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Die neuen Bahnsteighallen fiir den Hauptbahnhof Dusseldorf.
Von Reichsbahnoberrat Leopold, Wuppertal-Elberfeld.

Der Entwurf fur die neuen Bahnsteighallen des Hauptbahnhofs Dussel

dorf ist fertiggestellt. Da mehrere Reichsbahndirektionen um Zusendung 

der Zeichnungen gebeten haben, interessiert es vielleicht allgemein, wenn 

eine kurze Beschreibung gegeben wird, falls die Absicht bestehen sollte, 

die Grundziige der fiir Dusseldorf vorgesehenen Halle auch auf anderen 

Bahnhćłfen zu verwenden.

Der Entwurf ist in gemeinsamer Arbeit des Herm Sr.=!2>ng. Albert 

D órnen , Inhabers der glelchnamigen Bruckenbauanstalt in Dortmund- 

Derne, und des Verfassers entstanden. Schon vor I ll2 Jahren haben sich die 

Genannten erstmalig mit dem Gedanken einer zweckmafiigen Durchbildung 

der Halle beschaftlgt. Aus zahlreichen Vorentwiirfen hat sich die jetzt 

festliegende Gestalt allmahllch entwickelt. Mitgewirkt haben ais Archi- 

tekten Herr Oberbaurat K ruger, Essen, und der Hochbaudezernent der 

Reichsbahndirektion Wuppertal, Herr Reichsbahnoberrat Behnes.

durchgehender Schlitz von 1 m Breite angeordnet, durch den die 

Rauchgasc der Lokomotiven ins Freie entweichen, ohne in die eigent- 

liche Halle zu gelangcn. Damit dieser Zweck móglichst vollstandig 

erreicht wird, sind die beiden zwischen den einzeinen Bahnstelgen 

liegenden Gleise seltlich durch Glasschiirzen abgeschlossen, die so weit 

herabhangen, wie es das Normalprofil des lichten Raumes zulaBt (Abb. 1). 

Die Schiirzen dienen gleichzeitig zum Schutze der Reisenden gegen schrag 

einfallenden Regen, der ohnedies nur in gerlnger Menge in die Schlitze ge- 

langen kann. Die beiden gegliederten Trager, die ais durchlaufende Pfetten 

uber jedem Bahnsteig den Hauptbinderabstand von 25 m iiberbriicken, Iiegen 

auf den Kragarmenden der zwischen den Gleisen stehenden Stiitzen auf 

und sind mit den ebenfalls auf die Kragarmenden abgestiitzten Halb- 

rahmen verbunden. Ausdehnungsmóglichkeit in der Langs- und Querrich- 

tung ist vorgesehen. Die gegliederten Pfetten sind ais Vierendeeltrager 

ausgebildet, haben also zwischen Ober- und Untergurt nur 

senkrcchte Pfosten, aber keine schragen Wandglieder. Auf 

den Obergurten dieser Trager ruht, gestutzt durch drei 

Zwischenbinder, die in Abb. 4 gut zu sehen sind, das

Abb. 1 zeigt eine Querschnittskizze durch einen Teil der Halle. Wegen 

fehlender Breite kann der neue Hauptbahnhof Dusseldorf keine Gepack- 

bahnsteige erhalten. Die zwischen den einzeinen Bahnsteigen liegenden 

je zwei Gleise sind aber auf 4,90 m ausclnandergezogen, um zwischen 

diesen Gleisen die Stiitzen der neuen Halle unterbringen zu kónnen, so 

dafi die Bahnsteige selbst frei von Stiitzen bleiben. Die Binderstiele sind 

an ihren Fufipunkten eingespannt und haben beiderseitige biegungsfeste 

Kragarme, die nur wenig gegen die Waagerechte geneigt sind und so hoch 

liegen, dafi das erweiterte Normalprofil fiir den elektrischen Betrieb unter 

ihnen Platz findet (Abb. 1). Auf den Enden dieser Kragarme stehen Halb- 

rahmen; der Binder ist also statlsch ein Gebilde, wie es schematisch 

Abb. 2 zeigt. Die Halle kann somit bahnsteigweise aufgestellt und in 

Betrieb genommen werden.

Abb. 3 stellt ein im Mafistabe 1 :20 gehaltenes Modeli eines Binder- 

feldes fiir eine Bahnsteigbreite dar, und zwar schrag von vorn und etwas 

von oben gesehen. Man erkennt die oben beschriebene 

Form der Binder. Das Binderfeld ist 25 m weit gestutzt.

Dieser verhaltnismafilg grofie Binderabstand ist gewahlt 

worden, weil die Fundamente der Hallen wegen der 

starken Tiefenlage des gewachsenen Bodens teuer werden.

Der grofie Binderabstand erhoht die Obersichtlichkeit 

und gereicht der Halle auch dadurch zum Vorteil, dafi 

der Eindruck des Leichten, den das Bauwerk macht, 

noch verstarkt wird, zumal die Binderfiifie auch in der 

Langsrichtung der Halle eingespannt, somit Auskreuzungen 

einzelner Binderfelder oder ahnliche Mafinahmen zur Er- 

zielung der nótigen Langssteifigkeit der Halle entbehrlich 

sind. Um sich die Grćłfie der Halle vorzustellen, mufi man 

sich das Binderfeld in der Gleisachse noch sechsmal um 

dasselbe Stiick veriangert und beiderseitig weitere Bahn

steige, im ganzen sieben, angeschlossen denken. Die 

Kanten der unmittelbar benachbarten Bahnsteige sind in 

dem Modeli dargestellt. Ober diesen Kanten ist auch 

dic Halle abgebrochen; man sleht hier die Stiimpfe der 

senkrechten Pfosten der von Binder zu Binder durch- 

laufenden, ais gegliederte Trager ausgebildeten Pfetten.

Die Hauptvorteile der gewahlten Hallenform sind 

folgende. Ober jedem Gleis ist in der Bedachung ein Abb. 3.

Abb. 1.

eigentliche Bahnsteigdach; auf den Untergurten der Trager liegen wiederum 

drei Zwischenbinder, die das doppelt geschlitzte Zwischendach iiber den 

Gleisen tragen. Die Glasschiirzen beiderseits der Gleispaare hangen 

ebenfalls an den Untergurten. In den Vierendeeltragern sind ferner die 
Lichtbander fiir die Belichtung der Bahnsteige untergebracht. Da keine 

schragen Wandglieder vorhanden sind, fiigt sich die Verglasung in die 

einzeinen Felder der Trager zwischen je drei senkrechten Sprossen zwanglos 

ein; sie sitzt in der Ebene der Trager, so dafi man sie fast das .giaserne 

Steghlech" nennen konnte. Sie zeigt auf diese Weise die klaren Formen 

des Vierendeeltragers, ist gewissermafien organisch mit ihrem Tragwerk 

verbunden, wahrend sie bei schragen Wandgliedern hatte davor- oder 

dahintergehangt werden miissen, was eine unschóne Wirkung ergeben 

wurde. Die Schiirzen treten gegen die elgentlichen Belichtungsbander 

etwas zuriick, wodurch die ganze Glasfiache unterbrochen und belebt 

wird. Die senkrecht stehende Verglasung der Lichtbander hat groBe
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Abb. 4.

Vorteile. Die Scheiben verschmutzen weniger stark ais bei anderen 

Hallenformen, wo die Scheiben oft stark geneigt oder gar fast waagerecht 

iiegen. Der Scheibenbruch, der bei Schraglage stark ist, wird vermindert, 

da die Scheiben auf einer Kante stehen und nicht auf Biegung beansprucht 

werden. Die Verdunklungsgefahr bei Schneefall ist vermieden. Da die 

Lichtbander ganz durchlaufen und zwischen Ober- und Untergurt der 

Vierendeeltrager im Lichten 2,18 m hoch sind, wird eine gute Beiichtung 

der Halle gewahrleistet. In Abb. 1 sind in die eine Halle die Grenzlinien 

des einfallenden Lichtes punktiert eingezelchnet. Man erkennt die giinstige 

Wirkung des hohen Seitenlichtes, da die Lichtprismen sich iiber den Bahn- 

steigen voll iiberschneiden.

Abb. 4 gibt die Halle von vorn genau in der Bahnsteigachse gesehen 

wieder, und zwar in AugenhOhe iiber dem Bahnstelg, um die gute Raum- 

wirkung zu zeigen.
Ein Windverband ist unter der Flachę jedes Zwischendaches Innerhalb 

der Innenkanten der beiden Schiitze vorgesehen, um die Untergurte der 

Vicrendeeltr3ger auszusteifen; die Obergurte der Vierendeeltrager werden 

geniigend durch das Hauptdach selbst versteift.

Nicht unerwahnt sei, daB die Halle und besonders ihre Verglasung 

gut unterhalten werden kann, da die Glasfiachen beąuem zuganglich sind. 

Es ist dies ein nicht gering anzusetzender Vorteil, da erfahrungsgemafi 

die Unterhaltung, die in regelmafilgen Zeitabstanden unbedingt nOtig ist, 

leicht vernachiassigt wird, wenn man an die zu unterhaltenden Teile 

schwer heran kann. Bei grófieren Hallen sind die Anschliisse zwischen 

Dachhaut, schragliegenden Belichtungsfiachen, Entliiftungseinrichtungen 

usw. oft Schmerzenskinder. Die Anschliisse lassen sich schwer dicht halten, 

so dafi man oft nasse Bahnstcige sieht, auch Beschwerden nicht ausbleiben. 

Da das Hauptbahnśteigdach unseres Entwurfes ohne jede Unterbrechung 

ist, auch iiber die Obergurte der die Verglasung aufnehmenden Vierendeel- 

trager tibersteht, so sind hier solche Klagen nicht zu befurchten.

Es konnte die Frage aufgeworfen werden, warum Zwischendacher 

iiber den Gleisen angeordnet sind, obwohl die Gepackbahnsteige fehlen. 

LaBt man dic Zwischendacher fort, so sind die Reisenden gegen Schlag- 

regen, der zwischen Schiirzcn und Fahrzcugen schrag einfallen konnte, 

weniger gut geschiitzt. Unter den Zwischendachern ist ferner der oben 

erwahnte Windverband angeordnet, der nicht entbehrt werden kann und 

ohne die Bedachung frei liegen wiirde, was unschón aussieht, wie an dem 

Modeli ausproblert wurde, dessen eines Zwlschendach abnehmbar ist. 

Endlich soli auch durch die Einschalung der Flachę iiber den Gleisen 

erreicht werden, dafi die Halle einen geschlossenen, zusammenhangenden 

Eindruck macht. Sie erhait auf den beiden auBersten Bahnsteigen verglaste

Langswande; die in diesen Langswandm stehenden 

Binderstiele sind etwas kraftiger ausgebildet, da sie nur 

einseitige Kragarme haben. Die Fiachen der Halbrahmen 

vor Kopf der Halle werden ebenfalls verglast.

Nachdem der vorstehend geschilderte Entwurf in 

seinen Grundziigen bereits festlag, hat die Reichsbahn

direktion Wuppertal im vergangenen Jahre noch einen 

Ideenwettbewerb unter einer grOfieren Anzahl von Eisen- 

konstruktionsfirmen des Westens veranstaltet. Ais Unter- 

lage haben die Teilnehmer nur den Gleisplan erhalten. 

Die Stutzen sollten zwischen den Gleisen stehen, be- 

sonderer Wert war auf einwandfreie Rauchabfiihrung und 

Beiichtung zu legen. Im iibrigen war beziiglich der 

Formgebung freie Hand gelassen. Es waren nur skizzen- 

hafte Entwiirfe zu liefern, dic aber doch so weit 

durchgearbeitet werden mufiten, dafi die Kosten 

der Eisenkonstruktion, der holzernen Bedachung, die 

vorgeschrieben wurde, um eine bessere Verg(eichs- 

grundlage fiir die einzelnen Entwiirfe zu haben, der 

Glaser- und Klempnerarbeiten angegeben werden konnten. Viele gute 

Entwiirfe sind geliefert worden: grofie Hallen, die in der Herstellung und 

Unterhaltung sehr teuer sind, mittlere und kleinere Hallen. Die Binder- 

abstande schwanken von 8,6 m bis mehr ais 30 m, ein Entwurf sieht sogar 

Binderabstande iiber 50 m vor. Der Verfasser mOchte bei dieser Gelegenheit 

den an dcm Ideenwettbewerb beteiligten Firmen fiir ihre zahlreichen Vor- 

schiage danken. Im Bruckenbiiro der Reichsbahndirektion sind dann fur 

jeden einzelnen Entwurf die zugehorigen Fundamentkosten iiberschlagig 

ermitteit, die nątiirlich auch je nach Binderform und Binderabstand grofie 

Unterschiede aufweisen. Die Halle kommt zu einem Teil Iiber einer alten 
Kiesgrube zu stehen. Diese Grube ist bis 12 m unter jetziger S.O. aus- 

gebeutet und mit Bodenmassen wieder verfiillt. Aber auch aufierhalb 

dieser Kiesgrube liegt der gewachsene Boden rd. 6 m unter S.O. Ein 

grofierer Binderabstand ist daher am Platze.

