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Die Entwicklung des Joostenschen Bodenverfestigungsverfahrens in zehnjahriger Praxis.
A lle  Rech te  y o rb e ha lte n . Von SDr.^ltg. cljr. Adolf M ast1).

Nach dcm vor etwa zehn Jahren in Deutschland eingefuhrten Jo o s te n 

schen chemischen Bodenverfestlgungsverfahren ist es bckanntlich móglich, 

Sand jeder Art und in jeder Lage iiber und unter Wasser auf chemischem 

Wege zu verfestigen, so-dafi er ungefahr die Struktur des natiirlichen 

Sandsteins annimmt2).
Die Generallizenz fur die Ausfuhrung des Verfahrens fiir Deutschland 

erhielt die Firma Beton- u. Tiefbaugesellschaft Mast m. b. H., wahrend spater 

auch der Siemens-Bauunion, die die Lizenz fiir das Ausland besafi, die 

Ausfuhrung des Yerfahrens in Deutschland ermóglicht wurde.

etwa 90 bis 96 kg/cm2 betragt, im Berliner Sand immerhin zwischen etwa 

25 und 45 kg/cm2 liegt.

Schon diese Zahlen weisen darauf hin, daB der verfestigte Sand nicht 

etwa ein Ersatz fiir Beton, Mauerwerk oder Sandstein sein soli, sondern 

dafi die Verfestigung nur ais eine Baumafinahme betrachtet werden kann, 

die bei den verschiedensten Bauvorg3ngen mit Nutzen angewendet und 

zu einer erhebllchen Verbilligung der ganzen Bauausfiihrung fiihren kann. 

Der Einheitspreis richtet sich nach den mehr oder minder grofien 

Schwierigkelten beim Eintreiben der Spritzrohre und schwankt in normalen

Fallen zwischen 60 und 100 RM fiir 1 m3. Das Anwendungsgebiet hat 

sich im Laufe der zehn Jahre ais ziemlich umfangrelch herausgestellt, und 

es ist zu erwarten, dafi in Zukunft noch erheblich mehr Móglichkeiten, 

dieses Verfahren anzuwenden, erkannt werden.

So ist die Tieferfuhrung und Verbreiterung von Fundamenten zur 

Sicherung von Bauwerken aller Art, die Erhohung der Tragfahigkeit von 

Pfahlgriindungen durch Verbreiterung der Pfahlfufie (KlumpfiiBe) und die 

Herstellung geschlossener Tragplatten in beliebiger Tiefe, das Abdichten 

von wasserdurchlassigen Bauwerken, die Wiederverfestigung von kor- 

rodiertem oder gerissenem Beton und Mauerwerk, die Abdichtung wasser- 

fiihrender Bodenschlchten in beliebiger Tiefe zur Herstellung von dichten 

Grubenwanden und Sohlen und die Dichtung vorhandener Spundwande 

von Wlchtigkeit.

Neben der Frage der Wirtschaftlichkeit ist natiirlich auch bei vielen 

Bauausfuhrungen die Frage nach der H a ltb a rk e it  der Verfestigung von 

grofier Bedeutung. Um die Haltbarkeit beurteilen zu kónnen, hat man 

in Nordhausen vor mehr ais zehn Jahren ein Bauwerk ausgefiihrt, das einer 

standigen Kontrolle des Staatlichen Materialpriifungsamtes unterliegt. Es 

hat sich bisher sowohl bel diesem Bauwerk ais auch bei allen anderen 

Ausfiihrungen gezeigt, dafi die Dauer der Verfestigung ais unbeschrankt 

angesehen werden kann. Wesentlich ist nur, dafi der verfestigte Korper, 

wie dies ja in der Regel der Fali ist, dauernd unter Wasser oder im Be- 

reich der Bodenfeuchtigkeit verbleibt3).

Im folgenden sind einige praktische Anwendungen, die das Ver- 

festigungsverfahren im Laufe der letzten zehn Jahre erfahren hat, durch 

Abbildungen verdeutllcht. Aus den naheren Erkiarungen, die dazu ge- 

geben sind, lafit sich unschwer beurteilen, inwiewelt Insbesondere in 

den verschiedenen Gebieten der Wasserwirtschaft und des Wasser- und 

Hafenbaues das Joostensche Verfahren etwa mit Nutzen verwendet werden 

kann. Vorweg sei dabei ein besonders grofies Anwendungsgebiet erwahnt, 

das in letzter Zeit immer mehr In den Vordergrund geruckt ist. Es ist 

dies das Verfestigen von Sandboden, der im Begriff ist, durch die haufig 

vorkommenden Undichtigkeiten In den stahlernen Spundwanden bel 

Schleusen und sonstigen Bauten, beim Ausbaggern der Baugrube in diese

3) Vgl. den Aufsatz von Prof. K ruger vom Staatlichen Prufungsamt 
in Berlin-Dahlem im Ztrlbl. d. Bauv. 1937, Heft 39.

Abb. 2.

Zur Ausfuhrung des Verfahrens werden Spritzrohre von etwa 35 mm 

Durchm., die an ihrem unteren Ende auf 0,5 m Hóhe durchlóchert 

sind, in Abstanden von etwa 50 bis 60 cm in den Sandboden eingetrieben; 

ist die zu verfestigende Bodenschicht erreicht, so werden die Chemikalien 

in bestimmter Reihenfolge, und zwar das erste Chemikal (eine kiesel- 

saurehaltige Lósung) beim Herabtreiben> des Rohres eingeprefit und das 

zweite Chemikal (eine konzentrierte Salzlósung) beim Herausziehen der 

Rohre.

Abb. 1 zeigt die schematische Darstellung der Apparatur, Abb. 2 

einen mittels vier Spritzrohre hergestellten homogenen verfestlgten 

Korper aus einem Grofiversuch. In Abb. 3 Ist die Anordnung der Spritzrohre 

bei Fundamentvertiefungen und Verstarkungen schematisch dargestellt.

Die Verfestigung und Erhartung tritt infolge des Aufeinandertreffens 

dieser beiden Chemikalien schlagartig ein und erreicht je nach Art, 

Scharfe und Quarzgehalt des Sandes eine Festigkeit, die bei Rheinsand

x) Auszug aus dem in der Reichsarbeitsgemeinschaft der deutschen 
Wasserwirtschaft am 24. Februar 1938 in Berlin gehaltenen Vortrag des 
Verfassers.

2) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 12, S. 181.
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kommando* in Deutschland von dera Sitze der Firma Mast aus unterwegs, 

das auch meistens mit Erfolg eingesetzt werden kann, wenn eben die 

Voraussetzungen fiir das Verfahren zutreffen, d. h. wenn der Boden aus 

Sand besteht, und wenn nicht, wie es leider sehr oft geschieht, in der 

ersten Angst in das hinter der Baugrubenwand entstandene Loch nun 

Ton- und Lehmboden, Pferdemist und alle móglichen sonstigen Mittel 

eingebracht werden, die nachher ein Verfestigen natflrlich unmdglich 

machen. Wird in solchen Failen rechtzeitig an das Verfestigungsverfahren

in Bewegung gerat. Wird er in seiner urspriinglichen Lage durch das 

beschriebene Verfahren verfestigt, so werden dadurch umfangrelche andere 

MaBnahmen meistens uberflflssig, die vielleicht in den Einheitspreisen 

billig erscheinen, zusammengefafit aber einen weit hóheren Kostenaufwand 

ergeben und ein erhohtes Risiko in sich tragen. Eine weitere Eigenschaft 

des verfestigten Sandes besteht in seiner Unempfindlichkeit gegeniiber 

irgendwelchen Sauren, die sich im Boden beflnden und unter Umstanden 

den Bauwerken gefahrlich werden kónnen.
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hineinzurutschen und dadurch die Standsicherheit der Baugrubenwand 

zu gefahrden.

Fur diese Falle hat sich die Verfestigung ais schnell und sicher 

wlrkende Gegenmafinahme erwlesen, da sie durch ihre schlagartige Wirkung 

auch ein sofortiges und endgflltiges Abstoppen der durchstrómenden 

Wassermenge herbeifflhrt. Es ist fur diese Falle standig eine Art „Rettungs-

gedacht und werden die bereits entstandenen Lócher und Einsackungen 

vorl3ufig nur mit Sand wieder verfullt, so tritt der Erfolg regelmafiig ein.

Der wesentlichste Vorteil des Verfahrens ist eben durch den Umstand 

begrflndet, daB man den Sand dort, wo er in seiner Eigenschaft ais Bau- 

grund oder hinter Spundwanden und Absteifungen ais Baugrabenwand 

zu dienen hat, nicht anzurflhren braucht, so dafi er flberbaupt nicht erst
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Abb. 4 zeigt die Ausffihrung einer nachtrSglichen Fundamentverst3r- 

kung bel einem Postneubau in Kónigsberg.

Abb. 5 gibt eine schematische Darstellung der Rohranordnung bei 

U n te r fa n g u n g e n , und zwar bei der Druckerei des „Vólkischen 

Beobachters", wo auch der Nachbargiebel ohne grofie Verhandlung mit 

dem Grundstiickseigentiimer mit unterfangen und aufierdem das Gewicht 

des verfestigten Fundamentteiis mit zur Abwehr der schadllchen Schwin

gungen der Maschine herangezogen wurde.

