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Alle Rechte vorbehaltcn. Neues Schiffshebewerk.
V on  K . B o ttc he r , V D I, O beringen ieur i. R., Duisburg .

Bei H ebew erken kónnen  bekanntlich  gróBere H óhenuntersch iede  in 

e inem  H ub  iiberw unden  werden. So hat das im  Friih jahr 1934 ln  Betrieb 

genom m ene, am Hohenzollern- und  F inow-Kanal unw e it Berlin liegende 

Schiffshebewerk N iederfinow  eine H ubhohe  von rd. 36 m , w ahrend die 

benachbarte Schleusenan lage den g le ichen H ohenunterschied m it vier 

h ln tere lnanderllegenden Sparbeckenschleusen von je 9 m H ubhohe  flber- 

w inde t.

Das in den  9 0 er Jahren  entstandene Schiffshebewerk H enrichenburg  

am  Dortmund-Ems-Kanal w urde fur d ie  A ufnahm e  von nur 700-t-Schiffen 

gebaut, w ahrend d ie  neueren Bauw erke, w ie  das Schiffshebewerk N ieder

finow  un d  die neuen H ebew erke Rothensee und  H ohenw arthe be i M agde 

burg  fiir d ie  A u fnahm e  

von 1000-t-Schiffen ein- 

gerichtet sind.

Z u r Ze it p lan t m an 

schon ein Schiffshebewerk 

fflr 1500-t-Schiffe.

Beim  H ebew erk N ieder

finow  ist, w ie  bekannt, das 

G ew ich t des Troges, der 

d ie  Schiffe au fn im m t, durch 

Gegengew ichte , die an flber 

Ro llen  gefiihrten Seilen 

hangen , ausgeg lichen . Bei 

den H ebew erken H enrichen

burg, Rothensee undH ohen-  

warthe dagegen geschieht 

der G ew ichtsausg leich 

durch Schw im m erauftrieb .

DerT rog  des a lterenW erkes 

H enrichenburg  w ird  durch 

fflnf Schw im m er getragen, 

w ahrend  m an be i den 

neueren Schw im m erhebe- 

werken be i M agdeburg  nur 

zw e l S chw im m er fflr jedes A bb . 1.

H ebew erkano rdne te .um e in  

statisch bestim m tes System

zu erhalten. D iese be iden  Schw im m er werden natflrlich grófier ais d ie  bis- 

herigen fflnf, um som ehr, ais d ie  neueren Hebew erke grófiere Schiffe auf- 

nehm en w erden. D ie  Schw im m er des 1000-t-Schiffshcbewerks Ro then

see haben 10 m Durchm . und  sind 32 m hoch. R ichtet m an ein solches 

H ebew erk  fflr 1500-t-Schiffe ein , so braucht m an nach den angestellten 

U ntersuchungen dafflr zw e i Schw im m er von rd. 45 m H óhe  bei 

10 m Durchm .

Der W asserspiegel in  den Schw im m erschachten eines solchen Hebe- 

werks mflBte m it Rflcksicht auf d ie  zw eckm afiige A usb ild ung  der Trog- 

konstruk tion  und  der Troggrube rd. 8 m unter dem  W asserspiegel der 

unteren H a ltu ng  be i N N W  liegen. U ber und  unter dem  Schw im m er soli 

in seinen aufiersten S te llungen  wenigstens 1 m W asser stehen.

N im m t m an nun fflr ein solches Hebew erk eine H ubhohe  von  20 m 

an, so erg ib t das e ine  Schw im m erbrunnentie fe  fur das Hebew erk , g e 

messen vom  niedrigsten W asserspiegel der unteren H a ltung  an, von 

8 +  1 +  45 +  20 +  1 =  75 m .

D ie H erste llung  derartig tiefer Schw im m erschachte erfordert einen er- 

heblichen K ostenaufw and , der vorher m eist n ich t e inm al m it elnlger 

S icherhe it zu  errechnen ist.

So s ind  z. B. d ie Schw im m erschachte fflr das H ebew erk Rothensee 

erheblich teurer gew orden ais veranschlagt war, was auf d ie  angetroffenen 

ungflnstigen Boden.verhaitnisse zurflckzufuhren ist. M an  kann natflrlich 

auch den Schw im m erdurchm esser grófier w ah le n , um  eine geringere 

Schw im m erschachttiefe zu  erhalten. A ber der Schw im m erdurchm esser 

ist e inm al begrenzt durch die Trogbreite, und  auBerdem wflrde m an 

durch diese M aBnahm e kelne wesentliche H erabsetzung der Herstellungs- 

kosten fflr d ie  Schw im m erschachte erreichen kdnnen .

D ie  Bauze it fiir d ie  bisher erstellten Schw im m erhebew erke ist ver- 

haitn ism aB ig  Iang, da erst nach dem  A bteu fen  der Schw im m erschachte

m it der H erste llung  der Trogkam m er und  dann erst m it dem  A ufbau  der 

hohen Schw im m erkessel an O rt u nd  S te lle  begonnen werden kann.

Es ist ais ein Nachtell anzusehen, daB sow ohl be i H ebew erken m it 

G egengew ichtsausg le ich ais auch bei den b isherlgen Schw immerhebe- 

werken fflr den sogenannten K atastrophenfall (Leerlaufen des Troges) be 

sondere S icherheitsvorrichtungen angeordnet werden m ufiten, d ie  sehr 

grofie Krafte au fzunehm en  haben , um  ein ungew olltes  Hochfahren des 

Troges durch den freiw erdenden Auftrleb der G egengew ichte  oder 

Schw im m er zu  ve rh indem . W flrde belsp ielsw eise im  T rogboden p ló tz lich  

ein Leck von etwa 1 m 2 Grófie entstehen, so w flrden be i 3 m  W asser

stand lm  Trog im  M itte l rd. 200 m 3 W asser je  M inu tę  ausfliefien. Der

Trog m it 3200 t Wasser- 

inha lt w flrde dann in  16 m in  

leer sein, und  d ie  Sicher- 

heitsvorrlch tung mflBte den 

fre igew ordenen A uftrieb  

von 3200 t flbernehm en. 

Derartige Sicherheitsvor- 

richtungen fflr so groBe 

Krafte s ind  aber sehr kost- 

spie lige E inrich tungen . Es 

ist deshalb von grofiem  

Vorte ll, w enn m an , w ie 

spater geze ig t w ird , diese 

teueren E inrich tungen ent- 

behren kann . Insbesondere 

auch desha lb , w e il m an 

fflr den e lgentllchen Hebe- 

betrieb lm  H óchstfalle  m it 

Kraften von etwa 120 t nach 

den b isherlgen Erfahrungen 

zu  rechnen braucht.

