche Knickgrenze erreichen, wenn alle die 
Abweichung vom Eulerfall ausdriickenden Stórungen nur so klein sind, 
daB unter der Eulerlast keine bleibenden Formanderungen eintreten.

2. E in ebensolcher Stab mit elastisch eingespannten Enden kann 
bei derselben Voraussetzung die Knickgrenze eines gleich eingespannnte 
achsrecht belasteten geraden Stabes erreichen.

Ist durch die Annahmen des Verfassers und durch seine Ausfiih
rungen etwas Wesentliches erreiclit worden ? Der Referent kann diese 
Frage nicht unbedingt bejahen, da der Kernpunkt des ganzen Problems, 
der seit langem wolil bekannt ist, in den Ausfiihrungen des Yerfassers 
nicht zutage tritt: es ist dies die Erkenntnis, daB der S a tz  vo n  der 
E in d e u t ig k e it  des G le ic h g e w ic h tsz u sta n d e s  fur elastische 
Korper, bei denen wenigstens eine Abmessung gegen die iibrigen klein 
ist, versagen kann. G. H. B r y a n  hat zuerst {1888) bewiesen, daB in 
diesem Falle bei derselben Anordnung der auBeren Krafte verschiedene 
Glcichgewichtskonfigurationen des elastischen Korpers bestehen 
konnen. Die „Verzweigungspunkte" sind dann durch die „Eigenwerte" 
des linearen Problems gegeben, d. h. durch Parameterwerte, bei denen 
die Differentialgleichungen unendlich viele Lósungen besitzen konnen, 
die die gegebenen Randbedingungen befriedigen. [Man vergl. z. B. die 
Darstellung in der Enzyklopadie der math. Wissenschaften, Bd. IV, 
Mechanik, Art. 25 (Tedone-T im pe) Nr. 21 und Art. 27 (v. K drm an) 
Nr. 13 a.]

Die elementare Theorie hilft sich immer dadurch, daB sie auf 
irgendeine Weise eine yon der spannungslosen verschiedene Gleich- 
gewiehtslage herstellt, entweder durch eine Querbelastung oder durch 
eine von der geraden verschiedene Form der Tragerachse. Die Ver- 
zweigungspunkte machen sich dann i. a. dadurch bemerkbar, daB eine 
beliebig kleine Abweichung von der urspriinglichen Anordnung geniigt, 
bei Annahćrung an die „kritische Belastung" - beliebig groBe Form
anderungen hervorzurufen. Auch dem vorliegenden Buch sind gerade 
diese Hilfsmittel eigentumlich, und nach dem Gesagten ist es daher 
nicht uberraschend, daB durch ihre alleinige Verwendung die Ergeb- 
nisse der klassischen Eulerschen Theorie nicht wesentlich ubersehritten 
werden konnen. Th. P o sc h l, Karlsruhe.

D er V o lk sb iic h e re ib a u . Von Dr. Max W ie ser , Leiter der Stadt- 
biicherei Spandau. Mit 75 Grundrissen und 34 Abbildungen. An
hang: Auslandische Biichereibauten, von Dr. Erwin A c k e rk n e c h t , 
Stadtbiichereidirektor. Verlag „Biicherei und Bildungspflege", 
Stettin. Preis geheftet RM 4,50.

Das Erscheinen des vorliegenden neunten Beiheftes zur „Biicherei 
und Bildungspflege" ist um so mehr zu begriiBen, ais es fast ganzlich 
an Literatur auf diesem Gebiet fehlt. Die Verfasser betonen die Not- 
wendigkeit der Schaffung eines eigenen deutschen Volksbucliereibau- 
types und wollen durch ihre Ausfuhrungen den Boden fiir eine solche 
Bauform, mit zweckmaBiger Raumverteilung und auBerer Verkor- 
perung der Grundidee, ebnen. Der Inhalt des Biichleins zerfallt in vier 
Teile. Der erste Teil enthalt im wesentlichen einen Vortrag des erst- 
genannten Verfassers iiber das Thema „D er Volksbiichereibau" auf der 
Jahrestagung 1929 des Verbandes Deutscher Volksbibliothekare in 
Frankfurt a. M. Der zweite Teil bringt die Besclireibung einzelner 
deutscher Biichereibauten nebst zugehorigen Grundrissen, wahrend
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der dritte Teil Abbildungen einzelner Bauten und Raumlichkeiten 
enthalt. Im Anliang werden auslandische, vor allcm skandinavische 
Biichereibauten behandelt. Das Biichlein, das manche Anregung ver- 
mittelt, kann bestens empfohlen werden. Dipl.-Ing. Herbert R ohde.

E in fu h ru n g  in d ie  E rd b ild m e ssu n g  (Terrestrische Photogram- 
metrie). Yon Dr. Hans L o sch n er. V I u. 218 S. mit 12 1 Figuren im 
Text und 2 Tafeln. Leipzig und Wien 1930. Verlag von Franz 
Deuticke. Preis RM 10.— .

Die Photogrammetrie, jener Teil der praktischen Geometrie oder 
Vermessungskunde, der sich mit der Aufnahme und Auswertung von 
Lichtbildern zur Kartenherstellung befaBt, hat in der Nachkriegszeit 
eine ungeahnte Entwicklung genommen. Die Literatur ist auBer- 
ordentlicli grofl und die neue Aufnahmemcthode ist an den Techn. 
Hochschulen zu einem wichtigen und umfangreichen Lelirgebiet ge- 
worden, das nicht mehr im Rahmen der allgemeinen Vortrage iiber Ver- 
messungskunde mitbehandelt werden kann, sondern besonderen Spc- 
zialvorlesungen vorbehalten bleiben muB.

Es ist nicht zufallig, daB innerhalb eines kurzeń Zeitraums mehrere 
umfangreiche Veróffentlicliungen iiber das genannte Gebiet erschienen 
sind. Denn die Photogrammetrie ist sowohl in theoretischer wie prak- 
tischer Hinsicht zu einem gewissen AbschluB gelangt, ohne damit zu 
sagen, daB nicht noch besonders fiir die Praxis wichtige Probleme ihrer 
Lósung harren. AuBerdem war es ein dringendes Gebot, die weit zer- 
streute Literatur in zusammenfassenden Darstellungen einem gróBeren 
Leserkreis und den Studierenden zuganglicli zu machen.

Das vorliegende Werlc Lóschners behandelt nur die terrestrische 
Photogrammetrie oder Erdbildmessung. Um das Buch nicht zu umfang- 
reich zu gestalten, soli die in neuerer Zeit zu ganz besonderer Bedeu- 
tung gelangte Luftbildmessung gesondert behandelt werden.

Folgende Hauptabsclmitte mógen kurz iiber den Inhalt orien- 
tieren: I. Grundbegriffe, II . Einzelbildmessung, I I I . MeBtischplioto- 
grammetrie, einfacli Bildmessung, Einschneidephotogrammetrie oder 
Sclinittbildmessung, IV . Stereophotogrammetrie oder Raumbildmes- 
sung, V. Instrumente fiir die Fcldaufnahme, V I. Praktischer Vorgang 
bei Aufnahmen der Erdbildmessung, V II. Ausmessung und Auftragen 
stereophotogrammetrisclier Aufnahmen, V III. Zur Anwendung der 
Stereophotogrammetrie und der Stereoautogrammetrie, IX . Genauig- 
keit der Einschneide- und der Raumbildmessung, X . Vorziige der 
Stereophotogrammetrie und Stereoautogrammetrie. Zwei Kapitel iiber 
geschichtliche Notizen und Literaturangaben bilden den ScliluB. Auch 
auf die Bedeutung der Photogrammetrie fiir nicht unmittelbar geo- 
datische Zwecke, wie z. B. fiir Architekturaufnahmen, Trassieren von 
Verkehrswegen, kriminalistische Tatbestandsaufnahmen u. dgl., wird 
in Unterabschnitten mit Recht naher eingegangen.