Abb. 6 zeigt die Fundamenterneuerung einer Strafienunterfiihrung in 

Bremen, wo der Sand nachgiebig und lose gelagert war, so dafi das alte 

Bauwerk bereits schwere Schadigungen zeigte.

Abb. 7 stellt die Fundamentsicherung der Bruckenpfeiler der Elsen- 

bahnbrflcke uber die Spree am Bahnhof Jungfernheide dar. Die neuen 

Pfeiler wurden lmLuftdruckverfahren unmittelbar neben den altenPfeilern— 

dereń Grflndung nicht ganz zwelfelsfrei war —  herabgeffihrt. Die Ver- 

festigung geschah aufierhalb des Senkkastens. Durch Luftblasen, die an 

den unverfestigten Stellen durchkamen, konnte man die Wirkung auch 

gegen Luftdurchtritt an den verfestigten Stellen gut erkennen; also ist 

auch ein gewisser Luftabschlufi bei Tunneln usw. unter Flufilaufen 

erzielbar.

Abb. 8 zeigt an einer Wohnhausgrflndung In Spandau, wie bei stark 

abschflssigem Verlauf der tragfahigen Bodenschlchten eine unwirtschaft- 

liche flbermafiige Pfahliange durch Verfest!gung einer hohen Schicht ver- 

mleden werden kann.

Dasselbe kann man, wie Abb. 9 zeigt, auch bei einem Einzelpfahl 

machen, wo man dann wenigstens sicher sein kann, dafi im Sand eine 

vergr5fierte Basis des Pfahlfufies vorhanden ist.

Abb. 10 zeigt die Sicherung von Baugrubenwanden und benachbarten 

Gebaudefundamenten beim Bau der Nord-Sfid-S-Untergrundbahn, und 

zwar an der einen Seite die unmittelbare Unterfangung des Stettlner 

Bahnhofs, an der anderen die Herstellung einer verfestigten Parallel- 

mauer, die ein Abrleseln des Sandes in die Baugrube und das dadurch 

eintretende Nachgeben der Hausfundamente verhlndert.

Abb. 14.

Abb. 11 zeigt die Verl3ngerung eines Durchlasses unter der Eisenbahn 

in unmittelbarer Nahe der Oderbrflcke bei Zackerlck. In dem sehr 

weichen und stark mit Quellen durchsetzten Schliefsand war es mit 

normalen Baumafinahmen nlcht gelungen, die Baugrubensohle zu erreichen. 

Es wurde darauf eine tiefer liegende, unter die Spundwand fassende Sohle 

verfestigt, und die Baugrube konnte im Trockenen ausgehoben werden.



Bel Errichtung des Staudammes fur das --- 1------- -U-U1,
Staubecken bei Turawa zeigte sich, dafi in i.u.l.*Pre/lpumpen

grófierer Tiefe wasserdurchlassige Kiesschlchten Abb. 19.

unter dem Staudamm herliefen, die ein Durch-

sickern des aufgespeicherten Wassers befiirchten liefien, da mit normalen 

Mitteln eine \virkungsvolle Abwehr des unterlrdischen Wasserstromes 
nicht zu errelchen war. Die eisernen Spundwande relchten zwar in etwa

15 m Lange bis in den Geschlebemergel hinab, aber die durchiasslgen 

Schichten lagen noch tlefer.

An diesen Stelien wurden (Abb. 12) Spritzrohre ln der Weise hinab- 

getrleben, dafi ein Bohrloch von etwa 20 cm Durchm. hergestellt und in 

dieses das Spritzrohr elngebracht und mit einer Kies- und Sandschicht 

umgeben wurde. Auf diese Weise wurden durch eine verfestigte Wand

Rollkies
chem isch i/e rfe stig t

von rd. 1 m Dicke die wasserfuhrenden Schichten abgedammt. DieFreilegung 

der Verfestigung an einer Stelle mittels eines um die unterirdische Mauer 

hergestellten Spundwandkastens zeigte, dafi das Verfahren seinen Zweck 
voll erfilllt hatte.

Abb. 13 zeigt die Abdichtung des Mauerwerks einer Talsperre, 

Abb. 14 die einer Schleusenmauer. In Abb. 15 ist die nachtragllche 

Dichtung von Spundwanden am Adolf-Hltler-Kanal dargestellt.

Im A us lande  wurde das Joostensche Verfahren durch die Lizenz- 

nehmerin, die Siemens-Bauunion G. m .b .H ., in Gemeinschaft mit aus-
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iandischen Baufirmen in zahlreichen Fallen angewendet. Hier verdienen 

besonders die Arbeiten in England hervorgehoben zu werden, wo bereits 

iiber 40 Anwendungen auf verschiedenen Gebleten mit gutem Erfolg zu 

verzeichnen sind. Das Verfahren wurde in der Hauptsache beim Tunnel- 

vortrleb der Untergrundbahn ln London angewendet, und zwar in der 

Weise, dafi der Vortrieb unter dem Schutze eines chemisch verfestigten 

Gewólbes durchgefiihrt wurde (Abb. 16).

Auch die Abdichtung wasserdurchiasslger Bauwerke fand im Auslande 

hauflg Anwendung. Hier sei besonders auf die Abdichtung des „King 

George-Trockendocks” in Southampton hingewiesen. Abb. 17 zeigt den 

Bau vor der Verfestigung, Abb. 18 nach der Verfestigung.

Auf b e rg b a u lic h e m  Gebiete wurden im In- und Auslande bereits 

flber 40 Bergwerkschachte und eine Reihe von unterirdischen Dammen 

nach dem Joostenschen Verfahren gesichert und gedichtet. So zeigt 

Abb. 19 die Anordnung der Einprefipumpen auf dem Fórderkorb In einem 

Bergwerkschacht. Der Schachtmantel, bestehend aus Mauerwerk, Beton 

oder gufleisernen Tubblngs, wird zu dem Zwecke angebohrt und mit 

Hahnen versehen, durch die die Einpressungen unter hohem Druck vor 

sich gehen.
Abb. 20 zeigt die Abdichtung von Tflbbings, Abb. 21 die Abdichtung 

eines gemauerten Schachtes.

Mit Rflcksicht auf den in den Bergwerken je nach der Tiefe herrschenden 

hohen hydrostatischen Druck mflssen die Prefipumpen mit erhebllchem 

Uberdruck arbeiten, um nicht nur den Gegendruck des Wassers, sondern 

auch die Reibung in den Poren und Haarrissen des zu dichtenden Materials 

zu flberwinden. Auf diese Weise sind Dichtungen in Schachten und 

unterirdischen Dammen gegen Drflcke bis zu 80 atfl bel einem Einprefi- 

druck bis zu 150 atfl in Tiefen bis zu 800 m unter Tage ausgefiihrt worden.

Auch zur Verfestigung von murbem oder wasserdurchiassigem Sand- 

steln sowie zur Herstellung eines Sicherungsgiirtels ln feinem wasser- 

fflhrenden Sand wird das Joostensche Verfestigungsverfahren angewendet. 

Auf diese Weise war es móglich, schadhaften Schachtausbau in wasser- 

fiihrenden und treibenden Schichten nicht nur zu dichten, sondern auch 

gegen weitere Formanderungen durch Verfestigung des Geblrges selbst 

zu slchern.

Auch fflr das Abdichten von Quellen oder artesischen Brunnen leistet 

das Verfahren gute Dienste. Vor einlgen Jahren wurde in Franzensbad 

eine wild ausgebrochene Heiląuelle mit hohem Sulfatgehalt und Kohlen- 

saureauftrieb dadurch gebandigt, dafi die von der Wasserstrómung durch- 

brochene Sandsicht chemisch verfestigt und gedichtet wurde.

Ahnliche Arbeiten wurden auch bei Beseitigung von Quellen in 

einem Flufilauf im Auslande mit Erfolg durchgefiihrt.

Alle Rechte vorbelialten. Die Lautertalbrucke bei Kaiserslautern.
Von Reichsbahnoberrat E. Ernst und Dipl.-lng. A. Heuser, Frankfurt (Main).

Die Reichsautobahnstrecke Saarbriicken— Mannheim, die das Mlttel- 

geblrge des Pfaizer Waldes durchquert, weist in der Nahe von Kaisers

lautern mehrere bedeutende Briickenbauwerke auf. Das westlichste davon 

Ist die Lautertalbrucke. An der Kreuzungsstelle wird das Tal im Westen 

von einem sanft ansteigenden Waldgeiande und im Osten von einem

Abb. 1. Langenprofil.

Abb. 2. Lageplan.

steli gegen das Tal abfallenden, nórdllch von Kaiserslautern sich er

streckenden Hóhenriicken begrenzt. Um von diesem Hóhenzuge aus 

einen umfassenden Bllck auf die Stadt Kaiserslautern zu gewinnen, war 

es leider nótig, die Autobahn auch flber das Tal hlnweg in einer Steigung 

von 1:27 zu fuhren (Abb. 1 u. 2).