Gegen iiber dem  geschil

derten, bekannten Schiffs

hebew erk w elst e in  n e u e s  

von  der D E M A G . entwickel- 

tes H e b e w e r k  (s. A bb . 1,

2 u. 3) V orte ile  bezug lich  

gflnstigerer Baukosten und  kurzerer Herste llungsfristen auf. D ie  D E M A G . 

schiagt vor, statt zweier zy lindrischer, aufrecht stehender S chw im m er 

(s. A bb . 4) nu r einen flachen, durch das deutsche Patent Nr. 657 005 

geschfltzten Schw im m er, zu  verw enden.

Fflr d ie  be iden  im  gleichen M afistabe gezeichneten Hebew erke der 

A bb . 2 u. 4 ist eine H ubhohe  von 20 m angenom m en .

Der Schw im m er nach dem  neuen Vorschlag Ist lm  G rundrifi von 

rechteckiger Form  und  ungefahr so lang  w ie  der Trog zu r A u fnahm e  der 

Schiffe. Seine Breite Ist etwas geringer ais d ie  lichte Breite des Schiffs- 

Troges und  seine H óhe  rd. 7 m . D ie  Tiefe der Schw lm m ergrube  kann 

deshalb be i dem  neuen Hebew erk natflrlich sehr v ie l geringer sein ais 

bei den b isher gebrauchlichen A usfflhrungen. S ie betragt be i 20 m H ub  nur: 

1 + 7  +  2 0 +  1 = 2 9  m.

D ie  Tiefe der Trogkam m er kann hier ebenfalls etwas geringer sein, da 

sich die  Trogkonstruktion g iinstiger ausb ilden  laflt. D ie  T rogkam m er w ird 

nu r 5 m  tief, gegen iiber 8 m be im  H ebew erk m it senkrechten, zy lindrischen 

S chw im m ern , gemessen vom  n iedrigsten W asserstande der unteren 

H a ltungen . E igen tllch  ist be im  neuen Hebew erk eine besondere Trog

kam m er iiberhaupt n ich t vorhanden , da der obere Tell der Schw lm m er

grube den Trog in tiefster S te llung  au fn im m t. H ierdurch w ird  erheblich 

an M auerw erk gespart. D ie  U nterkante  des Schw im m erschachtes liegt 

nam lich  be i der neuen Bauart nur:

29 +  5 =  34 m 

unter dem  niedrigsten W asserspiegel der unteren H a ltung .

E in  besonders grofier V orte il des flachen Schw im m er ist, dafi er, 

fa lls der Trog leerlaufen sollte, sich info lge seiner grofien Breite nur all- 

m ah lich  entsprechend der En tlastung  hebt und  schliefilich aus dem  W asser 

austaucht. D ie  A us tauchung  betragt be i vo lls tand ig  leerge laufenem  Trog 

nur etwa 3,5 m.

M o d e li (1 :5 0 ) des DEM AG.-Schiffshebewerkes m it flachem  Schw im m er (DRP) 

fflr 1500-t-Schiffe und einen H ub  von  15 m.
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A bb. 2. DEM AG.-Schiffshebew erk m it flachem  Schw im m er (D R P )'f iir  1500-t-Schiffe und  einen H ub  von 20 m .

Da die Schwlmmerober- 

flache bei ge fu lltem  Trog in 

der oberen norm alen Endstcl- 

lu ng  1 m  unter dem  W asser

spiegel der Schw lm m ergrube 

liegen so li, so hebt sich nach 

v ó lllg em  Leerlaufen der Trog 

nur um

1 +  3,5 —  4.5 m

iiber seine norm ale  oberste 

S te llung. Es ist also nur er

forderlich , fiir den Kata- 

strophen fa ll (Leerlaufen des 

Troges) d ie  F iihrungsgeriiste  

fiir den Trog um  4,5 m  zu  

verlangern. Bei einem  Hebe- 

werk m it senkrechten zylin- 

drischen Schw im m ern mufite 

m an fiir d ie g le ichen Verha lin isse  d ie  F iih rungen  um  22,5 m verl3ngern. 

E ine  besondere S icherung zur A ufnahm e  der sonst im  Katastrophenfall 

fre iw erdenden grofien Krafte ist bel dem  neuen H ebew erk n icht not- 

w end lg , da m an den schw im m enden Teil des Hebewerkes ohne Bedenken 

in  die nu r w enige M eter iiber der N orm als te llung  llegende  Endste llung  

fahren lassen kann, w e il er dort von selbst sanft zum  S tills tande  kom m t, 

was auch durch M odellversuche erwiesen ist. D ie  Trogfiihm ngsgeriiste 

brauchen dem nach nur fiir den seitlichen W indschub  u n d  fiir eine senk- 

rechte Be lastung von  hóchstens 50 t je  F iihrungsgeriist berechnet zu 

werden.

Bei langeren Betriebspausen und be i Betriebsunterbrechungen kann 

m an aufierdem  den Trog in der H óhe  der oberen H a ltung  stehen lassen, 

so dafi er sich bei e inem  p ló tz llchen  Leerlaufen nu r um  4,5 m  heben 

w iirde . Jedoch  auch dann , w enn  der Trog in seiner tiefsten S te llung  

leerlauft, w ird  sich der schw im m ende Tell, w ie die M ode llversuche ge- 

ze igt haben , nur langsam  heben , da der flachę, breite Schw im m kórper 

einer uberm afiig  schnellen A ufw artsbew egung  des Troges grofien Wider- 

stand entgegensetzt, um  so m ehr, ais die En tlastung  des Schw im m ers 

sich nur langsam  steigern kann.

Bei d iesem  neuen H ebew erk so li deshalb der m asch ine lle  Antrieb 

n icht se lbsthem m end sein, w ie bei dem  Sp inde lhebew erk  m it senkrechten 

Schw im m ern . Es ist d ie V erw endung  von  Zahnstangen und  Triebstock- 

ritzeln fiir den H auptan trieb  vorgesehen, d ie  gegenuber den b isher ver- 

wendeten, se lbsthem m enden Sp inde ln  einen erheblich besseren Wirkungs- 

grad haben . Der Strom verbrauch u n d  dam it d ie Strom kosten werden be i 

der neuen  Bauart deshalb  wesentlich geringer.

Baut m an  den Schw im m er nur so bre it, dafi er durch die untere 

H a ltung  elngefahren w erden kann , dann  ist es m óg lich , wahrend der 

B auze it der Schw lm m ergrube und der dann a llerd ings no tw end igen Trog- 

kam m er den Schw im m er g ie ichze itig  au f einer W erft fertigzuste llen und 

som it d ie  B auze it g anz  wesentlich zu verkurzen.

