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Alle Rechte vorbehalten. 30 Jahre Tung-Chi-Universitat.
Von Prof. 3)r.=3ng. Berrer, Dekan der Technischen Fakultat, Schanghai-Woosung.

Die Tung-Chi-Universitat in Schanghai-Woosung bllckt auf eine 

dreiBigjahrige deutsch-chineslsche kulturelle Gemeinschaftsarbelt zuriick, 

wenn sie am 20. Mai ihr diesjahriges Stiftungsfest begeht.

Sie verdankt ihr Entstehen dem Bestreben weitblickender Manner, 

die erkannt hatten, dafi China — das sich in der Kaiserzeit bekanntlich 

mit Absicht von der ubrigen Welt abzuschliefien suchte —  die Errungen- 

schaften der Westlander iibernehmen mflsse, wenn es seine Weltstellung 

wiedererlangen wollte. Gieichzeitig schwebte diesen Mannern der Wunsch 

einer vertieften kuiturellen Zusammenarbeit der beiden befreundeten 

Nationen vor. Die Aufgabe wurde dort begonnen, wo sich das Bedflrfnis 

am drlngendsten erwies und wo anderseits Deutschland fuhrend in der 

Welt dastand, namlich in den Gebleten der Medizln und der Technik. 

So entstand zunachst im Jahre 1907 die „Medizlnschule* und im Jahre 1911 

die „Ingenieurschule*, wie die Bezeichnungen in ihrer Bescheldenheit 

lauteten, obwohl der Vergleich mit den in gleicher Zeit gegriindeten 

„Universitaten“ schon damals nicht gescheut zu werden brauchte (Abb. 1).

Die drei Jahrzehnte selt der Griindung sind Zeiten des Kampfes, der 

Ruckschiage und des stets erneuten Aufstieges gcwesen. Wie die seiner- 

zeit im westlichen Schanghai gelegenen Schulanlagen im Krlege — entgegen

Auch von diesem Schlage erholte sich die Universitat in erstaunllch 

kurzer Zeit. In erster Linie war dies dem damaligen Kulturmlnister 

Dr. Chu-Chia-H ua zu verdanken, der —  selbst aus der Tung-Chl- 

Universitat hervorgegangen — sich kraftlg fur den Wiederaufbau und die 

Weiterentwicklung elnsetzte. Zum dritten Małe fand sich auch die deutsche 

Industrie bereit, die Ausstattung der Hochschule mit Maschlnen, Geraten 

und sonstigen Lehrmitteln zu ubernehmen.

Mit dem noch jetzt an der Spitze der Anstalt stehenden Rektor 

Prof. Dr. med. O ng  Tsi- lung erhlelt diese einen Lelter, der sich die 

Weiterentwicklung der Universitat zum Ziele setzte, zu einer Hohe, wie 

sie den mit der fortschreitenden Gesundung Chlnas wachsenden An- 
forderungen entspricht.

Die bestehenden Institute konnten erweitert und neu ausgestaltet 

werden, neue wurden eingerichtet. So entstanden zunachst das Wasserbau- 

Laboratorium mit einer 28 m langen Versuchsflufirinne und die Material- 

prufungsanstalt, an dereń Stelle vorher nur ein bescheidenes Festlgkeits- 

Laboratorlum vorhanden war (Abb. 2). Neue Lehrstuhle wurden geschaffen, 

weitere sind gegenwartig im Entstehen begriffen. Auch die bereits friiher 

vorhandenen, zum Teil recht gut ausgestatteten Institute der Abtellung

Abb. 1. Hauptgebaude der Universitat.

den bestehenden Vertr3gen —  von franzósischer Seite besetzt und durch 

einen besonderen Paragraphen des Versalller Diktats entelgnet wurden, 

wie die Hochschulanlagen (ohne die in deutschem Besitz verbllebenen 

Kllnlken) nahe dem 20 km nórdlich der Stadt gelegenen, mittlerweile mit 

GroG-Schanghai verelnigten Ortchen Woosung neu errichtet wurden und 

die Ihrem Gehalte nach langst zur Hochschule herangewachsene Anstalt 

auch in der Form zur Universitat ausgebaut wurde, ist in der „Bautechnik" 

schon friiher geschildert worden. Die Ergebnisse des Jahres 1927 brachten 

in mehrfacher Hlnsicht einen entscheidenden Wandel. Das slegreiche 

Vordringen der nationalen Bewegung beendete die Generalskrlege, die 

manche Notlage gebracht hatten. Die Schule erhielt den Rang einer Staats- 

unlversitat und wurde damit ganz unter chlneslsche Verwaltung gestellt, 

wahrend bis dahln das aus deutschen und chlneslschen Persónlichkeiten 

bestehende Tung-Chi-Komltee bestand, das genau zehn Jahre vorher an 

die Stelle der zunachst rein deutschen Verwaltung getreten war. An der 

Grundidee, die sich ais so fruchtbar und lebenskraftlg erwiesen hatte, dafi 

das Geschaffene allen Stflrmen standgehalten hatte, wurde dabei nicht 

gerflttelt, namlich an dem Grundsatze, deutsche Wissenschaft durch deutsche 

Lehrkrafte den chinesischen Studierenden zu vermitteln.

Aber auch das letzte Jahrzehnt des Bestehens blieb nicht ohne schwere 

Bedrangnis. Bei der Belagerung der chinesischen Distrlkte Schanghais durch 

die Japaner im Februar 1932 kam die Schulanlage, die unweit des damals 

heifi umstrlttenen Forts von Woosung liegt, in die Kampflinien und mufite 

nach fortschreitender Beschlefiung geraumt werden. Kein Gebaude blieb 

verschont, vleles wurde vóllig vernichtet. Die verlassenen Anlagen fielen 
zudem der Plunderung anheim.

Abb. 2. Arbeiten im Wasserbaulaboratorium.

fur Maschinenbau und Elektrotechnik wurden gelegentlich des Ersatzes 

der zerstórten Einrichtung neuzeitlicher eingerichtet.

Ais neue, blsher nicht oder nur in bescheidenem Umfange vorhandene 

Anlagen sind noch die Institute fflr Getrlebelehre, fur StrOmungsforschung 

und fflr Schiffbautechnik zu erwahnen, die Im Entstehen oder im Ausbau 

begriffen sind und demnachst eigene, weitraumige Institutsgebaude er

halten sollen.

Auch die Baulngenieurabteilung nimmt weiterhin an der —  in China 

wegen seines noch wenig entwickelten technischen Ausbaues besonders 

wichtlgen —  Ausstattung mit Statten des Anschauung vermittelnden 

Unterrichts teil. Eine Abtellung der friiher der Materialprflfungsanstalt 

obliegenden Aufgaben wurde in das neugeschaffene Instltut fflr Massiv- 

bau flbergefflhrt (Abb. 3). Neben den Instituten hat die Baulngenieur

abteilung vor kurzem eine Sammlung erhalten, die sich mit jeder der- 

artigen Sammlung einer deutschen Technischen Hochschule messen kann. 

Sie verdankt ihr Zustandekommen dem tatkraftigen unelgennfltzlgen Be- 

muhen von Professor ®r.=3ng. G arbo tz  von der Technischen Hochschule 

Berlin und dem erneut bewiesenen Opfersinn der deutschen Industrie, 

sowie der Mitarbeit des Verbandes fflr den Fernen Osten in Berlin, der 

die Hochschule seit ihrem Entstehen betreut. Die Sammlung war vor 

ihrer Verschiffung Im November 1936 in einer Ausstellung in Berlin vor- 

gefflhrt worden, an dereń Eróffnung neben fflhrenden deutschen Persdnllch- 

keiten der chlneslsche Botschafter in Deutschland, Exz. Chen T len-fong, 

teilgenommen hatte.
Zu den blsher bestehenden beiden Abteilungen erhielt die Technische 

Fakultat neuerdings eine dritte, die Yermessungsabteilung, fflr die ein



270 Berrer, 30 Jahre Tung-Chi-Universitat
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Die Kornzusammensetzung der Geschiebe im Oderlauf und dereń Eignung

Alle Rechte vorbehalten. zur Betonbereitung.1)
Von Prof. ®r.=3i'9- Berrer, zur Zeit Tung-Chi-Universitat in Schanghai-Woosung.

Die Untersuchungen, dereń Ergebnisse hier dargelegt werden, sind 

urspriinglich In der Absicht vorgenommen worden, die durch die 

wechselnde Kornzusammensetzung bedingten Unterschlede in der Brauch- 

barkeit von Kiessanden zur Betonbereitung an einem Beispiel eindringlich 

vor Augen zu fiihren. Da solche Versuche in der hier vorliegenden 

Weise m. W. noch nicht angestellt worden sind, so durfte ein Bericht 

iiber ihre Durchfuhrung und die gewonnenen Ergebnisse vom betontech- 

nlschen wie auch vom fluObaukundlichen Gesichtspunkte wertvoll sein.

Die Oder ist in der untersuchten Strecke zwischen der Landesgrenze 

bel Ratlbor und Kiistrin (etwa 600 km Flufilange) ein ausgesprochener 

FlachlandfluB. Nur in der obersten FIuBstrecke macht sich der EinfiuB 

der Mlttelgebirgslandschaft noch geltend, in der die Queliflusse auf 

tschechoslowakischem Staatsgebiete liegen. Im 

iibrigen weist die Oder ein sehr gleichmaBiges, 

schwaches Gefaile auf (vgl. Abb. 4). Von Cosel 

bis Breslau ist der Flufi auf eine Lange von 

rd. 170 km kanalisiert, namlich durch elngebaute 

Wehre in Staustufen zerlegt.

Die Móglichkeit einer erfolgreichen Versuchs- 

durchfilhrung war von vornherein krltisch be- 

trachtet worden, weil sich erst zeigen muBte, 

ob es gelingt, die Proben unter geniigend glelch- 

artigen Bedlngungen aus dem Flufi zu entnehmen.

Der EinfiuB der Entnahmestelle in ein und dem- 

selben Flufiąuerschnitt, ferner die Lage des Ent- 

nahmeąuerschnitts Im Bereich von Flufikrum- 

mungen oder von Wehren und schllefilich auch 

der zeitllche EinfiuB im Hinblick auf Hoch- und 

Nledrigwasserzeiten ist so erheblich, daB die Ver- 

anderlichkeit der Geschiebe im Verlaufe des 

Flusses vólllg iiberschattet werden kann.

') Bericht aus dem bis Sommer 1936 vom 
Verfasser geleiteten Betonlaboratorlum der Tech
nischen Hochschule Breslau. Die Untersuchungen 
sind im Einverstandnis und mit Unterstiłtzung 
der Oderstrombau-Direktlon Breslau durchgefiihrt 
worden. Eine abgekflrzte Fassung des Berichts 
erscheint ais Beitrag zu der anlafilich Ihres 
30jahrigen Bestehens von derTung-Chi-Universitat 
herausgegebenen Festschrift.