Der Wettbewerb hat nun keine Lósung gebracht, die dem bereits 

vorhandenen Entwurf vorzuziehen gewesen ware. Die Reichsbahndirektion 

Wuppertal will daher diesen hier beschriebenen Entwurf zur Ausfuhrung 

bringen, der allerdings etwas andere Wege geht, wie sie bei den in letzter 

Zeit gebauten Bahnhofhallen beschritten sind. Er stellt, was heute besonders 

ausschlaggebend sein muli, eine der billigsten Lósungen dar, wie der 

Wettbewerb gezeigt hat, abgesehen nątiirlich von einstieligen Hallen, die 

aber doch wohl nur fiir weniger bedeutende Bahnhófe in Frage kommen. 

In seinem Aufsatze: Bescheidenheit1) sagt Prof. SDr.sJjng. B lum , dafi ein 

verarmtes Volk sich die fruher iiblichen grofien Bahnhofhallen nicht mehr 

leisten konne, zumal sie unwirtschaftlich seien. Gemeint sind damit 

hohe, mehrere Bahnstcige zusammenfassende Hallen oder gar eine einzige, 

noch hóhere, samtliche Bahnsteige uberspannende Halle (z. B. Koln, 

Hamburg). Solche Hallen muBten daher ausscheiden, da sie nicht mehr 

zeitgemafi sind. Man hat sich beschrankt auf miteinander in Verbindung 

stehende Elnzelhallen, die, zunachst aus rein sachlichen Erwagungen heraus 

entstanden, in eine asthetisch einwandfreie gefailige Form gefafit sind. 

Der Entwurf Jiat auch die Zustimmung der Hauptverwaltung der Deutschen 

Reichsbahn und der Stadt Dusseldorf gefunden.

Das alte Empfangsgebaude Dusseldorf wird vollstandig beseltigt und 

durch ein neues ersetzt. Die Reichsbahndirektion Wuppertal hat das fiir 

das neue Empfangsgebaude im Mafistab 1 :200 angefertlgte Modeli durch 

ein Modeli der ganzen Halle im gleichen Mafistab erganzen lassen. Abb. 5 

zeigt das Gesamtmodell und die Wirkung der beiden Baumassen, wobei 

zu bemerken ist, dafi das Empfangsgebaude in der dargestellten Form 

dem endgultigen Entwurf nicht vóllig entspricht. Man sieht, dafi das 

Empfangsgebaude, nicht die Halle, das Betonte und Vorherrschende ist.

Zwischen den Bahnsteigen

2 und 3 liegen vier Gleise. 

Der Binderstiel an dieser 

Stelle ist in einen zwei- 

stieligen Rahmen aufgeldst, 

der iiber den beiden mitt

leren der vier Gleise steht 

und ebenfalls beiderseitige 

Kragarme hat.

Auf Anordnung des Herrn 

Geheimrat 53>r.=25«S. cl;v. 
Schaper soli die Eisen

konstruktion der Halle 

ganz geschweifit werden. 

Das Modeli 1 :20 ist be

reits fiir diese Ausfiih- 

rungsartangefertigt. Einzel-

Abb. 5. >) Reichsbahn 1925,Nr.24
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heiten der Durchbildung werden spater verOffentlicht. —  Nachdem 

durch den Wettbewerb bekannt geworden war, daB die Reichsbahn-. 

direktion Wuppertal fiir die Halle Dusseldorf die in diesem Aufsatze be- 
schriebenc Binderform bevorzugen wurde, hat die Firma Jucho, Dortmund, 

etwas Ahnliches fiir den Bahnhof Jannowitzbriicke der Berliner Stadtbahn 

vorgeschiagen. Es handelt sich hier um einen Einzelbahnsteig zwischen

zwei Gleisen, der mit einer geschlossenen Halle uberdacht wird. Fiir 

diese Oberdachung geniigt der Binderlinienzug a b c d e f g h  der Abb. 2, 

der ais Zweigelenkrahmen mit biegungsfesten Ecken ausgcbildet ist. Zu 

bemerken ist allerdings, daB einer der Hauptgriinde, die fiir die Wahl 

der Dusseldorfer Binderform bestimmend waren, bei der Jannowitzbriicke 

entfallt, namlich die Rauchabfuhrung.

Internationaler Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir eine Strafienbriicke

ahc Rechte vorbehaiten. uber den Rhein in Basel.
(Dreirosenbrucke.)

Von Prof. Dr. L. Karner, Zurich.

(Fortsetzung aus Heft 17.)

c) III. Preis. E isenbe tonba lk enb riicke  m it drc l Ó ffnungen . und GrundriB fiinf durchlaufcnde Haupttrager, die ihr festes Auflager auf

Der in Abb. 16 u. 17 gezeigte Entwurf stellt einen der interessantesten dem rechten Strompfeiler besitzen und auf allen ubrigen Stutzpunkten

und schonsten Vorschiagc in Eisenbetonbau fur den Bau der Dreirosen- beweglich gelagert sind. Die Haupttrager schwankcn stark in der HOlie; 

brucke dar. Die Verfasser wahlten einen durchlaufenden Balken von diese betragt an den Strompfeilern « 7 ,5  m, in Briicken mitte « 2 ,7  m;

56, 100 und 57,31 m Stiitzweite iiber den Rhein und dazu 26 m Stiitzweite auBerdem sind die Haupttrager auch im GrundriB in der Breite stark

uber den unteren Rheinweg auf der rechten Uferseite. Die Nivelette ver2nderlich. Die grOBte Breite ergibt sich wiederum iiber den Strom-

Abb. 18. Gliederung der Haupttrager und Querverbande, Fahrbahntafel und Auflager.

Querschnitt durch die Fahrbahn

Zu Abb. 18.

Zu Abb. 18.

der Brucke ist aufierordentlich niedrlg gehalten, so niedrig, wie es bei 

einer Eisenbetonbogenbrticke kaum mOglich ware, und die ganze Briicken- 

form fiigt sich in sehr gliicklicher Weise in das Stadtbild ein. Die 

Trennung zwischen der rechten Seitenoffnung iiber dem Rhein und der 

Oberbriickung des unteren Rheinweges geschieht, wie schon erwahnt, 

durch einen Pfeiler. Die Haupttrager zeigen in der Mitte der Haupt- 

Offnung und an den auBeren Auflagern der Seitenóffnungen ungewóhnlich 

geringe Bauhohen (Abb. 6); iiber den Strompfeilern, aus der Eigenart der 

Krafteiibertragung bei einem durchlaufenden Eisenbetonbalken heraus, 

werden groBe HOhen notwendlg. Wenn dadurch eine gewisse Gefahr 

der Vort3uschung einer Bogenwirkung entsteht, so ergibt die ganze An

ordnung der Brucke doch eine mehr schlanke Balkenform, die, so wie 

wir es bei den Stahlbalkenbriicken schon gesehen haben, dadurch gunstig 

beeinfluflt wird, dafi die Gehwcge um 2 m auskragen. Diese Aus- 

kragungen werden auch uber die Widerlager hinweg fortgesctzt, um die 

waagerechte Balkenllnie noch besonders zu betonen. Auch die Lfisung 

des Oberganges zur Rampę ist in dem vorliegenden Eisenbetonentwurf 

originell, so dafi er entschieden in asthetischer Beziehung eine sehr be- 

friedigende LOsung darstellt. Betrachtet man zunachst in Abb. 18 die 

Langs- und Quergliederung der Brucke, so erkennt man im Querschnitt

O uerschnitt

pfeilern mit 1,3 m und die 

gerlngste Breite in Briicken- 

mitte bzw. an den auBe

ren Widerlagem mit 0,6 m. 

Die letztere veranderliche 

Breite ist bedlngt durch die 

Bewehrung, um zwlschcn 

den Bewehrungselsen der 

Zugzonen noch geniigend 

Zwischenraum zu bekom-

men. In den SeitenOffnun- 

gen und in den aufieren 

Dritteln der MittelOffnung 

ist in der Untergurtebene 

der Haupttrager (Druck-

gurtungl) eine vollwandige 
Verbindung zwischen den Haupttragern angeordnet, wie der Langsschnitt 

der Abb. 18 zeigt. Die Haupttrager sind auBerdem untereinander durch 

vollwandlge Querrippcn verbunden, die nur zwischen den beiden auBern 

Haupttragern Ausnehmungen haben, um die Gas-, Wasser- und sonstigen 

Rohrleitungen durchzufiihren. Die Zuganglichkeit der Rohrleitungen 

ist zwar so gewahrleistet, jedoch nicht mehr so gunstig wie bei den 

bisher besprochenen Entwurfen. Bedenklich wegen der Explosions- 

gefahr ist vielleicht die Unterbringung von Gasleitungen in mehr oder 

weniger geschlossenen Kasten. Die gesamte iibrlge Querschnittanordnung 

der Brucke, die Art der Anordnung der Fahrbahndecke, die Entwasserung 

usw. entspricht den Anforderungen und stellt eine gute LOsung dar. Die

eigentliche Fahrbahnplatte steht durch Vouten in Verbindung mit den

Obergurten der Haupttrager. Das Wesentliche und Interessantc an 

diesem Eisenbetonentwurf ist in der Anordnung der durchlaufenden 

Haupttrager mit so aufierordentlich groBen Stiitzweiten zu sehen. Die 

starkę Yeranderlichkeit des Tragheitsmomentes der einzelnen Haupttrager-
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Abb. 19. Einzelheiten zur Bewehrung im Scheitel und iiber den Pfeilern

die Ausbildung der Walzgelenke, die zwecks Ausschaltung von rollender 

Reibung angeordnet sind. Die Pendel bestehen aus Eisenbeton mit Stahl- 
gufikOrpern oben und unten. Die oberen und unteren Lagerplatten er

halten ebenfalls StahlguBplatten, die entsprechend In dem Betonkórper 

verankert sind und die Druckkrafte durch eine dem Pendelkorper ahn- 

liche Bewehrung ubertragen. Die Lagerplatten greifen in die StahlguB- 

teile des Pendels durch seitliche Zahne ein.

Besonders wichtig fiir den Bau der durchlaufenden Eisenbetontrager 

von so groBen Hohen iiber den Strompfeilern und von so bedeutenden 

Langen ist die Durchfiihrung des Betonierens. Schon das Lehrgerust 

muB sorgfaltig erstellt werden, um wShrend des Betonierens richtige 

Hóhenlagen zu geben. Im vor!iegenden Falle ist fiir das eigentliche 

Lehrgerust Stahl ais Baustoff gewahlt, die Joche jedoch sind in Holz 

vorgesehen. Es ware vielleicht zweckmaBig, auch die Holzpfahle durch 

eiserne zu ersetzen. Die Haupttrager werden beim Bau zunachst nur 

einsettig verschalt, um die Bewehrung seitlich einbringen zu kOnnen. 

Um die Eisen besonders iiber den hohen Stutzen leicht montleren zu 

kOnnen, sind auf BetonklOtzen leichte Stahlhaltegeriiste vorgesehen, die 

mit elnbetoniert werden. Aufierdem werden die Rundeisen, die nicht 

in der Druckzonc verankert sein konnen (unter Umstanden auch die 

Biigel) mit der Zugbewehrung verschwelfit. Zum Betonieren der Briicke

ist eine Fdrderbandanlage vorgesehen,

um ein Entmischen des plastischen

Betoniergutes zu verhindern. Das Beto

nieren der Haupttrager geschieht in
-gt r  rrfT 'T§?'— v,-- .-p einzelnen waagcrechten Streifen von rd.

.B|----| i O l _ L  180 bis 200 m3, um bei entsprechender

^  llV\ ------------  Stundenleistung die Streifen herstellen
II!\\|| 1 zu kOnnen, ehe der Beton vollst2ndig

■ćl -_■-' !, i'*-™------- abblndet. (Bei Stundenleistungen von

I  ą  ____ f i  \ j I_________  40 bis 50 m3 ist fiir den vorgesehenen
=  — ^  TTZtt] Streifenkubikinhalt eine Zeit' von rd.

01 rr_ 4 Stunden erforderlich.) Durch das
ZiĄW-J m. I— ----i Streifenbetoniercn ist auch beabsich-

|]___ j ,- ^s  tlgt, wahrend der Herstellung der

Briicke die Auswirkung des Schwindens 

schon wahrend der Briickenmonlage 

ger wenlgstens teilweise unschadlich zu

machen.