Nach Fertigste llung  der Schw lm m ergrube und  der Trogkam m er fiillt 

m an  bel dieser A usfiih rung  be ide  bis zum  W asserspiegel der unteren 

H altung  m it Wasser, (jffnet dann  das untere H altungstor und  fahrt den

A bb . 3. M ode li (1 : 50) des DEM AG.-Schiffshebewerkes m it flachem  

Schw im m er (DRP) fiir 1500-t-Schiffe und  einen H ub  von 15 m.

Schw im m kórper in  die  Trogkam m er ein . D ann  w ird das H altungstor 

w ieder geschlossen u n d  das Wasser in der G rube  bis auf d ie  betriebs- 

mafiige W asserspiegelhOhe gesenkt.

Der Schiffstrog ist inzw ischen auf einer R iistung  in  gehóriger H óhe  

iiber der Schw im m ergrube  fertiggestellt worden. N un w ird  die Wasser- 

oberfiache in der Schw im m ergrube so w e it abgesenkt, dafi zw ischen 

Schw im m er und  Trog d ie  Trogstutzen e ingebaut w erden kónnen . D ann  

fiillt  m an die Schw im m ergrube  w ieder so w eit m it W asser, b is sich der 

Schw im m er fest in die  A ufiager der S tiitzen gesetzt hat u nd  den Schiffs

trog tragt.

U m gekehrt verfahrt m an , w enn der Schw im m er zwecks Ausbesserung 

ausgewechselt oder gestrichen w erden soli. Der Schw im m er kann auf 

d iese W eise in kurzer Ze it in d ie  untere H a ltung  gebracht, u n d  h ie r auf 

eine vorher hcrgerichtete H e llin g  gezogen werden.

Aus S icherheitsgriinden w ird  der Schw im m er durch eine Reihe 

Schotten in e inze lne k le ine  K am m ern  unterte ilt, und  zw ar so, dafi er 

be im  V o llau fen  zw eler benachbarter A b te ilungen  noch schw im m fah ig  

b le ib t, w obe i m an entsprechend dem  verringerten Auftrieb  W asser aus 

dem  Trog ablafit.

W ill m an einen besonders bre iten Schw im m er h aben , um  im  

Katastrophenfall e ine ganz besonders langsam e A ufw artsbew egung zu 

erzielen, dann  w ird  der S chw im m er in der Langsachse gete ilt, w obe i d ie  

Halften  so breit sein kónnen , dafi sie sich e inze ln  durch das untere 

H altungstor einfahren lassen.

M acht m an den Schw im m er doppe lt so breit ais ursprung lich  an

genom m en , so w ird  er auch nur ha lb  so hoch. Das heifit, m an be- 

kom m t an Stelle des 7 m  hohen Schw im m ers nur einen solchen von 

1/2 X  7 =  3,5 m H óhe . D ie A ustauchung  eines solchen Schw im m ers aus 

der norm alen oberen E nds te llu ng  be i leergelaufenem  Trog betragt dann 

aber nur

1 +  1,75 =  2,75 m.

G anz  besonders vorte ilha ft ist d ie  Bauart des Hebewerkes m it Flach- 

schw im m ern be i w asserundurchlassigem  Boden  oder felsigem  U ntergrund , 

da dann die  S chw im m grube  im  Trockenen hergeste llt werden kann und  

ihre W andę  nur le icht m it Beton verk le ide t zu  werden brauchen.

U m  w ahrend des Hebens und Senkens des Troges tro tz der aus- 

bzw . e in tauchenden Trogstutzen im m er g le ichen A uftrieb  zu  haben , kónnen  

im  Schw im m kórper Schachte angebracht werden, ln denen  sich vom  Hub- 

werk angetriebene K o lben  bew egen entsprechend der veranderlichen 

W asserverdr3ngung der aus- bzw . e in tauchenden T rogstutzen. S teh t der 

Trog an der unteren H a ltung , w obe i d ie  S tiitzen zw ischen Schw im m kórper 

und  Trog g anz  e ingetaucht sind, so stehen d ie  K o lben  oben, w odurch 

der Auftrieb des Schw im m ers entsprechend dem  Auftrieb der e ingetauchten 

S tiitzen verringert ist. S teh t der Trog an der oberen H a ltung , so stehen 

d ie  K o lben  in ihrer tiefsten S te llung , u nd  der A uftrieb des Schw im m ers ist 

u m  die M enge des dabe i aus den Schachten verdr3nglen Wassers ver- 

grófiert. D ie  K o lben  kónnen  auch durch besondere, m it dem  H ubm otor 

gle ichgeschaltete M otoren angetrieben werden. In  A bb . 2 ist d ie  A n 

o rdnung  solcher K o lben  angedeutet.

A bb . 1 u . 3 ze igen das im  M afistab 1 :5 0  von D E M A G . hergestellte 

M o de li eines Schiffshebewerkes m it flachem  Schw im m er fur 1500-t-Schiffe 

und  15 m H ub . Der Schw im m er ist im  M ode li 1,6 m lang, 0,29 m  breit 

u n d  0,14 m hoch. Der M ode li-T rog  ha t e ine Lange von 1,76 m, e ine 

Breite von 0,25 m u nd . e ine W assertiefe von  0,06 m . D ie  H ub h óh e  des 

Troges ist be im  M ode li 30 cm entsprechend 15 m  bei naturlicher Grófie. 

D ie  Spaltbreite zw ischen Schw im m er und  der W and  der Tauchgrube ist 

be im  M o d e li rlngsum  1 cm entsprechend 0,5 m  be im  H ebew erk in 

naturlicher Grófie . Der Trog w ird durch e inen k le inen  E lek trom otor an

getrieben, der m itte ls  Schnecke und  eines Radertriebwerkes v ie r Trieb- 

stockritze! d reh t, d ie in d ie  Zahnstangen an den feststehenden vier 

Fuhrungsbócken eingreifen. D ie  Trlebstockritzel s ind durch Langs- und
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A bb . 4. Schiffshebewerk m it zw ei zylindrlschen aufrechtstehenden Schw im m ern 

fiir 1500-1-Schiffe und e inen H ub  von 20 m.

Q uerw e llen  untereinander verbunden und sichern die  g le ichm aB ige waage- 

rechte Lage des Troges. Sam tliche T riebwerke sind unter dem  Trog- 

boden  gelagert.

Fahrt man be im  M ode li den vom  Schw lm m er getragenen Trog in die 

untere S te llung  und  lafit dann das W asser aus dem  Trog auslaufen, so 

setzen sich Trog und Schw im m er schon nach dem  A uslaufen von Vs t>is Vo 

des Troginhalts von selbst in Bew egung, und  zw ar annahernd  m it der

g le ichen G eschw ind lgke it w ie 

be im  m echan ischen Antrieb . 