Nach einigen Versuchen ergab es sich aber, dafi es dennoch móglich 

ist, hinreichend zum Vergleich brauchbare Entnahmen vorzunehmen, wenn 

das Geschiebe im mittleren Tell einer geraden iangeren, ungestórten FiuB

strecke, und zwar In der FiuBmitte von der Oberfiache der Sohle ab- 

gehoben wird. Die Zeit der Versuchsdurchfuhrung war zudem aus- 

gesprochen giinstig, insofern ais ihr eine langanhaltende Periode nledriger 

Wasserstande vorausging. Die Proben wurden im Spatsommer 1935 ent- 

nommen. Die Jahre 1932 bis 1935 waren im deutschen Osten aus- 

gcsprochen nlederschlagarm.

Zur Entnahme dlente ein Schrappgerat, bestehend aus einem kraftlgen 

Sack, der durch einen geschmledeten Ring offengehalten, an einer langen 

Stange befestigt war (Abb. 1). Nach einiger Obung war es mit diesem 

Gerat móglich, an den geeigneten Stellen ein 

brauchbares Versuchsgut aus dem Flufi zu 

fórdern.

An dieser Stelle móge eingeschaltet werden, 

daB die Entnahme von Kiessand, Insbesondere 

von den zur Betonbereitung gut geeigneten 

gróberen Kórnungen aus einem FlachlandfluB 

im allgemeinen unerwiinscht ist, weil gerade die 

gróberen Geschiebe fur die Erhaltung der Sta- 

bilitat der Fahrrinnc \vertvoll sind. Die grund- 

satztliche Beurteilung der Ergebnisse wird aber 

hierdurch nicht betroffen.

Die Unterschiede in der Kornzusammen

setzung der FluBgeschiebe kónnen bedlngt sein 

durch:

1. die Verringerung der Schleppkraft des 

Flusses Infoige der Verminderung der FlieB- 

geschwindigkeit im natilrlichen, nach unten 

zu in der Regcl flacher werdenden FluBiauf,

2. die Einmiindung von Nebenfliissen mit 

anderen Geschieben, ais sie der Hauptflufi 

aufweist,

3. etwaige im FluBiauf eingebaute Staustufen,

4. die Lage der Entnahmestelle im FluBbett. 

Wie bereits in den einleitenden Ausfuhrungen

dargelegt, konnte der unter 4. genannte EinfiuB 

durch die Auswahl der Entnahmestellen weit- 

Abb. 1. gehend ausgeschaltet werden.

grofiziiglg angelegtes Institutsgebaude im 

Bau Ist, und eine reichhaltige, den neuesten 

Anforderungen gerecht werdende Aus- 

stattung an Geraten und Lehrmitteln im 

wesentlichen durch deutsche Stiftungen 

erhalten werden konnte. Gleichfalls den 

besonderen Bedurfnlssen des Landes ent- 

sprechend, Ist ein Lehrstuhl fur Schiffbau 

geschaffen worden, dcm sich demnachst 

ein weiterer fflr Flugzeugbau anschlieBen 

soli. Diese Erweiterungen machten eine 

Aufspaltung der Maschinenbauabteilung 

nach Fachrlchtungen erforderlich.

Zur Vervollstdndigung des Bildes der 
kraftigen Aufwartsentwicklung der Unl- 

versitat sei auch die Ausgestaltung der 

anderen Fakultaten und der angeschlos- 

senen Anstalten erwahnt. Die medizi- 

nische Fakultat hat durch Angliederung 

des neuen Krankenhauses der Stadt Grofi- 

Schanghai und durch die Berufung 

weiterer Professoren fiir die klinlschen 

Facher, die an diesem Krankenhaus wirkcn 

sollen, in diesem Jahre eine Erweiterung 

erfahren. Die Schaffung einer dritten, 

der naturwissenschaftlichen Fakultat ist

in die Wege geleitct. Die Tung-Chi-MIttelschule, die den gróBten Teil 

des Nachwuchses der Studierenden heranbildet und die zum Studium 

nótigen Kenntnisse in der deutschen Sprache vermittelt, wurde vor 

einigen Jahren aus dem Raume des blsherigen Schulgrundstucks in 

Woosung herausgelóst und erhielt eine eigene groBe, erweiterungsfahige 

Anlage in der Nahe. Weiterer Platz fiir die technischen Hochschulinstitute 

wurde durch die raumliche Abtrennung der fruheren Werkmeisterschule

Abb. 3. Biick in das Instltut fiir Masslvbau.

geschaffen, die ais Tung-Chl-Gewerbe- 

schule ausgebaut, ebenfalls schon vor 

langerer Zeit eine bestehende Schulanlage 

in GroB-Schanghai iibernehmen konnte.

Auch im inneren Aufbau setzte die 

Weiterentwicklung ein. Das Ziel der 

seinerzeitlgen Griinder unserer Anstalt 

verfolgend, eine Schule zu schaffen, die 

zu Hóchstleistungen befahigte Manner 
heranbildet, wurden Assistentenstellen ge

schaffen, In denen die ehemaligen Stu

dierenden im wissenschaftlichen Arbeiten 
an den Lehrstflhlen und Instituten weiter 

gefórdert werden konnen, und es konnten 

auch einlge der allgemeinen Facher schon 

chinesischen Dozenten ubertragen werden, 

die zum Tell aus der Anstalt hervor- 

gegangen, in Deutschland ihre Studien 

vollendet hatten. Anderseits hat die zu- 

standige Relchsbehórde Wege geschaffen, 

um es Professoren deutscher Hochschulen 

zu ermóglichen, ohne Beeintrachtigung 

ihrer Laufbahn, langere Zeit an der Aus- 

landshochschule zu wlrken.

So rundet sich das Bild zu einer 

erfreulichen Geschlossenhelt: die deut

schen Professoren, die chinesische Schulleitung, das zustandige 

Ministerlum sowie auch die deutsche Industrie und deutsche Reichs- 

stellen haben in gemeinsamem Streben ein Werk geschaffen, das stolz 

und lebenskraftig dasteht. Die Beibehaltung der leitenden Grund- 

gedanken verbiirgt ein weiteres Bliihen der Universltat zum Nutzen 

unseres Gastlandes und zum Segen der freundschaftllchen Bezlehungen 

der beiden Nationen.
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Die Proben wurden an folgenden Stellen aus 

der Oder entnommen (Abb. 2):

Bezirk Ratibor: I. km 27,5 oberhaib der Olsa-
26. 9. 1935

II.
III.
IV.
V.

Bezirk Oppeln: I. 
7. 9. 1935

II.
III.

IV.

Bezirk Brieg: I. 
28. 8. 1935 II.

III.
IV.
V.

Bezirk Breslau: I. 
21. 8. 1935 II.

III.
IV.

Bezirk Steinau: I. 
18. 9. 1935 II.

III.

Bezirk Glogau:
19. 9. 1935 

Bezirk Crossen:
20. 9. 1935

I.
II. 

I.

III.

Bezirk Frankfurt: 
30. 8. 1935

334,0 
335,8 

, 398,9 
, 432,5

» 513,0 ober
haib der Bober- 
Mflndung 

II. km 516,0 Bober- 
Miindung (im 
Boberbett!) 
km 522,0 unter
halb der Bober- 
Miindung

I. km 535,5
II. „ 539,5 ober

haib der Mfln- 
dung der GOr- 
litzer NeiBe

III. km 549,0 

Bezirk Kiistrin: I. km 617,0 ober-
31.8.1935 halb der Warthe- 

Mundung 
II. km 618,1 unter- 

'halb derWarthe- 
Miindung 

III. km 625,1

Kornzusammensetzung der Kies- 

sandproben.

Die Kornzusammensetzung der 

entnommenen Proben wurde durch 

Aussieben mit dem Siebsatz fest- 

gestellt, der in den „Bestimmungen 

des Deutschen Ausschusses fur Eisen

beton 1932“ vorgesehen ist. Die Er- 

gebnisse sind aus der Zusammen

stellung 1 zu entnehmen.

Fur die grobkOrnlgen Proben der 

obersten FluBstrecke sind je zwei 

Relhen von Siebzahlen angegeben, 

namlich einmal die Siebzahl fur das 

entnommene, unver3nderte Gemenge, 

das andere Mai die fiir das Gemenge 

ohne die Steine iiber 30 mm Korn- 

gr5Be. Diese zweite Siebzahlenreihe 
bezieht sich auf einen fiir Elsen- 

betonbauten geeigneten Zuschlag, bei 

dem KOrnungen iiber 30 mm im all- 

gemeinen unzulassig sind.

Die Siebllnien der Proben aus 

dem Bezirk Ratibor sowie die Mittel- 

werte der Siebllnien fflr die Kies- 

sande der anderen Bezirke sind In 

Abb. 3 auch zeichnerisch neben den 

Grenzsieblinien fiir brauchbare und 

fur besonders gute KOrnung (ent- 

sprechend den genannten Bestim- 

mungen) aufgetragen.

Mflndung
43,0 
55,9 
67,2
94,5 oberhaib Cosel

119.8 oberhaib der Hotzen- 
plotz-Mflndung

128.0 rechts der Mitte!
156.1 oberhaib der Mala- 

pane-Miindung
159.8 unterhalb der Mala- 

pane-Miindung

181.0 oberhaib der Neifie-Mflndung
182.0 unterhalb der NeiBe-Mflndung
198.5 unterhalb des Brieger Wehres
209.0
213.6 zwischen Mitte und rechtem Ufer 

236,5
249,3
255.7 rechte FluBhalfte
267.1 unterhalb der Welstritz-Mundung 

330,0

Abb. 2.

AuBer den Siebzahlen ist in der Zusammenstellung fflr jede Probe 

auch der Felnheitsgrad nach H u m m e l2) mitgeteilt. Dieser Feinheitsgrad 

(besser w3re die Bezeichnung Grobheitsgrad, denn er steigt mit der Ver- 

grOberung des Kiessandes) soli einen MaBstab fflr die Eignung eines 

Zuschlags zur Betonbereitung abgeben. Da diese Eignung durch eine 

einzlge Zahl ausgedrflckt wird, ist das durch den Felnheitsgrad wieder- 

gegebene MaB leichter zum Vergleich mit den Zahlen der erzielten 

Betonfestigkeiten (Abb. 4) anwendbar ais die Sleblinie oder die Sieb

zahlenreihe.

Im Bezirk Ratibor pragt sich der E in flu B  des starkeren  G e fa ile s  

auf den oben anschlieBenden Mittelgebirgsstrecken der Oder und ihrer

2) H u m m e l, Das Beton-ABC, S. 43 ff. 
Industrie.
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Zubringer in der GrOfie der Klesstdcke deutlich aus. In allen iibrigen 

Bezirken herrscht das Feinkorn derart vor, daB die Bezeichnung mit Flufl- 

kies nicht mehr angebracht erschelnt.

An den E in m fin d u ng en  gróBerer N eben flusse  sind im all

gemeinen Geschiebeproben oberhalb und unterhalb der Mflndungsstelle 

entnommen worden. Wenn die Entfernungen von diesen zum Teil mehrere 

Kilometer betragen, so ist dies darauf zuriickzufilhren, daB sich in grOBerer 

Nahe keine geeignete Entnahmestelle fand. Ein Vergleich der Feinheits- 

grade (vgl. Abb. 4) ergibt, dafi die Einmflndung der Nebenflusse fast durch- 

weg eine gewisse, wenn auch nicht sehr in die Augen sprlngende Ver- 

grOberung der Kornzusammensetzung zur Folgę hat. Die auffallende 

Regelmafiigkelt dieser Feststellung kann ais eine Bestatigung der Brauch- 

barkeit des Entnahmeverfahrens betrachtet werden.