Bei der Wahl des Brflckensystems mufite berflckslchtigt werden, dafi 

der Pfaizer Wald durch den roten Sandstein gekennzelchnet ist, der auch 

in der Nahe der Briickenbaustelle auf beiden Seiten des Tales In grofieren 

Brflchen freigelegt ist. Ferner sollte das weite, an der Kreuzungsstelle 

bereits besledelte Tal durch das Bauwerk nicht abgeriegelt und der

Durchblick auf die das Tal abschliefienden Hohen móglichst wenig 

beeintrachtigt werden. Damit ergab sich ais zweckmaBigste Lósung ein 

iiber mehrere grófiere Óffnungen durchlaufender stahlerner Uberbau auf 

mit Sandstein verkleideten Pfeilern und Widerlagern, der sich harmonisch 

In das Landschaftsbild einfflgt. Mit der Lieferung der erforderlichen 

Natursteine wurde glelchzeitig der ortsansassigen, schwer darnleder- 

llegenden Steinindustrie nach langen Jahren der Not wieder der erste 

grófiere Auftrag erteilt, der den Anfang zu einem machtigen Auftrleb 

der gesamten pfalzischen Steinindustrie infolge des Baues der Autobahn 

bildete.

Durch die Verkehrswege —  auf einer Seite des Tales die Elsenbahn 

und auf der anderen die Strafie — , durch den Bach und die starkę Be- 

sledelung ergaben sich die Stfltzwelten des 272 m langen Uberbaues 

zu 48 + 56 + 64 + 56 + 48 m (Abb. 3).

Den Brflckenąuerschnitt zeigt Abb. 4. Die flber den Haupttragern 

llegende Fahrbahn Ist auf zwei getrennten Uberbauten mit je zwei Haupt

tragern in voller Breite (25 m) ohne erhóhten Mittelstreifen flberfuhrt. 

Die Zwischenpfeller der beiden Uberbauten sind vóllig getrennt, wahrend 

bel den Widerlagern nur eine den ganzen Aufbau durchschneidende 

Langsfuge die Trennung bewirkt. Jedes Pfeilerpaar steht auf einem 

gemeinsamen Fundament; die Schafte wurden fflr jeden Uberbau getrennt 

hochgefflhrt, da sonst unter den vler Haupttragern sehr breite Wandę 

entstanden waren, die zu wuchtlg gewirkt hatten.

1. Einzelheiten der Unterbauten.

a) P fe ile r .

Die Doppelpfeiler haben einen allseltigen Anlauf von 40:1, sie sind 

oben 2,20 m brelt und 9,40 m lang bel gegenseltigem Abstande von

3,20 m. Der hóchste Pfeilerschaft (bei Pfeiler E) ist 24,60 m hoch. Wie 

aus Abb. 26 ersichtllch ist, wirken die schmalen Pfeiler recht schlank. 

Aus Ersparnisgrunden und da die statische Berechnung auch fflr den 

ungflnstigsten Fali (Wind auf die Breltseite der unbelasteten Pfeiler) nur 

Druckbeanspruchung ergab, sind sie ganz in Stampfbeton ausgefiihrt und 

mit rotem Sandstein verkleidet. Die Steinverkleldung ist ais tragend 

mitgerechnet.

Die Steine wurden in den Brflchen besonders ausgesućht; ihre in 

zahlreichen Proben festgestelite Druckfestigkelt betrug im bruchfrischen 

Zustande mindestens 400 kg/cm2.

Die Slchtfiachen zeigen kraftige Bossen (bis zu 8 cm). Ledigllch die 

oberste, etwa 60 cm hohe Abdeckschicht an den Pfellerkópfen wurde 

gekrónelt. Die Schlchthóhen schwanken zwischen 19 und 44 cm. Durch 

diese Abmessungen wurde im Verein mit weitumgreifenden Eckąuadern, 

die mit 2 cm breiten Kantenschlagen versehen wurden, ein aufierordentlich 

befriedigendes lebendlges Mauerwerk erzielt (Abb. 5, Probemauerwerk, 

und Abb. 6).

Die Binderschichten greifen mindestens 40 cm und die Lauferschichten 

mindestens 25 cm in den Pfeilerbeton ein. Um einen guten Zusammen- 

hang der Steinverkleidung mit dem Kernbeton des Pfeilers zu erzielen, 

wurden in senkrechten Abstanden von etwa 2 bis 3 m waagerechte, in 

die Wolfslócher der gegenuberliegenden Pfeilerwande eingreifende Flach- 

elsenanker und aufierdem 8 mm dicke Rundeisen in die Lagerfugen des 

Mauerwerks. eingelegt, die die Wandę durch den Kernbeton hindurch 

zusammenhalten. Die Abschlufiąuader an den Pfeilerkópfen wurden aufier

dem noch durch kurze Flacheisen mit dem Beton besonders verbunden.
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Zwischen diesen Quadern 

liegt eine durchiaufende Eisen- 

betonauflagerbank von rd. 1,50 m 

H8he, die unmittelbar unter den 

stahlernen Lagern der Haupttrager 

besondere Umschnurungsbeweh- 

rungen aufweist (Abb. 7). Zum 

Betonieren und zum Versetzen der 

Werksteine dienten Turmdreh- 

krane, so dafi ais Einrflstung nur 

ein leichtes Arbeits- und Schutz- 

gerflst fflr die Maurer nOtig war, 

das zugleich zum Ausfugen der 

Sichtflachen benutzt wurde.

Arbeitstagiich wurden zweiSchich- 

ten der Stelnverkleidung hoch- 

gemauert (Binder und Laufer) und 

dann der Kern ausbetoniert. Um 

die so entstehenden einzelnen 

Abschnltte der Pfeiler mitetnander 

zu verbinden, wurden ihre Beton- 

kerne gut verzahnt. Die bei 

solchen Steinverkleidungen oft 

zu beobachtenden hafilichen Aus- 

blflhungen an den Sichtflachen 

wurden dadurch vollstandig ver- 

mieden, dafi der Beton verhaitnis- 

mafilg trocken eingebracht und durch Abdeckung der arbeitstaglichen Ab- 

schnitte Vorsorge getroffen wurde, dafi das Regenwasser nicht in den 

Beton eindringen konnte.
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Abb. 4. Querschnitt.

Die Steine wurden fflr das Versetzen mit Wolfslóchern versehen, 

wodurch die bei dem verhaitnismafiig weichen Pfalzer Sandstein leicht 

mdgliche Beschadlgung der oft noch bruchfrischen Kanten durch Draht- 

seile oder Ketten vermieden wurde. Aufierdem ging das Versetzen der 

Steine wesentlich schnelier vor sich ais bei Verwendung von Drahtsellen.

Aus der statlschen Untersuchung mag noch erwahnt werden, dafi der 

Pfeiler allein einen Bodendruck von i. M. 1,80 kg/cm2 erzeugt; mit dem 

Stahlflberbau und der Fahrbahnplatte wachst der Druck auf 2,80 kg/cm2. 

Bei grOfiter rechnungsmafiiger Verkehrslast steigert sich die Bodenpressung 

nur auf 3 kg/cm2. Der Anteil der Verkehrslast betragt also nur etwa 7%- 

Die grOfite Kantenpressung wurde zu 3,98 kg/cm2 errechnet bei einer 

auf 4 kg/cm2 festgesetzten zulSssigen Bodenpressung.

Abb. 3. Langenschnitt und Grundrifi der Oberbauten.

b) W id e r lage r .

Die beiden etwa 13 m hohen Widerlager wurden aus wlrtschaftlichen 

Grflnden nicht mit Stampfbetonw8nden, sondern ais aufgelOste Eisen- 

betonkonstruktionen hergestellt. Die AuflenwSnde sind, soweit sie aus 

der Erde ragen, mit Sandstein verkleidet. Diese Verkleidung der ins

gesamt 1 m dlcken Eisenbetonaufienwande mit Naturstein hat sich bisher 

gut bewahrt.

Wie schon erwahnt sind die Widerlager durch eine Langsfuge zwischen 

den beiden Fahrbahnen vollstandig (auch in der Grundplatte) getrennt. 

Die beiden Elsenbeton- 

langswande jeder Wider- 

lagerhalfte sind durch 

Querrahmen in Eisenbeton 

kraftig versteift. Abb. 8 a 

bis 8g zeigen das westliche, 

tiefer gelegeneWiderlager A 

der Brucke, das auch die 

Bremskrafte derOberbauten 

aufzunehmen hat. Hinter 

der Kammerwand dieses 

Widerlagers befindet sich 

in jeder Halfte ein groBer 

Raum zur Aufnahme des Be- 

sichtigungswagens, dessen 

Laufschienen in diese 

Kammer hinein verl3ngert

sind. Die erforderliche Eisenbeton-Zwlschendecke in HOhe der Auf- 

lagerbank dient gleichzeitig zur Aussteifung zwischen den Wanden 

und dem mittleren Querrahmen der Konstruktion, die in dieser HOhe

Abb. 5. Probemauerwerk.
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durch die waagerechten Krafte der festen Lager 

beansprucht wird. Die senkrechten L3ngsw3nde 

hinter den mlttieren AuflagersSulen leiten diese

Krafte unmittelbar in die Fundamentbankette. Abb. 8c.

Da die Aufienwande aber nicht in der Achse

der Haupttrager stehen, so war an den Widerlagerecken zur Obertragung 

der Momente eine besonders starkę Bewehrung nOtig.