Wenn der Verfasser schreibt, daB vorliegendes Buch ais eine erste 
Einfuhrung in den Gegenstand gedacht ist und in gedrangter Kurze 
das Wichtigste aus der Erdbildmessung dem Verstąndnis weitester 
Kreise zugefiilirt werden soli, so darf man wohl unterstellen, daB er 
hierbei nur Leser im Auge hat, die schon hinreichende Kenntnisse in 
Vermessungskunde und Ausgleichsrechnung besitzen. Fiir ein tiefer- 
gehendes Studium ist durch zahlreiche Literaturangaben gesorgt. Das 
Werk bietet einen vorziiglichen Uberblick iiber das gesamte in Rede 
stehende Gebiet und wird besonders wertvoll durch viele praktische 
Hinweise, die aus eigenen Erfalirungen des Verfassers hervorgegangen 
sind. Dr. M erkel.

Zem ent. Von Dipl.-Ing. F. W ecke, Opeln. Mit 55 Abbildungen. 
Technische Fortschrittsberichte, Fortschritte der cliem. Technologie 
in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Prof. Dr. B. R a sso w , 
Leipzig. Verlag Theodor Steinkopf, Dresden und Leipzig, 1930. 
Preis broschiert RM 4,80, gebunden RM 6,— .

Im Rahmen der chemisch-technischen Fortschrittsberichte ist 
das vorliegende Biichlein erschienen, das einen Uberblick iiber die 
Fabrikation und die Entwicklung der Zementfabrikate gibt. Das 
Buch ist in leicht verstandlicher Form fiir diejenigen Fachleute ge- 
schrieben, die nicht viel Zeit haben, sich in der Spezialliteratur zu 
unterrichten. E . P.

B riick en  in E ise n b e to n . Ein Leitfaden fiir Unterricht und Praxis. 
Von C. K e rs te n , vorm. Oberingenicur, Studienrat an der stadt. 
Baugewcrkschule Berlin. Band I I :  B o g e n b riick en . Fiinfte, neu- 
bearbeitete Auflage. Mit 555 Textabbildungen. Verlag Wilhelm 
Ernst & Sohn, Berlin. Preis geheftet RM 15 ,— ; in Leinen gebunden 
RM 16,50.

Die Tatsache, daB das Buch von K e rs te n  in der fiinften-Auf
lage erscheint, spricht besser ais alle Empfelilungen fiir dasselbe. Sein 
Erscheinen wird in den Kreisen der mittleren Tcchniker, fiir die es in 
erster Linie bestimmt ist, mit um so gróBerer Freude begriiBt werden, 
ais es seit fast anderthalb Jahren vergriffen war. Aber auch iiber diese 
Kreise hinaus erfreut sich das Buch bester Wertschatzung. Die vor- 
liegende Auflage hat eine vollstandige Neubearbeitung erfahren, wobei 
auch die modernsten Bauausfiihrungen beriicksichtigt worden sind. 
Die zahlreichen Abbildungen sind sehr gut. Hierbei ist nicht nur ein 
Teil der alten Abbildungen durch neue Darstellungen ersetzt worden, 
sondern es ist auch eine groBe Anzahl neuer Abbildungen hinzugekom- 
men. Der Inhalt des Buches gliedert sieli in drei Hauptabschnitte. 
Im Abschnitt A —  Gestaltung der Bogenbriicken — wird alles ge- 
bracht, was notig ist, um sich ein Bild von der Mannigfaltigkeit der

Ausfuhrungsmóglichkeiten vcrschaffen zu konnen. In diesem Abschnitt 
werden auBer den allgemeinen Betrachtungen die Vollgewolbe mit 
sclilaffer Bewelirung, Einzelbogen und Bogenbalken, Gewólbe und 
Einzelbogen mit steifer Bewelirung, Gelenkwólbbriicken, Durchlasse, 
Uberwólbungen, Tunnel, Kanalbriicken und Rohruberfiihrungen, 
Briickenverbreitcrungen und -verstarkungen behandelt. Der Ab
schnitt B  befaBt sich mit der konstmktiven Durchbildung der Lehr- 
geruste und der Bauausfiihrung. Im Abschnitt C — Berechnung der 
Bogenbriicken —• ist nur das Allemotwendigste gebraclit, was fiir den 
Entwurf und die Berechnung benótigt werden kónnte. Fiir das Stu
dium der Theorie wird man die im Literaturverzeichnis genannten 
Lehrbiicher mit heranziehen miissen. Das K ersten sch e  Buch wird 
wegen Form, Inhalt und Ausstattung auch in der vorliegenden Auflage 
sich zu den alten Freunden neue hinzu erwerben.

Dipl.-Ing. Herbert R ohd e.
H y d ra u lik . Von Ph. F o rch h e im e r. 3. Auflage. Verlag von B . G 

Teubner. Leipzig und Berlin 1930. Preis geb. RM 36,— .
Die vorliegende dritte Auflage dieses groBen Werkes hat die 

vorziiglichen, ja  einzigartigen Eigenscliaften der friilieren Auflagen 
nicht nur beibehalten, sondern diese noch in vielen Punkten iiber- 
troffen. Es gibt heute kein zweites Werk, auch nicht in einer anderen 
Sprache, das sich diesem an Reichhaltigkeit und VoIIstandigkeit des 
Inhaltes sowie' auch hinsichtlich der theoretischen Verarboitung des 
ungeheuren Materials an die Seite stellen lieBe —  es ist das Standard- 
werk der Hydraulik sclileclithin. Neben der theoretischen Durcli- 
dringung dieses schwierigen Gebietes sind es die vielfachen Beziehungen 
zur Wirklichkeit, die Heranziehung zahlreicher Messungen und Beob- 
achtungen an naturlichen FluBlaufen und technischen Anlagcn, die 
diesem Werke eigentumlicli sind und i lun eine besondereNote verleihen. 
Der Umfang des verarbeiteten Materials ist auBerordentlich ange- 
wachsen, so sind z. B . gegeniiber der letzten Auflage weit mehr ais 
hundert Autoren mit ihren Forschungen neu hinzugekommen. Von 
bleibendem Werte ist die wissenschaftlich begriindete Ordnung, die 
durch dieses Werk in das ausgedehnte Gebiet der Hydraulik gebraclit 
ist. Eigentiimlich ist ihm auch die Tatsache, daB nichts unverandert 
iibernommen wird, vielmehr ist jede Einzelheit in origineller Weise 
neu gestaltet worden.

Auf Einzelheiten im Rahmen dieser Besprechung einzugehen ist 
ganz unmóglich; aus dem gesamten Gebiete der Hydraulik, soweit sie 
theoretisch erfaBbar ist und erfaBt wurde, wird man weniges finden, 
das nicht in diesem Werke enthalten ist. Kein Zweifel, daB es seine 
einzigartige Bedeutung auch weiterhin unbestritten behalten wird und 
daB es auf lange Zeit hinaus keinen in der Hydraulik tatigen Forsclier 
geben wird, der dieses Werk nicht mit Nutzen zu Rate ziehen wird.