Die bei km 516 entnommene Probe „Crossen 11“ stammt nicht aus 

der Oder selbst, sondern aus der Bobermundung. Die Feinheitsgrade der 

drei Crossener Proben zeigen ln auffallend gut gelungener Weise, wie der 
Nebenflufi gróberes Geschiebe bringt, ais es im Hauptflufl oberhalb der 

Miindung vorhanden Ist, und wie das Geschlebegemisch aus den beiden 

Flufiiaufen einen Mlttelwert der Kornfeinheit aufweist, der sogar die 

verhaitnismafiig starkere Beeinflussung durch die iiberwlegende Geschlebe- 

filhrung des Hauptflusses zu erkennen gibt.

Die Geringfilglgkelt des Einflusses der Elnmiindungen auf die Korn

zusammensetzung hat seine Ursache wohl darln, dafi die im oberen Lauf

der Nebenflusse elngebauten Talsperren einen Teil des Grobgeschiebes 

zuriickhalten.

Die GOrlltzer Neifie scheint sich bel flflchtlger Betrachtung der 

Versuchswerte hinsichtllch der Geschiebekórnung umgekehrt zu verhalten 

wie die iibrigen Nebenflusse. Offenbar liegt aber bei der unmittelbar 

oberhalb der Mundung aus der Oder entnommenen Probe ein Entnahme- 

fehler vor, denn es Ist kein Grund dafur vorhanden, dafi das Geschiebe 

dort gegenilber der 3 km weiter oben liegenden Entnahmestelle km 535,5 

gróber geworden ist. Schaltet man die Probe km 538,5 bel der Betrachtung 

aus, so ergibt sich auch hier das gleiche Verhaiten wie bei den iibrigen 

Fliissen.

Nicht so bei der Warthe. Die bel km 617,0, km 618,1 und km 625,4 

entnommenen Proben welsen einen zunehmenden Anteil an Feinkorn auf. 

Dies ist ohne weiteres damit zu erkiaren, dafi die Warthe ein sehr tr3ge 

fliefiender FlachlandfluB ist, der nur sehr feine Sande mltzufuhren im- 

stande ist.

Der E in flu B  der S tau s tu fe n  oberhalb der Stadt Breslau spiegelt 

sich im Feinheitsgrade des Kiessandes ebenfalls wieder. Zwischen der 

letzten Entnahmestelle in der frelen Oder (km 94,5) und der ersten im 

Staustufenberelch (km 119,8) ist eine auffallende Verminderung des 

Feinheitsgrades festzustellen, die aus dem Rahmen der sonstigen Ver- 

anderllchkelt herausfallt. Im Berelch der Staustufen bleibt der Feinhelts- 

grad dann auf annahernd der gleichen HOhe. Er ist im Durchschnltt etwas

niedrigerer, d. h. die Sande sind 

etwas feiner ais ln der freien Oder 

unterhalb der kanalislerten Strecke. 

Es Ist mit ziemlicher Sicherheit an- 

zunehmen, dafi im Berelch der 
Staustufen die zeitlichen Schwan- 

kungen in der Zusammensetzung 

des Geschiebes in seinen oberen 

Schichten besonders grofi sind, 

denn nach einer infolge Hoch- 

wassers ntitig werdenden Offnung 

der beweglichen Wehre andern 

sich die Stromungs- und damit 

auch die Schleppkraftverhaitnlsse 

grundlegend.

Die vorausgesehene und be- 
relts elngangs erwahnte Beeinflus

sung der Kornzusammensetzung 

durch die S trO m ungsverha lt-  

nlsse in  den F lu fikrum m un-  

gen ist, wie ebenfalls schon er- 

wahnt, durch mehrere Probe- 

entnahmen und Slebversuche nach- 

gepriift worden. Es ergaben sich 

dabei erhebllche Schwankungen In
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der Kórnung, was ja ohne weiteres durch den Augenschein in der Natur 

beobachtet werden kann. Auf eine Wiedergabe der Ergebnisse kann ver- 

zichtet werden, weil nur grobe, ohnehin bekannte Gesetzmafiigkelten 

daraus abgeleitet werden kónnen.

Ober die G e s ta lt  der entnommenen Geschlebeteile und lhre 

m in e ra lisc he  Z u sam m en se tzung  Ist zunSchst zu bemerken, dafi die 

gróberen Steine in der Oderstrecke des Bezirks Ratibor meist plattige, rund- 

kantlge Kleselform haben und aus dem Gestein der im Quellgeblet an- 

stehenden Geblrge bestehen. Dle feinere Kórnung (unter etwa 15 mm) 

ze ig t d ie i ib l lc h e , etwa kugellge Form der Flufigeschiebe. Das feinere 

Korn aller Entnahmestellen besteht fast ausschliefilich aus Quarzsand. 

Streckenweise sind Beimengungen von Ziegelbrocken und Kohleteilchen 

festzustellen, die letzteren namentllch im Bereich von Kohleumschlag- 

piatzen in den Bezirken Oppeln und Steinau. Im Geschiebe von Oppeln 

sind bis zu 5 °/0 Kohleteilchen ermittelt worden. Erfahrungsgemafi enthalt 

aber nur dle oberste Geschlebeschlcht, aus der die Proben ja stammen, 

nennenswerte Mengen der spezifisch lelchten Kohle.

Eignung der Kiessande zur Betonherstellung.

Die in Abb. 3 wiedergegebenen Sieblinien zelgen sehr eindrucksvoll, 

wie nur dle Kiessande aus dem Bezirk Ratibor ohne weiteres zur Beton

bereitung im Sinne der Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir 

Eisenbeton geeignet sind. lhre Kornzusammensetzung liegt sogar in

Die Mittelwerte der F e s tig ke itse rgeb n isse  jeder Priifreihe sind 

aus Zusammenstellung 1 der Versuchswerte zu ersehen. Die Wiirfel- 

festigkeiten der Versuchsreihe a nach 28tagiger Erhartung sind auBerdem 

zeichnerlsch in Abb. 4 dargestellt. Sie geben ein deutliches Bild von 

der Verschledenartlgkeit der Eignung des FluBgeschiebes zur Beton

bereitung. Hóhere Betonfestlgkeiten konnten nur mit den Kiessanden 

aus dem Bezirk Ratibor erzielt werden, was durchaus mit dem Ergebnis 
der Betrachtung der Sieblinien iibereinstlmmt. Auch einige andere Proben 

ergaben zwar 28-Tage-Festigkeiten, die iiber der fflr Eisenbetonbauten 

geforderten Grenze von 120 kg/cm2 liegen; es ist aber zu beachten, daB 

die Ergebnisse der vorliegenden Versuche unmittelbar nur fiir die ge- 

wahlte, ganz besonders sorgfaitige Mischweise im Zwangsmischer und 

fur den recht giinstigen Wasserzusatz gultig sind.

Dle Untersuchungen ergeben somit eindeutig, daB die vom Bezirk 

Oppeln an abwarts entnommenen Kiessande sich in unverbessertem Zu- 

stande nicht oder nur sehr bedlngt zur Betonbereitung eignen. Wegen 

des fast vólligen Fehlens der gróberen Kórnungen kann das Erzeugnis 

allerdings kaum ais Beton angesprochen werden, denn es hat ledigllch die 

Eigenschaften der Mórtelkórper. Wie nochmals ausdrilcklich zu bemerken 

ist, bezleht sich diese Beurtellung aber nur auf die unter den Bedingungen 

der Probeentnahme gewonnenen Geschiebe.

Aus der Zusammenstellung 1 sowie aus Abb. 4 ist zu ersehen, dafi 

die Obereinstimmung der Festlgkeitszahlen mit den Feinhcitsmoduln

Zusammenstellung 2.

B e z i r k : Ratibor Oppeln Brieg Breslau Steinau Glogau Crossen3) Frankfurt Kiistrin

M ltte lw e r t des Feinheitsgrades 
(nach H um m el) 166,4 91,8 86,7 88,7 97,8 93,3 94,4 99,3 90,3

M ltte lw e r t

mit 300 kg 
Zement/m3 Beton 255 94,9 116 109 113 97,3 129 197 126

des Wb 23
mit 225 kg 

Zement/m3 Beton 156 50,5

'

52,4 61,8 50,3 35,9 56,5 61,8 65,8

V e rh a ltn isw e rt

Wb28 (225) 

W„ 28 (300)
0,62 0,53 0,46 0,57 0,44 0,36 0,44 0,44 0,53

desgl. mit 
Wert Ratibor =  1 1,0 0,86 0,74 0,92 0,71 0,58 0,71 0,71 0,85

dem ais .besonders gut“ bezeichneten Berelch der Sieblinien. Die Steine 

sind bei diesen Slebproben aus dem bereits im yorigen Abschnitt dar- 

gelegten Grunde weggelassen worden, weil bei der durchschnittlichen 

Feinheit der Oderkiessande nur eine Priifung ais Zuschlag fiir Feinbeton, 

wie er fQr Eisenbetonbauten in Betracht kommt, zweckvoll erscheint. 

Fiir Massenbeton, dessen Zuschiage gróber sein diirfen, ist der Ratlborer 

Zuschlag verhaltnlsmafiig noch giinstiger, denn er enthalt an sich schon 

eine gewlsse Menge der dafiir erforderlichen Grobbestandteile.

Zur Untersuchung der fur dle Beurtellung der Betongiite wesent- 

lichsten Eigenschaft, namlich der Festigkeit, sind mehrere Reihen von 

Betonwurfeln fur den Druckversuch hergestellt worden, und zwar

a) eine Versuchsreihe aus dem unverbesserten Oderkiessand mit einem 

Sollgehalt von 300 kg Zement je m3 Beton;

b) eine Reihe dsgl. mit 225 kg Zement/m3;

c) eine Reihe aus den durch Splittzusatz verbesserten Oderklessanden 

mit 300 kg Zement/m3.

Je Kicssandprobe sind sechs WOrfel mit 10 cm Kanteniange fiir den 

Druckversuch hergestellt worden, und zwar zwei fur dle Priifung nach 

7t3giger und vier fiir die Priifung nach 28t3giger Erhartung. Aus den 

Zusammenstellungen 1 und 2 der Versuchswerte sind die Stoffmengen des 

Zements, Zuschlags und Wassers zu entnehmen, die fiir jede Mischung 

nach vorheriger Schatzung des fiir 1 m3 Fertigbeton erforderlichen Stoff- 

bedarfs eingewogen worden sind. Der Sollgehalt an Einzelstoffen ist bei 

samtllchen Proben recht gut getroffen worden derart, dafi die Abweichung 

des tatsachlichen Zementanteils nur bei wenlgen Proben 3 %  iiberstieg. 