Widerlager und Strompfeiler liegen in Richtung der Stromachse unter 

rd. 6° zur Richtung der Briickenąuerachse. Die Einzelheiten der Pfeiler und 

Widerlagerkonstruktion gehen aus Abb. 20 hervor, wobei nur zu erwahnen 

ist, dafi die Breiten der Strompfeiler mit 5,5 m und die des Uferpfeilers 

mit 3 m fur eine Balkenbrucke eher ais reichlich zu bezeichnen sind, und 

bei geringerer Pfeilerbreite vielleicht eine schlankere Erscheinungsform 

der Briicke unter noch starkerer Betonung der nur senkrechten Auflager- 

reaktion des Balkens in Erscheinung treten wiirde. Die Grundung der 

Strompfeiler ist zweckmaBig; eiserne Senkkasten werden unter Druckluft 

bis auf — 14 m abgesenkt. Das Endwiderlager links und der Uferpfeiler 

rechts sind durch eiserne Spundwande bis auf —  8 m geschiitzt, und die 

Griindung reicht bis zum tragfahigen Kies unter Einhaltung der zulassigen

und Stahl insofern vonelnander ab, ais bei letzterem die vol!standig 

gestreckte Llnienfiihrung der statischen Balkenform naherkommt bzw. 

lelchter erreichbar ist.) Die starkę Anhaufung der Rundeiseneinlagen in 

den Zugzonen zeigt Abb. 19. Man kann aber auch die żweckmafiige 

Anordnung der Bewehrung aus diesen Bildern ersehen; zwischen den 

einzelnen Rundeisen findet sich fast iiberall noch rd. 50 mm Zwischen- 

raum. Die sorgfaltig durchgefiihrte statische Berechnung weist nach, dafi 

die Schubbewehrung, die fiir den unbewehrten Querschnitt einen HSchst- 

wert der Spannung von 14 kg/cm2 erreicht, durchweg durch Biigel und 

abgebogene Eisen aufgenommen werden kann. Da die Abbiegung der 

Eisen in der Nahe der Stiitzen genau dem Momentenverlauf angepafit 

ist, wird es nicht notwendig, dte Zugkrafte durch die Haftspannung des 

Betons weiterzulelten, so dafi auch von diesem Gesichtspunkte aus die 

starkę Bewehrung keine Veranlassung zu Bedenken geben kann. Sieht man 

zunachst von der gewlB nicht leichten bautechnischen Durchfiihrung dieser 

Briickenform ab, so tritt die Frage der ZweckmaBigkeit eines derartigen 

durchlaufenden Bruckensystems in bezug auf mógliche Setzungen auf. Die 

statische Berechnung weist nach, daB solche Setzungen (Stiitzensenkungen) 

von geringem EinfluB sind, da auch wiederum aus der Eigenart der 

Momentenvertellung hervorgeht, daB die Zusatzmomente in der Brilcken- 

mitte verhaitnismafilg gering und iiber den Strompfeilern zwar grOfier,

.H a  H M
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Abb. 20.

Pfeiler und Widerlager.

Querschnitte (das Tragheitsmoment iiber den Pfeilern ist mehr ais 300mal 

so grofi ais das Tragheitsmoment in Briickenmltte) ermOglicht eine be

sonders giinstige Momentenvertellung, bei der die Momente nach den 

Strompfeilern abwandern, so dafi durch Ausnutzung der Eigenart des 

Eisenbetons giinstige konstruktive und wirtschaftliche Verhaitnisse fiir 

eine Balkenbrucke geschaffen werden. (Allerdings geht dies zum Teil, 

wie schon erwahnt, auf Kosten der Gefahr der Vortauschung einer 

gewissen Bogenwirkung, und hier weichen die Bauweisen in Eisenbeton

aber auch noch unterbringbar sind. Zusatzspannungeu infolge der 

Beanspruchungen durch Wind und Temperaturanderungen sind weniger 

wichtig ais Zusatzspannungen Infolge Werfens des Balkens beim Schwinden. 

Immerhin ergeben diese Elnfliisse wie Temperatur und Achsverkurzung 

durch Schwinden Langenanderungen von etwa 8 cm am linken und 5 cm 

am rechten Widerlager. Es mufi daher eine ganz besondere Fugen- 

ausbildung mit Schleifblechen vorgesehen werden, um diesen Bewegungen 

richtig Rechnung zu tragen. Interessant ist, wie die Abbildungen zeigen,
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Abb. 23. Gliederung der Konstruktion der Brucke, 

Pfeiler und Widerlager.
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Bodenpressungen. Zusammenfassend kann diese Eisenbetonbalkenbriicke 

ais ein aufierst interessanter Vorschlag angesprochen werden und stellt 

in seiner Art einen wesentlichen Fortschritt im Bau und In der Gestaltungs- 

móglichkeit weitgespannter Eisenbetonbalkenbrucken dar.

d) IV. Preis. E ise n be ton bo ge nb r iick e  m it d re i Ó ffnungen .

Fiir Eisenbetonbogenbriicken unter der Fahrbahn liegen die Verhaltnisse 

im Falle der Dreirosenbriicke ungiinstig. Die Erzielung einer mOglichst 

fiachen Brtickeniiberfiihrung unter Einhaltung der gegebenen Lichtraum- 

profile lafit sich mit iiblichen Konstruktionsmitteln kaum crrelchen, so 

dafi auch nur wenige Eisenbetonbogenbriicken mit drei Óffnungen in die 

engere Wahl kamen. Da Balkenbrucken sogar in Eisenbeton wirtschaftlich 

gleichwertige Losungen ergaben (ganz abgesehen von den wesentlich 

billigeren Stahlbalkenbriicken) und da nur lotrcchtc Auflagerreaktionen 

jedenfalls fiir ein Bruckenbauwerk schon in bezug auf die Griindung 

begriifienswert sind, hatten die Bogenbriicken ganz allgemein einen

Die stromseitigen Kampfergelenke der letzteren sind auf Kragarme der 

MittelOffnung gestutzt. Ais aufiere Erscheinungsform entstehen zwar gutc 

Bogenverhaltnlsse mit ausgeglichenen Kampferansatzen an den Strom- 
pfeilern, jedoch wirkt die ganze Brucke etwas schwer, was wohl auch 

darauf zuruckzufuhren ist, dafi die FuBwege nicht konsolenartig aus- 

kragen, vielmehr sogar das Gelander in massiver Ausfiihrung unmittelbar 

ais Fortsetzung der AbschluBwand des aufieren Haupttragers angeordnet 

ist. Am Pfeiler betragt die BauhOhe von Oberkante Gelander bis Mitte 

Lager 13,8 m oder «  10,5 m bis zur Pfeileroberkantc; in Brtickenmltte 

ist das MaB fiir die voll in Erscheinung tretende BauhOhe 3,5 m. Die 

Unterfiihrung des unteren Rheinweges auf der rechten Selte geschieht 

hinter dem rechten Widerlager und erscheint ebenfalls durch die Balken- 

konstruktion stark iiberlastet. Der Obergang zur Rampę bringt indes 

einen beachtenswcrten Treppenvorschlag.

Grundlegend fiir die vorliegende LOsung ist die Vermcidung eines 

starken einseitigen Schubes auf die Strompfeiler. Das Fufigelenk der

schwierlgen Stand. Der mit dem IV. Preis ais einzige Eisenbetonbogen- 

briicke ausgezclchnete Entwurf (s. Abb. 21 u. 22) stellt jedoch trotz dieser 

elnschrankenden Bemerkung eine technisch und konstruktlv sehr 

interessante und elegante LOsung dar.

Das statische Grundsystem besteht in der HauptOffnung aus einem 

an den Kampfern rahmenartlg herabgezogenen Drelgelenkbogen mit 101 m 

lichter Weite und aus seitlichen Drelgelenkbogen mit 49,2 m Offnung.

MittelOffnung wird sehr tief und aufiermlttig zur Pfellerachse gelegt. 

Aufierdem werden die Langswande des Aufbaues (und zwar je zwei zu 

einem Kastenąuerschnitt zusammengefafit) iiber dem eigentlichen Bogen 

im Zusammenwirken mit der Fahrbahnplatte zur Aufnahme der Momente 

des Dreigelenkrahmens mit herangezogen. Durch diese Mafinahmen 

werden die Stichverhaitnisse der MittelOffnung mit denen der Seiten- 

Offnungen in gunstiger Weise ausgeglichen. Fiir die HauptOffnung betragt
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das Verhaltnis / : / =  12,5 : 105 =  1 : 8,4 und fiir die Nebenoffnungen 

/ :  / =  4,9:45 =  1 : 9,2. Der HOhenunterschied der Kampfergelenke der 

grofien und kleinen Óffnungen betragt am Strompfeiler 5,35 m. Die tief- 

gclegten Fufigelenke (sie liegen rd. 2,3 m unter HW) sind in einer 
kammerartigen Ausnehmung der Strompfeiler untergebracht; die Kammer 

ist gegen eindringende Feuchtigkeit gut isoliert. Abb. 23 u. 24 zeigen 

die verschiedenen Einzelheiten zu der erlauterten statischen Gliederung 

des Bauwerkes. Ein weiteres Mittel, um die waagerechten Schtibe an 

den Strompfeiiern auszugleichen, besteht darin, dafi die SeitenOffnungen 

in den Zwickeln iiber den GewOlben mit Magerbeton aufgefiillt sind, 

wahrend die MittelOffnung die schon erwahnte stark aufgelOste Bauweise 

zeigt. In der Hauptstromóffnung besteht der Querschnitt aus drei kasten- 

formigen Querschnitten. Die Seitenwande dieser Kasten bilden Langs- 

wande von konstanter Breite (30 cm fiir die aufieren, 40 cm fiir die 

inneren W3nde), der untere Teil besteht aus dem eigentlichen Bogen- 

ąuerschnitt, und die Kastendecke wird durch die Fahrbahnplatte gebfldet. 

Vouten sorgen fiir eine richtige Oberleitung der Krafte zwischen den 

senkrechten und waagerechten Baugliedem; zwischen je zwei Kasten- 

tragern bildet die Fahrbahndecke, wiederum verstarkt durch Vouten, den 

Obergang. In Abschnitten von rd. 10 m laufen vollwandige Querschnitte 

iiber die ganze Briickenbrcite, steifen also die Kastenąuerschnitte fiir 

sich sowie untereinander in der Querrichtung aus. Geeignet gelagerte 

MannlOcher ergeben eine Verbindung zwischen den einzelnen durch 

Kasten und Schotte gebildeten Raumen. Die Einzelheiten der Aus- 

gestaltung der Fahrbahndecke, ihrer Entwasserung, die Durchfiihrung der 

Rohrleitungen usw. gehen aus unsern Bildern deutlich hervor. Die Rohr- 

leitungen liegen zwischen den Kastenquerschnitten, śtofien also nur durch 

die Querrippen und sind von unten gut zuganglich. (Keine Explosions- 

gefahr!) Auch die Stampfbetonbogen der SeitenOffnungen sind in drei 

Streifen aufgelOst und durch Querw3nde in Abstanden von rd. 5 m ahnlich 

wie bei der MittelOffnung untereinander verbunden. Die Magerbeton- 

auffiillung ist nur iiber dem eigentlichen Bogenąuerschnitt vorgeschen. 
Der frei aufliegende Plattenbalken der Rheinweg-Oberbriickung (22,64 m 

Stiitzweite) schlieflt sich der allgemeinen Querschnittaufteilung an. Die 

Unterbringung der Bewehrung bietet fiir die gewahlte (statisch bestimmte) 

Bogenform keinerlei Schwierigkeiten. Die Anordnung der Gelenke

(s. Abb. 23) ist insofern von Interesse, ais die Gelenkachse mit der Senk

rechten zur Briickenachse einen Winkel von rd. 6° einschliefit. Die 

dadurch auftretenden Zwangungsspannungen sind in der Berechnung so- 

wohl ais auch in der Konstruktion berucksichtigt. Pfeiler und Widerlager 

sind, wie eben angedeutet, nach der Stromachse orientiert. Die Grundung 

der Strompfeiler geschieht mit eisernen Senkkasten, und durch die ge

wahlte Versetzung des Briickengelenkes zur Langsachse des Senkkastens 

bzw. zum versetzten Pfeileraufbau wird erreicht, dafi die Eigengewichts- 

Auflagerreaktion im Fufigelenk nur eine Neigung von 1 :5 und in der 

Bogenfuge des Pfeilers nur eine solche von 1 : 8 hat. Die Fundament

sohie ist bedingungsgemaB auf Kote — 14,0 angenommen. Die Wider

lager, dereń Form aus Abb. 23 hervorgeht, sind bis auf Kote —  8,0 

vorschriftsmafiig gesichert und reichen bis auf festen Kies. Die mittlere 

Griindungstiefe links geht bis Kote — 4,0, rechts bis Kote — 2,5.