Th. P ó sc h l, Karlsruhe. 
D as K r a ft w e r k  W a g g ita l. Bericht der Bauleitung. Verlag der 

A. G. Kraftwerk Waggital, Siebnen/Schweiz. 1930. Preis RM 12,— .
Unter diesem anspruchslosen Titel ist eine in Form und Inhalt 

gleich wertyolle Veróffentlichung erschienen.
Nach einer geschichtlichen Entwicklung werden in einzelnen 

Abschnitten die Projektgrundlagen, die Organisations- und Bauvor- 
bereitungen, die Ausfulirungsarbeiten, die Hilfseinrichtungen und 
schlieBIich die Abnahmeversuche an den maschinellen Aiilagen be- 
schrieben.

Ein Verzeiclinis der Hauptunternelimer und Hauptlieferanten 
sowie ein besonderes Literaturverzeichnis erganzen die Veróffent- 
lichung.

Das schon ausgestattete Buch kann ais mustergiiltiges Beispiel 
bezeichnet werden, wie die Erfahrungen und Beobachtungen bei der 
Ausfuhrung von groBen Bauwerken der Allgemeinheit zuganglich ge- 
macht werden. Es ist zudem ein Buch, das jedein, der sich mit dem 
Bau von Wasserkraftanlagen befaBt, zum Studium empfohlen werden 
kann. E. P.
F i in fs t e l l ig e  F u n k tio n e n ta fe ln . K r e is - ,  z y k lo m e tr isc h e , 

E x p o n e n t ia l- ,  H y p e rb e l- , K u g e l- , B e sse lsc h e , e l lip -  
t isch e  F u n k t io n e n , T h e ta n u llw e rtc , n a t i ir l ic h e r  L o g a -  
r ith m u s, G a m m a fu n k tio n  u. a. m. n eb st e in ig en  hau f ig  
vo rk o m m en d en  Z a h len w erte n . Von Keiichi H a y a sh i, Prof. 
an der Kaiserlichen Kyushu-Universitat, Japan. Mit 17  Text- 
abbildungen, V III, 176 Seiten. Geh. RM 28.— , geb. RM 30.— 
Berlin, Springer 1930.

In diesem Tafelwerk von Hayashi findet sich eine solche Viel- 
seitigkeit und Vollstandigkeit der Funktionswerte der gewóhnlichen 
und hóheren Transzendenten, wie sie sonst wohl nirgends zu finden 
ist. Gerade fiir die Anwendung in der Technik ist es sehr zu begruBen, 
daB weniger auf die Fiille der Dezimalen, die die Ilandhabung bei 
technischen Rechnungen nur erschwert, Wert gelegt ist ais vielmehr 
auf Vielseitigkeit und Vollstandigkeit.

Einen sehr breiten Raum nehmen in dem Buche die Tafeln 
der Kreis- und Hyperbelfunktionen mit ihren Umkehrfunktionen ein, 
die gleichzeitig ais Funktion des Bogens und des Winkels entnommen 
werden konnen (Intervall 0,01 bei einer Bogenlange von o bis 10). 
Auch die Produkte der Kreis- und Hyperbelfunktionen konnen un
mittelbar abgelesen werden. Ferner findet man eine Tafel fiir sin n & 
und cos n {}, die bei der Auswertung von Fourierschen Reihen gute 
Dienste leisten wird (n ganzzahlig von 1 bis 8, Intervall fiir i} i° ) .

Die in der Anwendung immer mehr an Bedeutung gewinnenden 
Besselschen Funktionen haben ebenfalls weitgehende Beriicksichtigung
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gefunden. Es ist besonders zu begriifien, daB fiir reelles Argument 
und dic Parameter o und i dic Zahlenwerte der Neumannschen Zylinder- 
funktionen init gleicher Genauigkeit und gleicher Intervallteilung 
entnommen werden konnen ais die Besselschen Zylinderfunktionen 
(Intervall o,oi, Argument vOn i bis 16). Neben den bekannten Tafeln 
fiir die gcbrochenen Parameter y2, — /%, 3/2, — 3/2 findet sich auch 
eine solche fiir 1/3 und — 1/3. Vollst&ndig ncu und von weitgehender 
Anwendungsmoglichkeit ist die aufgenommene Tafel von Dinnik fiir 
komplexes Argument und die Parameter o und 1. Eine wertvolle 
Erganzung dieser Tafel bietet die Wiedergabe der Schleicherschcn 
Tafel fiir die 45°-Linien der komplexen Zahlenebene. SchlieBlich 
konnen noch fiir die Parameter o und 1 und reelles Argument die ersten 
60 Nullstellen der Besselschen und die ersten 40 der Neumannschen 
Zylinderfunktion entnommen werden.

Von der selir niitzliclien und in der Technik eigentlich viel zu 
wenig bekannten Kugelfunktion sind die Werte bis zur 10. Ordnung 
sowohl ais Funktion des Bogens ais auch des Winkels gegeben worden. 
(Intervall 0,01). Die Tafel stellt somit eine sehr willkommene Er- 
weiterung der Glaisherschen Tafel bis zur 7. Ordnung dar.

Zur VoIlstandigkeit sei auch die Wiedergabe der bekannten 
Legendreschen Tafeln fiir die elliptischen Normalintegrale und eine 
vollstilndig neue Tafel fiir die Thetafunktionen erwahnt, wenn sie 
auch im Bauwesen nur seiten Anwendung finden konnen. Ahnliches 
ist von der Tafel der Gammafunktion zu sagen, dereń Werte Hayashi 
erstmalig fiir komplexes Argument ausgerechnet hat.

Zum SchluB seien noch einige kleinere Tafeln genannt, wie 
die fiir das GauOsche Fehlerintegral, die Fresnelsclien Integrale, fiir
j/x2, fur die ersten 10 Potenzen von x und anderes mehr. Nicht
vergessen sei auch der wertvolle Formel- und Zahlenschatz, der 
manchem, der nur seiten mit feineren mathematischen Berechnungen 
zu tun hat, wertvolle Dienste leisten wird. Dr. T o lke .

A n le itu n g  fiir  den E n tw u r f ,  B au  und B e t r ie b  vo n  T a l-  
sp erren . Neubearbeitung der Anlage zur II I . Ausfiihrungsanweisung 
zum PreuBischen Wassergesetz vom 7. April 19 13 . Vorgeschlagen 
vom Talsperren-Ausschufl des Deutschen Wasserwirtschafts- und 
Wasserkraft-Verbandes, Berlin 1930. Mitteilungen des Deutschen 
Wasserwirtschafts- und Wasserkraft-Verbandes E . V.

Einem dringenden Bediirfnis nach Fcstlegung von amtlichen 
Vorschriften fiir den Bau von Talsperren kommen die Yorschlage 
entgegen, die von einer Kommission des Deutschen Wasserwirt
schafts- und Wasserkraft-Verbandes ausgearbeitet wurden. Sie liegen 
nunmelir der Offcntlichkeit zur Stellungnahme vor.

Nachdem der Begriff der Talsperren abgegrenzt wird, werden 
die Angaben, die fiir die Vorbereitung, fiir die Form und den Inhalt 
des Entwurfs notwendig sind, festgelegt.

Den Hauptabschnitt bilden die technischen Bedingungen, in 
denen Gewichtsstaumauern (bisher Scliwergewichtsmaucrn genannt) 
in Bruchsteinen oder Beton, Gewólbestaumauern, Pfeilerstaumauern 
(bisher aufgeloste Staumauern genannt), Staud&mme und Wehre 
beriicksichtigt sind. Es mufi hervorgehoben werden, daB nunmehr 
in Vorschriften, die hoffentlich bald amtlichen Charakter annehmen 
werden, diese verschiedenen Typen ais gleichberechtigt anerkannt sind.