Das Widerlager ist nach oben durch eine die Fahrbahn tragende 

30 cm dicke Elsenbetondecke abgeschlossen. Der hlntere Querrahmen 

hat einen hohen oberen Rlegel, der ein Nachrutschen des anschlleBenden 

in die Hohlraume des Widerlagers sich abbóschenden Dammes verhlndern 

soli. Zwischen den Wlderlagerhaiften fflhrt eine Treppe zu einem quer 

liegenden Laufsteg hinauf, der —  von beiden Seiten auskragend —  die 

Wagenkammern verblndet (Abb. 8b).

Abb. 9 zeigt einen Blick in das Innere des Widerlagers nach Fertlg- 

stellung der ersten Halfte und Abb. 10 die Ansicht dieser Wldcrlager- 

haifte mit der Offnung fflr den Besichtlgungswagen.

Belm Betonieren muBte die Lage der Arbeitsfugen besonders flber- 

legt werden, da ein gutes Zusammenwirken der verschiedenen Konstruktions- 

teile einerselts mOglichst groBe Arbeltsabschnitte forderte, anderselts aber 

auf das Versetzen der Hausteine Ruckslcht genommen werden mufite, 

von denen jeweils hóchstens vier Schlchten hochgefflhrt werden konnten, 

worauf der rflckliegende Beton in die Schalung gebracht werden mufite.

Abb. 8d. Abb. 8g. Bewehrung des mlttieren Querrahmens.

Das Ostliche Widerlager, das nur geringe waagerechte Auflagerkrafte 

aufnehmen mufi, ist- ahnllch wie das westllche, jedoch durch den Wegfall 

der Zwlschendecke wesentlich elnfacher ausgebildet.

c) G rfin dung .

Diese bot keine besonderen Schwierlgkeiten, da fiberall an der Bau

stelle in grófierer oder geringerer Tiefe der sogenannte Formsand an- 

getroffen wurde. Damit wird ortsflbllch ein tonlg gebundener Sandstein 

bezelchnet, der im trockenen Zustande sehr fest gelagert ist, bel Frei- 

legung und Zutritt von Wasser aber schmierig wird und zum Zerfliefien 

neigt. Er wird ln bestimmter Zusammensetzung ais Formsand in Elsen- 

gieBerelen verwendet.

Ais Baugrund ist der Formsand sehr gut, da er gleichmaflig be- 

schaffen, frei von grOBeren Klflften und melstens in grOfierer Machtlgkeit 

abgelagert ist. An der Baustelle Lautertalbrflcke wird er nur im Talboden 

von Kies-, Ton- und Schlickschichten fiberlagert.

Die beiden Widerlager sind unmittelbar in dem trockenen Formsand 

gegrflndet. Der Boden wurde durch Sprengen gelóst und, ebenso wie
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bel den Pfeilern, durch Turmdrehkrane aus der Baugrube gefórdert. 

Eine Aussteifung der Baugruben war nicht erforderlich.

Auch der Ostllchste Pfeiler (E) steht auf dem Formsand. Aus dem 

angeschnlttenen Hang traten starkę Quellen in die Baugrube aus. Das 

Wasser konnte durch DrSngraben nach den Pumpensiimpfen geleitet. und 

ohne grofie Schwierigkeiten abgepumpt werden. Die vier Pumpensumpfe 

bestanden aus 250 mm weiten, starken und mit Kiespackung versehenen 

Filterrohren, die sich ais sehr zweckmafiig erwiesen haben. Die rd. 6 m 

tiefe Baugrube muBte mit Rucksicht auf den angeschnlttenen Steilhang 

sehr sorgfaitig ausgesteift werden.

etwa 10 m) umgeben, da'hier stark wechselnde Ton- und Schlickschichten 

iiber dem Felsen lagen.

Ahnllch wurde auch die Baugrube fiir den Pfeiler D umschlossen. 

Hier war mit sehr starkem Andrang von artesisch gespanntem Wasser 

zu rechnen. Es wurde deshalb eine Rohrbrunnenanlage auBerhalb der 

Baugrube eingerichtet, die bis zu 18 m Tlefe reichte. Nachdem die Bau

grube etwa 7,5 m tief bis in eine etwa 1 m dicke Kiesschicht ausgehoben 

war, zeigte sich aber, dafi die fiinf Brunnen das Wasser nicht bewaitigen 

konnten. Infolgedessen wurde eine zweite innere Rohrbrunnenanlage 

erstellt, fur die die verrohrten Bohrfócher der Probebohrungen innerhalb 

der Baugrube benutzt wurden. Damit konnte dann die Sohle der Grube

Abb. 9. Blick in das Innere des Widerlagers. Abb. 10. Ansicht des Widerlagers.

Die Pfeiler B und C wurden ebenfalls ln offener Baugrube mit Wasser

haltung gegriindet. Hier wurde die diinne, tonlge Kiesschicht entfernt 

und der Pfeiler jeweils auf den faulen Sandstelnfeisen gegriindet, der 

hier den oberen Abschlufi der Formsandschicht bildet. Aus diesem mit 

zahlrclchen kleinen Spalten versehenen Gesteln drang sehr viel Wasser 

in die Baugruben, das in Graben mit Dranrohren und Kiespackung zu 

den Pumpensiimpfen am Rande der Baugrube geleitet wurde. Pfeiler C 

wurde aufierdem mit einer eisernen Spundwand (Larssen Profil III, Lange

trockengelegt werden. In dieser Baugrube war die Kiesschicht frei von 

Ton und auch geniigend stark, so dafi sie unter dem Fundament belassen 

wurde. Darunter liegt wieder der Faulfelsen, der etwa 8 m tiefer in 

Formsand iibergeht.

Alle Pfeilerfundamente enthalten unten eine 20 cm dicke Betonschicht 

mit leichter Bewehrung. Gegen den Angriff des in geringem Mafie 

betonzerstOrende Eigenschaften aufweisenden Grundwassers sind die an 

die Baugrubenwande anstofienden Betonschichten und der Ausgleichbeton



Jahrgang 16 Heft 21

20. Mai 1938 E rns t u. H euse r, Die Lautertalbrucke bei Kaiserslautern 269

unter der Sohlenplatte mit Thuramentzusatz hergestellt worden. Die 

untersten Schichten der Sandsteinverkleidung, die teilweise im Boden, 

teilweise dicht dariiberliegen und besonders stark der Verwitterung aus

gesetzt sind, wurden durch Fluatanstrlche geschfltzt.

2. Einzelheiten der stahlernen Oberbauten.

Jeder der beiden Oberbauten besteht aus zwei flber ffinf Offnungen 

ohne Gelenke durchlaufenden vollwandigen Blechtragern. Der Abstand 

der beiden Haupttrager einer Brucke betragt 6,80 m und der Abstand 

der beiden inneren Haupttrager 5,80 m (Abb. 11). Der Abstand der 

1100 mm hohen Quertr3ger betragt 4 m. An ihrem Anschlufi an die 

Haupttrager tragen flber die ganze H5he des Haupttragers relchende Eck- 

bleche zu einer guten Yersteifung des Querschnittes bei. An diese Eck-

Łl

■si

AL 6
■ 18,00-

TB :n 18 10 
-5600-

22 21 28 '81

siiintliche waagerechten Aussteifungen Z 16 
---------Aussteifungen nur fiir Montagespannungen

Abb. 12. Ausstelfung des Haupttragers.

den Unterbau leiten. An den Quertr3gern ergeben sich schiefe Anschlflsse, 

da sie senkrecht stehen, wahrend die Haupttrager, Langstrager und die 

Verb3nde in der Brflckenneigung 1 :27 liegen.

Die aus Walzprofilen 1 34 bezw. P 24 bestehenden Langstrager liegen, 

mit Ausnahme der beiden tief liegenden Strange zwischen den inneren 

Konsolen, auf den Quertr3gern. Sie sind mit diesen fest vernietet und 

seitlich durch Eckbleche ausgesteift (s. Abb. 11). Die Langstragerstrange 

sind an den Pfeilern durch Gelenke unterbrochen, um die Wirkung der 

Stutzenmomente der Haupttrager auf die Fahrbahn auszuschalten. Die 

Gelenke sind mit Messingzwischenlagen ausgebildet, die ein Festrosten 

verhindern (Abb. 13).

Aufier dem bereits erwahnten K-fórmigen Windverband ist noch in 

jeder Offnung ein Bremsverband eingebaut (Abb. 3).

Das feste Lager der Oberbauten ist an dem Wider- 

lager A angeordnet. Es mufite fflr eine waagerechte 

Kraft von 90 t in Brflckenrichtung mit dem Wideriager 

verankert werden. Das geschah durch vier je 80 mm 

dicke Schraubenbolzen, die ln 100 mm weiten Eisen- 

blechrohren durch die Kammerwand hindurchgehen und 

auf beiden Seiten mit starken Druckplatten ange- 

schlossen sind (Abb. 14). Durch diese Art Verankerung 

des unteren Lagertells, die jederzeit zugangllch bleibt, 

ist der Hebelarm der waagerechten

Yordere Druckptatte Kraft verhaltnismafiig kurz Die 
durch die Verankerung bedingte 

starkę Bewehrung der Ecken 

zwischen Flflgel- und Kammer

wand wurde berelts erwahnt.