Mit Riicksicht auf die grofien Hohen der senkrechten Wandę der 

Kastentrager ist auch bei dieser Briicke das Betonieren mit auBerster Sorg- 

falt durchzufiihren, wenngleich es viellcicht nicht solche Schwierigkeiten 

gibt wie beim durchlaufenden Balkentrager des III. Preises. Die Brucken- 

einriistung ist in den SeitenOffnungen und in den aufieren Teilen der 

HauptOffnung in Holz gcdacht, die SchiffahrtOffnung wird durch zwei 

eiserne Fachwerktrager iiberbriickt. Die drei kastenformigen Trager der 

mittleren und der SeitenOffnungen werden hintereinander erstellt, damit 

das eigentliche Schalungsgeriist nur fiir l/3 der Briickenbreite notwendig 

wird. Es werden fiir einen Kastentrager die Betonierarbeiten in allen 

drei Óffnungen fertiggestellt und dann nach dem Abbinden fiir diesen 

Kastentrager zunachst die beiden SeitenOffnungen gleichzeitig und spater 

die MittelOffnung abgesetzt. Die Riistung wird nun in allen drei Óffnungen 

verschoben und zum Betonieren des nachsten Kastentragers (wiederum 

in allen drei Óffnungen) verwendet usf. Zuletzt werden die Querschotte 

und die Fahrbahnplatte hergestellt, dereń Anschlufieisen schon bei der 

Erstellung der Bogenrippen einbetoniert worden sind. Durch diesen 

Bauvorgang, der wegen der Wartezeit fiir das Abbinden eine langere 

Zeit in Anspruch nimmt, werden Kostenersparnisse erzlelt. Alles in 

allem ist festzustellen, dafi durch den vorliegenden Entwurf die sich 

fiir eine Betonbogenbriicke ergebenden Schwierigkeiten technisch zweck- 

mafiig uberwunden werden. (Fortsetzung folgt.)
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(Schlufl aus Heft 19.)

C. Piatten und Balken m it Einzellasten.

1. K re isp la tte  m it E in z e lla s t  in der M itte .

Fiir ein Kreisplattenfundament mit Einzellast in der Mitte, das auf 

eine Sandschiittung gestiitzt war, wurde die in Abb. 11 ais Kurve d dar- 

gestellte Sohldruckverteiiung 

gemessen. Stellt Kurve a 

gleichfórmige Sohldruckvertei- 

lung dar, so gibt Kurve b die 

Sohldruckverteilung nach der 

Berechnung von FOppl17).

Kurve c zeigt dreicckfOrmlge 

bzw. kegelfOrmige Druckvertei- 

lung. Der gemessene HOchst- 

wert in der Achse war aber noch grofier ais die Dreieckordinate; die 

Verteilungskurve war glockenfOrmig.

Die Versuchsplatte hatte einen Durchmesser von etwa 1 m, die fiir 

die Berechnung nach FOppl verwendete Bettungsziffer wurde durch be

sondere Versuche im iiblichen Sinne bestimmt, d. h. aus der Gesamt-

senkung eines starren KOrpers ermittelt. Die Platte nahert sich in ihren

GrOfienverhaltnissen schon den in der Praxis vorkonimenden Abmessungen.

Der Versuch zeigt auch in diesem Falle starkę Abweichungen zwischen 

den Ergebnissen der Theorie und den Verhaiinissen im Sandboden.

Berechnet man das Kreisplattenfundament mit gleichformig verteilter 

Belastung, so bleibt man jedenfalls auf der sicheren Seite. Dafi die 

Theorie aber auch umgekehrt zu giinstige Beanspruchungen ergeben 

kann, zeigen die folgenden Betrachtungen.

2. P ia tte n  und  B a lken  m it E in z e lla s te n  am Rande.

Abb. 12 zeigt eine Kreisplatte mit ringsum am Rande wirkender 

Belastung und die gemessene Sohldruckverteilung18).

Abb. 13 zeigt eine Eisenbahnschwelle mit zwei Einzellasten10) unweit 

ihrer Enden und die ebenfalls experimentell bestimmte Sohldruck-

17) Vorlesungen Bd. 5, S. 112, Leipzig 1907.

1S) Bautechn. 1927, Heft 31, KOgler-Scheidig, „Druckverteilung im 
Baugrunde“.

13) Proceedings, 1920, S. 931 bis 934.

vertcilung. Vergleicht man diese Versuchsergebnisse, die beide auf 

Sandboden gewonnen wurden, mit den Rechnungsergebnissen nach der 

Theorie durchgehend elastisch gestutzter Bauteile, z. B. einer Krcis- 

behaitersohlc unter der Belastung der Seitenwande, eines Unterpflaster- 

tunnelrahmens usw., so ergeben sich offenslchtlich ebenfalls starkę 
Abweichungen und Widerspriiche.

Wir wollen im folgenden ais Beispiel nur die Ergebnisse der Be

rechnung eines Schlcusenbodens nach F re u n d 20) an Hand der neuen 

Erkenntnisse untersuchen.

Abb. 14 zeigt links die SohldruckverteiIung unter einem Schleusen- 

korper, der auf Idealboden (p =  c ■ y) gestiitzt ist und rechts die nach 

den heutigen Erkenntnissen wahrscheinlichste Sohldruckverteilung fiir 

Stiitzung auf Sandboden. Der ElnfluB der SohldruckverteiIung auf die 

Biegungsmomente der Sohle ist also in Wirklichkeit ungiinstiger ais nach 

der theoretischen Berechnung.

Freund behandelt weiter ein Beispiel, wonach die Schleusensohle z. B. 
aufien auf beiden Seiten unterspiilt worden ist und ein Stutzungsfall wie 

in Abb. 15 vorliegt. Die linkę Seite zeigt die Sohldruckverteilung nach 

der theoretischen Berechnung, die rechte Seite die nach den heutigen 

Erkenntnissen wahrscheinlichste Sohldruckverteilung fiir Sandboden, bei 
dem eine solche Unterspiilung nur stattfinden kann.

D ie B iegungsm om en te  der Sohlplatte werden im vorliegenden 
Falle d o ppe lt so groB w ie nach der B e rechnung  und  d ie  S o h l

p la tte , d ie  d ie  M om ente  nach der theo re tischen  B e rechnung

20) „Erweiterte Theorie fiir die Berechnung von SchleusenbOden und 
ahnlichen Griindungskorpern", Z. f. Bauwes. 1927, Heft 7 bis 9 des 
Ingenieurbau-Tęlles.
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Abb. 14.

wm\

elostisch gestiitzt auf Stmdboden ges/utzt

Abb. 16.

'30/rg/cm

v ie lle ic h t  gerade noch au fnehm en  kann , w iirde in W irk lich-  

ke it m it S ich e rhe it zu Bruche gehen.

3. B a lken  m it m ehreren  E in ze lla s ten .

T erzaghi wendet in seinem Aufsatz21) ,Die Wissenschaft der 

Griindungen" die unter einer Krelsplatte experlmentell gefundene parabel- 
formige Sohldruck- 

verteilung auf einen 

Trager mit mehreren 

Einzellasten an und 

crhalt die Abb. 16 

dargestellten Bie- 

gungsmomente.

Wenn auch die Uber- 

tragung in dieser 

Form kaum móg

lich ist, so zeigt 

dieses Beispiel doch 

den groBen Einflufi 

der SohIdruckvertei- 

lung auf die Bean

spruchungen im Fun
dament und die grofien Unsicherheiten, die auf diesem Gebiete noch 

bestehen.
4. S ch lu fifo lg e rungen .

Auch die Betrachtung dieser Falle zeigt:

1. dafi die „Theorie gleichmaBig elastisch gestiitzter Kórper' der 

Wirklichkeit nicht entsprlcht;

2. dafi die Ergebnisse nach dieser Theorie sowohl viel zu gtinstig, 

ais auch viel zu ungiinstig fiir das Bauwerk sein kónnen und

3. dafi im besonderen Falle eine E in sch a tzu n g  der Sohldruck-  

v e r te ilu n g  auf Grund der Versuchsergebnisse un te r Berilcksichti-  

g ung  a lle r  b isher bekann ten  E in flu f ifa k to re n , insbesondere der 

bisher vernachlassigten Baugrundeigenschaften, verla fillche re  Werte 

g ib t , a is jede  noch so genaue B erechnung  nach e ine r Theorie , 

die au f un zu tre ffe nd en  A nnahm en  au fge bau t ist.

5. P rak tische  B em erkungen .

Fiir die Berechnung von Schleusensohlen bietet wohl das Verfahren 

von F ra n z iu s3) zur Zeit den grófiten Sicherheitsgrad.

Der Verfasser geht bei Streifen- und Plattengriindungen in der Regel 

so vor: er ermittelt die gleichfórmlge Druckverteilung (Rechteck); wandelt 

das Spannungsbild unter eingehender Beriicksichtigung der Bodenart und 

der Fiachengrófie — etwa dem Sinne der Tafel I entsprechend — 

zunachst qualitativ ab; ermittelt dann, weil ein anderes Verfahren vor- 

laufig nicht zur Verfiigung steht, die Grófie der Hóchst- und Mindest 

werte des Sohldruckes und die Verbiegungen des Fundamentes au 

graphischem Wege oder nach der Theorie p =  cy ; mit diesen Ergeb 

nissen legt er das vorher erhaltene qualitative Spannungsbild nun end 

gultig quantitativ fest. Dieses halb empirlsche Verfahren bietet zur Zeit 

wohl die beste Mógllchkeit, der Wirklichkeit einigermafien nahe zu 

kommen. Einen weiteren Fortschritt kónnen nur neue Versuche und 

systematische Verarbeitung von Beobachtungen an ausgefiihrten Bauten 

brlngen.

21) Proceedings 1927.

D. Bisherige Versuchsverfahren.

Systematische Versuche zur Untersuchung der Frage, wie durchgehend 

auf Baugrund gestiitzte Bauteile unter den verschiedenstcn Belastungen 

beansprucht werden, sind bisher iiberhaupt noch nicht vorgenonimen 

worden. Bei den b ishe r vo r lie ge nd en  V ersuchen, die im folgenden 

kurz angefiihrt werden sollen, h ande lt es sich um Versuche zur 

B e s tim m ung  der D ru ck v e r te ilu n g  im  B aug rund e , be i denen 

man not w end iger weise auf d ie  S o h ld ru c k v e r te llu n g  stófie n 

mufite und durch dereń von der iib lic h e n  A u ffassung  be- 

m erkensw ert abw e ichende  E rgebn isse  das in d iesem  A u f 

satz angeschn ittene  P rob lem  iib e rh au p t erst in d ieser Form  

au fg e ro llt  w orden ist. Das diirfte sowohl fiir die Forschutigen in 

Freiberg ais auch in Ziirich zutreffen. Aufierdem liegen noch vercinzelte 

Bemiihungen einiger Forscher vor, unter irgendelnem bestimmten Bauwerk 

die Sohldruckverteilung kennen zu lernen.

Die Lósung der Frage kann so angefafit werden, dafi man eutweder 

die Sohldruckverteilung durch Einbau von Mefidosen in die Fundament- 

sohle unmittelbar mifit, dann sind dic Formanderungen des Fundamentes 

rechnerisch zu bestimmen, oder indem man die Formanderungen des 

Fundamentkórpers unmittelbar mifit und daraus auf die Sohldruckvertellung 

zu schliefien sucht. Beide Wege sind schon beschrltten worden.

1. U n m itte lb a re  M essung der S o h ld ru ck ve rte iIu n g .

a) D ie F re lbe rger Versuche. Die Versuche sind durch aus- 

fiihrliche Veróffentlichungen von Kógler und Scheidig in der Bautechn. 

allgemein bekannt2-). Die Methode der Sohldruckbestimmung bestand 

entweder darln, die Druckvertellung im Sande in verschiedenen Tiefen 

zu messen und daraus auf die Sohldruckverteilung selbst zu schliefien, 

oder die Sohldruckverteilung durch Einbau von Mefidosen in die Be- 

lastungsplatte unmittelbar zu bestimmen.

b) D ie Z iir iche r Versuche. Die Versuche an der Technischen 

Hochschule Ziirich, dic von H ug i und G erbe r ausgefiihrt und durch 

zwei Dissertationen23) bekannt geworden sind, hatten etwa das gleiche 

Programm und haben die Ergebnisse der Freiberger Versuche in jeder 

Beziehung bestatigt. Auch hier wurden Mefidosen unmittelbar in die 

Sohlflache der Belastungsplatte eingebaut.

Gerber gelangt zu folgenden Schliissen:

„Die Versuchsergebnisse zeigen, dafi die Untersuchungen von 

Schleicher iiber die Druckverteilung auf der Grenzschlcht des 

elastisch-isotropen Halbraumes auf den kórnlgen Baugrund nicht 

ubertragbar sind. Ebenfalls stehen sie im Widerspruch mit der 

Ansicht Empergers24), der auf Grund von Einsenkungskurven fiir 

Belastungskórper von verschiedener Gestalt und Grófie zum Schlusse 

gelangt, dafi an den Randem der Grundflachen dic grófiten Boden- 

pressungen auftreten mflssen"25).