Fur die Wahl des Wasserzusatzes war dle Erzlelung etwa glelcher 

Verarbeitbarkelt bei allen Proben maBgebend. Das angestrebte Ausbreit- 

mafi auf dem ROtteltlsch (vgl. Bestimmungen des Deutschen Ausschusses 

fiir Eisenbeton; Teii D) von 44 cm konnte bei allen Mischungen recht 

genau eingehalten werden.

Gemischt wurde je 1 Minutę lang in einem Zwangsmischer, Bauart 

Eirlch. Die Probewiirfel lagerten dann 1 Tag in der Form und 6 bzw. 

27 Tage bei Zimmcrtemperatur unter dauernd feucht gehaltenen 
Sacken.

®) Ohne Probe km 516,0.

befriedigend ist. Diese gestatten also — richtig gelesen —  eine gewisse 

Beurtellung von Kiessanden hlnslchtllch ihrer Eignung zur Betonbereitung, 

wenn sich diese Zuschiage nur durch den Kornaufbau unterscheiden. 

Unregelmafilgkeiten in der Obereinstimmung, wie sie bei einzelnen Proben 

aus dem Bezirk Oppeln festzustellen sind, kónnen mit der starken 

Verunreinlgung des Geschiebes mit Kohleteilchen erklart werden.

Dle Ergebnisse der V ersuchsre lhe  b, dle sich gegeniiber der Reihea 

nur durch den ge r inge ren  Z e m e n tg e h a lt unterscheidet, mit 225 an 

Stelle von 300 kg Zement je m3 Beton, bestatigen das Gesagte. Sie weisen 

fiir die Proben mit feinerer Kornzusammensetzung sogar noch staiker ab- 

sinkende Festigkeitszahlen auf, was damit zu erklaren ist, dafi der Zement- 

bedarf mit der Feinheit der Sande wachst und dle bei Verwendung von 

300 kg Zement schon unvollkommene Kornblndung mit dem niedrlgeren 

Zementgehalt noch unzurelchender wird. Aus dem Verhaltnis der Festig- 

kelten Wb2$ fur Wiirfel mit 300 bzw. 225 kg Zement/m3 Beton (Zusammen- 

siellung 2) ist dies deutlich zu erkennen.

Um die Eignung der Kiessande bei k fln s tllc he r V erbesserung 

des K ornau fbaues  festzustellen, ist die Versuchsreihe c mit 300 kg 

Zement/m3 Beton und den durch Splittzusatz verbesserten Kiessanden 

untersucht worden. Der Splitt wurde fur alle Proben einheltlich im 

Verhaltnls 1 Tell Splitt (mit einer Zusammensetzung aus 16 

und 84°/o 15 bis 30 mm) zu 3 Teilen Kiessand zugesetzt.
Da der Ratiborer Kiessand einer derartigen Verbesserung durch Grob- 

zuschlage nicht bedarf, erstreckt sich diese Untersuchung nur auf die 

feineren Proben aus den iibrigen Bezirken.

Der Kornaufbau der so verbesserten Kiessande, die mengenmaBige 

Zusammensetzung der Versuchsgemlsche mit den sie charakterisierenden 

Zahlen und dle Werte der erzielten Festigkeiten sind aus der Zusammen

stellung 3 zu entnehmen. Infolge der Wahl des Spllttzusatzes, der mit 

Absicht ziemlich grob und fiir alle Proben gleich grofi genommen wurde, 

ist das Mittelkorn ln den Gemischen schwach vertreten. Trotzdem erhalt 

man schon durch diese rein schematisch festgesetzten Zusatze recht 

betrachtliche Festigkeltssteigerungen, dle die Betonfestlgkeiten im all- 

gemelnen in den Bereich des fiir Eisenbetonbauten vorgeschriebenen 

(120 kg/cm2) riicken. Fur einzelne der Proben ist auch eine Verbesserung 

in der hier yorgenommenen Weise nicht ausreichend, weil sie allzu viel

o/o 7 bis 15 mm
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Zusammenstellung 3.

Oderkiessand mit Splittzusatz. (Zementsollgehalt 300 kg je m3 Beton.)
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Feinkorn besitzen. Ein brauchbarer Betonzuschlag wird dann am 

besten durch Wegsieben eines Teils des Feinkorns erhalten, wie dies 

z. B. in Breslau ublich ist, wo eine solche Trennung unmittelbar 

nach der Baggerung vorgenommen wird. Durch Splittzusatz zum Sieb- 

rest kann auf diese Weise ein ausgezeichneter Betonzuschlag erzlelt 

werden.

Die Versuchsergebnisse zelgen be

sonders eindringlich die erheblichen 

Unterschlede in der Kornzusammen

setzung der Kiessande aus zum Teil rSum- 

lich nicht sehr welt vone!nander ge- 

trennten Fundstellen und legen klar, wie 

die von „erfahrenen Fachleuten" in einer 

Gegend gewonnenen Kenntnisse in der 

Betonbereitung ln einem anderen Land- 

strich unzulSnglich werden kOnnen. Der 

heutlge Stand der Bauuberwachung lm 

Betonbau diirfte wohl manchem eine 

solche Feststellung unnOtig erscheinen 

lassen. Die grofie Zahl der kleinen und 

mittleren Bauten, bei denen Beton und 

Eisenbeton Verwendung finden, wird aber 

in der Regel ohne eine grflndllche, den 

neuzeitlichen Forderungen entsprechende 

Baukontrolle ausgefuhrt, und gerade hier 
sind nicht immer die erfahrensten und 

mit den .Tficken des Baustoffs“ aus- 

reichend vertrauten Bauunternehmer und 

Baufilhrer tatlg.

Die oben getroffene Feststellung, daB 

die Baustoffgflte mit der Kornfeinheit be

sonders bel den mageren Betongemischen 

absinkt, gibt zu erkennen, dafi es bedenk- 

lich sein kann, fur die mit gerlngem 

Zementzusatz hergestellten untergeord- 

neteren Bauteiie die Erkenntnlsse der 

Baustofforschung aufier acht zu lassen, 

wie dies ja, mehr oder weniger, ublich ist. Wenn auch der Umfang des 

einzelnen Bauvorhabens die Ausgaben fur eine grundliche Eignungsprufung 

oft nicht gestattet, so kann es fiir einen Unternehmer doch lohnend werden, 

sich uber die Elgnung der ortsublichen, also von ihm haufig zu ver- 

wendenden Zuschiage zur Betonherstellung ein fiir allemal durch die 

Yornahme von Baustoffuntersuchungen ein genaueres Bild zu yerschaffen.
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Alle Rechte vorbehalten. Entstehung und Entwicklung von Grofi - Schanghai.
Von Prof. ®r.=3ng. Haasler, Woosung.

GroB-Schanghai ist ohne Zweifel eine der interessantesten in der 

Entwicklung begriffenen Neustadte unserer Zeit. Mit dem den Chinesen 

eigenen Slnn fiir Raum und Zeit ist hier ein Werk lm Werden, das in 

seiner GroBartigkelt sich getrost hinter Peking stellen darf, das aber von 

einem neuen Gelste getragen wird. Ais Beruhrungspunkt der westlichen 

Kultur und Zivlllsatlon mit der chinesischen bietet es zahlreiche Auf- 

gaben fur die wechselseitige Entwlcklung des Stadtebaues, der Architektur, 

der Kunst und Gesellschaft, dereń LOsung der hier zu Gast weilende 

Europaer mit Spannung und Interesse beobachten kann.

Vorgeschichte.

Ais im Jahre 1842 China sich durch Schaffung 
verschiedener Vertragshafen, unter denen sich 

auch Schanghai befand, dem Welthandel er- 

schlofl, ahnte wohl nlemand, daB Schanghai 

einmal die bedeutendste Stadt dieses Handels 

werden wilrde. Heute gehen 60%  des ganzen 

chinesischen AuBenhandels durch diesen Hafen.

Lang hingestreckt am fiachen Ufer des Whang- 

poo, der den wachsenden SchiffsgrOfien bald 

nicht mehr Rechnung trug, etwa 100 km vom 

Meer entfernt, ln fieberrelcher Gegend mit den 

schlechtesten Baugrundverhaitnlssen, lag dieser 

Streifen Land, auf dem sich die Europaer nieder- 

lassen durften. Mag man heute auch die darauf 

entstandene Stadt den .schlechten Abklatsch 

einer europaischen GroBstadt” nennen, so muB 

doch anerkannt werden, was die Europaer aus 
diesem Stuckchen Landes gemacht haben.

Strafien wurden angelegt, Pierś, Wasser- 

versorgung, Kanallsatlon, Geschafts- und Wohn- 

hauser entstanden, und der Whangpoo wurde 

so geregelt, dafi heute Schiffe bis zu 30 000 t 

bzw. 10 m Tiefgang herauffahren kónnen. Die 
Beviilkerung wuchs unaufhórllch. Besonders 

in den letzten zehn Jahren hat sie sich mehr 

ais verdoppelt, so dafi sie heute schon 3500000 

ęrrelęht hat. Dieser unerwarteten Steigerung

Zentrum von 
Neu-Schanghai

Chin. Stadtteih

B  Fremden-Niederlassung

0 5000 10000 m
1 . . . ■ ! . ■ ■ ■  I

Abb. 1. Entwicklung von GroB-Schanghai.

wurde der Raum nicht gerecht. Nach Norden und besonders nach Westen 

schob man —  berechtlgt oder nicht —  neue Strafien auf chinesisches 

Gebiet vor, baute man dort neue Wohnhauser. Im Geschaftszęntrum 

selbst aber wurden die StraBen zu eng, strebten die Hauser in die Hóhe, 

und Wolkenkratzer sind heute keine Seltenheit mehr. Bodenspekulanten 

verdlenten groBe Vermógen, die Wohnungsmieten stiegen unermeBllch 

hoch, wahrend die herelnstrómende Masse der Arbeit und G10ck 

suchenden Chinesen in engen und ungesunden Wohnungen leben mufiten.

Die raumllch angelegten Fesseln wlrkten sich auch auf den Hafen- 
verkehr aus. Die Anlage von Hafenbecken mit 

Kaimauern, ausrelchenden Lagerhausern und 

Glelsanschlufi wurde nach der Bebauung un- 

mógllch. Im Strom yerankert an Bojen oder am 

Pier, wird die Ladung mit eigenem Schiffs- 

geschirr in die Leichter oder auf den Pier ge- 

bracht und von dort durch Kulis in die Lager- 

hauser getragen, die nicht immer ln der Nahe 

liegen. Dabei sind oft lebhafte Verkehrs- 

strafien zu flberąueren, wobei die Lastentrager 

sich zwischen elektrischen Strafienbahnen, Auto- 

mobilen und Rickschas hindurchschlangeln 

mflssen. Da jeglicher Glelsanschlufi fehlt und 

jetzt auch nicht mehr angelegt werden kann, 

ist es auch unmóglich, die Ladung unmittelbar 

In Eisenbahnwagen zu laden. Die Bahnhófe 

aber llegen weit ab vom Strom, nórdllch und 

sudllch von der Fremdenniederlassung auf 

chinesischem Gebiet. Dafi Schanghai trotz 
dieser Nachteile der bedeutendste Hafen Chlnas 

werden konnte, liegt an seiner gunstigen geo- 

graphischen Lage am Eingange zum frucht- 

baren Yangtsetal.