Bei weiterein Ausflle fien  des 

Wassers aus dem  Trog hebt 

sich der Schw im m er dann all- 

m ah lich  so lan ge , b is das 

G le ichgew icht w ieder her

gestellt ist. D ie  A ustauchung  

des Schw lm m ers in der End- 

ste llung  entspricht der aus dem  

Trog ausgeflossenen Wasser- 

m enge . Besonders bemerkens- 

w ert ist das vo lls tand ig  stofi- 

freie S tehenb le iben  des Troges 

in  der Endste llung . Verh indert 

m an  in der untersten S te llung  

des Troges seine Aufwarts- 

bew egung  gew altsam  solange, 

bis der Trog vo lls t3nd ig  leer 

ge lau fen ist, u nd  g ib t ihn  dann 

fre i, so heb t sich der Trog 

zw ar m it etwas grófierer, aber 

im m erh ln  noch verha itn ism afilg  

geringer G eschw ind lgke it und  

kom m t auch dann  in fo lge  des 

a llm ah llchen  Austauchens des 

Schw im m kórpers langsam  und 

vo lls tand ig  stoBfrel zur Ruhe. 

In  W irk lichke it kann dieser Fali 

natiir lich  nie vorkom m en , da der Trog schon lange  vor seinem  vó lllg en  

Leerlaufen in der oberen norm alen Endste llung  angekom m en Ist.

A hn liche  und  zah lre iche andere Versuche an dem  grofien M ode li 

ze igten der D E M A G ., dafi d ie dem  Entw urf zugrunde  ge legten A nnahm en  

richtig waren, und  dafi ein Schiffshebew erk m it flachem  Schw im m er sich 

b llllger und schneller bauen lassen kann und  auch w irtschaftlicher arbeitet 

ais die b isher gebau len  A nlagen .

Alle Rechte vorbehaIten. Einiges iiber die Gestaltung massiver Bogenbriicken.
V on G . S c hape r .

(Fortsetzung aus Heft 34.)

b) E in s t ó c k ig e  V ia d u k t e .

1. V ia d u k t e  m i t  g l e i c h w e i t e n  Ó f f n u n g e n  u n d  m i t  G r u p p e n -  

p f e l l e r n ,  d ie  d ic k e r  a is  d ie  i ib r ig e n  P f e i l e r  s in d .

Bei V iadukten m it gle lch w eiten Ó ffnungen  haben die  dickeren 

G ruppenpfe iler den Zweck, im  V iaduk t A bschnitte  zu  schaffen, die ohne 

Gegenschub der G ew ó lbe  der Nachbarabschnitte standslcher sind. M an  

braucht fQr die  A ufste llungsarbeiten nur so v le le  Lehrgeruste, w ie  Ó ffnungen  

in den e inze lnen A bschnitten vorhanden sind. Bei te llweiser Zerstórung 

des V iaduktes b le iben  die e inze lnen unversehrten A bschnitte  fiir sich 

stehen. Bestehen Befiirchtungen, dafi durch die  dickeren G ruppenp fe ile r 

das G esam tb ild  des V iaduktes  unruh lg  w ird , was aber meist n icht der 

F a li ist, so kann m an die  G ruppenp fe ile r ebenso dick machen w ie d ie  

anderen Pfeiler und  ihnen  durch E isenbew ehrung  die nótige  Standslcher- 

he it geben.

A bb . 17 bis 19 ze igen V iadukte  m it gle lch w elten  Ó ffnungen  und  

m it G ruppenp fe lle rn , d ie  dicker ais die iibrigen Pfeiler sind.

E riauterung  zu  A bb . 17.

B e k e ta lv la d u k t  be l A l t e n b e k e n  auf der Strecke Soest— A ltenbeken . 

Der 482 m lange  und  35 m  hohe V ia du k t hat 24 g leiche ó f fn u n g e n  von 

je  15 m L lchtw eite , die von  H albkre isgew ó lben  iiberspannt s ind . Er 

s tam m t aus dem  Jahre 1852 und ist g anz in  Sandste lnen gem auert. 

Im m er 5 ó f fn un g e n  s ind  von G ruppenpfe ilern , die doppe lt so dick w ie 

d ie  anderen Pfeiler s ind , zu  e inen A bschn itt zusam m engefaflt. D ie G ruppen 

pfeiler haben beiderseits fiin fse itlge  V orlagen, d ie  bis zur Brustungsober- 

kante durchgehen und  die A bschnitte  noch besonders e inrahm en. Sonst 

sind die  P feiler bis auf d ie  E in fiigung  einze lner dunklerer, waagerechter 

Steinschichten ganz schmucklos gehalten . D ie  Brustung, d ie  auf e inem  

kraftigen Geslm s s itzt und aus Q u ad e m  besteht, ist durchbrochen. Der 

Y laduk t ist schón gestaltet.
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A bb . 18.

R u h r ta lv ia d u k t  bei H e r d e c k e  

ln der Strecke H agen— Herdecke. Der

30 m hohe und  aus Ruhrkohlen- 

sandste inen gemauerte V iaduk t hat 

12 O ffnungen  yon je  20 m lichter 

W e ite . Je  4 O ffnungen  s ind  durch

6 m bre ite  G ruppenp fe ile r zu  A b 

schnltten zusam m engefaflt. D ie  Zwi- 

schenpfeiler sind in der H ohe der 

Kam pfer nur 3 m dick. D ie  G ew ó lbe  

s ind nach dem  H albkre is geform t. 

Jeder Pfeiler hat e ine rechtecklge 

V orlage, d ie  vom  unteren, abgerunde- 

ten Pfeilerteil bis zur Briistungsober- 

kante durchgeht. O ber dem  G esim s, 

das den unteren Pfeilerte il oben um- 

schliefit, s ind a lle  Pfeiler rechteckig. 

In der H ohe  der Kam pfer der G e 

w ó lbe  laufen Gesim se um  die Pfeiler 

herum . D e rV ia d u k t ist aufierordent- 

llch schón gegliedert.

2. V ia d u k t e  m i t  g l e ic h  w e i t e n  O f f n u n g e n  o h n e  G r u p p e n 

p f e i l e r ,  d ie  d ic k e r  a is  d ie  u b r ig e n  P f e i l e r  s in d .

A bb . 19.

R e ih e r b a c h v ia d u k t  be i S e lb a c h  auf der Strecke W ild u ng en—  

B rilon-W ald . D ie  Pfeiler von V Iadukten  diirfen keinen starken A n lau f 

haben, sonst w irken sie zu  p lum p . D ie  in  A bb . 17 u. 18 dargestellten 

V iadukte  haben schón geform te, schlanke Pfeiler. Im  G egensatze zu 

diesen sehen die Pfeiler des Relherbachv iaduktes durch den starken A n 

lau f sehr unschón und  ungeschickt aus. A uch  sonst lafit d ie  Gesta ltung 

des Bauwerks zu  w iinschen iibrig . D ie  VorIagen der G ruppenpfe iler 

s ind flber das eiserne, schwache G e lander h inausgefuhrt, an den Zwischen- 

pfeilern relchen sie nu r bis zur m ittleren Aussparungsóffnung . Das 

Briickenb ild  ist p lum p , u n ruh ig  und  une inhe itlich . Der V iaduk t hat

7 O ffnungen , d ie an der schwachsten Stelle der Pfeiler 22 m lichte W eite  

haben.