Die letztc Ansicht stimmt uberein mit Engessers Baugrundtheorle11).

c) A m e rik an ische  Versuche. Nach einer Mitteilung von Terzaghi8) 

sind in die Fundamentplatte eines Krafthauses in Mexiko eine ganze 

Anzahl Goldbeck-Mefidosen eingebaut worden, um die Verteilung der 

Bodenpressung zu bestimmen. Doch soli das Ergebnis infolge der 

Qualitat der Goldbeck-Dose nicht befrledigend ausgefallen sein.

d) B riickenpfe ile r-Versuche in  N iede rfinow . In neuester Zeit 

sind in die Sohle des Ostpfeilers der Kanalbriicke des Schiffshebewerkes 

Niederfinow Mefidosen eingebaut worden, woruber P larre  und D e tig  

in der Bautechn. 1930, Heft 45 u. 46 berichtet haben. Der Zweck der 

Bodendruckmessung war in der Hauptsache der, die unter dem fertig- 

gestellten Pfeiler auftretenden Bodendriicke und ihre Verteilung, sowie 

ihre Ver3nderungen infolge der erst zwei Jahre spater eintretenden Be- 

lastung durch den Briickeniiberbau zu verfolgen. Die Versuche sind noch 

im Gange, so dafi ein abschlicfiendes Urtell jetzt noch nicht abgegeben 

werden kann. Die Móglichkeit, Bodendruckanderungen zu verfolgen, 

haben die bisherigen Messungen jedoch erwiesen.

2. M essung der Form anderungen .

Die grofien versuchstechnischen Schwierigkeiten unmittelbarer Druck- 

messungen an der Sohlflache haben in Ziirich zu dem Versuch gefuhrt, 

die Bodenreaktionen unter stabfórmigen Kórpern auf mittelbarem Wege 

zu bestimmen, indem man aus der Beobachtung der Einsenkung der 

Stabe unter verschiedener Belastung auf die Art der Sohldruckverteilung 

geschlossen hat. Diese bemerkenswerten Versuche, die ais „Vorversuche 

iiber Einsenkung und Bodenpressung stabfórmlger Trager auf elastischer 

Unterlage” bezelchnet werden, haben zu folgenden Ergebnissen gefuhrt:

22) Bautechn. 1927, Hefte 29 u. 31; 1928, Hefte 15 u. 17; 1929 
Hefte 18 u. 52.

23) H ug i: „Druckverteilung im órtlich belasteten Sand“. Ziirich 1927. 
G erber: „Druckverteilung im órtlich belasteten Sand". Ziirich 1929.

M) „Die zulassige Belastung des Baugrundes". Bautechn. 1926,

25) G erber: Dissertation S. 21,
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a) Die durch auBere Lasten verformte Sandunterlage zeigt bei der 

Entlastung elastisches Verhaiten. Der Grad der Elastizitat wachst 

mit der Anzahi der Belastungsvorgange. Der Betrag der bleibenden 

Senkungen (plastische Deformation) ist nach der ersten Entlastung 

betrachtlich, verkleinert sich jedoch stark mit der Wiederholung 

der Vorgange.

b) Bei biegsamen Tragern tritt an der Stelle des Lastangrlffes dic 

grófite Senkung ein.

c) Der Grad der Elastizitat ist von Stelle zu Stelle verschleden. Er 

andert sich wahrend der Belastung nicht nur órtlich, sondern auch 

zeitlich. D ie iib e r lie fe r te  A nnahm e e iner kons tan te n  Bau- 

g ru n d z iffe r  der U n te r lage  en tsp r ic h t n ich t den wirk- 
lichen  V erha ltn issen .

Bemerkenswert ist an diesen Ergebnissen mit Sandboden:

1. der grofie EinfluB wechselnder Belastung auf die Spannungen im 

Bauteil, die nach dem Belastungswechsel durchaus verschleden sind von 

der Erstlingsbelastung und

2. die festgestellte Tatsache, dafi zwischen der Theorie der Bettungs- 

ziffer und der Wirklichkeit gar keine Beziehung besteht.

E. Kflnftige Versuche und die Apparaturfrage.

Die Verteilung des Bodendruckes unter durchlaufenden Fundamenten, 

die Formanderungen und damit die Beanspruchungen der letzteren hangen 

sowohl vom Boden ais auch von der Eigensteifigkeit des Fundamentes 

ab. Daher sind bei kiinftigen Versuchen sowohl die Bodenbedingungen 

ais auch die Fundamentbedingungen zu variieren. Solche Versuche haben 

sich zu erstrecken auf:

1. F e s ts te llu n g  des E in flu sse s  b o de np h y s ik a lis c h e r  

F ak toren  auf den V erlau f der E rsche inungen .

Dafi der Begriff „Baugrund" ersetzt werden mufi durch verschiedene 

Kategorien, wie Felsboden, kórniger Boden, bindlger Boden, bei welch 

letzterem wahrscheinlich die Oberfiachenspannung des Wassers ent- 

scheidenden EinfluB ausubt, ist oben aufgezeigt worden und soli noch- 

mals besonders betont werden; denn die bisherigen MiBverstandnisse 

und Differenzen liegen zum grófiten Teile in dem verallgemeinerten 

Sammeibegriff „Baugrund". Dabei mufiten die Normalversuche bestimmt 

werden, die zur eindeutigen Deflnitlon der Bodenart in ungestórter 

Lagerung durchzuftihren sind.

2. S tu d iu m  der F o rm ande rungen  des Bodens in der

U m g ebu n g  des Lastangriffs .

Fiir das Studium der Formanderungen des Bodens miissen sowohl 

Modellversuche im Laboratorium ais auch Messungen in der Natur vor- 

genommen werden. Nach einer Mitteilung von Terzaghi20) sind solche 

Beobachtungen in Amerika in Verbindung mit Probebelastungsversuchen 

schon auf die Weise ausgefuhrt worden, dafi Platten in verschledener 

Tiefe In den Baugrund elngegraben wurden, dereń Senkungen unter dem 

EinfluB der Last durch senkrechte Stabe an der Oberfiache gemessen 

worden sind. In grófierem Mafistabe lassen sich 

solche Messungen durch Grundpegel (s. unten) 
ausfiihren.

Abb. 17.

rt/.Jd

Abb. 18. Abb. 19.

3. M essung der F o rm ande rungen  des d u rc h la u fe n den  

F undam en tkórpers .

Die Formanderungen des Fundamentes kónnen durch Messung der 

Drehwinkel mit Hilfe von Wasserwaagen, optischen Verfahren usw. und 

der Senkungen mittels Nlvellements oder durch Grundpegel bestimmt 

werden, die bis in gróBere Tiefe reichen. An Grundpegeln sind bisher 

drei Konstruktionen bekannt geworden: a) schwedlsche Grundpegel

(Abb. 17), b) Terzaghische Grundpegel (Abb. 18)28), c) Grundpegel des

26) Bautechn. 1930, Heft 34, S. 517.

Instituts fiir Bauwesen in Moskau (Abb. 19). Die beiden ersteren lesen 

die Senkungen im naturlichen MaBstabe ab, wahrend der letztere mit Hilfe 

einer Mefiuhr, System Zeiss, wesentlich hóhere Genauigkeit ermóglicht.

4. M essung  der S o h ld ru c k v e r te ilu n g .

In noch viel hóherem Mafie hangt die erfolgreiche Versuchsdurch- 

fiihrung von einer geeigneten Apparatur ab bel der Messung der Boden- 

reaktionen. Es gibt zahlreiche Mefidosenkonstruktionen, die allcrdlngs 

meistens nur fiir Laboratoriumsversuche geeignet sind und in praktischen 

Failen versagt haben. Im folgenden mag eine Obersicht der wichtigsten 

bekannt gewordenen Apparaturen gegeben werden, da von ihnen der 

weitere Fortschritt auf diesem Gebiete wesentlich abhangt.

Die Versuche in Prag (1879), in Pennsylvania (1914) und in Illinois 

(1915) wurden mit Wagebalken ausgefiihrt. Die Druckmessungen von 

F o rchhe im e r (1900), S trohschne ide r (1911 in Graz), in Illinois (1915), 

von K óg le r und S che id ig  (1925 In Frelberg) mittels Mefidosen mit 

Gummimembran in Verbindung mit Manometern. Das Am.Track Committee 

In Pennsylvania verwendete eine Mefidose mit Stahlmembran und 

mechanischer Obertragung der Einsenkung. Das „Am. Office of Public 

Roads“ fuhrte zahlreiche Druckmessungen mit der bekannten Goldbeckdose 

durch27). Ahnliche Mefidosen verwendeten Hugi und Gerber bei ihren 

Versuchen in Zurich (1926) und Prefi In Berlin (1928).

In neuester Zeit versprechen die folgenden noch wenig bekannten 

Konstruktionen besseren Erfolg fiir Druckmessungen In der Praxis ais die 

oben genannten: a) die auf dem Prinzip elektrischer Widerstandmessung 

aufgebauten Druckzellen, wie die in Amerika vom „Bureau of Standards" 

bei Talsperrenbauten verwendeten und wie sic derzeit in Karlsruhe28) 

(Telemeter) und in Schweden29) ausprobiert werden. b) die auf dem 

Prinzip der Schwingungsanderung einer gespannten Stahlsaite bei geringen 

Langenanderungen konstrulerten Apparaturen. Zu den letzteren gehórt 

der Ferndehnungsmesser nach Dr. O. Schafer, der unter entsprechender 

Herrichtung fiir diesen Zweck bei den Versuchen in Nlederfinow30) ver- 

wendet wurde, und die Mefidose von Prof. D aw id enko ff in Leningrad. 

Bei letzterer (Abb. 20 u. 21) wird eine kurze Stahlsaite durch ein elek- 

trisches Wechselfeld zum Schwingen (Tónen) gebracht, wobei die Laute 

durch ein Mikrophon und Telephon abgehórt werden. Auf diese Weise
kónnen Bewegungcn 

desMefidosendeckels 

von solch geringer 

Grófie(10~5 mm) ge

messen werden, dafi 

die Dose ais prak- 

tisch starr bezeichnet 
werden kann, womit 

sie die Hauptforde- 

rung an solche Appa

raturen erfiillt. Auch 

die zweite Forderung 

der Fernablesung ist 

erfiillt. c) Schllefllich 

ist eine auf der 

induktiven Methode 

der elektrischen 

Schwlngungstechnik 

aufgebaute Mefidose 

sich noch im Versuchsstadium befindet, woriiber

Abb. 21.

zu erwahnen, die 

P fe iffe r im Bauing. 1931, Heft 5, S berichtet.

F. Schlufibemerkungen.

Bei den immer steigenden Abmessungen und Lasten der Ingenieur- 

bauwerke spielen die F und ie rung s frag en  eine immer gróBere 

techn ische  und  w ir ts c h a ft lic h e  Ro lie . Dazu kommt, dafi die 

E is e n b e to n sk e le ttb a u te n  be i ih re r v ie lfa chen  s ta tischen  Un- 

b e s t im m th e it  v ie l e m p fin d lic h e r  gegen un g le ic h e  Stiitzen- 

senkungen  s ind  ais z. B. die friiher iiblichen Industrie-Ziegelbauteri mit 

eisernen Innenstiitzen und Tragern. Der Ingenieur ist daher oft gezwungen, 

an Stelle aufgelóster Elnzelfundamente unter den Saulen des Skelettbaues 

durchlaufende Streifenfundamente oder gar durchgehende Eisenbetonplatten 

anzuordnen, besonders auch im Hinblick auf die neueren Erkenntnisse 

iiber schwebende Pfahlgriindungen31).

Bei den aufierordentlich zahlreichen Industrieneubauten, z. B. in der 

Sowjetunion, macht sich der M ange l e iner r lch tig en  Berechnung der

27) Naheres und Literaturangaben in Bautechn. 1927, Heft 29.

28) Bauing. 1930, Heft 37.

29) Nach einer persónlichen Mitteilung Terzaghis.

30) Naheres in Bautechn. 1930, Hefte 45/46, und iiber die Apparatur 
auBerdem in Bauing. 1930, Heft 18, S. 312.

31) T erzagh i: „Die Tragfahigkeit von Pfahlgriindungen". Bautechn. 
1930, Hefte 31 u. 34.
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F und ie runge n  au fie ro rden tlich  bem erkbar. Die Fundierungen 

werden entweder unzureichend bemessen, was schon zu einigen Fehl- 

griindungen und Schadenfallen gefiihrt hat, oder sie werden stark 

iiberbemessen, obwohi sich der gleiche Sicherheitsgrad mit erheblich 

wirtschaftlicheren Mitteln erzielen liefie. Ja, es sind Faile bekannt ge

worden, wo der Ingenieur zu teuren und unzweckmaBigen Pfahlgriindungen 

greift, nur weil er die Schwierigkeiten und Unsicherheiten der Berechnung

eines durchgehenden Fundamentes vermeiden wollte. —  Manches ist 

durch die neuere Baugrundforschung schon geklart worden, wie aufgezeigt 

worden ist. Aber es bedarf noch einer umfangrelchen wissenschaftlich- 

forscherischen und praktischen Tatigkeit, ehe an eine Lósung des 

Problems gedacht werden kann.