Grfindung von Grofi-Schanghai.

Schanghai besteht noch heute aus dreiTeilen: 

der internatlonalen Niederlassung, der franzó- 

sischen Konzesslon und der chinesischen Stadt 

Schanghai. Alle drei haben gesonderte Ver-
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Abb. 3. Der Etngang zum Stadion. Abb. 4. Die Gymnastlkhalle.

Abb. 2. Bebauungsplan von GroB-Schanghai.

waltungen, die keineswegs immer mitelnander, sondern vielfach auch 

gegenelnander arbeiten. Ais daher im Jahre 1927 die jetzige Nationale 

Regierung die Macht in China an sich rifi, war es nicht nur ihr Bestreben, 

das abgetretene Gebiet wiederzuerlangen, sondern auch die Einheit dieses 

Stadtgebietes herzustellen. Sie bildete den Begriff , GroB-Schanghai“ und 

ernannte dafur einen besonderen Biirgermeister. Ais dann aber die Ein- 

verleibung der abgetretenen Gebiete an dem Widerstande der aus- 

landlschen MSchte scheiterte, ging man daran, ein neues Schanghal auf- 

zubauen. Denn die Verhaltnlsse fur das alte chinesische Schanghai 

waren unertragllch geworden. Die Fremdennlederlassung teilte es 

in zwei Teile, das im Suden llegende Nantao und das im Norden 

liegende Chapei (s. Abb. 1), so dafi die Verwaltung aufierst schwierig 

wurde.

Im Laufe der Jahre haben die Biirgermeister von GroB-Schanghai 

wiederholt gewechselt, aber der elserne Wille blieb bestehen, ein neues 

Schanghai zu schaffen mit allen Errungenschaften der Neuzelt unter Um- 

gehung der Nachtelle, die der Fremdennlederlassung anhaften, eine neue 

moderne Handelsstadt. Dieser Wille konnte allerdings nur deswegen so 

unentwegt und folgerichtig weitergefflhrt werden, weil die schaffenden 

Manner blieben, wenn auch die Biirgermeister wechselten. Wer China 

kennt, weifi, daB dies eine Seltenheit ist, denn gewóhnlich wechselt mit 

einem Oberhaupt auch sein ganzer Stab von Mitarbeitern. Unter den 

zahen standigen Mitarbeitern trltt besonders eine PersOnlichkeit hervor, 

der Baudirektor 3)r.=3nfl. Shen-YI, dessen Gelst die neuen Piane ent- 

sprungen sind.

Planung und Widerstande.

Vorsorglich wurde ein sehr groBes Gelande eingemeindet, etwa 

1000 km2 oder lOmal so vlel wie die bis jetzt bebaute Flachę von ganz 

Schanghai. Der Mittelpunkt dieses neuen Schanghal wurde in den Norden 

gelegt, zwischen der Fremdennlederlassung und Woosung, wo noch 

Ackerland den Aufbau einer Stadt erlelchterte. In Abb. 1 Ist diese Stelle 

mit einem Kreuz bezeicbnet. Die Abslcht war zweifellos die, den 

Schwerpunkt von Schanghai mehr nach dem gunstigeren Norden zu legen, 

naher an den Yangtseklang heran, um den Wasserweg abzukflrzen und 

bessere Bedingung fiir die Schiffahrt zu schaffen. Ferner auch, um die 

Bev01kerung aus den zu dicht besiedelten Teilen In eine ruhige gesunde 

Wohngegend abzuziehen.

DaB das Unternehmen nicht leicht sein wurde und daB sich Wider

stande und Schwierlgkelten einstellen wurden, war vorauszusehen. Die 

bisherige Entwickiung Schanghals In bezug auf die Wohngegend ging 

nach dcm Westen, und jetzt galt es, dieses Streben um 90° zu drehen. 

Die grOBte Schwierlgkeit fiir das jungę Schanghai entstand aber im 

Jahre 1932, ais, kaum ein Jahr nach Inangriffnahme der Neubauten, der 

chinesich-japanische Krieg ausbrach. Die Japaner haben sich namlich 

hauptsachlich im nOrdlichen Teile von Chapei, also auf chinesischem Ge

biet, angesiedelt und unterhalten dort sogar Mllltar. Die sich gegen- 

tiberstehenden Heere stiefien aufeinander, und der grOfite Teil von Chapei 

sowie die ganze Gegend nOrdllch bis einschliefilich Woosung fielen der 

ZerstOrung anheim. Der Konflikt endete mit der Entmllltarislerung des 

ganzen Gebletes von chineslschen Truppen, doch die Furcht vor neuen 

Obergriffen der Japaner blieb lange im chineslschen Volke bestehen und 

behinderte lange die Aufbauplane. Trotzdem wurde der Aufbau von der
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Abb 5. Gesamtanlage des Sportzentrums.

Abb. 6. Die geplante Pagode.

wonnenen Ziegelstelne und Brocken die Befestigung 

der neuen StraBen.

Der Bebauungsplan.

Der Bebauungsplan (s. Abb. 2), der zunachst nur 

fflr die Gegend um das Zentrum (Kreuz in Abb. 1) auf- 

gestellt wurde, fand wenig Schwierigkelten im Geiande, 

da alles eben Ist und nur der Whangpoo mit elnigen 

Kanaien sowie ein paar andere Punkte ais gegeben 

anzunehmen waren. Auch LandstraBen gab es nur 

wenig. So konnte sich der Stadteplaner zicmllch frel 

entwlckeln.

In der Hauptsache wurde fiir die StraBen das 

Rechtecksystem gewahlt, doch erkennt man in dem 

eigentllchen WohnvierteI, im Siidwesten, auch das 

Ringsystem, dessen rundę StraBen ein ruhlges und 

schónes Wohnen ermóglichen werden. Die recht- 

winkligen geraden StraBen haben hauptsachlich die 

Richtung Nord-Siid und Ost-West, die fiir die hlesige 
Gegend die geelgnetste zu sein scheint. Immerhin hat 

man es nicht vers3umt, einen Teil auch mit StraBen in Richtung Nordost— 

Siidwest und rechtwinkllg dazu vorzusehen und so Abwechslung hlneln- 

zubringen.

Ein grofier Teil westllch vom Zentrum ist der Volksgesundheit ge- 

wldmet. Da erheben sich schon jetzt gewaltlge Bauten, so das machtlge 

Stadion (Abb. 3), die Gymnastikhalle (Abb. 4), das Schwimmbad, das 
Baseball-Stadlon und die Tennispiatze mit Tribunen. Abb. 5 zeigt die 

Gesamtanlage dieses Sportzentrums, in dem schon grofie Kampfe ab- 

gehalten worden sind. Daneben erkennt man ausgedehnte Parkanlagen 

mit reizenden Partien. Oberhaupt schwebte dem Stadteplaner ais Ideał 

keine uberfflllte Stadt mit hohen Hausern vor, sondern eine Gartenstadt, 

wo Licht und Luft und grune Baume die Gesundheit des Volkes gewahr- 

leisten sollen. So sollen spater 15°/o ^es ganzen Gebletes aus Park
anlagen bestehen.

Abb. 7. Plan des Yerwaltungszentrums.

chinesischen Stadtverwaltung zahe weiter verfolgt, und mit dem wieder- 

kehrenden Vertrauen setzt auch die Neubesiedlung jahriich starker ein, 

so daB heute schon eine Reihe von Hausern den Wohnungsuchenden 

zur Verf£lgung stehen.

So bedauerlich der kriegerische Zwlschenfall im Jahre 1932 auch 

war, hat er doch auch etwas Gutes gebracht. Er erleichterte die Sanlerung 

im alten Chapei und Woosung, so daB jetzt schóne breite StraBen mit 

neuen Geschaftshausern sich da hinzlehen, wo frtiher enge StraBen mit 

alten Hausern der Neuordnung groBe Schwierigkelten bereiteten. Auch 

ermógllchten die aus den zerschossenen und abgebrannten Hausern ge-

Abb. 8. Das Raihaus. Abb. 9. Das Museum.
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Entsprechend diesem 
Bestreben sind auch die 

StraBen breit angelegt. So 

wurden fur die Neben- 

strafien 20 m, fiir die ge- 

wóhnlichen StraBen 25 m, 

fiir die HauptstraBen 30 m 

und fur die PrachtstraBen 

60 m Breite vorgesehen.

Letztere haben mehrere 

Baumrelhen und fiihren von 

Nord, Ost, Siid und West 

in gerader Linie auf den 

Mlttelpunkt der Stadt zu, 

wo eine neunstOckige Pa- 
gode von 50 m Hohe er- 

richtet werden soli (Abb. 6), 

die gleichzeitig den Schwer- 

punkt des Verwaltungs- 

zentrums darstellen wird.

Das V erw altungs-  

zen trum  soli eine be

sonders groBartige Note 

erhalten (Abb. 7). Gewahlt 

ist die Form eines Kreuzes, 

dessen Achsen genau in 

nord-sQdiicherund ost-west- 
llcher Richtung liegen. Von 

breiten StraBen umgeben 

und durchzogen, wird es 

Parkanlagen enthalten, aus 

denen sich dle imposanten
Bauten der Verwaltung und Volksbildung einzein erheben sollen. Schon 

jetzt steht das machtige Rathaus (Abb. 8) im nOrdlichen Telle des Kreuzes. 

Das ist der Sitz des Biirgermelsters, wo er arbeitet, seine Sltzungen at*> 

halt und die Empfange gibt. Man 

kOnnte es einen Regierungspalast 

nennen. Mit seinem geschwungenen 

grunen Dach, seinen leuchtend roten 

Saulen, seinem farbenprachtigen, fein 

gegliederten Geslms und seinen 

Marmorbalustraden und -brOcken er- 

Innert es an die Paiaste der alten 

chinesischen Kalser.

Gebaut sind auch schon das 

Museum (Abb. 9) und die Bibliothek, 

zwei sehr ahnliche Gebaude mit 

Turmaufbauten, die sich genau gegen- 

uberstehen. Wenn man spater sich 

auf den breiten PrachtstraBen dem 

Verwaltungszentrum nahern wird, 

dann wird man besonders das Rat

haus und diese beiden Turme aus 

dem Griin der Anlagen herausragen 

sehen, und der Blick wird In die

■ftDD. iu . mne uecKe im Katnause.

Abb. 12. Das Krankenhaus-Hauptgebaude.

Hohe gelenkt werden zu 

derschlankenPagode. Oben 

von der Pagode aus aber 

wird man einen herrlichen 

Blick genlefien auf die 

modernste chlnesische Stadt. 

Dort hat in Gedanken der 

Stadteplaner wohl oft ge- 

standen.um sichvonderWir- 

kung der geplanten StraBen 

undGebaudezuiiberzeugen.