A bb . 20.

F u ld a v ia d u k t  bei K r a g e n h o f  in  der Strecke 

G ó ttingen— Kassel. Der aus dem  Jahre 1853 

stam m ende V iaduk t hat 5 O ffnungen von  je  20,72 m 

lichter W eite , d ie  von H albkre isgew ólben  uberspannt 

sind. Er ist aus Sandste inen gem auert. D ie  Pfeiler 

haben Vorlagen, die aber nUr bis zum  Kam pfer der 

G ew ó lbe  relchen.
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A bb . 21.

E inze lhe iten  des F u ld a v ia d u k te s  be i K r a g e n h o f  (A bb . 20). Die 

unteren P feilerte ile  s ind  abgerundet; auf diese setzen sich d le  rechtecklgen 

P feileraufbauten m it Rflcksprung auf. D le  Pfeiler haben schwachen A n lau f, 

dem  auch die  Pfeilervorlagen fo lgen; diese schllefien m it e inem  ab- 

geschragten Gesim s unterha lb  der Gew O lbekSm pfer ab. D ie  G ew ó lbe  

sprlngen etwas vor die  Stirnm auern vor, ihre O berkanten sind durch eine 

hervortretende P ro filierung  betont. D ie Pfeilervorlage ist oben so stark, 

w ie der Abstand dieser Profilierungen zw eler benachbarter G ew ó lbe  be 

tragt. O ber den P fe ilem  sind in den S tirnm auern krelsrunde Aus- 

sparungsóffnungen angeordne t, d le  von  e inem  etwas vor die  .S tirn

m auern hervortretenden R ing um schlossen s ind . D ie  S tc inbrustung  ist 

durchbrochen, sie w ird von einem  kraftlgen Gesim s getragen, das von 

Konsolste inen und  kle inen G ew ólbekappen  gestiitzt w ird. Auch dieser 

Y iaduk t ist sehr gu t gegliedert und schOn gestaltet.

A bb. 22.

V iaduk t bei P o r t  L a u n a y  ln Frankreich. D le  lich ten W e iten  der O ffnungen 

betragen in Kam pferhóhe ungefahr 25 m , die Oberkante  des Bauwerks lieg t ungefahr 

60 m iiber dem  Wasser. D le 3 m aus dem  W asser herausragenden Pfeilerunterte ile  

s ind  abgerundet, ihre O berkante  ist durch ein Gesim s betont. O berha lb  der Pfeiler

unterteile s ind  d ie  Pfeiler rechteckig, sie haben einen schwachen A n lau f, dem  auch 

die Pfeilervor!agen folgen. 12 m iiber den P feilerunterte ilen haben die Pfeiler e inen 

schwachen Vorsprung. D ie Pfellervorlagen, d ie bis zur O berkante  der durchbrochenen 

S te inbriistung durch iaufen, haben in K am pferhohe einen starkeren, durch ein ab- 

geschragtes Gesim s verm ltte lten Vorsprung. D ie  E inze lhe iten  der steinernen Brflstung 

und  ihrer Unterstfltzung sind aus der A b b lld u n g  zu erkennen. Der V laduk t ist gro6- 

zflg ig  gegliedert und m acht e inen kflhnen, w undervo llen  E indruck.

A bb . 23.

S a a l e v i a d u k t  b e i  L e h e s t e n .  Der V iaduk t, 

der ln schonem G ran it gem auert ist, fuhrt d ie  Reichs

au tobahn m it 8 O ffnungen von 27 m L lch tw eite  flber 

das Saaletal. Fflr jede  der be iden Fahrbahnen der 

Relchsautobahnen ist ein V iaduk t vorgesehen, die 

beide oben durch eine E isenbetonp latte  m lte lnander 

verbunden s ind . D le G ew ó lbe  s ind  nach e inem  Halb- 

kreis geform t. Das G e lander ist aus S tah l geb ildet. 

D ie  Ansichtflache des V iaduktes ist ganz schmucklos 

und  schlicht gehaiten .
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A bb . 24.

R e i c h s a u t o b a h n  v i a d u k t  iiber 

das W a s c h m i ih l t a l .  E in ahnliches 

Bauwerk w ie das in A bb . 23 dargesteilte 

ist der W aschm uh lta lv iaduk t, der 10 Óff- 

nungen von 22,70 m lichter W e ite  auf- 

weist. D ie Fahrbahn liegt 34 m iiber 

derTalsob le . D e rV iad u k t ist in scbónen 

roten Sandste inen gem auert. Auch h ier 

ist fiir jede  der be iden Fahrbahnen der 

Re ichsautobahn ein V laduk t angeordnet; 

d ie  be iden V iaduk te  sind oben nicht 

m ite inander verbunden, so daB das Licht 

zw ischen ihnen durchfa llen kann und 

das Bauw erk deshalb w eniger massig 

erscheint ais der Saa lev iadukt bei 

Lehesten (Abb. 23). ■ Das G e lander be 

steht auch h ier aus S tah l; es w ird von 

e inem  Gesim s getragen, das auf Konsol- 

steinen ruht. D ie Anslchtfiachen des 

V iaduktes sind auch hier ganz einfach 

und  schmucklos.

A bb . 25.

B o b e r t a  1 v l a d u k t  be l B u n z la u  au f der Strecke 

K o h lfu r t— Arnsdorf. Bei d iesem  V iaduk t, der in den 

Jahren 1844 bis 1846 ganz aus Sandste inen erbaut 

wurde, s ind d ie  G ruppen  der g le ich grofien Ó ffnungen  

durch G ruppenp fe ile r zusamme.ngefafit, d ie  w eit starker 

ais d ieZ w ischenp fe ile rund  durch V orlagen be ton ts ind . 

Durch die G ruppenp fe ile r werden die e inze lnen 

G ruppen gut vone inander getrennt und der ganze 

V iaduk t zw eckm afilg  gegliedert.