Die elfrigere Aufnahme der Forschung auf diesem Gebiete ist daher 

eine dringende Forderung der Praxis.

Uber die „Technischen Vorschriften fur den Rostschutz von Stahlbauwerken (Ro St)“ 

aiic Rcchte yorbetiaiten. der Deutschen Reichsbahn - Gesellschaft.
Von Reichsbahnrat Klett, Berlin.

Diese neue, am 10. Marz 1931 in Kraft gesetzte Dienstvorschrift') 

stellt eine Neubearbeitung der im Jahre 1928 herausgegebenen „Vor- 

schrlften fiir die Lieferung von Farben und die Ausfuhrung von An- 

strichen fiir Eisenbauwerke (FAE)“ dar, iiber die in der Bautechn. 1928, 

Heft 33 u. 35, berichtet wurde. Bei der Umarbeitung sind die In der 

Zwlschenzeit gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem Gebiete 

des Eisenschutzes beriicksichtigt worden. Die nachstehenden Ausfiihrungen 

sollen auf die wichtlgeren Anderungen gegenuber der bisherigen Fassung 

hinweisen.
Die neue Vorschrift unterscheidet sich schon aufierllch von der alten 

nicht nur durch den neuen Titel, sondern auch durch eine andere 

S to f fe in te i lu n g . Die alte Vorschrlft enthielt ais Anlagen die „Besonderen 

Bedingungen fiir die Lieferung von Farben fiir Eisenbauwerke* und die 

„Besonderen Bedingungen fiir die Entrostung und das Anstreichen von Eisen- 

bauwerken". Diese beiden Anlagen erschienen bisher auch ais Sonder- 

drucke. Ihr Inhalt ist jetzt in die neue Vorschrift elngearbeitct worden.

Der Stoff ist jetzt in die vier Hauptabschnitte:

A. Anstrichstoffe,

B. Entrostungs- und Anstreicherarbeiten,

C. Beobachtung und Unterhaltung des Anstrichs,

D. Schlufibestimmungen 

gegliedert, denen fiinf Anlagen angefiigt sind.

I. H au p tab sch n itt : A nstrichsto ffe .

An dem Grundsatz, daB fiir den Rostschutz von Stahlbauwerken im 

allgemeinen nur Anstrichstoffe von bestlmmter Beschaffenheit und Zu- 

sammensetzung verwendet werden diirfen, ist festgehalten worden; die 

Einfiihrung von Regelfarben fiir die Grund- und Deckanstriche hat sich 

in jeder Hinsicht bewahrt.

Fiir den G ru nd an s tr ic h  wird nach wie vor die alleinige Ver- 

wendung von streichfertiger Bleimennige vorgeschrieben. Die Bestim- 

mungen iiber den Grundanstrich sind jedoch dahlngehend geandert worden, 

daB metallrein entrostete und neue Stahlbauwerke grundsatzllch zwei 

Bleimennigeanstriche erhalten. Bisher war nur ein Grundanstrich vor- 

geschrieben. Fur jeden Grundanstrich ist eine besondere Mennigefarbe 

vorgesehen, eine magere fiir den ersten und eine fettere fur den zweiten 

Grundanstrich. Zur Unterscheidung voneinander wird die fettere Blei

mennige mit RuB getónt. Der erste Grundanstrich ist in der Regel in 

der Werkstatte, der zweite auf der Bausteile aufzubringen, nachdem 

etwaige Beschadigungen des ersten Mennigeanstrichs ausgebessert sind.

Neu aufgenommen ist eine besondere Bestimmung iiber den Grund

anstrich der beiden Beriihrungsflachen von zusammenzubauenden Eisen- 

teilen; diese Flachen erhalten einen einmaligen Grundanstrich mit der 

mageren Bleimennlgefarbe. Diese Eisenteile diirfen aber nicht mehr, wie 

es seither iibllch war, farbennafl, sondern erst nach vollkommener Durch- 

trocknung des Anstrichs aufeinandergelegt und vernietet werden. Vor 

dem Einziehen der Niete sind die Nletlócher von der anhaftenden Blei

mennige grundlich zu saubern. Die Reichsbahn hat sich fiir dieses 

Arbeltsverfahren entschieden, weil ihr von verschiedener Seite Befiirch- 

tungen iiber Bleierkrankungen beim Zusammennieten frisch gestrichener 

Eisenteile zugegangen sind. Es wird dabei angenommen, daB beim 

Nleten Verbrennungsprodukte des Leinóls verdampfen und daB die Leinól- 

dampfe Bleiteilchen mltreiBen, die, eingeatmet, die Vergiftung herbei- 
fiihren kónnten. Die Vergiftung kann auch durch Unsauberkeit der Hande 

und dadurch begiinstigt werden, dafi beim Einziehen des Nietes die frische 

Bleimennigefarbe seitwarts aus den Nietlóchem herausgedriickt wird und 

den Nietern ins Gesicht und auf die Kleider spritzt. Letzteres wird ver- 

mieden, wenn die zu verbindenden Eisenteile so zeitig mit Bleimennige 

gestrichen werden, daB sie im Augenblicke des Aufeinanderlegens voll- 

kommen trocken sind. Auch soli dann die Bleimennige nicht mehr von 

den Leinóldampfen mitgerlssen werden kónnen. Die Reichsbahn wird die 

Angelegenheit weiter verfolgen und hat zur weiteren Kiarung der Frage 

des Zwischenanstrichs bereits umfangreiche Verglelchsversuche eingeleitet.

') Die Vorschrift kann vom Reichsbahn-Zentralamt fur Rechnungswesen 
in Berlin SW 11, Hallesches Ufer 35/36, bezogen werden.

Auf die Grundanstriche sind stets zwei D eckanstr iche  aufzubringen. 

Fiir diese Deckanstriche sehen die Vorschriften auBer grauen, weiflen und 

bunten Olfarben auch noch bitumlnóse Anstrichstoffe vor. Letztere sind 

bestimmt fiir den Anstrich der Oberflachen der Fahrbahniangstrager und 

Buckelplatten, wo Angriff durch das in den Schwellen enthaltene Teeról 

In Frage kommt, sowie fiir den Anstrich der Bruckenuntersichten, sofern 

sie den Rauchgasen und der Feuchtlgkeit besonders stark ausgesetzt sind.

Bei den Olfarben wird nicht mehr zwischen Wetterfarben und rauch- 

gasfesten Farben unterschieden. Die bisherigen sogenannten rauchgas- 

festen Farben, die nur zwecks raschen Trocknens einen Zusatz von 25°/0 

Holzólstandól im Bindemlttel enthielten, sind fortgefallen, weil sich in 

der Praxis gezeigt hat, daB sie gegen starkę Einwirkung heiBer Dampfe 

und Rauchgase keinen langer anhaltenden Schutz geben ais die gewohn- 

lichen Wetterfarben. Die Bezeichnung „rauchgasfeste Farbę' konnte so- 

mit zu MiBverstandnissen fiihren. Bei Anstrichen mit holzólstandólhaltigen 

Farben auf Eisenbauwerken konnte beobachtet werden, daB die zum Tell 

noch gut erhaltenen Farbschichten abblattern. Dies beruht darauf, daB 

im Freien haufig auf nicht vóllig trockenen Untergrund gestrichen wird. 

Wegen der Wasserundurchiassigkeit des HolzOlfarbanstrichs gegeniiber 

Leinólfilmen kónnen darunter befindliche Spuren von Feuchtlgkeit nicht 

verdunsten; sie verhindern die Verbindung oder Verankerung mit dem 

Grund und kónnen den Anstrich beim Erwarmen abhcben. Fiir den 

Wegfall der rauchgasfesten Farben sprach weiterhin ihr erheblich hóherer 

Preis gegeniiber Leinólstandólfarben und namentlich die Tatsachc, daB 

es zur Zeit nicht móglich ist, mit Sicherheit festzustellen, ob ein vor- 

geschriebener Holzólgehalf von den Herstellem der Farbę eingehalten 

wird. Die neuen Vorschriften schliefien aber die Verwendung von holz- 
ólhaltigen Farben nicht aus. Sie diirfen weiterhin dort verwendet werden, 

wo es auf rasches Trocknen des Anstrichs ankommt und wo auf eine 

vollstandig trockene Flachę gestrichen werden kann.

Da keine Farbę einen dauernden Schutz gegen heiBe Rauchgase und 

Dampf bietet, ordnen die Vorschriften Rauchschutztafeln unter den ge- 

fahrdeten Flachen an.

Neu aufgenommen sind besondere Anstrichstoffe fiir den Innen- 

anstrich von Kesselspeisewasser- und Trinkwasserbehaltern.

An den Richtllnien fiir die V ergebung  der F a rb Iie fe ru n ge n  

hat sich nichts Wesentliches geandert.
In den Bestimmungen iiber B escha ffenhe it der Rostschutz- 

farben sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

Fiir das Trocknen der Farben gilt jetzt, daB sie bel 20° in spatestens 

16 Stunden staubtrocken sein miissen.

Beim Sieben der Farbkórper wird ein Siebriickstand bis zu 0,5% 

nicht mehr beanstandet. Bel eisenglimmer- und graphithaltigen Farben 

ist das Prufsieb Nr. 40 mit 1600 Maschen je cm2 und bei den iibrigen 

Farben das DIN-Prilfsieb Nr. 80 mit 6400 Maschen je cm2 vorgeschrieben.

Fiir Bleimennige schreiben die Vorschriften keinen Mindestgehalt an 

Pb3 0 4 mehr vor. Es ist festgestellt worden, dafi sich die Zusammen- 

setzung der Bleimennige nach dem Anreiben mit Leinól ver3ndert. Der 

Grad der Veranderung ist bel den verschiedenen Blelmennlgefarben ver- 

schieden und diirfte aufier von der Beschaffenheit der Bleimennige auch 

von der des Bindemittels abhangen. Hiernach ist es also nicht móglich, 

den Pb3 0 4-Gehalt des zur Herstellung der Farben verwendeten Blel- 

mennigepulvers in der strelchfertigen Farbę festzustellen. Der Wegfall 

der Bestimmung iiber den Pb3 0 4-Gehalt ist auch deshalb unbedenkiich, 

weil nach den ausgefuhrten Versuchen ein nledriger Pb3 0 4-Gehalt die 

rostschutzende Wirkung der Bleimennigefarbe nicht herabsetzt. Bei- 

behalten wurde dagegen die friihere Bestimmung iiber die Lagerbestandig- 

keit der Bleimennigefarbe, weil auf diese Eigenschaft grofier Wert ge

legt wird.

Neu aufgenommen sind Bestimmungen iiber die Beschaffenheit von 

Rufi, Bleichromat, Berlinerblau, Chromoxydgriin, Aluminium, Eisenoxydrot, 

Ocker, Graphit und Asphaltbitumen.

Die bisherlge Mischfarbe Bleiwelfi-Zinkoxyd und die mit Rufi ge- 

tónte Zlnkoxydfarbe sind weggelassen worden. Dafiir sind Mischfarben 

von Blelwelfi und Zinkoxyd mit Graphit neu aufgenommen. Mit Riick-
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sicht auf eine einheitiiche Preisgestaltung ist der Gehalt an Bleiweifi und 

Zinkoxyd in den einzelnen Farben festgelegt worden.

Wenn auch fiir den Anstrich der Stahlbauwerke der graue Olfarben- 

anstrich die Regel bildet, so sind doch auch bunte Regelfarben yor

gesehen, die aber nur verwendet werden sollen, wenn in erster Linie 

asthetische Gesichtspunkte in Betracht kommen.

Bei den buntcn Farben ist eine griine Farbę weggefallen und dafiir 

eine neue olivgelbe Farbę aufgenommen worden.

Die blaue Farbę ist jetzt aus Bleiweifi und Berlinerblau herzustellen 

anstatt aus Zinkoxyd und Berlinerblau.

Bei der olivgriinen Farbę ist an Stelle von Ocker das ais sehr wetter- 

bcstandig bekannte Chromoxyd vorgeschrieben.

Die Vorschriften enthalten ais Anlage wieder eine Farbtonkarte, die 

einen Anhalt geben soli, weiche Farbtóne mit den vorgeschriebenen 

Farben beim zweiten Deckanstrich erzielt werden. Die FarbtOne fiir den 

ersten Deckanstrlch sind darin nicht mehr aufgefiihrt; es ist nur bestimmt, 

dafi sie durchweg heller zu halten sind.