Die neuen StraBen 

wurden zuerst gebaut. Sie 

haben durchweg eine gute 

rauheAsphaltdecke erhalten, 

und zwar Kaltasphalt mit 

einer Schotterunterlage und 

Packlage. Wie schon oben 

erwahnt, konnten dazu vor- 

tellhaft dle zerbrochenen 

Zlegeisteine verwendet wer

den, die aus den Ruinen des 

zerschossenen Chapel her- 

riihrten. Daneben glng die 

Herstellung der Wasseriel- 

tungund Kanalisation,dereń 

Ausfiihrung in dem nledrig 

liegenden, aufgeschwemm- 

ten Boden mit dem hohen 

Grundwasserstande erheb- 

llche Schwierigkeiten be- 

reitete.

Die Architektur.

Gespannt wartete man auf die neue Architektur der Chinesen, dle 

hler zum Ausdruck kom men muBte. Es wurde ein Prelsausschreiben

unter chinesischen Kiinstlern ver- 

anstaltet, und aus den eingegan- 

genen Entwiirfen arbeitete eine 

Kommlsslon, an dereń Spltze der 

begabte Architekt D ayu  Doon 

gestellt wurde, die beste LOsung 

heraus. Aus den Abblldungen er- 

kennt man den neuen Stil, der

zum Lichte drangt und den 

man mit der „Chinesischen 

Renalssance* bezeichnen kann. 

Sie lehnt sich innerlich und 

auBerlich an dle klassischen Vor- 

bilder der alten chinesischen Bau- 

kunst an. Zur Bemalung der 

inneren Decken, dle in herr

lichen bunten Farben auf uns

hcrabbllcken (Abb. 10), hat man

eigens Spezlalarbelter aus Peklng 

kommen lassen.

Abb. 11. Der geplante Hafen.
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Die Finanzierung.

Genial ist die 
Ldsung der Finanz- 

frage dieser grofien 

Neuanlagen. Die 
Stadtverwaltung 

hatte schon lange, 

bevor die Piane be- 
kannt waren, unauf- 

failig das ganze 

Geiande aufkaufen 

lassen. Ais dann 

die Piane fertlg 

waren und bekannt- 

gemacht wurden, 

glng man daran, 
die Parzellen nach 

Bedarf zu ver- 

kaufen. Die Nach- 

frage war unge- 

heuer. Man erzahlt, 

daB sich am Tage des angesetzten Verkaufs die kauflustige Menge schon 

um 6 Uhr frflh angesammelt habe, obwohl die ErOffnung erst um 9 Uhr 

angesetzt war, und dafi die Szene an die Zeit des Weltkrieges erinnert 

habe, wo sich die Volksmenge in Europa vor den Backerladen staute. 

Entsprechend der Nachfrage stieg der Preis. Ein Mow (etwa 675 m2), fiir 

den man 500 chln. Doliar bezahlt hatte, konnte fur 2000 bis 2500 chin. 

Dollar verkauft werden. Aus dem so erreichten Verdienst bestreitet die 

Verwaltung alle Ausgaben fiir óffentliche Bauten, [StraBen, Kanalisation 

usw. So wurde also —  im Gegensatze zu der Fremdennlederlassung 

Schanghal —  die private Spekulatlon zum Nutzen 

der Allgemelnheit erfolgreich ausgeschaltet.

Der neue Hafen.

Das Wesentlichste am neuen Schanghai wird 

natiirllch sein neuer Hafen werden. Er ist im 

Norden unterhalb des Ortes Woosung geplant, 

wo sich auch das neue lndustrieviertel westlich 

davon anschllefien soli. Abb. 11 gibt die geplante 

Hafenanlage mit dem dahinter llegenden Neu- 

Schanghai wieder. Die neuen Hafenbecken sollen 

ins Land eingeschnitten und mit Kaimauern und 

Kranen ausgestattet werden. Die gewonnenen 

Erdmassen wird man vorzQgllch zur Aufhóhung 

des teilwelse unter der Hochwasserllnie liegenden 

Gelandes gebrauchen kónnen. Der auf dem Whang- 

poo von den Schiffen zuriickzulegende Weg wird 

kiinftig nur kurz sein, und der gleich vor Woosung 

llegende Yangtseklang bildet infolge seiner Breite 

und Tiefe eine gute natOrllche Reede.
Eine im Jahre 1931 nach China entsandte 

Kommission des Vólkerbundes, der auch Ober- 

baurat S le v e k in g  aus Hamburg angehOrte, war 

zwar mit diesen Hafenpianen nicht ganz eln- 

verstanden. Sle schlug vor, !statt der teuren 

Hafenbecken lieber den Stromhafen welter aus- 

zubauen und, in Fortsetzung der alten Pierś, das 

Ufer bis Woosung hln an geeigneten Stellen mit 
Kaimauern zu versehen. Immerhin schlieBt das 

eine das andere nicht aus, doch die Vorteile einer zusammengedrangten 

Hafenanlage mit Becken, in denen die Schiffe ruhiger liegen und wo der 

ganze Hafenveikehr zentrallsiert wird, werden ihr trotz der grófieren 

Kosten wohl den Vorzug geben.

Zur Zeit sind die neuen Hafenanlagen noch nicht in Angriff genommen. 

Um aber einem dringenden Bediirfnis abzuhelfen, hat schon jetzt ein 

Bankenkonsortium in der Nahe des Verwaltungszentrums, gerade In der 

Veriangerung der west-Ostllchen Achse des Kreuzes, am Whangpoo einen 

Pler errlchtet mit neuzeitlichen Lagerhausern, Ladekranen und Gleis- 

anschlufi, die Yukong-Wharf, wo, wie es heifit, die neuen deutschen 
Schnelldampfer fiir den Ostasiendienst demnachst ais erste anlegen sollen.

Der neue Bahnhof.

Auf die entgegengesetzte Seite vom Verwaltungszentrum, in dieselbe 

ost-westliche Achse des Kreuzes, soli der kflnftige Zentralbahnhof fur 

Grofi-Schanghal mit einem grofien Empfangsgebaude zu liegen kommen. 

Von hier sollen kiinftig die Hauptlinien nach Nanking und Hangchow 

ausgehen sowie eine Stadtbahn vom nOrdllchen Woosung bis zum sQd- 

llchen Nantao. Das vorlaufig noch freie Geiande gibt geniigende Ent- 

wlcklungsmOgllchkeiten fQr Abstell- und Rangierbahnhófe.

Auch der Whang

poo soli flberąuert 

werden, und zwar 

mit Rucksicht auf 

die bis zurFremden- 

nlederlassung fah- 

renden Seeschiffe 

oberhalb derganzen 

Stadt in der Nahe 

von Nantao. In 

grofiem Bogen soli 

diese Bahn auf dem 

anderen Ufer bis 

gegenuber von 

Woosung herum- 

gefflhrt werden, um 

auch diesen Tell, 

der sich schon jetzt 

langsam zum In- 

dustriegeblet ent- 

wickeit, zu er- 
schlieBen. Wenn aber dieses Gebiet erst erschlossen sein wird und 

auch grOfiere Hafenanlagen auf jener Seite folgen werden, dann wird 

der Querverkehr grofie Schwierigkeiten machen. Der Fahrdienst allein 

wird nicht geniigen, und so trSgt man sich schon jetzt mit dem 

Gedanken eines Tunnels unter dem Whangpoo, entsprechend dem Elb- 

tunnel in Hamburg, nicht weit vom Verwaltungszentrum. Allerdings 

wird der schlechte Baugrund, der aus aufgeschwemmtem, zum Teil sehr 

weichem Lehmboden besteht, einem Tunnelbau erhebllche Schwierig

keiten bereiten. So ist auch der Gedanke einer Hochbrucke aufgetaucht.

Bis zur Verwirklichung dieser Gedanken hat man 

allerdings noch lange Zeit und kann erst einmal 

die weitere Entwicklung der Stadt abwarten.

Das Krankenhaus.

Eines der letzten Gebaude, das errichtet 

worden Ist, ist das stadtische Krankenhaus. Ein

fach und wiirdlg steht dieser machtige Bau da, 

dessen Einrichtung das Neuzeitlichste auf diesem 

Gebiete darstellt. Damit aus den Krankhelts-

failen die chinesische Jugend lernen kann, ist das 

Krankenhaus der Tung - Chi - Universitat an- 

gegliedert, an der bekanntllch deutsche Pro- 

fessoren in deutscher Sprache lehren. Vler 

deutsche Professoren von deutschen Universitaten 

sollen demnachst noch weiter ais Kllniker zu- 

gezogen werden und in diesem Krankenhause

ihr Arbeitsfeld finden.

Von dem ganzen geplanten GebaudekompIex 

steht zunachst erst das Hauptgebaude (Abb. 12). 

In Abb. 13 aber erkennt man die vorgesehenen 

strahlenfOrmig davon abgehenden Abteilungs- 

gebaude.

Ausblick.

In einer von der Stadtverwaltung heraus- 

gegebenen Denkschrift schrelbt sle selbst: „Rom 

ist nicht an einem Tage erbaut“ und rechnet 

somit mit einer allmahllchen Entwicklung, die 

Aber Generationen geht. Es sind aber alle Anzeichen vorhanden, dafi 

diese schneller vor sich gehen wird, ais man angenommen hat, wenn 

China ruhige Zelten beschieden sind. Dabel verdient die kluge Politik

des jetzigen Bflrgermeisters W u Teh-Chen hervorgehoben zu werden,

der seit 1932 im Amte ist. Mit Recht kann sich Neu-Schanghai rOhmen, 

die erste planmafiig angelegte Stadt in China zu sein, wenn man vom 

alten Peking absieht, und wird wohl bahnbrechend und mustergflltig fur 

das ganze iibrige China werden.

Mag auch der elgentllche Anlafi zum Bau von Neu-Schanghai in der 

politischen Absieht zu suchen sein, dafi an die Ausiander abgetretene 

Gebiet auf friedlichem Wege wiederzugewinnen und durch bessere Neu

anlagen in den Schatten zu stellen, so kOnnen gerade wir Deutsche, die 

wir selbst mit eisernem Willen die ungleichen Vertr3ge zerbrachen und 

ein neues Deutschland aufzubauen im Begriff sind, nur mit Achtung und 

Bewunderung auf die Erbauer sehen. Mit besonderer Freude mufi es 

uns erfGllen, dafi der Ingenieur, der diese Piane entwarf und v o r w 3 r t s  

treibt, ein Mann ist, der aus der Tung-Chi-Technischen Hochschule hervor- 

gegangen ist und sein Wissen In Deutschland an Technischen Hochschulen 

erweitert hat, der schon erwahnte Baudirektor ®r.=2>ng. Shen-Yl (Abb. 14), 

ein Schfller und Freund von Prof. E nge ls , Dresden.

Abb. 13. Das Krankenhaus mit den geplanten Anbauten.

Abb. 14. Baudirektor 3)r.=2>ng. Shen-Yi.
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Alle Rechte vorbeha!ten. Die neue Abteilung 

fiir Vermessungs- und Luftbildwesen an der Staatlichen Tung-Chi-Universitat.
Von Prof. Dr. Edwin Feyer, Schanghai-Woosung.