In dem gleichen Abschnitte werden die konstruktiven und recline- 
rischen Grundlagen allgemeiner Art und Sonderbedingungen fiir jede 
einzelne Bauart beschrieben.

GewiB sind manche Einzelheiten dieser Vorschriften nicht so, 
daB sie allgemeine Zustimmung finden werden, aber im wesentlichen 
kann man die ganze Behandlung der Staumauerfrage in den technischen 
Bedingungen ais einen Fortschritt gegen bisher bezeichnen.

Weitere kleine Abschnitte sind der Bauausfiihrung und dem 
Baubetrieb, der Staatsaufsicht iiber die Bauausfiihrung und die Ab- 
nahme gewidmet, und u. a. ist am SchluB ein Muster zu einer Dienst- 
anweisung fiir Stauwarter entworfen.

Jedermann, der an dem Entwurf von Staumauern im besonderen 
und an Wasserkraftanlagen im allgemeinen interessiert ist, sollte die 
Anleitungen, die durch die Yerbandsgeschaftsstelle zu beziehen sind, 
studieren und mithelfen, die Vorschriften so neuzcitlich ais móglich 
zu gestalten. E. P.

A u sr iis tu n g  d er S e e h a fe n  m it la n d fe s te n  P o lle rn . Von Dr.- 
Ing. Gustav R o gge . Berlin 1930. Verlag Wilhelm Ernst & Sohn. 
Preis RM 5.60.

Mit der Zunahme der SchiffsgróBen sind auch die Schwierig- 
keiten gewaclisen, die Schiffe in den Hafen zu vertauen. Es war daher 
eine sehr dankenswerte Aufgabe, dieses Gebiet der Hafenausrustung 
vom theoretischen wie vom praktischen Gesichtspunkt aus zu behan- 
deln. Die Anregung zu dieser Arbeit hat der Verfasser aus der Bear- 
beitung der Entwiirfe fiir die PollerausriistungderNordschleusenanlagen 
und der Columbuskaje in Bremerhaven empfangen. Es muB dem Er- 
gebnis verstandnisvoller Zusammenarbeit zwischen Hafenbauin- 
genieuren, Nautikern und Hafenvenvaltung das Zeugnis ausgestellt 
werden, daB das kleine Werk, von nur 42 Seiten Umfang, eine wert- 
volle Bereicherung unserer technischen Literatur iiber den Hafenbau 
bedeutet. Die in den ersten Abschnitten behandelte Anordnung von 
Verhol- und Festmachepollern, der Abstand letzterer von der Kajen- 
vorderkante, ihre Griindung, die fiir die Erfiillung des Zweckes des 
Pollers so vielseitige Formgebung, die Yerbindung der Poller mit

ihren Fundamenten, alle diese Fragen sind in ebenso knapper wie aus- 
reichendcr Weise wie die Baustoffe und die Ausfiihrung besprochen.

Mit vollem Recht weist der Verfasser in dem Abschnitt, in dem er 
die statisclie Berechnung der Poller behandelt, darauf hin, daB die 
rechnerische Erfassung des Problems auf Grund bestimmter An- 
nahmen móglich ist, darin muB man ihm aber zustimmen, daB der 
Hafenbauingenieur seine Poller ebenso stark ausbilden muB wie der 
Schiffbau, auf Grund aller nautischen Erfahrungen, die Vertauungsvor- 
richtungen an Bord der Schiffe ausgebildct hat.

Unbeschrankte Zustimmung verdient die in der SchluBbetrach- 
tung aufgestellte Fórderung, daB der Entwurf einer Pollerausrustung 
nur in engster Zusammenarbeit der zustandigen Behórden und der 
Schiffahrttreibenden bearbeitet werden sollte. Eigentlich sollte es 
selbstverstandlich sein, daB nicht nur der Entwurf der Pollerausrustung, 
sondern der ganze Hafenentwurf von dem Ingenieur in engstem Be- 
nehmen mit dem Kaufmann und dem Nautiker zustande kommt, um 
allen Anforderungen zu genugen. G. de T h ie rry .

R ś s is ta n c e s  des b ćto n s au ch oc, 5. l ’ u su re  et au d eco lle -  
m en t, co m p arźes k le u rs  r ć s is ta n c e s  k la  c o m p ress io n , 
k la  f le x io n  e,t ći la  t r a c t io n . Par R . F e re t, Chef du Labora- 
toire des ponts et chaussćes, Boulogne sur mer. Paris 1930. Edition 
dc la Revue des materiaux de construction et de travaux publics. 
Preis geheftet 15 frs. Portozuschlag fiir Frankreićh 10 Aus- 
land 20 "/„

In der vorliegenden Schrift behandelt Feret die Beziehungen 
der verschiedenen Festigkeitseigenscliaften von Beton unterein- 
ander und ihre Abhangigkeit von den Betonkomponenten. Nach seinen 
Darlegungen wachst die Druckfestigkeit von Beton bei gleichbleibenden

Zuschlagen mit dem Verhaltnis von Zement zu Wasser j. Bei wech-

selndem Charakter der Zuschlage sei fiir die Druckfestigkeit R  die schon 
friiher gefundene Formel

R  =  Iv j |----— rL1 — (s -ł- p ) J
maBgebend. Zwischen Zugfestigkeit und Biegungszugfestigkeit von 
Beton wurde lineare Abhangigkeit, also Proportionalitat gefunden. 
Nicht vorhanden ist eine solche Proportionalitat zwischen Zugfestig
keit bzw. Biegungszugfestigkeit einerseits und Druckfestigkeit anderer- 
seits. Die Bezieliung dieser GroBen folgt einem parabolischen Gesetz, 
wobei der Parabelparameter besonders von der Art des .Bindemittels 
abhangig ist. Am ungiinstigsten ergab sich stets das Verhaltnis von 
Zugfestigkeit und Druckfestigkeit bei den Tonerdezementen. Das 
Verhalten des Betons gegen StoBbeanspruchung ist ganz entscheidend 
abhangig von den Bedingungen, mit denen der StoB ausgeiibt wird. 
Unter gleichen Priifungsbedingungen und ahnlichen Zuschlagen wachst

der Widerstand gegen StoB wiederum mit dem W e r t u j.  Bei eckigen

und nicht porosen Zuschlagen steigt der Widerstand gegen StoB unge
fahr parallel mit der Betondruckfestigkeit; bei rundlichen Materialien 
ergibt die graphische Darstellung des StoBwiderstandes in Abhangig
keit von der Betondruckfestigkeit wiederum Parabeln, so daB nach dem 
friiher Gesagten zwischen dem W’iderstand gegen StoB und der Beton- 
zugfestigkeit eine lineare Beziehung anzunehmen ist. Der Widerstand 
gegen Abniitzung von Beton hangt vollkommen von der Priifungs- 
methode ab. Gepriift mit der gewóhnlichen Schleifscheibe ist der Ab- 
niitzungswiderstand von Beton fast ausschlieBlich durch die Hartę der 
Grobzuschlage bestimmt, und zwar spielt die Qualitat des Mórtels 
eine um so geringere Rolle, je gróBer die Gesteinsharte der Zuschlage 
ist. Ein ganz anderes Bild fiir den Abniitzungswiderstand von Beton 
liefert dagegen die Prufung mit der Deval-Trommel. Hier erweist sich 
nicht nur die Gesteinsharte der Zuschlage, sondern auch die Mórtel- 
festigkeit ais wesentlich fiir die Hóhe des Abnutzungswiderstandes. 
Die auf letztere Weise gewonnenen Werte fiir den Abniitzungswider- 
stand scheinen mehr der Betondruckfestigkeit proportional sich zu 
verandern. Die Haftung von Beton an anderen Kórpern ist wiederum 
sehr relativ und nicht nur von der Betonzusammensetzung abhangig, 
sondern noch von einer Reihe fremder GróBen. In einem stattlichen 
Anhang werden an Hand deutscher, scliweizerischer und amerikani- 
scher Forschungsergebnisse nochmals die von Feret gefundenen B e
ziehungen zwischen Zugfestigkeit, Biegungszugfestigkeit und Druck
festigkeit nachgepriift und im wesentlichen bestatigt gefunden.