Die beweglichenLager muBten 

wegen der geringen Pfeiierbrelten 

ais Stelzenlager ausgebildet wer

den (Abb. 15). Die Lager flber 

den Zwischenpfeiler haben vler 

Stelzen, das Lager auf dem Wider- 

lager „F* zwei Stelzen. Die

30 32
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Abb. 13. Gelenk 

der Langstrager.
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Abb. 14. Festes Lager mit Verankerung.

bleche wurden auch die Obergurte der 2,30 m weit nach innen und aufien 

ausladenden vollwandigen Konsolen flber die Haupttrager hinweg an- 

gebunden.

Die vler Haupttrager bestehen aus St 52, alle iibrigen Teile der 

Konstruktlon aus St 37. Das 16 mm dicke Stegblech des Haupttragers 

ist durchweg 3,20 m hoch und besteht aus zwei gleichen Teilen, dereń 

Langsstofi durch zwei Laschen 300-10 gedeckt ist. Die Gurtungen 

bestehen aus L  200-200-16 und Flachstahlen =: 470 -16. Bis zu sechs 

Lamellen passen sich dem Momentenverlauf an. Senkrechte Aussteifungen 

liegen nur an den Quertrageranschlflssen. Die dazwischenliegenden 

Felder (4,00 • 3,20 m) erhalten waagerechte Steifen aus Z 16 (St 37), die 

aber nur auf der Innenseite der Haupttrager liegen (Abb. 12). Ein Teil 

dieser Aussteifungen ist nur mit Rucksicht auf die Montage im Freivorbau 

vorgesehen.

Die unteren Konsolwinkel setzen sich in gleicher Breite von 17 cm 

an der senkrechten Aussteifung des Haupttragers nach unten fort bis zum 

Untergurt des Haupttragers. Ober den Pfeilern und Wlderlagern sind 

die Quertrager ais Halbrahmen ausgebildet, die die waagerechten Krafte 

aus dem in Hohe der Quertrageruntergurte liegenden Windverband in

Zu Abb. 13.

Stelzen sind elnzeln gefuhrt. Die oberen LagerkOrper haben entsprechend 

dem Gefaile der Brflcke genelgte Oberfiachen, wahrend die Lauffiachen 

waagerecht liegen.

GroBe Sorgfalt wurde auf die Ausbildung der Fahrbahnflbergange an 

den Brflckenenden gelegt, da diese Teile bei groBen Brflcken vlelfach 

besondere Mangel zeigen.

An einen brauchbaren Fahrbahnflbergang mflssen (neben anderen 

durch den Verkehr bedingten) folgende Forderungen gestellt werden, die 

manchmal zu wenig beachtet werden:

1. Die StahlguBteile mflssen leicht herstellbar sein, dflrfen nicht zu 

Verwerfungen neigen und sollen nicht zu schwer sein.

2. Der Obergang mufi elnwandfrei zu entwassern und gut abdichtbar 

sein. Das gllt auch fflr die Fugę im Bordstein zwischen Fahr

bahn und Gehweg und im Gehweg selbst.

3. Alle Einzelteile sollen gut zugangllch und leicht auswechselbar 

sein.

4. Der Obergang darf nicht allzuleicht verschmutzen. (Sandstreuen 

im Winter.)
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Um zu vermeiden, dafi sich die Finger „festfressen*, sind sie nicht auf 

der Leiste der gegeniiberliegenden Seite aufgelagert, sondern kragen frei 

aus. Die Querieisten liegen auf Konsolen auf, die an Auskragungen der 

FahrbahnabschlufitrSger befestigt sind. Die Messingschrauben in den

us m  tso iso 110

t j 111 n 11 u m 11111111111,  ̂« ■  l . i m i l l l l l l l l l l l l l l l l i n l l H I l l !

Wahrend man fruher die eigentliche Fingerkonstruktion zusammen 

mit der Verankerung aus e inem  Gufl herstellte, ist man neuerdings 

dazu iibergegangen, die Fingerkonstruktion fiir sich zu giefien und sie 

auf einer genleteten oder geschweifiten Verankerung zu befestigen.

wmm
:-§ Anita?,

Huerfroger

Abb. 16. Obergang am beweglichen Lager,

Abb. 15. Bewegliches Lager auf den Zwischenpfeilern,

Bitumen
Fingerplatten und in ^ ^

den Leisten kdnnen /  a ' 'f\ ^^/>
von oben gelóst wer-

den. [In der Leiste ^ ..J p /
allerdings nur bei yi
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weniger) da nur dann _______ ______ ---------
die SchraubenkOpfe <—i' Zu Abb. 16.

freiliegen],

Auf der Oberfiache slnd die Platten und Finger mit Waffelung ver-

sehen. Unter die Stahlgufiteile sind kurze Abtropfbleche verlegt, die

das Wasser, das durch die Stofifugen der Fingerplatten dringt, ablelten.

OuerMger

Abb. 17. Obergang am festen Lager. Zu Abb. 16.

Diese Ausfuhrung wurde auch bei der' Lautertalbrflcke gewahlt. 

Abb. 16 zeigt die Fingerkonstruktion am (Sstlichen Widerlager. Die Finger 

sind 25 mm und die Ausschnitte 35 mm breit.

Die vorstehend genannten Konstruktionsgrundsatze slnd weitgehend 

beriicksichtigt. Die je etwa 1 m langen Guflstiicke, die von beiden 

Seiten her gleich ausgebildet sind, konnen gufitechnisch richtlg in Piatten- 

form gegossen werden.
Bel der rcchnungsmafiigen BewegungsmOglichkeit von ±  12 cm 

wurden die einzelnen Finger sehr lang. Beide Fingerreihen wurden 

deshalb durch je eine angegossene Querleiste unterstiitzt, die besonders 

hinsichtlich der Schrumpfung beim Erkalten des Gusses gunstig wirkt.

Weitere etwas tiefer angeordnete Abtropfbleche leiten das durch die 

FingerOffnungen fliefiende Wasser der ąuerliegenden Entwasserungsrinne 

zu. Diese mufi grofies Gefaile erhalten, um ein Festsetzen des eingespulten 

Sandes zu verhindern.

Der Raum unter der Fingerkonstruktion ist reichlich bemessen, damit 

die Konstruktion auch von unten her zuganglich bleibt.

Der Obergang am festen Lager besteht aus einem Schleppblech, fur 

dessen Anordnung ahnllche Grundsatze gelten, wie fiir die Finger- 

konstruktionen (Abb. 17). Die zunachst etwas kompliziert erscheinende 

Ausbildung verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fuge in 

den anschliefienden Beton. (Schlufi folgt.)

Yermischtes.
Baustahl. (Runderlafi des PreuBischen Finanzministers vom 27. 4. 1938 

—  Bau 1821/26. 3. — .)
Der Reichs- und Preufiische Wlrtschaftsminister, Hauptabteilung II 

(Bergbau, Eisen- und Energiewirtschaft) macht darauf aufmerksam, daB es 
durch die Verwendung von Baustahlgewebe oder anderem hochwertigen 
Baustahl mijglich ist, in der Bauwirtschaft zu grOBeren gewichtsmafiigen 
Einsparungen an Eisen zu kommen. Die vorhandene Herstellungskapazitat 
in diesen Baustahlen wird z. Z. nur in ungeniigendem Mafie ausgenutzt. 
Es ist z. B. festgestellt, dafi das Verhaitnts von abgerufenem Moniereisen 
zu Beton-Sonderstahl, das im Monatsdurchschnitt des vergangenen Jahres 
64 zu 36°/0 der Gesamtmenge betrug, auf 7Ozu3O°/0 der Gesamtmenge 
in den ersten Monaten dieses Jahres zurilckgegangen ist.

Bei dieser Lage halte ich es fiir geboten, in geeigneten Fallen hoch- 
wcrtige Betonstahle in grófierem Umfange ais bisher anzuwenden.

Dabei mussen die Bedingungen in jedem Falle elngehalten werden, 
die an die Verwendung des hochwertigen Betonstahles oder der Sonder- 
stahle gekniipft sind. Bezfiglich des hochwertigen Betonstahles ver- 
weise ich auf die Bestimmungen des Runderl. v. 16. Februar 1937 —

Bau 2932/15. 2. — , beziiglich der Sonderstahle auf die jeweils geltenden 
allgemeinen Zulassungen. Insbesondere erlnnere ich nochmals an die 
Bestimmungen des Runderl. v. 16. Februar 1937, die die erhóhten 
Spannungen beim hochwertigen Betonstahl nur unter der Voraussetzung 
zulassen, daB bei einer Trennung der Zuschlagstoffe in die KOrnungen 
0 bis 7 mm und iiber 7 mm ein einwandfreier Beton mit einer Mindest- 
wiirfelfestigkeit VFi28^ 1 6 0  kg/cm2 hergestellt wird.

B iicherschau.
Kersten, C .: Der Eisenbetonbau. Teil II: Anwendungen. im Hoch- und 

Tiefbau. 13. Aufl., VIII, 190 S. mit 542 Abb. Berlin 1937, Verlag von 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis steif geh. 5,50 RM, geb. 6,50 RM.

Die neue Auflage des bestens eingefiihrten Leitfadens fiir Studium 
und Praxis Ist den Fortschrltten des Eisenbetonbaues angepafit und in 
mancher Hinsicht verbessert worden. Den Erfahrungen und der Ent
wicklung der letzten Jahre entsprechend, wurden zahlreiche Abbiidungen 
durch neue ersetzt; die Hin weise auf das einschiagige Schrifttum wurden
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stark vermehrt. In Anbetracht der aus der Durchfflhrung des Vierjahres- 
planes erwachsenden Aufgaben Ist die Móglichkeit von Baustoffersparnissen 
angedeutet und in einem • besonderen Abschnitt gezeigt worden, unter 
welchen Bedingungen der Eisenbeton ais wertvoller Konstruktions-Aus- 
tauschwerkstoff in Betracht kommt und Verwendung finden kann.