Die Vermessung ist fur China auf dem Wege zur neuen Gestaltung 

der gesamten Entwicklung des grofien Reiches eine der wichtigsten 

Grundlagen. Das bedarf keiner weiteren Begrundung, wenn man sich 

das Programm vergegenw3rtigt, das Sun Yat-sen ais nflchstes Ziel fur 

den Wiederaufbau seines Landes aufgestelit hat.

Die zehn Punkte dieses Programms sind folgende:

1. Entwicklung des Verbindungssystems:

a) 100 000 engl. Meilen Eisenbahnen;

b) 1 000000 engl. Meilen feste Landstrafien;

c) Ausbau der bereits vorhandenen Kanale;

d) Anlegen neuer Kanale;

e) Organisation des Flufisystems —  Instandsetzung der Bóschungen 

und Ausbaggern des Yangtse von Hankou bis zum Meere, damit 

auch Ozeandampfer jederzeit bis Hankou hinauffahren kónnen, 

des Gelben Stromes u. a. zurVerhutung von Oberschwemmungen;

f) Anlegen eines umfassenden Telegraphen- und Telephonnetzes 

und der Funkentelegraphie.

2. Bau und Einrlchtung von Handeishafen:

a) drei grofie Oberseehafen Im Norden, in der Mitte und im Suden 

der Meereskflste;

b) Handels- und Fischereihafen langs der ganzen Kiiste;

c) Dockanlagen langs aller schiffbaren Flflsse.

3. Anlegen neuer, den Anforderungen der modernen Hygiene ent- 

sprechender Stadte an allen Eisenbahnknotenpunkten, Endstationen 

und Hafen.

4. Ausnutzung der Wasserkrafte.

5. Organisation von grofien Eisen- und Stahlwerken und Zement- 

fabriken, die den Bediirfnissen der Bautatigkeit nachkommen.

6. Hebung der Bodenschatze.

7. Entwicklung der Landwirtschaft.

8. Bewasserungsarbeiten in der Mongolei und Chin.-Turkestan.

9. Aufforstung in der Mitte und im Norden Chinas.

10. Besledlung der Mandschurel, Mongolei, von Sinkiang, Kokonor 

und Tibet.

In jedem Punkte dieses ungeheuren Aufbauprogramms ist der Ver- 

messung die Schlusselaufgabe gestellt, dereń Lósung flberhaupt erst die 

Erreichung des gesteckten Zieles ermóglicht.

Die Tung-Chi-Universitat hat somit durch den Entschlufi, eine Ab- 

lellung fur Vermessungs- und Luftbildwesen zu errlchten, einen klaren 

Blick fiir die Erfordernlsse des chineslchen Wiederaufbaues bewlesen und 

den Willen gezeigt, in dem ihr zugewiesenen Ausmafie an der Erfullung 

des Aufbauprogramms mitzuarbeiten. Auch hier ist wieder der glflckliche 

Zusammenklang zwischen chinesischen und deutschen Bestrebungen zu 

erkennen, insofern ais deutscherseits fiir den Grundstock der Instituts- 

einrichtung der Abteilung in anerkennenswerter Weise gesorgt wurde. 

Von dem Prasidenten des Deutschen Werberats R e ichard  wurden durch 

Vermittiung des Vizeprasidenten Dr. L in de  vom Verband fiir den Fernen 

Osten ansehnllche Mitttel zur Verfiigung gestellt, die es ermóglichcn, 

das Institut alsbald arbeitsfahig zu machen. Auch durch die Stiftungen 

von Otto Wolff und von Agfa China & Co. ist die Abteilung in dankens- 

werter Weise bedacht worden. Die Universitatsleitung selbst hat die 

grófiten Anstrengungen gemacht, um fur die Einrlchtung der Abteilung 

ein zweckmafiig und repr3sentativ gestaltetes Gebaude zu errichten, in 

dem die wertvollen Gerate eine wurdige Aufstellung finden werden.

Das Institut wird im wesentlichen mit den gleichen Geraten ausgestattet 

sein, wie, natiirlich ln grófierem Umfange, das ZentraWermessungsamt in 

Nanking. So wird die in Aussicht genommene Mitarbeit an den Aufgaben 

der chinesischen Landesaufnahme aufierordentlich erleichtert, zumal da 

auch durch die im Lehrplan verankerte Wechselwirkung zwischen dem 

Studium an der Universitat und der praktischen Betatigung an dem 

ZentraWermessungsamt die beste Grundlage fur eine zielbewufite und 

den chinesischen Vermessungsinteressen dienende Ausbildung der Ver- 

messungsingenieure gewahrleistet ist.

Denn das Hauptbedurfnis zur Bewaitigung der grofien Aufbauaufgaben 

in China ist notwendigerweise in der Heranbildung fachmannisch geschulter 

Arbeitskrafte zu sehen, die in grofier Zahl zur Verfiigung stehen miissen, 

um die dringendsten Bauaufgaben in die Wege leiten zu kónnen. Hier

bei mufi der Grundsatz vorangesteilt werden, dafi zunachst die dem Bau- 

wesen zugeordneten Arbeiten zur Erschiiefiung des weiten Landes mit 

seinen ungeheuren Kraftąuellen in Angriff genommen werden, also Eisen- 

bahnbau, Strafienbau, Flufiregelung, verkehrstechnische Aufgaben, die ihre 

Erganzung in einer flugtechnlschen Bodenorganisation finden miissen. 

Erst durch eine wirtschaftliche Nutzung dieser Hauptverkehrswege durch 

Anlage von giinstig gelegenen Kraftwerken, Bergwerken und Industrien 

wird sich eine gesunde Finanzbasis entwickeln, von der aus man an die 

kostspieligen, Iangwlerigen und zunachst unrentablen, reln vermessungs- 

technischen Aufgaben von grofier Genauigkeit wird herangehen kónnen, 
wie sie eine einheitlich flber das ganze Land erstreckte Landesaufnahme 

erforderlich macht. Bis dahin ist die vermessungstechnische Hauptaufgabe 

die Beschaffung von brauchbaren Kartenunterlagen fflr die dringendsten 

Bauentwflrfe. Das Zentralvermessungsamt Ist sich dieser Grundforderung 

bewufit, indem es die vermessungstechnischen Aufnahmen des Landes 

vorwiegend durch Luftbildmessung betrelbt, wobei es von der Ober- 

legenheit dieser Aufnahmemethoden gegen terrestrische Verfahren hin- 

sichtlich Schnelligkelt, Biiligkeit und Anschaullchkeit einen grófieren 

Wirkungsgrad fflr die nótige wirtschaftliche Grundlegung des Landes er- 

wartet, ais wenn man von vornherein eine einheitllche, flber das ganze 

Land erstreckte trigonometrische Landesaufnahme zur Grundlage machte. 

Der hieraus folgende Mangel an Einheitllchkeit, Vollstand!gkeit und 

hóchster Genauigkeit wird nicht so tragisch genommen, wenn nur die 

Genauigkeit der Karten fflr die nachstliegende Zweckbestimmung aus- 

reicht. Hier sprechen ja auch noch Fragen mit, die ganz besonders fiir 

China ihre Bedeutung haben, wie die gerlnge oder stark wechselnde 

Bonitat weiter Landbezirke, die schnelle Veranderlichkeit der Flufilaufe 

und andere Umstande, die eine kostsplelige Landesaufnahme im grofien 

zunachst noch nicht lohnend erschelnen lassen, abgesehen von der Frage, 

ob die nótigen Mittel hierzu zur Verfflgung stehen. So erkennt man in 

den Arbeiten des Zentralvermessungsamts vorwiegend das Bestreben, zu

nachst flber die óstlichen und mittleren Provinzen des Landes an den 

Eisenbahnlinien, Hauptstrafien und Flufilaufen entlang mlttels Radial- 

triangulierung auf luftvermessungstechnlscher Grundlage Polygonketten 

zu legen, die das erste Vermessungsgerflst fiir eine spatere Landes

aufnahme im ganzen darsteilen. So wird die Vermessung auch ln 

China, wie es die wirtschaftliche Notwendlgkeit erfordert, aus ihrer Hilfs- 

stellung zu dem Bauwillen des Landes heraus sich erst allmahllch zu 

der flberstrahlenden Hóhe emporentwickeln, die in ihrer widerspruchs- 

freien Einheitllchkeit und Festgefflgtheit das Ziel des Vermessungswerkes 

in jedem sollden, gesunden und biflhenden Lande sein mufi.

Yermischtes.
Deutsche Gesellschaft fflr Bauwesen. Die R e ich s tag ung  1937 

findet vom 21. bis 24 Mai in Dusseldorf statt. Óffentllche Vortr3ge werden 
gehalten am Sonntag, den 23. Mai, ab 916Uhr, Im Planetarium, und zwar
u. a. der Vorsitzende Geh. Reg.-Rat Prof. SDr.=3nfl- djjr. H e rtw ig , Berlin, 
zurBegrufiungund ais Einleitung; Generaldlrektor ®r.=3ng. Eugen V óg ler, 
Essen, flber: ,D le deutsche Bauwirtschaft im Vierjahresplan“; Dlrektor 
®r-=3ng. Prflfi, Essen, flber „Die Bedeutung der Abwasserfrage fflr die 
deutsche Volkswirtschaft und ihre Fórderung im Slnne des Vlerjahres- 
planes"; Prof. K lo tz , Kóln, flber „Die Neubauten des Dritten Reiches". 
AuBerdem werden in der T agung  der A bw asse rfachg ruppe  (21. bis 
24. Mai) am Sonnabend, den 22. Mai, ab 930 Uhr, im Ratskellerhaus auf 
der Ausstellung u. a. folgende Vortr3ge stattfinden: Śr.=l3ng. W e is e , 
Berlin, flber „Einflufi von baulichen Mafinahmen des Wasserbaues und 
des stadtischen Tlefbaues auf den natiirlichen Wasserhaushalt und auf die 
Selbstreinigung der Gewasser"; 2)r.=3ng. Schre ier flber „Die Abwasser- 
fragen an grofien Strómen*; Dr. Waser, Zflrich, Dr. B ie h l, Lelpzig, 
und Dr. N o lte  flber „Die Abwassereinleitung in Gewasser*; Dr.-Ing. habil. 
Re inho ld , Dresden, flber „Abwasser und Vierjahresplan”. —  Am 25. Mai 
Beslchtigung der Anlagen des Wupperverbandes. —

Zuschrlften bis einschl. 19. Mai an die Geschaftstelle der Deutschen 
Gesellschaft fiir Bauwesen, Berlin W 35, Yiktoriastr. 27, Fernspr. 222 532.

Festschrift zum 30jahrigen Bestehen der Tung-Chi-Universitat 
in Schanghai-Woosung (China). Anlafilich ihres Jubiiaums hat die 
Tung-Chi-Universitat Schanghai-Woosung eine Festschrift verfafit, die ln 
der zwelten Halfte Mai erschelnen soli. Die Schrift ist In deutscher und 
chinesischer Sprache abgefafit, derart, dafi die chinesischen Texte, wie 
landesflbllch, auf der nach unseren Begriffen hinteren Buchseite beginnen.