Bei der Schrift stellen wir mit Befriedigung fest, daB auch Feret 
nunmehr den Zementwasserfaktor bei seinen Forschungen beriick- 
sichtigt und seine Ergebnisse von dieser Seite her beleuclitet, so daB 
wir in der Móglichkeit eines Vergleichs der Ergebnisse der verschiedenen 
Forschungsrichtungen einen wesentlichen Scnritt vorwarts gekommen 
sind. Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse iiber die Beziehungen 
der verschiedenen Betonfestigkeitseigenschaften untereinander war 
langst ein Bediirfnis der Praxis, das nunmehr durch die Feretsche 
Arbeit befriedigt wird. Es mag schon aus der vorstehenden kurzeń 
Darstellung des bearbeiteten Stoffs entnommen werden, daB Praktiker 
wie Baustofforscher, besonders auch die Baustoffkontrollorgane an 
der Arbeit Ferets nicht voriibergehen diirfen. Auch der BetonstraBen- 
bauer, der ja  den am vielseitigsten beanspruchten Beton lierzustellen 
und zu verarbeiten hat. wird aus der y o r l i e g e n d e n  Schrift groBen 
Nutzen ziehen konnen H um m el.
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K n ick n o m o gram m  fiir  den E ise n b a u . Nach Prof. Dr.-Ing. 
Unold. i Broschiire 23 Seiten, 4 Netztafeln und 1 Kurvenblatt. 
Geislingen-Stg. (Wurttembg.j. N.B.W.-Verlag. Deutsche Ausgabe 
1930. Preis fiir das Gesamtwerk RM S,50, ohne Broschiire RM 7,— , 
einftihrende Broschiire RM 1,50.

Dic erste Auflage dieses Werkes ist bereits im Jahrgang 1929 
dieser Zeitschrift, H eft 23, Seite 574, besprochen. I11 der jetzt vor- 
liegenden erweiterten und verbesserten Aufiage sind die in der da- 
maiigen Beśprechung ais wiinschenswert bezeichneten Anderungen 
groOtenteils beriicksichtigt.

Daneben weist die neue Auflage aber noch verschicdene andere 
Ycrbesserungen auf. Die Handhabung ist beąuemer, weil das Ivurven- 
blatt jetzt auf Pausleinen statt auf Zellhorn gedruckt ist. Damit ist 
fiir jeden die Móglichkeit des Nachtrags der Werte fiir beliebige Span- 
nungen gegeben. Die den Tafeln beigefiigten Anleitungen sind vor- 
teilhaft ergiinzt, vor allem fiir die Beriicksichtigung zusiltzlicher Bie- 
gungsmomente und fiir die Anwendung des Nomogramras auf andere 
Vorschriften mit abweichenden co-Wertcn. Alles auf St 48 beziigliche 
ist weggelassen, da dieser Baustahl kaum noch verwendet werden 
diirfte.

Das Werk kann auch in der vorliegenden neuen Auflage bestens 
empfohlen werden. Dic Verringerung des Ankaufspreises wird zweifel- 
los zu seiner Yerbreitung beitragen. S ch u ltz .

D ie B erec h n u n g  g e d r iic k te r  P r ó f i le is e n s ta b c  nach  dem 
O m e g a -V erfa h re n  m it H ilfe  vo n  g ra p h isć h e n  T a fe ln . 
Von Dipl.-lńg. Adolf K lin k ie r . 1930. Se1bstverlag Kóln-Kriel, am 
Krieler Dom 25. Preis RM 1 1 ,— .

Zur Ersparung der bei der Bemessung von Druckstaben erforder- 
lichen Versuchsrechnungen hat der Verfasser in dem vorliegenden Werk 
in handlicher Form eine Anzahl graphischer Tafeln zusammengestcllt. 
Diese Tafeln gestatten bei gegebener Stabkraft und Knicklilnge die un- 
mittelbare Entnahme der erforderlichen Querschnittc, ebenso auch die 
Entnahme der nach dcm Krohnschen Verfahren berechneten Binde- 
blcchabstande. Die Tafeln umfassen die meisten im Hochbau gebrauch- 
liclien Qucrschnitte fiir Fachwęrkskonstruktionen und Stiitzen. Eine 
Hilfstafel fur exzentrisch gedriickte Stabe ist beigefiigt. Die Angaben 
der Tafeln beschranken sich auf die zulassige Spannung von 1200 
kg/cm2 und auf Querschnitte aus St 37. Durch einfache Umrechnung 
der Stabkraft lassen sie sich jedocli auch auf andere zulassige Span- 
nungen —  jedoch nicht auf andere co-Werte •— anwenden. Ais wesent- 
lichcr Nachteil ist diese Beschrankung nicht anzusprechen, da im 
Hochbau der Baustahl St 37 fast ausschlieBlich zur Verwendung 
gelangt.

Die auf kraftigem Papier gedruckten Tafeln sind ausreichend klar 
und genau, so daB ihre Verwendung fiir die genannten Zwecke durch- 
aus empfohlen werden kann. S ch u ltz .

H y d ra u lisc h e s  R ech n en . Rechnungsverfahren und Zahlcnwerte 
fiir die Bediirfnisse der wasserbaulichen Praxis. In erster bis fiinfter 
Auflage von Dr.-Ing. R o b e r t  W e y ra u c h , weil. ord. Prof. der 
Techn. Hochsch. zu Stuttgart. Sechste neubearbeitete und ver- 
mehrte Auflage von Dr.-Ing. A d o lf S tro b e l, Regierungsbaumeisterj 
Stuttgart-1930, Verlag von Konrad Wittwer. Preis geb. RM 25.— _

Aus bekannten Griinden schwillt die Zahl der Veróffentlichungen 
in Zeitschriften und Einzeldarstellungen lawinenartig an, den geradc 
in der Technik besonders betonten Forderungen nach Normalisierung 
und Rationalisierung widersprechend. Die Fachkollcgen werden daher 
stets das Erscheinen eines Werkes dankbar begriiCen, das die ein- 
schlagige Literatur handlich zusammenfaCt, die namentlich der in 
der Praxis stehende Ingenieur langst nicht mehr iibersehen kann. 
Ein solches Handbuch ist das Hydraulische Rechnen von Wreyrauch, 
das in seinen friiheren Auflagen wohl in keinem Ingenieurbiiro fehlte, 
wo Projekte aus dem Wasserbau bearbeitet wurden. Nach unver- 
haltnismaCig langer, leider durch das Ableben des Verfassers bedingter 
Pause ist jetzt die 0 . Auflage von Dr.-Ing. Adolf Strobel, dem lang- 
jahrtgen Mitarbciter Prof. Weyrauchs, herausgegeben worden. Dic 
neue Auflage verdient dieselbe freundliche Aufnahme, die den friiheren 
zuteil wurde, und wird sie sicherlich auch finden. Die Bemerkung 
am Anfang dieses Berichtes wird bewiesen durch die Tatsache, daB 
das Literaturverzeichnis der 4. und 5. Auflage mit 299 Nummern 
jetzt in der 6. Auflage fast die doppelte Zahl zeigt. Zugleich ist aber 
auch hierdurch am augenfalligsten der groBe FleiB gekennzeichnet, 
der in ein solches Werk hineingesteckt werden muBte. Einige Be- 
merkungen wollen weniger kritisierend ais vielmehr hinweisend fiir 
weitere Auflagen aufgefaBt sein. So scheint z. B. der Satz in den 
Vorbemerkungen, ,,daB die weitaus uberwiegende Mehrzalil der Formeln 
der pralctischen Hydraulik nicht abgeleitet ist aus Gesetzen, nach 
denen die Bewegung des Wassers in Wirklichkeit vor sich geht“ , 
beim heutigen Stande unserer Wissenschaft doch etwas zu pessi- 
mistisch. Denn seit dieser Satz in der 4. und 5. Auflage des Buches 
niedergeschrieben worden ist, sind nicht nur die Methodcn der mo
dernen Strómungslehre z. B . auf den Eisenwasserbau angewandt 
worden (Kulka), sondem haben vor allem dieBegriffeZusatzspannungen, 
Unterdruck usw. auch in die praktische Hydraulik des Bauingenieurs 
Eingang gefunden: die Arbeiten A. Kochs sind von Carstanjen vcr- 
óffentlicht worden und hierdurch angeregt, sind Untersuchungen, 
wi*5 z. B. diejenigen von BóB und Musterle, entstanden. So haben 
sich wichtige, mathematisch-physikalisch einwandfreie Ableitungen