Das Buch behandelt Anwendungen des Eisenbetons im Hochbau 
{GeschoBdecken, Saulen, AuBen- und Zwlschenwande, Treppen, Krag- 
und Konsolbauten, sonstlge Anwendungsformen, Dach- und Hallenbauten), 
im Grund- und Mauerwerkbau (Grundbauten, Unterkellerungen, wasser- 
dichte Kelleranlagen, Wandę gegen Wind-, Erd- und Wasserdruck), im 
Bau von Leitungen und Behaltern (Róhren, Kanale und Durchiasse, 
Flflssigkeitsbehaiter, Behalter zur Aufbewahrung fester Kórper), im Wasser- 
bau, sonstige Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, bauliche Luftschutz- 
maBnahmen sowie Eisenbeton im Vierjahresplan.

Diese kurze Aufzahlung mag genugen, um einen Oberblick iiber 
den relchen Inhalt des Teils II des Leitfadens zu geben. Die leicht- 
verstandliche Darstellung, die durch gute Abbildungen erganzt wird, 
machen das flbrigens sehr sauber gedruckte Biichlein zu einem wert- 
vollen Ratgeber, dessen vorliegende Neuauflage eigentlich kelner be
sonderen Empfehlung mehr bedarf. ®r.=3itg. R o li.

H offm ann, K. E ., ®r.=3ttg.: Statische Eisenbetonzahlentafeln, 2. Aufl., 
108 S., 54 Zahlenbeispiele, 19 Abb. Wien u. Berlin 1938, Sallmayer- 
sche Buchhandlung. Preis 7,50 RM.

Das Buch ist in erster Linie fiir den Unterricht an den hóheren Bau- 
fachschulen Ósterrelchs bestimmt. MaBgebend fiir die Aufstellung der 
sehr umfangreichen Zahlentafeln war die Neuauflage der ósterreichischen 
Eisenbetonnorm B 2302 in ihrer 4. geanderten Ausgabe. Behandelt werden:

langsbew ehrte  S au len  bei mittigem Druck;

R e c h te ck ąu e rs c h n itte  fur reine Biegung- mit einfacher und 
doppelter Bewehrung bei rfg =  900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700, 

.1800 und 2000 kg/cm2. Die Druckbewehrung betragt 0,1 bis 3 %  des 
Produktes bh. Die Druckeisen liegen im Abstande h! — 0,05 h und 0,10 h. 
<ib bewegt sich von 25 bis 100 kg/cm2;

P la t te n b a lk e n ą u e rs c h n it te  fflr reine Biegung mit einfacher Be
wehrung db = 2 0 ,  30, 40, 45, 50, 60 kg/cm2 bel de =  1200 kg/cm2. Die 

Tafeln enthalten auch fflr andere Elsenspannungen (900, 1000, 1400, 1500, 

1700 und 1800 kg/cm2) die nótigen Angaben, wobei jedem ae eine Druck- 

spannung db in solcher Hóhe zugeordnet ist, dafi die gleiche Nullinien- 

lage wie bei de =  1200 kg/cm2 erhalten bleibt;

e ln fach  und  d o p p e lt bew ehrte  R e c h te ck ąu e rschn itte  fflr 
Biegung und Druck;

P la tte n b a lk e n ąu e rs ch n it te  fflr Biegung und Druck.

Die S chubs iche rung  wird nach dem Vorgange des Unterzelchneten 
aus der S chubk ra ft T mit der Beziehung

= d e (Fes]/2 + F cb)

bestimmt.
Die meisten Aufgaben werden in doppelter Richtung behandelt; zu

nachst werden die Abmessungen ermittelt, ferner sind Tafeln gegeben, 
um aus bekannten Abmessungen die Spannungen zu errechnen. An 
54 Zahlenbeispielen wird die Anwendung der Verfahren eriautert. Am 
Schlufi sind die Gleichungen fflr Bemessung und Spannungsnachwels zu- 
sammengestellt.

Das groBe Zahlenmaterial erleichtert die Bemessung der Verbund- 
querschnitte. Da die ósterreichischen Bestimmungen nur wenig von den 
deutschen abweichen, verdlent das Hoffmannsche Buch auch im Relche 
Beachtung und Verbreitung. B. Lóser.

Lange, O tto, Sr.=3ug., Regierungs- und Baurat: Der Einflufi wechselnder 
Wasserstande auf die Hóhenlage von Festpunkten und Bauwerken. 
(Jahrb. f. d. Gewasserkunde Norddeutschlands, Bes. Mitt., Bd. 8, Nr. 3.) 
22 S. Berlin 1937, E. S. Mittler & Sohn. Preis 2 RM.

Die Messungen sind an den Pegelstellen Husum, List auf Sylt, Cux- 
haven und Wilhelmshaven durchgefflhrt; sie dehnen sich damit fast auf 
die gesamte Nordseekflste aus. Das Ergebnis dieser neuerlichen Unter
suchung Uber die Abhangigkeit der Hóhenlage von Geiandepunkten von 
einem wechselnden Wasserstande bestatigt die bereits frflher festgestellte, 
nunmehr wohl ais Tatsache anzunehmende Beobachtung, daB mit 
s te igendem  Wasser eine S enkung , mit fa lle n d e m  Wasser eine 
H e b u n g  der Geiandepunkte eintritt. Lange fflhrt diese Erscheinung 
auf die elastische Nachgiebigkeit des Untergrundes zurflck und stellt die 
Druckwirkungen des Wassers ais nicht wahrscheinlich hin.

Fur die in Aussicht gestellten weiteren Untersuchungen wflrde es 
sich viellelcht empfehlen, um diese Annahme endgflltig zu beweisen, die 
MeBpunkte mit ihren FuBpunkten In der Tiefe des Alluviums wie auch 
Diluviums zu staffeln. Die Baugrundforschung wflrde es sicherlich be- 
grufien, wenn die zukflnftigen Untersuchungen ihr besonderes Augenmerk 
auf das Verhalten der verschiedenen Bodenarten rlchten wflrden, um daraus 
praktisch verwendbare Schlusse fflr Grflndungen zu zlehen.

Die Untersuchungen stellen ohne Frage einen wichtlgen weiteren 
Schritt auf dem Wege der Erkenntnis fflr das Verhalten von Boden- 
schichten, die dem wechselnden Wasserstande unterworfen sind, dar.

Schon jetzt dflrfte fflr das Vermessungswesen zu beachten sein, daB 
Festpunkte nicht in die Nahe wechselnder Wasserstande zu legen sind.

Prof. Dr. Hansen.

W inkelmann, F., Regierungsbaurat Sr.=2Jng.: Wohnhaus und Bude in
Alt-Hamburg. Die Entwicklung der Wohnverhaitnisse von 1250 bis 1830. 
VIII, 104 S. mit 46 Tafeln. Berlin 1937, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis geh. 8 RM , Leinen 9,50 RM.

Die Arbeit ist eine wertvolle Erganzung zu den Werken von Er be 
und Ranek flber das „Hamburger Bflrgerhaus" und M e lh o p , „Alt-Ham- 
burgische Bauweise". Der Verfasser hat dabei eine groBe Zahl von 
Wohnhausern und Buden aufgenommen, die in neuester Zeit der Stadt- 
gesundung zum Opfer gefalien sind.

Die Abschnitte I und II flber die Stadt, ihre einzelnen Teile und 
Vororte behandeln ln besonders ausfflhrlicher Weise mit einer Relhe 
ausgezeichneter Stadtplane die Entwicklung der Hamburger Siedlung seit 
dem 13. Jahrhundert und ihre stadtebauliche Entwicklung. Anschliefiend 
wird die Entwicklung des Hamburger Bflrgerhauses namentlich nach 
seinem inneren Gefuge eingehend untersucht, wobei ein Stammbaum 
den geschichtllchen Werdegang der zahlrelchen GrundriB- und Quer- 
schnitt-Typen ln anschaulicher Weise eriautert.

Diese Art der Behandlung ist besonders wertvoII und kann allein 
zu einer Kiarung der geschichtlichen Entwicklung der deutschen Stadt- 
haustypen nach dem Vorbilde der vergleichenden Anatomie ffihren, worauf 
ich bereits frflher gelegentlich der Entwicklung eines Bflrgerhaus-Stamm- 
baumes des 13. Jahrhunderts hingewiesen habe1).

Schllefilich bringt der Verfasser sehr wertvolles Materiał uber das 
Hamburger Haus nach den mlttelalterlichen Stadterbe- und Rentenbflchern 
Hamburgs. 28 Wohnhauser und 6 Buden werden mit sorgfaitigen Zeich- 
nungen und elngehender geschichtlicher Darstellung einzeln behandelt.

Das vom Verlag sorgfaitig und gut ausgestattete Werk ist ein wert- 
voller Beitrag zur Bflrgerhaus-Llteratur und verdient, auch bei dem in 
Vorbereitung befindllchen Sammelwerk flber das norddeutsche Bflrger- 
haus ausgewertet zu werden.