Der Abschnitt iiber G iite p r iifu n g  ist durch Beschreibung einiger 

Untersuchungsverfahren erweitert worden. Damit ist einem vielfach ge- 

aufierten Wunsche der Farbenindustrie Rechnung getragen.

II. H au p ta b sch n it t : Entrostungs-  und A nstre iche ra rbe iten .

An den Vorschriften fiir Entrostungs-und Anstreicherarbeiten hat sich 

nichts Wesentliches geiindert.

Die Bestimmung, dafi alle Flachen sofort nach der Entrostung und 

Reinlgung mit einem in reinem LeinOl getrSnkten Lappen hauchartig ein- 

zureiben sind, ist beibehalten worden. Der Leinolhauch braucht jedoch 

nicht mehr aufgetragcn zu werden, wenn die entrosteten Flachen binnen

etwa 3 Stunden grundiert werden. Zum Einreiben sollen nur Lcinen- 

lappen benutzt werden und nicht, wie seither vielfach iibllch, alte Woll- 

lappen oder Putzwolle, die auf der rauhen Oberflache des Eisens Fasern 

zuriicklassen.

Erwahnenswcrt ist ferner, dafi die Anstreicherarbeiten nur von Fach- 

arbcitern und, wie seither schon vorgeschrieben, nicht im Gedinge aus- 

gefiihrt werden diirfen.

Wichtig ist noch die Bestimmung, dafi bleifreie Farben und Farben, 

dereń Gehalt an metallischem Blei 2%  nicht iiberschreitet, auch auf- 

gespritzt werden diirfen. Damit ist also ausdriicklich vorgeschrieben, dafi 

bleihaltige Farben nur mit dem Pinsel aufgetragen werden diirfen.

III. H au p ta b s c h n it t :  B eobach tung  und  U n te rh a ltu n g  

des A nstrlchs .

Neu ist nur, dafi zwecks einheitlicher Beurteilung der Rosterscheinungen 

das vom Deutschen Verband fiir die Materialpriifungen der Technik 

herausgegebene Normenblatt DIN DVM 3210 heranzuziehen ist.

Der IV. H au p ta b sch n itt , S ch lu f ib e s tim m u n g e n , 

zeigt nur den Tag des Inkrafttretens der Vorschrift an.

Die A n lag en  umfassen:

1. ein Formblatt fiir den Antrag auf Untersuchung von Farbenproben,

2. die Farbtonkarte,

3. das neue vom Reichsarbeitsminister am 31. Mai 1930 heraus

gegebene Bleimerkblatt,

4. die Richtlinien fiir die Herstellung hangender Geriiste zu Aus- 

besserungsarbeiten an Brucken und Ingenieurhochbauten,

5. die vom Deutschen Verband fiir die Materialprufungen der Technik 

herausgegebene Rostgradskala, Normenblatt DIN DYM 3210.

Yermischtes.
Deutsche Gesellschaft fflr Bauwesen, Berliner Bezirksgruppe (Arch.

u. Ing.-Verein, Berlin). Am 13. April d. J. sprach Prof. Dr. W. H ort iiber 
„S chw ingungen  und E rsch iitte rungen  von B auw erken *1). Der 
Vortragende gab einen Einblick in die physikalisch-technische Praxis 
der Erforschung und Beseitigung von Schwingungserscheinungen im Bau
wesen. Nach einer Ubersicht iiber die geschichtliche Entwicklung der 
Schwingungsforschung und iiber die verschiedeuen Arten der Schwingungen 
wurden zunachst die in B rucken iibe rbau ten  auftretenden Schwingungs- 
verhaitnisse behandelt. Die Ermittlung der besonders fiir Eisenbahn- 
briicken wichtigen Stofiziffern ist empirisch und auch theoretisch móglich. 
Die Entstehung der Briickenschwingungen lafit sich hauptsachlich auf 
vier Teilursachen (Effekte) zuruckfuhren. Bei der Ableitung der Stofi- 
zifferkurven kónnen durch Vergleich von Messung und Rechnung wert- 
volIe Unterlagen gewonnen werden. BedeutungsvolI sind die in der 
Schweiz durchgefilhrten Messungen an Brucken sowie die neueren Unter
suchungen der Deutschen Reichsbahn. —  Die im E isenbahno be rbau  
auftretenden Schwingungen wurden erst in letzter Zeit genauer erforscht; 
die Messungsergebnisse sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Auch die 
Riffelbildung auf den Kópfen der Schienen ist ein Schwingungsvorgang, 
dessen endgultige Klarung noch aussteht. —  Die durch ortsfeste M asch inen  
entstehenden Erschutterungen kOnnen oft im gleichen Betriebe sowie 
nach aufien hin an Gebauden u. dgl. erhebliche Stdrungen hervorrufen. 
An Beispielen aus der Praxis wurde die MOglichkeit gezeigt, durch sorg- 
faltige Messungen die StOrungsursache zu ermitteln und an Hand der 
Versuchsergebnisse zweckentsprechende Mafinahmen zur Beseitigung der 
Stórungen in Bauwerken auszuwahlen. — Auch M asch in en fun dam en te  
sind haufig starken Schwingungseinfliissen ausgesetzt. Dabei ist es nicht 
nur erforderllch, dafi die Fundamentkorper selbst diesen Einwlrkungen 
sicher widerstehen, sondern es mufi auch durch Anwendung elastischer 
Zwischenschichten und sonstige Vorkehrungen vermieden werden, dafi 
die Schwingungen auf den Untergrund iibertragen werden und etwa 
Zerstórungen hervorrufen. —  Die V erkehrse rsch iitte rungen  stehen 
in naher Beziehung zu den Erdbeben. Ihre Wirkung wird unter Zugrunde- 
legung der Beschleunigung in zwOlf Klassen eingeteilt. Rammarbeiten 
in bebauten Strafien sowie die Erschutterungen durch schwere Fahrzeuge 
haben schon erhebliche Rissebildungen und ZerstOrungen an Bauwerken 
hervorgerufen. Zur Erforschung der Fahrvorg3nge konnen einerseits 
Strafienzustandlinien, die durch an Fahrzeugen angebrachte Mefigerate 
nach dem Beschleunigungsverfahren aufgezeichnet werden, ermittelt, 
anderseits seismometrische Messungen in den an der Strafie liegenden 
Gebauden usw. vorgenommen werden. Schutz der Bauwerke und ihrer 
Bewohner gegen denEinflufi derVerkehrserschiitterungen ist eine Forderung, 
fiir dereń Befriedigung der Vortragende einige praktische Beispiele mitteilte.
—  Ferner wurden die Fragen der U n te rg rund fo rschung  gestreift. 
Messungen an verschiedenen Stellen Deutschlands zeigten, dafi Boden- 
erschiitterungen nicht nur etwa durch voruberfahrende Eisenbahnziige 
hervorgerufen werden, sondern dafi nachweisbare standige Schwingungen 
eine Bodenunruhe erkennen lassen. —  Schliefilich wurde ein von der DRB. 
aufgenonimener Film vorgefiihrt, der die Untersuchung und ZerstOrung 
von Brucken durch kiinstlich erzeugte Schwingungen behandelt; die

') Vgl. a. Bautechn. 1931, Heft 8 , S. 131.

Versuchsbriicken bestanden aus je zwei Fachwerktragern mit genieteten 
und geschweifiten Knotenpunkten. Dr. R.

Die diesjahrige Hauptversammlung des Vereines deutscher 
Ingenieure soli in Koln abgehalten werden. Sie wird am 26. Juni mit einer 
Fachsitzung iiber „Feuerungstechnik“ eingeleitet, der sich am gleichen Tage 
Sitzungen iiber Fragen der „Schweifitechnik” und der „Vertriebstcchnik“ 
anschllefien. Weitere Fachveranstaltungen werden an den drei folgenden 
Tagen den Gebieten „Verbrennungsmotoren\ „Turbomaschlnen”, „Anstrich- 
technik” , „Metallkunde” , „Braunkohlenbergbau", „Verkehrswesen“, 
„Ingenieurfortbildung” und „Geschichtc der Technik” gewidmet sein. 
Mit Ausnahme der letztgenannten Sitzung finden alle Fachberatungen in 
den Kongrefi-Saien der Ausstellungshallen in Koln-Deutz statt.

Die eigentliche H au p tv e rsam m lu n g  wird am Sonntag, den 28. Juni, 
um 15Uhr im Gurzenich zu KOln mit einer Ansprache des Vorsitzenden, 
Generaldirektor ®r.=3ng. efjr. C. K o ttg en , Berlin, eingeleitet werden. 
Den Hauptvortrag iiber „Strahlungsprobleme” halt der Rektor der 
Universitat Bonn, Herr Prof. Kon en.

Das 75jahrige Bestehen des Vcreins, das in das laufende Jahr failt, 
wird am 12. Mai, dem Griindungstage, in Alexisbad in schlichter Weise 
gefeiert werden.

Einiaufe fur Wasserwerke. In Eng. News-Rec. 1930, Bd. 104, Nr.21, 
v. 22. Mai, S. 834, ist eine Ubersicht iiber ausgefuhrte Einiaufe zur Ent- 
nahme von Versorgungswasser aus Seen und Fliissen gegeben und durch 
eine Reihe von Abbildungen erlautert. Bei dem Entwurf dieser Bau
werke ist zur stórungslosen Entnahme des Wassers folgendes besonders 
zu beachten: a) die Elgenart des Sees oder Flufilaufes, aus dem das 
Wasser zu entnehmen ist; b) die Einfliisse, die die Giite des Wassers 
bedingen und die von der Tiefe, dem Untergrund, von Sturm- und Flut- 
einwirkungen abhangen, sowie die Erfordernisse der Schiffahrt; c) die Be- 
ziehungen zwischen der Wasserąuelle und der gewahlten Entnahmestelle;
d) die Bestandigkeit der vorliegenden órtlichen Verhaltnisse; e) notwendige 
Vorkehrungen zur Verhinderung von StOrungen durch Sandablagerungen 
oder durch mitgefiihrte Schwebestoffe; f) Beriicksichtigung der Ein- 
wirkungen von Treibeis oder órtlicher Vereisung sowie die Tragfahigkeit 
des Untergrundes. Hieraus ergibt sich fiir jeden Fali eine besondere 
Ausbildung.

In Abb. 1 wird zunachst der Einlauf der Lexington (Ky.) Water Co. 
wiedergegeben, der sechs verschiedenen Wasserstanden angepafit ist, weil 
das Wasser in seiner Giite zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen 
Tiefen des Staubeckens wechselt. Der am Dammfufi innerhalb des Beckcns 
errichtete Einlauf hat ein besonderes Schieberhaus, das oben durch eine 
Brucke mit der Dammkrone yerbunden ist.

Ferner werden See-Einl3ufe besprochen, d. h. solche, die im Grunde 
eines Seebeckens eingebaut sind. Hlerfiir bieten die Anlagen an den 
groflen nordamerikanischen Seen ausgezeichnete Beispiele fiir kleinere 
und grOfiere Stadtbewasserungen. Der Grund besteht fast iiberall aus 
feinem Sand, der iiber Lehm gelagert ist. Das Wasser ist daher klar, 
rein und zlemlich weich. Da jedoch die meisten Stadte an Flufi- 
miindungen liegen, so sind in der Nahe des Ufers Ablagerungen und 
Yerunreinigungen durch mitgefiihrte Sinkstoffe zu gewartigen, die durch
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des Entnahmewasscrs notwendig ist. In kalten Wintem tiirmt sich das Eis 
am Ufer oft bis zu 3 m iiber den Spiegel auf, so daB es zweckmafiig ist,

  die Einlaufe mehrere lOOin weit in
den Sec hinein und mindestens in 

s j' Wassertiefen von 6 bis 12 m anzu-
hrnUk,Schiebsrhaus ordnen. Bei einigen Anlagen far grofie

. Stadte, z. B. fiir Chicago und Buffalo,
f  T  T  W  entnimmt man das Wasser in bau-
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Abb. 2. See-Einlauf in Chicago.

ausfindig gemacht werden, die mOglichst wenig von der StrOmung be- 
einflufit wird.

Ais Beispiel sei der Einlauf fiir Knoxville wiedergegeben (Abb. 4), 
der aus zwei Filterrohren von 91,5 cm 0  besteht. Diese ruhen in etwa 
1,2 m HOhe iiber der Flufisohle auf schweren Pfeilern. Das Wasser wird 
mittels Zentrifugalpumpen zur Filterstation gefórdert. Der Einlauf ist 
drei Jahre im Gebrauch, wahrend eine ahnliche Anordnung in Evansville 
sich bereits 30 Jahre hindurch bewahrt hat.