Die Spitzen des chinesischen Staates und der Regierung sind in der 
Festschrift mit Sinnspruchen und Wiinschen vertreten, die in ihrer oft 
lapidaren Form und bei ihrem vielfach auf alte Weisheit anspielenden Inhalt 
schwer flbersetzbar sind und daher den deutschen Leser wohl nur in der Schón- 
heit der schriftgetreu wiedergegebenen kunstvollen Zeichen ansprechen.

Auch zahlreiche Geleitschreiben fflhrender deutscher Manner der 
Regierung, der Wissenschaft und der Wirtschaft findet man in der Fest
schrift. In den „Festaufs3tzen“ sind Entwicklung, derzeltiger Stand und 
Ziele der Universitat dargelegt. Wissenschaftliche Abhandiungen von 
Professoren, zum Teil auch von ehemaligen Studierenden und Freunden 
der Hochschule, sowie Berichte flber die einzelnen Institute geben einen 
Ausschnitt von der Arbeit an der Statte, die, flber ihre unmittelbare Auf- 
gabe ais Schule hlnaus, Ihren unschatzbaren kulturpolitischen und vólker- 
verbindenden Wert hat, wobei die deutsche Technik ais Mittlerin eine 
wesentliche Aufgabe erfullt. Berrer.
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Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Ubergabe einer Bauingenieursammlung an die Tung-Chi- 
Universitat in Schanghai-Woosung. Die von Prof. £r.=3ng. G a rb o tz  
von der Technischen Hochschule Berlin und dem Verband fur den fernen 
Osten in Berlin zusammengestellte und zusammengebrachte Sammlung 
von Baumaschinen, Baumodellen und sonstlgen Lehrmliteln, die im 
November 1936 vor ihrer Verschlffung nach China in Berlin ausgestellt 
worden war, soli geiegentlich der 30-Jahr-Feler der Universitat am 20. Mai 
durch den stellv. Generalkonsul in Schanghai, Konsul B ehrend , zugleich 
mit einer Reihe anderer wertvoller deutscher Gaben der Universitat feierllch 
iibergeben werden.

Die Sammlungsgegenstande sind von etwa 80 deutschen Firmen der 
Bauindustrie und der Baumaschlnenindustrie zur Verfiigung gestellt worden. 
In ihrer VoIlstandlgkeit und ihrem neuzeitlichen Stand ist die Sammlung 
gegenwartig wohl die beste an allen deutschsprachigen Hochschulen. 
Es ist dles kein Zufall, sondern die Frucht von Bestrebungen, denen die 
Notwendigkeit zugrunde lag, den chinesischen Studenten besonders gutes 
derartlges Anschauungsmaterlal vor Augen zu fiihren. In ihrem Lande 
ist es ja noch lange nicht im gleichen Mafie wie etwa in Deutschland 
móglich, geiegentlich der dem Studium vorangehenden praktlschen Arbeit 
oder bei Studienausflflgen der Hochschule sich ein Bild von der Bau- 
durchfiihrung und von der tatsachlichen Gestaltung der Bauwerke zu 
machen.

In diesem Sinne betrachtet sind auch die in der Sammlung ent- 
haltenen iiber 1500 Lichtbilder und rd. 3000 m Schmalfilm ais besonders 
wertvoller Zuwachs der Unterrichtsmittel der Bauabteilung zu betrachten. 
Durch eine besondere Stiftung der IG-Farbenindustrie sind auch die zur 
Vorfiihrung dieser Bilder und Filme nótigen Wledergabegerate der 
Universitat kostenfrei zur Verftigung gestellt worden.

Die Technische Fakultat der Universitat bittet, auch an dieser Stelle 
ihren herzlichen Dank fiir die Unterstiitzung ihrer Arbeit zum Ausdruck 
zu brlngen. Dieser Dank erstreckt sich auch auf die Vermittler der 
Sammlung, die den Namen „Professor-Garbotz-Stiftung der deutschen 
Bau- und Baumaschlnenindustrie" fflhren soli. Brr.

Fórderband fiir den Strafienbau. Um den Humusboden, der beim 
Anlegen einer neuen Strafie, z. B. der Reichskraftfahrbahnen, zuerst 
abgetragen werden mufi, nach dem auf beiden Seiten der Strafie an- 
grenzenden Gelande zu bringen, ist von Wilh. Stóhr ein besonderes 
Fórderband (s. Abb.) entwickelt worden, das sich aus einem 12 m langen, 
waagerechten Strang und einem anschllefienden hcb- und senkbaren 
Schragfórderband von 7 m Lange zusammensetzt.

Der waagerechte Teil des Fórderbandes ist durchgehend mit Aufgabe- 
Seitenblechen versehen, damit dieser Tell des Bandes auf seiner ganzen 
Lange beschickt werden kann. Je nach den Erfordernlssen kónnen die 
Seitenbleche ganz oder tellweise abgenommen werden.

Zum Antrieb der beiden Teile des Fórderbandes dient ein Diesel- 
motor, der an der Obergangsstelle unter einem geschlossenen, lelcht 
zuganglichen Gehause eingebaut ist und das waagerechte Fórderband 
am Kopfende und das Schr3gband am Fufiende durch Ketten antreibt.

Das ganze Fórderband lauft auf vler um 90° schwenkbaren Radern, so 
dafi es In der Langs- und in der Querrichtung yerfahren werden kann. R.—

Fahrbares Fórderband mit einem waagerechten und einem schragen Teil. Bauart Wilh. Stohr.

15 roi te des Gurtes 0,6 m. Muldenformige Ffihrung des lasttragenden Teiles. Gesamtbreite 0,7 m. AufgabehOiie 0,7 bis 1,1 m. Gesamtlange 20m. FOrdergeschwiiidigkeit lm/sek.

Patentschau.
Ausglelchspundplanke. (KI. 84c, Nr. 608355 vom 22.8.1933 von 

Peter M aus in Amsterdam, Holland.) Um mit Slcherheit und bleibender 
Dlchtheit zwei Spundwande mlteinander zu verblnden, wird bei einem 
aus einem Mlttelteil und zwei auf diesem befestigten Randteilen be- 
stehenden Spundplanke ein festes starres Mittelstiick verwendet, an dem 
einer oder jeder der beiden Randteile verschiebbar befestigt sind, so dafi

sich diese Teile seitwarts ein 
■'5 Stflck auf dem Mittelteil der

Piankę verschleben lassen. 
Die beiden Spundplanken 1 
und 2 sind durch die aus 

einem Mittelteil 3 und zwei mit Schlitzen 8 versehenen Randteilen 4 be- 
stehende Verschlufiplanke verbunden, und zwar durch Bolzen 5 und 
Muttern 6 mit Federrlngen oder Unterlegschelben 7. Die Randteile 4 
werden In der richtigen Entfernung am Mittelteil 3 befestigt, so dafi der 
Kopf der Yerschlufiplanke genau passend in die Schlósser hineingeschoben

V '7 J  6

Raum zwischen Betonsaule und den anliegenden Zwischenschlchten. 
Wahrend dieser Zementierung werden das Rohr 4 und die Róhre nach 
und nach gehoben oder herausgezogen, bis der ganze Pfahlkórper mit 
fliissigem Zementmórtel umgeben und ausgefflllt ist. Durch die Aus- 
kehlungen 6b der Betonkórper wird an den Fugen zwischen ihnen ein 
V-fórmiger Zementkell geblldet. Nach beendeter Betonierung wird in 
die Bohrung 6a eine Stahlstange in den flflssigen Zementmórtel eln- 
gefflhrt, die ais Verdlchtungsstange wirkt.
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werden kann. Beim Einschlagen der Verschlufiplanke gleiten die Rand
teile 4 die Schlósser der Planken entlang nach unten. Hat bei dieser 
Bewegung der Kopf der Verschlufiplanke einen Punkt erreicht, an dem 
die Entfernung der Planken so grofl ist, dafi das flbliche Schlofispiel nicht 
mehr vorhanden ist, so drflcken oder zlehen die Schlósser die Randteile 
aufeinander zu oder voneinander ab, wobei die durch die federnde Druck- 
kraft der Bolzen hervorgerufene Reibung der Randteile 4 auf dem Mittel- 
teil flberwunden wird.

Verfahren zur Herstellung von Betonpfahlen im Erdreich und 
vorher gefertigter Pfahlabschnitt. (KI. 84c, Nr. 604 793 vom 21. 8. 1932 
von A ndrew  H ood in London.) Zunachst wird eine Bohrung 2 bis zu
der tragfahigen Grundschicht 3 durchgefflhrt und das Vortreibrohr 4 auf
die volle Tiefe des Bohrloches herabgesenkt. Hierauf wird zur Her
stellung des Pfahles in den Mantel 4 eln vorher gegossener unterster 
Abschnitt 5 eingefflhrt, der auf der Tragschlcht 3 aufliegt. Sodann werden 
nacheinander vorher gegossene, mit Bewehrung 11 versehene Abschnitte 6 
herabgesenkt, von denen jeder aus einem hohlzylindrischen Betonkórper 
mit einer von oben nach unten sich erstreckenden mittleren Bohrung 6a, 

einem zapfenartigen Vorsprung oder Ansatz 7 
an der Oberfiache und einer Aussparung 8 an 
der unteren Flachę besteht. Die Tiefe der 
Aussparung 8 ist grófier ais die Hóhe des An-
satzes 7, so dafi ein Hohlraum 9 fiir den
Zementmórtel entsteht, der durch Querkan31e/0 
mit der zyllndrischen Aufienflache in Verbindung 
steht. An der oberen und unteren Kante sind 
die Betonkórper bei 6b ausgekehlt und aufien 
aufgerauht oder mit Nuten yersehen. Nach 
Herstellung der Betonsaule wird diese belastet 
mittels einer Druckwasserpresse, die auf einen 
Querkopf wirkt, der aus zwei H-fórmigen, 
zwischen zwei Platten 13a befestigten Quer- 

balken besteht. Die obere Platte liegt gegen eine lose 
Unterplatte 13b an, die mittels Stangen 14 von einer 
auf dem oberen Abschnitt des Mantels 4 festgeklemmten 
Schelle 15 getragen wird. An der unteren Platte 13a 
ist ein kreisfórmiger Schuh 13c befestigt zur Elnstellung 
der mit Manometer 16 versehenen Presse; zwischen 
der Grundplatte der Presse und der oberen Flachę des 
obersten Betonabschnitts 6 ist ein Helmstflck 17 an
geordnet. Die Presse wird unter Druck gesetzt, bis die 
Betonsaule die gewflnschte Belastung erhalten hat oder 
bis das Vortreibrohr sich zu heben beginnt, und dann 
wird das Herauszichen des Rohres fortgesetzt. Um der 
aufgebauten Betonsaule eine feste Verbindung mit dem 
umgebenden Erdreich zu geben, wird eine aus Abschnitten 
zusammengesetzte Róhre durch die mittlere Bohrung 6a 
der Saule herabgelassen, bis das untere Ende den 
Hohlraum 9 unmittelbar flber dem untersten Abschnitt 5- 
erreicht. Der durch diese Róhre unter Druck elngefflhrte 
Zementmórtel dringt durch die Querkanale 10 in den