ohne Versuchsbeiwert ergeben. Das Vorherrschen von Lósungen, 
die auf vielfach von Fali zu Fali verschiedenen Beiwerten aufgcbaut 
sind, wiirde weiter zuriickgedrangt, wenn der Herausgeber auf das 
Referat veralteter Formeln verzichten wiirde, selbst wenn diese noch 
von manchem Liebhaber konserviert werden. Das Werk will ja  nicht 
ein Lehrbuch der Hydraulik sein, in dem die Beśprechung und Kritik 
liistorisch gewordener Formeln am Platze ware. Verfasser.und Heraus
geber betonten vielmehr, daB sie „die Bediirfnisse der rasch arbeitenden 
Praxis beriicksiclitigen" wollten. Diese rasche Arbeit wird aber dcm 
projektierenden Ingenieur etwas erschwert, wenn er erst selbst die 
kritische Wahl unter verschiedenen Formeln vornehmen muB. Aus- 
gezeichnet und besonders \vertvol 1 ist wieder das in den Tabellen ge- 
botene Zahlenmaterial, das eine wesentliche Vermehrung erfahren hat.

Dr.-Ing. Ernst S ch le ie rm ac h e r.

Z u r W a sse rw 'ir tsc h a ft  des K r a ft w e r k e s  W a g g ita l. Wissen- 
schaftlicher Beitrag zum Bericht der Bauleituiig: Das Kraftwerk 
Waggital. Von Dr. p liil. h. c. O. L iits c h g , Oberingenieur, Leiter 
der Hydrologischen Abteiłung der Schweizerischen Meteorologischen 
Zcntralanstalt in Ziirich. Verlag: A.-G. Kraftwerk Waggital, 
Siebnen, Schweiz 1930. Preis geb. scliw. Fr. 6,— .

Eine hydrologische Studie, bearbeitet fiir den Sonderfall des 
W'aggital-Kraftwerkes, insbesondere fiir das Einzugsgebiet des Stau- 
sees Innertal. Sie wird von ihrem Vcrfasser Dr. phil. h. c. Liitschg ais 
Beitrag zum Bericht der Bauleitung bezeichnet. Dieser Charakter 
einer Beilage kommt aber wohl nur darin zum Ausdruck, daB die ein- 
geheftete Ubersichtskarte des Waggitales 1 : 100 000 (Tafel B) im Gegen- 
satz zu der dem „Bericht der Bauleitung" beigefiigten gleichen Mafl- 
stabes eine Reihe von geographischen Namen (z. B . Zindlenspitz, 
Ochsenkopf usw.) nicht enthalt, die im Text erwahnt sind, deren Lage 
daher nur vermutet, nicht veranschaulicht werden kann. Sonst 
besitzt die Arbeit alle Eigenschaften eines selbstandigen Buches, das 
an einem Beispiel eine Fiille von hydrologischen und meteorologischen 
Fragcn auch fiir den Bauingenieur, den Wasser- und den Elektrizitats- 
wirtschaftlcr in vorbildlicher WTeise darlegt. Dem topographischen 
wird das geologische Einzugsgebiet gegeniibergestellt, iiber das Wasser- 
zuriickhaltungsvermógen von Bódcn werden — wohl zum ersten Małe — 
Zahlenangaben gemacht usw. Der entwerfende Jngenieur móchte ais 
Unterlage fiir Entwurf und spateren Betrieb seines Werkes von dem 
Wetterkundigen gerne eine Yorhcrsage auf weite Sicht bekommen; 
vielleicht neigt er deshalb dazu, eher ais der Meteorologe nach perio- 
discher Wiederkelir bestimmter Witterungen Ausschau zu lialten. 
Hierzu liefert die vorliegende Abhandlung kaum Anhaltspunkte; 
S. 32 ist die Vermutung einer 50 jahrigen Periode fiir groBte Tages- 
summen des Niederschlages von 200 mm und einer 100- bis 150 jahrigen 
Periode fUr solche von 250 mm ausgesprochen. Wesentlich wichtiger 
ist die hierzu gehórende Feststellung, daB lange und kurze meteorolo- 
gische Beobachtungsperioden der Gcgend wenigstens beziiglich der 
Jahresniederschlage bis auf wenige Hundertteile iibereinstimmen, 
woraus Berechnungen fiir die Zukunft eine sichere Basis erhalten 
werden. Abgesehen von solchen allgemein wertvollen Ergebnissen 
liefert das Buch ein Musterbeispiel, wie die Grundlagen fiir derartige 
hydrologische Untersuchungen zu sammeln sind. Durch einen eigen- 
artigen Zufall wurde der Berichterstatter mit der Beśprechung dieses 
Buches beauftragt, nachdem er gerade jahrelang sich mit dem Bau 
einer Wasserkraftanlage in Frankreicli zu befassen hatte, bei der nicht 
zu erreichen war, von dem fiir alle hydraulischen und hydrologischen 
Fragen zustandigen und verantwortlichen franzosisclien Beratenden 
Ingenieur einen brauclibaren Wasserwirtschaftsplan zu erhalten. Um so 
wohltuender ist der Einblick in diese Leistung wissenschaftlichcr 
Griindlichkeit des uns technisch und vólkisch nahestehenden Nachbar- 
volkes. Freilich kommt noch fast etwas Neid hinzu, daB dort ein Unter- 
nehmen sich Veróffentlichungen in einer so ausgezeichneten auBeren 
Aufmachung wie die vorliegende leisten kann. Der Leser wird einen 
augenblicklichen Nutzen davontragen; zugleich w-ird aber der Wunsch 
in ihm entstehen, in einigen Jahren iiber die weiteren Ergebnisse der 
zum Teil erst begonnenen Untersuchungen durch eine ahnlich schóne 
Arbeit unterriclitet zu wrerden. Dr.-Ing. E r n s t  S ch le ie rm a c h e r.

F o rsc h u n g  tu t  not. Herausgegeben vomVerein deutscher Ingenieure. 
VDI-Verlag G .m .b.H . Berlin N W 7, Oktober 1930. Preis RM —,30.