3. V i a d u k t e  m i t  u n g le l c h  g r o f ie n  Ó f f n u n g e n ,  d e r e ń  Ver- 

s c h i e d e n h e i t  a b e r  n i c h t  so  g r o f i  I s t ,  d a f i d a d u r c h  d e r v l a d u k t -  

a r t i g e  C h a r a k t e r  d e s  B a u w e r k s  v e r lo r e n  g e h t .
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E inze lhe iten  eines G ruppenpfe ilers und zweier Nachbarpfeiler des 

B o b e r t a l v i a d u k t e s  (Abb. 25). Der G ruppenpfe iler hat e ine starkę 

fiinfseltige Vorlage, d ie  bis zur Oberkante  der S tirnm auer durchgeht. D ie  

Zw ischenple iler haben keine Vorlage. In der H óhe der Kam pler sind 

Geslm se angeordnet, die um  d ie  Zw ischenpfe ller ganz herum laufen  und 

be l den G ruppenpfe ilern an den Vorlagen enden. D ie Vorlagen haben 

1,20 m unter dem  Kam pfer der grófieren Ó ffnung  ein Gesim s. Das zierliche 

G e iander besteht aus E isen ; es w ird von e inem  kraftigen G esim s getragen, 

das von Konsolste inen gestiitzt w ird. Der V iaduk t ist zw eckm afiig  und 

schón gegliedert.

E inze lhe iten  eines G ruppenpfe ilers und  eines Nachbarpfeilers des 

N e iB e v ia d u k t e s b e i  G ó r l i t z  (A bb . 27). L inks vom  G ruppenp fe ile r betragt 

d ie  Iichte W eite  der O ffnungen in K am pferhóhe 22,2 m, rechts davon 

18,6 m . D ie Pfeilerunterbauten ragen vorn und  h in ten iiber die recht- 

ecklgen Pfellerschafte h lnaus und sind abgerundet. D ie Pfeilervorlage 

des G ruppenpfe ilers ist bis zur H óhe  der Kam pfer rechteckig, dariiber 

h inaus abgeflacht dreiseitig, die n ledrigeren VorIagen der anderen Pfeiler 

s ind  rechteckig. In der Kam pferhóhe lauft um  alle  Pfeiler ein Gesim s, 

u nd  zwar um  die G ruppenp fe ile r in der H óhe  des Kampfers des grófieren 

G ew ólbes  ganz herum . (Bel dem  G ruppenp fe ile r in A bb . 26 sind 

d ie  Gesim se der H óhe  der Kam pfer der verschieden grofien G ew ólbe  

angepafit und  lau fen  daher n icht um  den ganzen Pfeiler herum .) In halber 

H óhe  zw ischen Kam pfer und  U nterbau  haben die  Pfeiler eine geringe 

V erbreiterung erfahren. D ie B ekrónung  des V iaduktes ist ungefahr die  

gleiche w ie  d ie  be i A bb . 21 beschriebene. A uch  dieser V laduk t ist gut 

gegliedert und  edel geform t.

N e i f i e y ia d u l i t  bei G ó r l i t z  in der Strecke K oh lfu rt —  G órlitz .

Der 472 m  lange und 33 m iiber dem  W asser der Neifie hohe V fadukt 

ist In den Jahren 1844 bis 1847 aus G ran it erbaut worden. D ie  starken 

G ruppenp fe ile r, d ie  d ie  O ffnungen  von verschieden grofier lichter W e ite  

vone inander trennen, haben kraftige V orlagen, d ie vom  Pfeilerunterbau 

bis zur O berkante  der B rustung durch laufen. D ie  Zw ischenpfe ller haben

schwachere V orlagcn, die nur vom  Pfeilerunterbau bis zum  Kam pfer der E isenbahnv laduk t be i B a u t z e n  in  der Strecke G ó r litz— Dresden.

G ew ó lbe  reichen. Der aus dem  Jahre 1845 s tam m ende , ganz in G ran it gem auerte Y iaduk t
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hat ln der M itte  fiin f O ffnungen  von je  17,20 m llchter W e ite  und zu 

be iden Selten je fiin f O ffnungen von je  8,95 m llchter W e ite . H ie r ist 

die  G ruppe  der fiin f grofien O ffnungen  dadurch betont und  hervorgehoben , 

dafi a lle  sie begrenzenden Pfeiler e inen hervortretenden U nte rbau  haben , 

der vorn und  h ln ten spitz zu lau ft, oben m it e inem  G es im s gesSum t ist 

und  im  unteren Teil e inen hervorspringenden Absatz erhalten hat. A uf 

dem  U nterbau setzt sich elne rundę Pfeiletvor!age auf, die bis zur Unter- 

kante des stahlernen Gelanders durchgeht (Abb. 30). D ie  Pfeiler 

der anderen O ffnungen  sind m itA u sn a h m e  eines Gesim ses, das in 

K am pferhóhe um  sie herum lauft, ganz schlicht und g la tt geha lten .

4. B r u c k e n  m i t  k l e i n e n  u n d  s e h r  g r o f ie n  O f f n u n g e n ,  v o n  

d e n e n  d ie  R e ih e  d e r  k l e i n e n  O f f n u n g e n  a is  V i a d u k t  an- 

g e s p r o c h e n  w e r d e n  k a n n ,  w a h r e n d  fu r  d ie  g r o f ie n  O f f n u n g e n  

d e r  v l a d u k t a r t i g e  C h a r a k t e r  d e s  B a u w e r k s  v e r l o r e n g e h t .

A bb . 30.

E inze lhe iten  eines Pfeilers der grofien O ffnungen  des Eisen- 

bahny iaduktes bel B a u t z e n  (Abb. 29).

P ć r o l le s - B r iic k e  bei F r e ib u r g  ln der Schweiz. D ie  aus Beton und E isenbeton 

hergestellte Brflcke hat auf der einen Seite 5 O ffnungen  m it je  56 m llchter W eite ; 

an diese schliefien sich elnseltig  9 k le ine O ffnungen  von je  18 m llchter W eite  an, 

d ie  durch starkere G ruppenpfe iler in  3 G ruppen  von je 3 O ffnungen  zusammen- 

gefafit s ind . D ie  G ruppenpfe iler haben ebenso w ie a lle  Pfeiler der grofien O ffnungen  

bis zur O berkante  der massiven Briistung durchgehende Vorlagen erhalten. Der Uber- 

gang  von  den k le inen zu den grofien O ffnungen  ist durch einen sehr bre iten Pfeiler 

m it sehr kraftlgen Vorlagen geschaffen. A uf der e inen Seite ist d ie  Vorlage so kraftig 

geha lten , dafi auf ihr eine k le ine  Kape lle  P latz gefunden hat. Der Obergangspfeller 

hatte w oh l noch brelter ausgeb ildet und noch reichlicher gegliedert werden mfissen, 

um  besser zw ischen den k le inen  und grofien O ffnungen  zu verm itte ln . Es w ird  aber 

im m er schwer sein, bel dem  unsym m etrischen B riickenbilde elne w irk llch  befried igende 

Lósung zu  finden . M an hatte den Unterschied zw ischen den grofien und  k le inen 

O ffnungen  nlcht so grofi m achen sollen.