Mit besonderem Dank verdient festgehalten zu werden, dafi Herr 
Philipp F. Reem tsm a die Arbeit in wertvoller Weise gefórdert hat.

Dr. R en d sch m id t.

Deutscher Baukalender 1938. 66. Jahrgang. Teil I: 190 S., Tell II: 398 S., 
Teil III: 186 S. Berlin 1937, Ernst Steiniger, Druck- und Verlagsanstalt. 
Preis 4,60 RM.

Die Ausgabe 1938 des Kalenders erscheint wiederum in drei einzelnen 
Teiien.

Band I „Der Architektenberuf und das Baurecht“ faBt alles das, was 
der Architekt beim Planen eines Hauses und zum AbschluB von Ver- 
tragen beachten mufi, in gedrangter, jedoch sehr fibersichtlicher Form 
zusammen.

Band II „Handbuch des Bauens' bildet die Grundlage fflr die tech
nische Bearbeitung, Ausfuhrung und die Kostenermittlung. Neu auf
genommen wurde das Kapitel „Rohstoffbewirtschaftung, Baumangel, Bau- 
schaden", das recht ausfuhrlich die neuen Baustoffe behandelt. Hinweise 
auf behórdliche Bestimmungen, Normen und auf die Literatur erhóhen 
den Wert des Bandes betrachtlich.

Band III enthalt neben allgemeinen Zahlentafeln und dem Kalendarium 
eine sehr reichhaltige Zusammenstellung der Normen im Hoch- und 
Hausbau.

Der Kalender wird jedem Architekten ein willkommener Ratgeber sein.
B flltz ing .

Neuber, f i.: Kerbspannungslehre. Grundlagen fflr genaue Spannungs- 
rechnung. VII, 160 S. mit 106 Abb. im Tcxt und auf 1 Taf. Berlin 1937, 
Julius Springer. Preis geh. 15 RM.

Fflr die in der neueren Festigkeitslehre notwendigen Kenntnisse flber 
den Einflufi von Kerben auf die Spannungsverteilung hat der Verfasser 
eine flbersichtliche Darstellung fflr die mannigfaltigsten Falle gegeben. 
Im Gegensatze zur experimentellen Forschung, die sich naturgemafi nur 
auf Einzelfalle beschranken kann, werden hier mathematische Formeln 
aufgestellt, die allgemelngflltige Gesetzmafilgkeiten darstellen. Der Kon- 
strukteur findet Angaben flber die Spannungserhóhung durch ein- und 
zweiseitlge Kerben ln Flachstaben, flber den Einflufi von Bohrung und 
Langloch lm Flachstab fflr reinen Zug, reine Biegung und reinen Schub. 
Entsprechend wird der raumliche EinfiuB von Umdrehungskerben an 
Rundstaben behandelt, auch Wellen mit Querbohrungen werden betrachtet. 
Die Wirkung von Langsnuten und Entlastungskerben wird in zwei weiteren 
Kapiteln auselnandergesetzt.

Da der Werkstoff dieses errechnete Verhalten um so weniger zeigt, 
je spitzer die Kerben werden, wird ihm bei Betrachtung des Spitzkerbs 
ein Zugestandnis durch Einfflhrung eines besonderen Gedankenmodells 
gemacht. Fflr den technischen Werkstoff. wird eine neue Kennziffer ein- 
gefuhrt, die sozusagen strukturabhangig ist und fflr Stahl etwa 0,5 mm 
betragt. Entsprechend sind am Schlufi des Buches Nomogramme fflr 
„ideale* und „technische" Formzahlen aufgestellt, aus denen die Form- 
ziffern fflr die yerschiedenen Kerbformen bequem abgelesen werden kónnen.

Die Genauigkeit der theoretisch ermittelten Formeln wird durch 
Vergleich mit Mefiergebnlssen gezeigt, die von anderer Seite durch 
spannungsoptische Messungen ermittelt wurden.

Die selbstverstandlich stark mathematische Ausfflhrung des flber- 
sichtlich geschrlebenen Buches sollte den Konstrukteur nicht davon 
abhalten, den wertvollen Inhalt zu studieren. Dr. E. G e ro ld .

') Vgl. Die Hauptbautypen des nordischen-hanseatischen Bflrgerhauses. 
Denkmalpflege 1932, Heft 4/5, S. 149.
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Gruning, G ; 2)i\=!3ng.: Versuche zur Bestimmung der Verbundwirkung 
von Eisenbeton- und Massivdecken mit darin einbetonierten Walztragern 
bei schwingenden Beanspruchungen. Deutscher AusschuB fiir Eisen
beton, Heft 84. IV, 14 S. mit 13 Abb. u. 7 Zahlentafein. Berlin 1937, 
Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 2,30 RM.

Nach den Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Eisen
beton 1932 durfen WalztrSger in Beton, dereń Steghohe einen erheb- 
lichen Teil der Balkenhóhe ausmacht, nicht ais Zugeiseneinlagen in 
Rechnung gestellt werden, so daB eine etwaige Verbundwirkung zwischen 
Eisen und Beton hier unberiicksichtigt bleibt. Da die Frage dieser 
Verbundwlrkung zwischen Tragern und Beton besonders auch bei neuen 
Deckenbauweisen mit Stahltragern immer wieder erórtert wird, sind zu 
ihrer Klarung einige Versuche im Staatlichen Materialprufungsamt Berlin- 
Dahlem im Jahre 1936 durchgefiihrt worden. Geprflft wurden vier Decken 
mit Stahltragern 116 bzw. I  14 von 4,05 m Stiitzweite; die je 1 m weit 
gespannten gestelzten Decken waren ais durchiaufende Eisenbetonplatten 
und ais unbewehrte Betonplatten ausgebildet. Die Versuchsdecken wurden 
ruhenden und schwingenden Beanspruchungen ausgesetzt; dabei wurden 
das Verhalten der Decken und die Bildung von Rissen u. dgl. beobachtet 
sowie Messungen verschiedener Art ausgefiihrt.

Das Heft berichtet iiber Versuchszweck und Arbeitsplan, Herstellung 
der Versuchskórper und Baustoffeigenschaften, Versuchsdurchfiihrung und 
Messungen sowie Versuchsergebnisse, und zwar aufierlich sichtbare Fest- 
stellungen, statische Querschnittwerte und MeBergebnisse. Aus dem 
zusammenfassenden SchluBergebnis ist zu entnehmen, daB bei den un- 
bewehrten Betondecken (Massivdecken aus Stampfbeton) schon fruhzeitig 
eine Lockerung zwischen Beton und Stahltrager eintritt, also mit einer 
Verbundwirkung nicht zu rechnen ist; bei den Eisenbetondecken waren 
die Ergebnlsse zwar giinstlger, reichen aber kaum aus, um allgemein auf 
das Vorhandensein einer Verbundwirkung zwischen Beton und Stahltrager 
schlieBen zu kOnnen.

In Anbetracht der Bedeutung der ganzen Frage verdient der in dem 
vorliegenden Heft gegebene Beitrag zu ihrer Klarung, einem naheren 
Studium unterzogen zu werden. Sr.=3ug. R o li.

Friedrich, E ., Ing. Dr. techn.: Die Tragfahigkeit von auf Biegung be
anspruchten Elsenbetonbauteilen. Deutscher AusschuB fiir Eisenbeton, 
Heft 85. IV, 44 S. mit 42 Abb. u. 15 Zahlentafein. Berlin 1937, 
Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 5,60 RM.

Im Rahmen der neueren Bestrebungen, durch ErhOhung derzulassigen 
Spannungen im Eisenbetonbau zur Einsparung solcher Rohstoffe beitragen 
zu kOnnen, mit denen z. Z. besonders haushaiterisch umgegangen werden 
mufl, ist auch angeregt worden, das Bemessungsverfahren grundsatzlich 
zu andern. Der vorliegende Bericht befaBt sich in diesem Zusammen- 
hange mit der Frage, inwieweit Rechnung und Versuch bei auf Biegung 
beanspruchten Elsenbetonbauteilen tatsachlich iiberelnstimmen. Nach ein- 
leitenden Bemerkungen iiber die jflngere Entwickiung folgt eine Er- 
orterung der Berechnungsverfahren sowie dereń Beurteilung unter be- 
sonderer Beriicksichtigung der Bestimmungen des Deutschen Ausschusses 
fiir Eisenbeton 1932 und der Osterrelchischen Vorschriften 1936, wobei 
die rechnerische Tragfahigkeit der Bauteile zu Versuchsergebnissen mit 
Bewehrungen aus verschiedenartigenStahlen in Beziehung gebracht wird. 
AnschlieBend werden die „H-Frage“ und der Slcherhettsgrad behandelt. 
Hingewiesen wird ferner auf die Beobachtungen beim Bruch von Versuchs- 
kórpern, da es von wesentllcher Bedeutung ist, ob die Streckgrenze der 

' Eiseneinlagen oder die Betonfestigkeit fiir den Bruch mafigebend ist. Der 
dann folgende Vorschlag fiir die Berechnung von Eisenbetonąuerschnitten 
bei Biegung unterscheidet die gleichen zwei Falle; wahrend fiir den 
ersten die bisherlge Rechenvorschrift beibehalten werden kann, werden 
fiir den zweiten neue Berechnungsgrundlagen entwickelt und mit den 
Versuchen verglichen; auBerdem ist ein Vorschlag fiir die Bestimmungen 
gemacht, Fiir die Bemessung von Elsenbetonbauteilen werden Formeln, 
Zahlenwerte und Beispiele geboten. In sinngemafler Weise sind auch 
Untersuchungen fflr solche Bauteile durchgefiihrt, die durch Biegung mit 
Langskraft beansprucht werden. Der folgende Abschnitt „Die n-Frage und 
die Berechnungsgrundlagen" dient der Beantwortung der Fragen, ob fflr 
die Berechnung von Eisenbetontragteilen auf Biegung die Zahl n er- 
forderlich und welcher Wert von n zweckmaBig anzunehmen ist. Zum 
Vergleich der einzelnen Rechnungsverfahren sind Tragfahigkeitslinien auf- 
gestellt. Das SchluBwort enthalt eine Zusammenfassung des Ergebnisses 
der Untersuchungen und einen Ausblick auf die noch offenen Fragen.