Vom Verein deutscher Ingenieure wird diese erste Druckschrift 
veróffentliclit, um der breitesten Offcntlichkeit vor Augen zu fiihren, 
wie notwendig in unserer Zeit der Wirtschaftsnot die Unterstiitzung 
der Forschung ist. In dem ersten Heft werden nach einem Geleit- 
wort von Prof. MatschoB eine Reihe von Aufgaben der Praxis genannt, 
die die Berechtigung dieser Forderung iiberzeugend nachweisen.

T a fe ln  d er B e sse lsc h e n , T h e ta - , K u g e l-  und a n d erer 
F u n k tio n e n . Von Keiichi H a y a s h i. Prof. an der Kaiserlichen 
Kyushu Universitat, Japan. Mit 14 Tentabbildungen. V, 125 Seiten. 
Berlin, Springer 1930. Geh. RM 24.— , geb. RM 26,— .

Das Buch schlieBt in seinem Aufbau eng an die bekannten 
sieben- und mehrstelligen Tafeln der Kreis- und Hyperbelfunktionen 
des gleichen Verfassers und Verlages an. Charakteristisch ist die groBe 
Zahl der ausgerechneten Dezimalen, bei nicht sehr enger Intervall- 
teilung 0,01. Fiir technischc Zwecke, insbesondere fiir die des Bau- 
wesens, interessiert weniger eine groBe Zahl von Dezimalen, sondern 
vielmehr eine enge Intervallteilung. Das Anwendungsgebiet der 
Tafeln diirfte daher mehr auf dcm Gebiete der angewandten Mathe-
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matik und Physik liegen, zumal der Verfasser im gleichcn Yerlage 
ausgezeichnete fiinfstellige Funktionentafeln lierausgebracht hat, 
welche inhaltlich wesentlicli weiter gehen und beziiglicli der Intervall- 
teilung gleichwertig sind. Dr. T o lke .

S tu d ie s  in  R e in fo rc e d  C o n crete . I. B on d  R e s is ta n c e , 
IX. S h r in k a g e  S tre sse s . Von W. H. G la n v łl le ,  D. Sc., Ph. D., 
A. M. Inst. C. E . Herausgegeben vom Department of Scientific 
and Industrial Research. Building Research. Technical Paper 
No. io und i i . 1930. Preis is .  od. bzw. gd.

Die Untersuchungen der Building Research Station in England, 
auf die hier besonders hingewiesen werden soli, bringen eine wertvolle 
Bestatigung der bei uns in der Literatur iiber dieses Gebiet bekannt 
gewordenen' Ergebnisse. E . P.

M a te r ia lp r iifu n g sw e s e n . Von K. M em m ler, Professor, Dipl.- 
Ing., Direktor im Staatlichen Material-Priifungsamt zu Berlin- 
Dahlem und Dozent an der Technischen Hochschule Berlin. Viertc, 
vóllig neubearbeitete Auflage. Erster Band: Metallische Werk- 
stoffe. Mit 40 Abbildungen. 136  Seiten. Sammlung Góschen B d .3 1 1 .  
Zweiter B and : Nichtmetallische Werkstoffe und wirtschaftswiclitige 
Yerbrauchsstoffe. Mit 26 Abbildungen. 1 10  Seiten. Sammlung 
Góschen Bd. 312. Dritter Band: Hilfsmittel der Maschinentechnik
—  M a te ri al p r ii f u n gsm aschi n e n —  MeBgerate —  tjberwachung und 
Eichung von Priifmaschinen. Mit 70 Abbildungen, n o  Seiten. 
Sammlung Góschen Bd. 1029. Walter de Gruyter & Co., Berlin 
W 10 und Leipzig. Preis in Leinen geb. pro Band RM 1.80.

In 3 Bandchen ist alles Wissenswerte iiber das gesamte Material- 
prufungswesen veroffentlicht. Wahrend die bisherigen Ausgaben 
nur zwei Teile umfaBten, ist in der neuen Auflage ein dritter hinzu- 
gekommen, der die Hilfsmittel der Maschinentechnik, die Material- 
priifungsmaschinen, die MeBgerate und die Uberwachung und Eichung 
von Priifmaschinen entlialt. Dieser Teil ist ganz allgmein gehalten 
und wird fiir sich in Laborątorien gute Dienste tun.

In dem 1. Bandchen sind die Untersuchungsm ethoden fiir me
tallische Werkstoffe zusammengefaBt, getrennt nach statischen und 
dynamischen Eestigkeitsversuchen. Ein Abschnitt ist u. a. den Dauer- 
versuchcn und der Schwingungsfcstigkeit gewidmet. Ein Anliang 
gibt eine Ubersicht des Schrifttums.

In dem 2. Bandchen werden die niclitmetallischen Werkstoffe 
und die wirtschaftswichtigcn Verbrauclisstoffe besprochen. Man 
erkennt daraus, daB dem Verfasser die Gebiete, die in Band I be
sprochen werden, niiher liegen. Band 2 kommt, insbesondere, soweit 
es sich um die Priifung der Baukonstruktionen und der einschlagigen 
Baustoffe handelt, zu kurz und wird etwas einseitig behandelt. Ein 
Blick auf die Ubersicht des Schrifttums bestatigt dies. Sehr wesent- 
liche Untersuchungen und Untersuchungsmethoden aus den letzten
10 Jahren scheinen dcm Verfasser entgangen zu sein. E s ist daher 
zu wiinśchen, daB bei einer kiinftigen Auflage dieser Teil eine Er- 
neuerung erfahrt.

Im ganzen geben die drei Bandchen eine gute Ubersicht iiber 
das gesamte Gebiet der Matcrialpriifung. Sie sind durch elementar 
gehaltene und gute Darstellungsweise gelcennzeichnet und sind fiir 
eine Einfiihrung in das Gebiet der Matcrialpriifung zu empfchlen.

E . P.

P e te r  B e h re n s  und se in e  W ien er a k a d e m isc h c  M e iste r-  
sc liu lc . Herausgegeben von Karl Maria G rim m e. Mit einem 
Beitrag von Prof. Dr. Peter B eh re n s. 120 Abbildungen. Verlag 
Adolf Lusser, Wien-Berlin-Leipzig. 1930. Preis steif kartoniert 
RM 29,40.

In einer Wanderausstellung in Amerika wird z.Zt. das bis- 
herige Ergebnis der Tatigkeit von Peter Behrens und seiner Schiiler 
dem Publikum vorgefiihrt. Aus diesem Grunde ist wohl das H eft in 
deutscher und englischer Sprache herausgegeben worden, das neben 
einer Einleitung von Karl Maria Grimme einen Aufsatz von Peter 
Behrens selbst iiber die Erziehung des baukiinstlerischen Nach- 
wuchses entlialt. Insgesamt sind 120 Abbildungen von Entwiirfen 
auf Kunstdruckpapier dargestellt.

Das Heft wird auch den Bauingenieur interessieren, da hier 
mehr ais bei anderen Fallen die Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
von Ingcnieur und Architekt dargelegt wird.

R a lim e n ta fe ln . Von Dr. Fukuliei T a k a b e y a , Prof. a. d. Kaiser- 
lichen Iiokkaido-Universitat Sapporo, Japan. Mit 186 Text- 
abbildungen. V I, 1 17  Seiten. Verlag Julius Springer, Berlin, 1930. 
Preis RM 16,— ; geb. RM 17 ,— .

Die Bedeutung der Rahmentragwerke bei neueren Bauweisen 
ist bekannt. Insbesondere spielt im Eisenbetonbau die konstruktive 
Durchbildung der Rahmentragwerke eine sehr wichtige Rolle. Wenn 
man auch nicht immer im Einzelnen vielfacli statisch unbestimmte 
Systeme und im Besonderen Stockwerksralimcn durchrechnen wird, 
so ist es doch von groBem Vorteil, beim Entwerfen durch konstruktive 
MaBnahmen den EinfluB der Monolitat kennenzulernen. Es gibt 
daher in der Praxis bereits Biicher mit Ralimenformeln u. a. a.