A bb . 32.

Talbriicke be i W ie s e n  auf der Bahnstrecke 

Davos— Filisur in der Schweiz. In 90 m H óhe  

ist d ie  Bahn iiber eine tiefe Schlucht gefuhrt, 

d ie  von e inem  grofien Bogen m it 55 m  llchter 

W e ite  iiberspannt w ird . Kraftige, 6 m breite 

Pfeiler m it vorspringenden, rechteckigen Vor- 

lagen begrenzen die  grofie O ffnung . A u f der 

einen Seite schliefien sich v ier O ffnungen , auf 

der anderen Seite zwei O ffnungen  von je  20 m 

llchter W eite  an, dereń Pfeiler ganz g la tt ge- 

halten  sind. Im  Gegensatze zu  der A usfiihrung 

he l der Perolles - Briicke (A bb . 31) sind die 

Zw lckel des grofien Bogens nicht vo !lw and ig , 

sondern aufgelóst, w odurch der grofie U nter

schied zw ischen den kle inen O ffnungen  und 

der grofien O ffnung  etwas gelockert w ird . Das 

B ild  der Briicke bel W iesen ist harm onlscher 

ais das der Briicke bei F re iburg , w eil auf 

be iden  Se iien  der grofien O ffnung  k le ine 

g le ich grofie O ffnungen  anschliefien. V ie lle ich t 

hatte man ein noch besseres und geschlosseneres 

B ild  erhalten, w enn m an die Pfeiler zur Seite 

der grofien O ffnung  noch m onum enta ler ge

halten  und  die Bogenzw ickel v o ll ausgeb ildet 

hatte,

(Fortsetzung folgt.)
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Alle Rechte vorbehaltcn. Die Unkostenzuschlage fiir massive Ingenieurbauten.
V on Reichsbahnoberrat S)c.=3»9- B lu n c k , Berlin .

• E in le itu n g .

Nach der V erd lngungsordnung  fur B au le istungen  sollen die  Preise 

fiir den U nternehm er auskóm m lich  sein (s. V O B , Teil A , §  25,2); ander

seits darf aber auch der Auftraggeber nicht flbervorte ilt werden. So li 

dieses Z ie l einer gerechten Pre isregelung erreicht werden, so m iissen 

U nternehm er und  A uftraggeber d leselbe Sprache sprechen, w enn  sie bei 

der P re ispriifung e inander verstehen w o lle n 1). D ies lafit sich am besten 

dadurch erreichen, dafi der A ufbau  der Preise au f genorm ten Form blattern 

durchgefiihrt w ird .

Der im  Jahre  1937 vom  Herrn Reichsverkehrsm inister eingesetzte 

paritatische Preiserm ittlungsausschufi fiir massive Ingen ieurbau ten  hat ais 

selne erste A ufgabe  die E ln fiih rung  solcher Form biatter angesehen und 

h ierzu  d ie  ln dem  „K om m entar zur P re iserm ittlung  fflr massive Ingen ieur

bau ten" („K P E ")2) entha ltenen Form biatter 4 a b is 4 e  em pfohlen.

D iese sind vom  Herrn Reichsverkehrsm inister genehm lg t w orden und  

haben inzw ischen in w eiten Krelsen der Baulndustrie  E ingang  gefunden .

D ie Form biatter 4 a  bis 4 c  d lenen zur Festste llung der Kostenelem ente 

und das Form b latt 4 d  zur D urchfiih rung  der P re iserm ittlung. Das Form- 

b la t t4 e  ist ein M erkb la tt; es entha lt d ie  R ich tlin ien  fiir d ie  B enu tzung  

der Form biatter.

Nach diesen R ich tlin ien  s ind  zur E rm ittlung  der Preise fur ein B a u 

werk die  Kosten zw eckm aB ig  in fo lgenden v ier G ruppen  herauszuste llen: 

I. B aus te lle ne in r ich tung3),

II. ó r t lic h e  B aule ltung ,

III. E Igentliche Bauausfiihrung ,

IV . U nkostenzuschlage (Endzuschiage).

D iese G rupp ie rung  der Kosten macht die  P re isb ildung  sehr flber- 

slchtlich und  leicht nachprfllbar.

D ie  Kosten der G ruppen  I b is III setzen sich zusam m en aus den Stoff- 

kosten, zu  denen d ie  Kosten der Baustoffe, Bauhilfsstóffe , Trclbstoffe, 

Frachten, Abschre ibungen , Reisen usw . zu rechnen s ind , und  den Lohn- 

kosten, d ie  aus den Produkten  von Ze ite inhe iten  X  Lohne lnhe it, haupt- 

sachllch aus den Produkten von S tundenau fw endungen  X  S tunden lohn , 

bestehen. U nter Lohnkosten sind hier nicht a lle in  die e igentlichen Lóhne , 

sondern auch d ie  G eha lte r zu  ve rs tehen4).

D ie  S um m ę  der Stoffkosten der G ruppen  I b is  III w ird  m it M be 

zeichnet, die S um m ę der entsprechenden Lohnkosten m it L. D ieser Be- 

trag w ird  unterte llt in den Lohnante il der b e iiau flg  auszufiihrenden 

.grófieren" E rdarbeiten Lc und  in den Lohnante il a ller ubrigen Arbeiten, 

der .B aua rbe iten " Lb. Es ist also Lb— L —  Le 5).

D ie B eurte ilung  der vorstehenden Kostene lem ente  ist, bis au f die Fest

s te llung der erforderlichen S tundenau fw endungen , verhaltn ism afiig  einfach.

D ie  erforderlichen S tundenau fw endungen  w ird der U nternehm er auf 

G rund  seiner E rfah rungen6) feststellen, w ahrend die  priifende Stelle , so

w eit dort gen iigende  Erfahrungen n icht vorliegen , d ie  S tundenau fw endungen  

bei der B a u a u s f i i h r u n g  kontro llieren kann, um  sich auf diese W eise 

w enlgstens nachtragllch dariiber Rechenschaft zu  geben , ob d ie  Stunden- 

satze richtig  bemessen waren und  um  fiir d ie  Z ukun ft selbst Erfahrungs- 

werte zu  s am m e ln 7).

Besonders schw ierig ist die Festste llung  der U n k o s t e n z u s c h l a g e  

(G ruppe IV). H ierfflr R ich tlin ien  zu geben , ist der Zw eck dieser A bhand lung .