Weiterhin werden Einlaufe bcsprochen,' die fur stark fliefiende Ge- 
wasser mit felsigem oder welchem Bett besonders geeignet sind. Es

1 8 1 S1
Abb. 1.

Einlauf der Lexington (Ky.) Water Co.

lichen Anlagen, dic iiber den Seespiegel hinausragen und die gleichzeitig ais 
Leuchttiirme ausgeblldet sind. Abb. 2 zeigt einen solchen Einlauf fiir 
die Versorgung Chicagos. Durch acht tlef im Wasser gelegene Zugang- 
kanale in den Fundamenten des Bauwerkes strOmt das Wasser mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 33 cm/sek in den Innenraum, in dessen Mitte 
der Einfallschacht zur Entnahmeleitung lotrecht angeordnet und mit Ober- 
fallrechen versehen ist. Ganz unter Wasser am Boden des Sees an-

§
eordnete Einlaufe stellen eine Anordnung dar, die vielfach fiir kleinere 
tadte ausgefiihrt wurde, so z. B. fiir die Stadt Gary, ind. Dieses in 
Abb. 3 wiedergegebene Beispiel ist bis zu einer zukiinftigen Kopfzahl 

von 300000 Einwohnern bemessen.
Der Einlauf ist bereits 20 Jahre ohne jede StOrung 

durch Vereisungen in Tatigkeit. Er liegt in einer See- 
tiefe von etwa 13,5 m, und zwar 3,5 m iiber dem 
Boden. Das entnommene Wasser gelangt durch eine v
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Abb. 3. Unterwasscreinlauf fiir Gary, Ind Abb. 5. Einlauf New Albany, Ind.

Sturm zuweilcn stark aufgeriihrt werden. Ferner ist es wegen des 
Wanderns des sandigen Grundes bei geringeren Wassertiefen erforderlich, 
den Einlauf 1 bis 2,5 m iiber dem Grund anzuordnen. Auch wird das 
einstromende Flufiwasser besonders durch Wind in der Stromrlchtung oft 
tlef in den See hineingetrieben, so dafi weit im See eingebaute Einlaufe 
noch beeinflufit werden kOnnen, wodurch meist eine besondere Filtration

waagerechte Leitung im Untergrund von rd. 1,85 m 0  zur Pumpstation, 
wo es gefiltert wird. Die grOfite Geschwindigkeit ist gegenwartig etwa 
18 cm/sek.

In Fliissen sind nach dem Bericht wiederum andersartige Einlaufe 
wegen der zu berticksichtigenden StrOmung geeignet. Es mufi dort 
zunachst eine Stelle mit hinreichender Wassertiefe und festem Untergrund
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werden hierfur ais Beispiele ein Einlauf der Stadt New Albany, Ind., 
und ein weiterer fiir die Terre Haute, Ind., Water Co. am Wabash-FluB 
angegeben. Beide bestehen aus genieteten Blechkonstruktionen, die in 
der Sohle mit stromabwarts gerichteter Entnahmeóffnung eingebettet sind, 
so daB Schwimmstoffe iiber den Einlauf hinweggespiilt werden. Der 
zuerst genannte Einlauf ist in Abb. 5 dargestellt. Er ist in einer Rinne 
der felsigen FluBsohle in Beton gelagert. Der Einlauf fiir die Terre 
Haute Water Co. hat eine ahnliche Form. Er ruht jedoch auf Tragpfahlen 
in weichem Untergrund.

SchlieBlich sei dem Bericht noch eine Bauart entnommen, die fiir 
reifiende Stróme mit zeitweise stark steigendem Wasserspiegel besonders 
zweckmaBig sein soli. Ais Beispicl dient die in Abb. 6 dargestellte Aus- 
ftihrung, die fiir die Wasserwerke von Laredo, Tex., gewahlt wurde, wo 
mit stark veranderlichcm Strombett zu rechnen ist. Źs.

Grundbau fiir das Fernsprech-Hauptamt in Albany, N. Y. Fur
eine neue Abteilung des Fernsprech-Hauptamtes in Albany, N. Y., wurde 
kurzlich von der New York Telephon Co. ein Bauwerk von rechteckigem 
GrundriB mit drei Untergeschosscn und elf Stockwerken fertiggestellt, 
dessen eigentumlicher Grundbau in Eng. News-Rec. 1930, Bd. 105, vom 
27. November, S. 836, besprochen ist.
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Um schlieBlich das Auftreten von Risscn in den aufgehenden AuBen- 
mauern von vornherein unmóglich zu machen, bildete man die umlaufenden 
Kellerwande durch entsprechende Bewehrung biegungsfest aus.

Der Entwurf des Bauwerkes wurde von den Architekten Voorh ees, 
G m e lin d  & W alker angefertigt unter Beratung durch die Ingenieure 
M oran und Proctor bei der Ausbildung des Grundbaues. Zs.

ErlaB, betr. Standsicherheit von Stahlskelettbauten, vom 
26. Marz 1931. II. 6200/26. 3 1).

Die durch den Einsturz eines noch in Montage befindlichen Stahl- 
skelettbaues veranlaBten Untersuchungen haben ergeben, daB die Stand
sicherheit des Bauwerks im endgiiltigen Zustand, bei dem alle aussteifenden 
Decken und Wandę eingebaut sind, gegeben war, nicht aber im Montage- 
zustand. Diese hatte Ieicht und ohne gróBeren Kostenaufwand, z. B. 
durch Verankerung der Stutzen oder einen durchlaufenden Diagonal- 
verband usw. erzielt werden kónnen, wenn die Einsturzgefahr des hohen 
Eisengerustes im ersten Zustand der Montage bei Durchfiihrung einer 
besonderen statischen Berechnung erkannt ware.

Die Baupolizeibehórden haben kunftig sorgfaltig darauf zu achten, 
daB bel Stahlskelettbauten neben dem Nachweis der Standsicherheit des 
Bauwerks im endgiiltigen Zustand durch eine sogenannte Montage- 
berechnung der Nachweis erbracht wird, daB der Bau wahrend der 
Montage in jedem Zwischenstadium allen Anforderungen an die Stand
sicherheit geniigt. Der preuBische Minister fur Volkswohlfahrt

I. V. Sche id t.

‘) Aus dem Zentralblatt der Bauverwaltung 1931, Heft 15. (Erscheint 
von jetzt ab im Verlage von Wilh. Ernst & Sohn, Berlin.)

Abb. 1. Querschnitt durch das zusammenhangende Tragwerk.

Der Grundbau des auf schlechtem Boden stehenden Gebaudes besteht 
aus einem die beiden Untergeschosse bildenden Rahmenwerk aus Eisen
beton, das durchgehend zusammenhangt und die Gesamtlast auf eine 
etwa 75 cm starkę Grundplatte verteilt (Abb. I). Die dariiberstehenden 
Stockwerke bestehen aus einer verkleideten Stahlkonstruktion mit Stein- 
eisendecken und ebenfalls verkleideten Mauerwanden. Die Decken sind 
fiir eine Nutzlast von 745 kg/m2 bcrechnet. Der durchschnittliche Hóchst- 
druck unter der Fundamentplatte unter Beriicksichtigung von Eigengewicht 
und Nutzlast betragt etwa 0,67 kg/cm2.

Der lehmige Untergrund in Albany, der nach dem Freilegen zunachst 
nicht recht fest erscheint, enthalt jedoch etwa 50 %  Wasser, so daB er 
bei der Beanspruchung bzw. beim Bearbeiten plastisch wird. Beim Ver- 
gleich verschiedcner Grundungsarten erwies sich z. B. eine Ausfiihrung 
mit Senkbrunnen zu teuer, da der gewachsene Fels erst in etwa 30 m 
Tiefe zu erreichen ist. Man wahlte schlieBlich eine Lósung, nach der 
die Stutzen und Unterziige der Untergeschosse in beiden Richtungen ais 
Vlerendeeltrager zu einem zusammenhangenden Tragwerk in Eisenbeton 
zusammengeschlossen sind, um die Auflast móglichst gleichmaBig auf die 
Fundamentplatte zu verteilen. Der Druck unter der Fundamentplatte auf 
den freigelegten Untergrund ist etwa insgesamt doppelt so hoch ais 
vorher infolge des ausgehobenen Erdblocks. Entsprechend der uber- 
schieBenden Gebaudelast rechnete man mit einer Setzung des Bauwerkes 
von hóchstens 5,8 cm und legte die Ordinaten der Decken dementsprechend 
hóher ais im Nachbargebaude an. Messungen am fertigen Bauwerk 
zeigten spater, daB das geschatzte SetzmaB nirgends iiberschritten wurde.

wandemde Ein id  la s t 1 
(ausgeiogeneEwflutllinien) ( M m udm gvunllt

FF

Abb. 2. Aus den Verformungen eines Modells bestimmte Einflufilinlen.

Da die statische Berechnung wegen der vielfachen Unbestimmtheit 
des Systems ohnehin keine zuverl2ssigen Ergebnisse geliefert hatte, 
wurde Prof. George E. Beggs von der Princeton-Universitat beauftragt, 
die Druckverteilung und Spannungsermittlungen an elastischen Zelluloid- 
modellen zu ermltteln, wovon einige Ergebnisse aus Abb. 2 ersichtlich sind.

Patentschau.
Spundwandschlofi aus zwei ineinandergreifendenU-Eisen. (Kl.84c, 

Nr. 507 754 vom 12.11. 1927 von Enno Becker in Bremen und Dipl.-Ing. 
Friedrich Brusch in Kiel.) Um einen gut dichtenden Doppelverschluft 
und ein hohes Wlderstandsmoment der Wand zu erzielen, wird der eine 
Flansch eines jeden SchloBeisens ais Klaue, der andere ais ein der Klaue 
entsprechender Wulst ausgebildet. Beim Zusammensetzen der Wand

c , greift der Wulst des
■ fi ' SchloBeisens der einen

Bohle in die Klaue 
des SchloBeisens der 
AnschluBbohle, und 
zwischen den Stegen 
der beiden Eisen ver- 
bleibt ein Hohlraum, 
worin die Kópfe der 
Befestigungsschrauben 

Platz finden. Die U-fórmigen VerschluBeisen a sind durch Schrauben- 
bolzen b od. dgl. mit den Bohlen verbunden. Der eine Flansch c des 
Eisens a zeigt am Ende eine hakenfórmige Umbiegung d, der mit einem 
Ansatz e an den Steg a eine Klaue bildet, wahrend der andere Flansch 
ais ein W ulst/  ausgebildet ist; die Wulste /  werden in die durch den 
Ansatz e und die Umbiegung d gebildeten Klauen eingefiihrt.

Personalnachrichten.
PreuBische Akademie des Bauwesens. Das PreuBische Staats- 

ministerium hat den Ministerialrat Ro li mann im Relchsverkehrsministerium 
und den Direktor des Reichsbahnzentralamts fiir Bau- und Betriebstechnik 
N iem ann  zu ordentlichen Mitgliedern der Akademie des Bauwesens 
ernannt.

Wurttemberg. Bei der im Dezember 1930 bis Februar 1931 ab- 
gehaltenen Staatsprtifung im Bauingenteurfach sind die nachstehend auf- 
gefuhrten Priiflinge ftir befahigt erkiart worden: Walter A lb re ch t aus 
Stuttgart, Franz Bachm ann aus Stuttgart, Rudolf BareiB aus Lauffen, 
Oberamt Besigheim, Paul Beyh l aus Kirchheim u. T., Karl Brecht aus 
Vaihingen a. d. E., Heinrich Bu h ie r aus Laichingen, Oberamt Miinsingen, 
Gotthilf Fegert aus Miihlacker, Oberamt Maulbronn, Ullrlch F ischer aus 
Crailsheim, Hans G e itw e in  aus Magdeburg. Karl G ic k e le ite r  aus 
Geislingen-Altenstadt, Friedrich G tild ne r aus Chemnitz, Fritz Hacker 
aus Nagold, Sr.=3ng. Eugen H ahn aus Móckmtihl, Oberamt Neckarsulm, 
Theodor H ahn aus Crispenhofen, Oberamt Kiinzelsau, Eugen Ha i g is 
aus Stuttgart, Albert H an g le ite r  aus Speyer a. Rh., Johannes Heck aus 
Adelberg, Oberamt Schorndorf, Erwin H eke le r aus Calw, Kurt K egel aus 
Nilrtingen, Emil Lohr aus Stuttgart, Karl NuB aus Worms-Pfiffligheim> 
®r.=3ng. Eugen P fle ide re r aus Stuttgart, Hans R ie t l l  aus Stuttgart, 
Robert R oschm ann aus Ulm, Anton S ch lege l aus Ebingen, Oberamt 
Balingen, Emil Schu le  aus Stuttgart, Willi S tóh r aus Ulm, Helmut 
W alter aus Urach, Bernhard Z ie g le r  aus Stuttgart.

Sie haben die Bezeichnung .Regierungsbaumeister" erhalten.
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