Der Yerfasser hat in dem vorliegenden Buch „Rahm entafeln" 
eine fiir den Konstruktcur sehr wertvolle Arbeit geleistet.

In einem e rs te n  A b s c h n it t  behandelt er in zwei Kapiteln den 
Rechteckrahmen mit beliebiger vertikalcr Belastung auf den Balken 
und waagerechter Einzellast in jedem Knotenpunkt auf die vertikale

linkę Seite. Nachdem er zuerst die allgemeinen Grundgleichungen 
aufstellt und das von ihm eingeschlagene Verfahren im Einzelnen 
eriautert, arbeitet er eine ganze Reihe'von Reclinungsbeispielen durch, 
vom vierfeldigen zweigeschossigen symmetrischen Rechteckrahmen 
bis zum symmetrischen, turmfórmigen 10 geschossigen Rahmen mit 
7 eingespannten Standem.

Im zweiten Kapitel wird der geschlossene symmetrische Recht- 
eckrahmen mit gleichfórmig verteilter Innen- und AuBenbelastung, 
der bei Behaltern vorkommt, in der gleichen Form behandelt wie der 
erste Abschnitt.

Der z w e ite  A b s c h n it t  cnthalt 95 Rahmentabellen fiir ver- 
scliiedene Arten von Rahmenkonstruktionen, dereń Gebrauch durch 
Beispiele eriautert wird. In jeder Tafel sind jeweils die rechnerisch 
ermittelten charakteristischen Werte zur Bestimmung der Momente 
in den einzelnen Knotenpunkten eingeschrieben. Man ist durch Be- 
nutzung der Tafeln in der Lage, verhaltnismaBig rasch bei dem an- 
genommenen Rahmensystem die der jeweiligen Belastung entsprechen- 
den ungunstigsten Momente zu ermitteln.

Die „Ralim entafeln" werden sich, wenn sie in der Fachwelt 
bekannt werden, zweifellos bald Freunde erwerben.

Neben dem Inhalt ist die klare Darstellungsweise und die schóne 
Ausstattung des Buches liervorzuheben. E . P.

C ity  N oise . The Report, of the Commission Appointed by Dr. Sliirley, 
W. W y n n e , Commissioner of Health, to Study Noise in New 
York City and to Develop Means o f Abating It. Edited by Edward
F. B ro w n , E . B . D e n n is , Jr ., Jean H e n ry , G. Edward P e n d ra y . 
Noise Abatement Commission Department of Health, City of New 
Yerk, 1930.

Auf Veranlassung des Dezernenten der Verkehrskommission 
der Stadt New York haben Ingenieure, Arzte, Verwaltungsbeamte u. a. 
in einem leśenswerten Bericht die Ursachen des Stadtlarms und der 
storenden Gerausche studiert, die allerdings in New York wie in keiner 
anderen Stadt der Welt die Menschen ąualen. Der Bericht soli zu- 
gleich Anrcgungen fiir die Yerminderung bzw. Beseitigung des StraBen- 
larms vorbereiten. E . P.

D a s  A d re B b u c h  d er Z e m en t-, K a lk -  und G ip s in d u s tr ie . 
Verlag „D er Bau-Kurier", Berlin-Charlottenburg 2, 1930. Preis in 
Leinen geb. RM  15 ,— .

Das AdreBbuch der Zement-, Kalk- und Gipsindustrie ist soeben 
erscliienen.

Das Nachsclilagewerk weist gegeniiber der letzten Ausgabe von 
1925 wesentliche Verbesserungen und Neuerungen auf. Ein genaues 
Bild gibt das Buch von der gesamten Organisation der aufgefiihrten 
Industrien, einschlieBlich der Handlerverbandc. Uber die deutschen 
Zementbetriebe sind genaue Angaben von den einzelnen Werken und 
zahlreiclie Werksabbildungen gebracht worden.

Ganz besonderer Wert ist auf eine genaue Anfuhrung der Or- 
ganisationen der auslandischen Zementindustrie gelegt worden. Hier- 
durch erhalt das Buch einen internationalen Charakter und ist daher 
besonders wertvoll. Die Adressen der Zement-Fabriken aus der ganzen 
Welt sind genau verzeichnct.

Luckenlos ist auch das Adressenmaterial der gesamten Kalk- und 
Gipsindustrie Deutschlands. Fiir alle an den Baustoffindustrien inter- 
essierten Kreise, die Wert auf ein gutes Adressenmaterial der Zement-, 
Kalk- und Gipsindustrie legen, und sich iiber die Organisationen dieser 
Industrien genau informieren wollen, kann das AdreBbuch ais Nach- 
schlagewerk bestens empfohlen werden. E . P.

D ie  le b en d ig e  S ta d t . Zweimonatsschrift der Stadt Mannheim. 
Verlag „E d itor", Mannheim.

In der soeben herausgckommenen neuesten Nummer der Zwei
monatsschrift der Stadt Mannheim „D ie lebendige Stadt" veróffentlicht 
Professor Dr. T u c k e rm a n n  einen interessanten Aufsatz, der an dem 
Mannheimer Beispiel die Frage der Neugliederung des Reiches ais eines 
der brennendsten Probleme der deutschen Kommunen aufzeigt. 
Bei Mannheim liegen die Dinge besonders schlimm; mindestens 
zwei Drittel seiner Gemarkungsgrenzen sind zugleich Landergrenzen. 
Die politische Gemeinde Mannheim, die jetzt 271 000 Einwohner zalilt, 
kann sich kaum mehr wesentlich erweitern, wiewohl der geschlossene 
Siedlungs- und Wirtschaftsorganismus von 500 000 Einwohnern nicht 
weit entfernt ist.

Andere Beitrage sind von Karl E b e r t s  iiber die Mannheimer 
Schallplattentagung, von Oberbaurat R o e m e r iiber Ordnung im 
Wohnungsbau und B e c k e n b a c h  iiber die Entstehung des Mann
heimer Gemarkungsgebiets.

D a s  K le in h a u s . Seine Konstruktion und Einrichtung. Reine Bau- 
kosten 6000 bis 15000 Mark. Von Reg.-Bmstr. Guido H a rb e rs , 
stadt. Baurat in Munchen. 87 Seiten GroBąuart mit 208 A b
bildungen und Zeichnungen sowie 27 Tabellen. Verlag Georg
D. W. Callwey, Munchen. Preis kartoniert RM 6,60.

Seine Entstehung verdankt dieses Buch der Mitarbeit des Ver- 
fassers an der Miinchener Ausstellung „D er billige Gegenstand", die 
sich vom billigen und guten Kaffeeloffel bis zum wohlfeilen Klein- 
hause erstreckte. Das Buch will den Baulustigen ein Ratgeber in den 
wichtigsten Fragen des Kleinhausbaues werden und dem Fachmann 
ais Handbuch und ais Verstandigungsmittel mit dcm Bauherrn 
Dienste leisten. E . P.

F u r  die  S c h riftle itu n g  v e ra n tw o rtlich : P ro f. D r.-Ing. E . P ro b st, K ar ls ru h e  i. B . —  V e r la g  vo n  Ju l iu s  S p rin g e r  in B er lin  W 
D ru c k  v o n  11. S . H erm an n  G . m. b . H -, B er lin  S\V  19 , BeuthstraO e 8.