Jedem Fachgenossen, der sich mit den praktischen und den theo- 
retischen Grundlagen des Elsenbetons beschaftigt, kann nur empfohlen 
werden, den Bericht aufmerksam durchzuarbeiten. Sr.=8ng. R o li.

Kruger, H .: Zur Geschichte des Strafienwesens im niederhessisch- 
hannoverschen Grenzgebiet. Forschungsarbeiten aus dem Strafien- 
wesen Bd. 2. Fur die Forschungsgesellschaft fiir das StraBenwesen _ 
E. V. herausgegeben von Oberreg.-Baurat O tto  H uber. 59 S. mit
14 Karten und Abbildungen im Text. Berlin 1937, Volk und Reich Verlag. 
Preis 3,20 RM.

Der Untertitel des Buches: „Versuch der Monographie einer Verkehrs- 
landschaft* gibt den Inhalt noch scharfer an. Der Verfasser leitet die 
Verkehrsverhaitnisse einer durch FluBtaler und Gebirgszuge quer und 
langs geteilten Landschaft aus den orographlschen, geographischen, geo- 
logischen und geopolitischen Gegebenheiten ab und bringt Ordnung In 
das „schelnbar gesetzlose Mosalk von Geblrgsgruppen, Kammen und 
Hochfiachen'1 zwischen Weser und Leine von Kassel bis Hameln— Hildes- 
heim, indem er, oftgestutzt auf Verwahrungsfunde und Spuren von Volks-

burgen, zeigt, wie die StraBenziige zur Stein- und Bronzezeit gegangen 
sind, wie sich dann die alten Heer- und HandelsstraBen, spater das Eisen- 
bahnnetz, die heutigen Land- und Reichsstrafien und schliefilich die 
Reichsautobahnen entwickeln muBten und nicht anders liegen konnten. 
Diese Angaben werden in der neueren Zeit durch Verkebrsschatzungen 
aus Zollstellen und Verkehrszahlungen nachgeprflft. Mehrere Karten 
geben die notwendige Erganzung. Das Verstandnis der Arbeit wiirde 
fur die Leser, die mit der behandelten Gegend nicht vertraut sind, 
wesentlich erleichtert worden sein, wenn die vorzflglichen Karten nicht 
im Text, sondern so beigegeben waren, daB man sie neben den Text 
legen kann. (Nur noch eine Einzelbemerkung zu S. 47/48: Der Last- 
verkehr wird zu hoch geschatzt. Nach eingehenden Erhebungen, die ich 
in Sachsen 1912 angestellt habe, kann man in hiigeligem Gelande ais 
Nutzlast, die ein Zugtier im Durchschnitt aller Ein- und Mehrspanner 
zieht, nur 960 kg, also hóchstens 20 Zentner, aber nicht 24 bis 28 Zentner 
annehmen.)

Die Abhandlung ist sehr verdienstvoll und weitet dem Ingenieur 
den Blick nicht nur durch die geschichtliche und erdkundliche Dar- 
stellungsweise, sondern gibt ihm auch wertvolle Hinweise fiir das Ent- 
werfen groBer Verkehrswege, seien es nun Kanale, Eisenbahnen, Strafien 
oder Reichsautobahnen, und hebt ganz allgemein das Verstandnis fflr die 
jungę Verkehrswissenschaft. Móge dieses Heft Anregung fiir weitere 
Einzeldarstellungen von Verkehrslandschaften geben! Dr. Speck.

M eller, K■ Taschenbuch fiir die Lichtbogenschweifiung. 2. Aufl. VIII, 
197 S. mit 95 Abb. Leipzig 1937, S. Hirzel. Preis in Leinen 5 RM.

Die zweite Auflage des 1935 erstmalig erschienenen Taschenbuches ist 
1937 fertiggestelit. In gedrangter Form bringt der Verfasser auf 192 Seiten 
alles Wesentliche flber die Elektroschweifiung. Man wird ihm bestatigen 
miissen, dafi es ihm gelungen ist, den nicht immer einfachen Stoff in so 
verstandlicher und flbersichtlicher Form gebracht zu haben, dafi SchweiBer, 
Meister und Ingenieur sowie alle Freunde der ElektroschweiBtechnik 
gleicherweise ihre Freude an dem Buch haben. Gliederung und Inhalt 
sind im wesentlichen beibehalten worden, der vierte und fflnfte Absatz 
flber Schweifianlagen und Zubehór wurde, entsprechend der kraftigen 
Weiterentwicklung der Technik auf dem Gebiete, besonders der Schweifi- 
drahte und -stabe, neu bearbeitet. So bietet das Taschenbuch eine gute 
Obersicht flber den Stand der Erkenntnis auf dem Gebiete der Maschinen 
und des Zubehórs fflr Elektroschweifiung, der Eigenschaften der fflr die 
verschiedenen Werkstoffe hergestellten Schweifiverbindungen und ihrer 
Prufung. Dr. K flhne l.

Brandt, A ;  Baue mit Verstand! Der Baufachmann Im Vierjahresplan.
79 S. mit 150 Abb. Mflnchen 1938, Knorr u. Hirth G. m .b. H. Preis 
geb. 3,70 RM.

Der Verfasser bietet auf Grund langjahriger persćjnlicher Erfahrungen 
bei der Gagfah (Gemeinniitzige Aktiengesellschalt fflr Angestellten-Helm- 
statten) zweckmafiige ElnzellOsungen zu allem, was zum Aufbau und zur 
inneren Ausstattung eines Kleinhauses in neuzeitlichem Sinne, den Forde- 
rungen des Vierjahresplanes entsprechend, nOtig ist. Alte, handwerks- 
gerechte Bauweisen werden dort empfohlen, wo Neuzeltliches keine 
praktischen und wirtschaftlichen Vorteile zu bieten vermag. Von Fali zu 
Fali kSnnte man auch anderer Meinung sein; jede Gegend hat ihre 
Besonderheiten. Auf die Nachteile einer starren Hóchstpreisforderung 
je m3 umbauten Raumes bel Kleinwohngebauden wird mit Recht hin
gewiesen. Kostenaufstellungen, Zeichnungen und lehrhafte photographische 
Aufnahmen beleben und erganzen in wflnschenswerter Weise den vor- 
getragenen Stoff. Es ist aber nun an der Zeit, nicht mehr von Ersatz-, 
sondern nur noch von Austauschstoffen zu reden (vgl. S. 7). Im flbrigen 
wird aber das Bflchlein einem jeden Baufachmann, der mit Kleinhausern 
zu.tun hat, Anregung und Nutzen bieten. C. Kersten.

Personainachrich ten.

Bayern. Versetzt: der Bauamtsdirektor mit Titel und Rang eines 
Regierungsoberbaurates und Vorstand des Strafien- und Flufibauamtes 
Deggendorf Heinrich N euner in gleicher Diensteseigenschaft an die Re
gierung von Oberfranken und Mittelfranken; —  der Hafenamtsdirektor und 
Vorstand des Hafenamtes Aschaffenburg Rudolf D a lcho  ais Bauamts
direktor und Vorstand an das StraBen- und FluBbauamt Deggendorf; —  der 
Regierungsbaurat 1. Klasse des Strafien- und Flufibauamtes Kempten Franz 
G ebhard  in gleicher Diensteseigenschaft an das Hafenamt Aschaffenburg 
unter Obertragung der Leitung des Amtes, der Regierungsbaurat I. Klasse 
am Vorarbeitenamt zur Aufstellung eines allgemeinen Entwurfes fiir den 
Ausbau der Oberen Donau ,U lm — Kehlheim" in Neuburg a. d. Donau 
Ferdinand K nauer an das Wasserstrafienamt Bamberg; —  der Regierungs
baurat am StraBen- und FluBbauamt Nflrnberg Hermann P iek l an das 
Wasserstrafienamt Nflrnberg, der Regierungsbaurat am StraBen- und Flufi- 
bauamt Augsburg Ludwig M e irho fe r an das Wasserstrafienamt Schwein- 
furth, der Regierungsbaurat am Wasserstrafienamt Wflrzburg Peter H o lle is  
an das Vorarbeitenamt zur Aufstellung eines allgemeinen Entwurfes fflr 
den Ausbau der Oberen Donau „Ulm— Kehlheim" in Neuburg a. d. Donau 
unter Obertragung der Leitung dieses Amtes.
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