D ie  U nkostenzusch lage sind ais Prozentsatze zu  erfassen. S ie  setzen 

sich zusam m en aus dem  prozentualen Zusch lag  far. Soz ia lau fw and  und 

den prozen tualen  Zuschlagfaktoren fiir A llgem e ine  Geschaftsunkosten, 

K ap ita ld iens t (Bauzinsen), W agnis  und G ew inn  und  Um satzsteuer. D ie  

U nkostenzusch lage s ind  erst ganz am Schlufi der Pre iserm ittlung  zu  ver- 

rechnen, nachdem  d ie  G esam tbetrage der Stoff- und  Lohnkosten erm itte lt 

w orden s in d 8); sie w erden daher auch Endzusch iage genannt.

•) B lu n c k ,  Der gerechte Preis fiir massive Ingen ieurbauten („ G P “), 

Berlin 1935, S. 77, A bs. 3. Verlag  von W ilh . Ernst & Sohn, Berlin W  9.

2) B lu n c k ,  K om m entar zu r P re iserm ittlung  fflr massive Ingen ieur

bauten , („K PE "), Berlin 1937, Vorw ort, Abs. 1 u. 2, und  S. 5 bis 26, Verlag 

von W ilh . Ernst & Sohn , Berlin W  9. Bei diesem  Verlag  sind auch die 

Form b ia tte r selbst erhaitlich .

3) S am m elbegriff fiir V orha lten  der B aubuden , M aschinen und  Gerate, 

sow ie fiir E inrich ten und  R aum en der Baustelle . S. .K P E " , S. 24 (M erk

b latt, S. 2).

4) .K P E " , S. 24 (M erkblatt, S . 2), Bem erkungen 1 und  2.

s) .K P E " , S. 25 (M erkblatt, S. 3), A bschn itt B, Begriffsbestlm m ungen 

fur Le u nd  Lb.
c) V g l. M e y e r  und W ie s n e r ,  Der angem essene Preis im  Baugewerbe 

(„M  u. W ")  Berlin 1935, D ie  T abellen m it den S tundensatzen , V erlag  von 

O tto  E lsner, Berlin W  42.

7) B lu n c k ,  P re iserm ittlung  fiir m asslve Ingen ieurbauten ( ,P E “), 

B erlin  1937, S. 85 bis 96, V eriag  von  W ilh . Ernst & Sohn, Berlin W  9. 

In der .P E "  s ind , nebenbe ibem erk t, d ie  Form biatter 4a bis 4c etwas anders 

gestaltet und  beze ichnet ais im  „K PE " (vg l. Vorw ort zum  .K P E " , Abs. 2).

8) „K P E “, S. 25 (M erkb latt, S .3), A bschn itt D , Rechnungsgang, Ziff. 3 u . 5.

F iir die B estim m ung  der U nkostenzusch lage d ienen d ie  Tabellenwerte 

und  Tafeln des Form blattes 4c. D iese sollen lm  nachsten A bschn itt dieser 

A bhand lun g  le icht fafilich eriautert werden. D ie  U nkostenzuschlage fflr 

be iiau flg  auszufflhrende „grófiere" Erdarbeiten b le iben h ie rbe i der Ein- 

fachheit ha lber aufier Betracht.

D ie  E n tw ic k iu n g  d e r  T ab e lle n w e r te  des F o rm b la t te s  4 c  

u n d  ih re  B e n u tz u n g  z u r  B e s t im m u n g  d e r  U n k o s te n zu s ch la g e .

Nach den vorangegangenen Eriauterungen setzt sich die  Bausum m e 

eines m assiven Ingenieurbaues ohne „grofiere" Erdarbeiten aus den 

fo lgenden  Faktoren zusam m en :

1. Reiner Stoffanteil M
2. Reiner Lohnante il Lb
3. Soz ia lau fw and  S

4. Zuschlagfaktor fiir Geschaftsunkosten Z

5.

6. 
7.

K ap ita ld iens t Zk
W agnis  und  G ew inn  Z tt 

Um satzsteuer Z„
D ie  Betrage unter 1 und  2 s te llen die Kosten der vorh in  aufgefuhrten 

G ruppen I bis III dar.

Z ,-s
100 H ierin ist Z,Der unter 3 1 aufgefuhrte Betrag ist gleich

der prozen tuale  Zusch lag  fflr Soz ia lau fw and .

D ie e inze lnen Faktoren unter 4 bis 7 werden zw eckm afiig  ais Prozent-- 

satze v o n  H undert des Um satzes, also der g e s a m te n  Bausum m e, erfafit. 

Ihre Sum m ę (Zg +  Z A +  Zw +  Z „ ) w ird  bezeichnet m it Zv (Sum m ę der 

Zuschlagfaktoren v o n  H undert der Bausum m e).

Rechnet m an Zv in e inen Zusch lag  Z fl a u f  H undert um , so erhalt m an :

Z  -100

Za
D ie  B ausum m e ist nunm ehr:

100 -  Z .,

(1)

(2)

(M+Lb +S) + 

Z,

3 l
-100

{M +  Lb +  S) oder

■(M + Lb - 

0,5o/0; Z K

S)

'■ 8 % ;  Zn =  2 % ,  dąnn  Ist

=  rd. 20 a u f  H undert.

Ist z. B . Z g =  6 % 3 ) ;  Z f t :

=  16,5 v o n  H undert u nd

16,5-100 1650

100 —  16,5 ~  83,5 

Setzt m an Za =  20 in die  vorstehende G le ichung  2 e in und  lóst die 

K lam m ern  auf, so erhalt m an fflr d ie B ausum m e den W ert

(3) 1,20 M +  1,20 Lb -f 1,20 S

Fflr d ie  P re isb ildung  'w are  es nun n icht richtig , d ie aus den Z u 

schlagfaktoren Z g, Zk, Zw und  Z „  errechneten prozen tualen  Unkosten 

g le ichm aB lg  a u f Stoff u nd  Lohn zu  verteilen .

U m  eine A nnaherung  an die  lm  H ande l flb llchen Zuschlage fflr G e 

schaftsunkosten (Um satzsteuer usw .) und  G ew inn  zu  erreichen, em pfieh lt 

es sich, den Stoffanteil M nur m it 1 0 % t0) ’ zu belasten . Der Zusch lag  

auf den Lohnante il ist entsprechend zu erhóhen, s ind die  U nkosten doch 

auch h a u p t s a c h l i c h  m it dem  Lohn ve'rbunden!

Im  vorstehenden Beispiel muB dem nach der Zusch lag  auf den Lohn- 

an te il Lb um  (20— 10 )%  Im  Verh31tnis von M:Lb erhóht werden ode r—  

M
anders ausgedrflckt —  um -p— -(20— 10)%- Berflcksichtigt m an , dafi das

. Lb 
M

Verhaitn is im  Durchschnitt =  1 angenom m en w erden kann, dann ist 
Lb

der vorh ln erm itte lte  Zusch lag  von 20°/„ auf den  L ohnante il Lb um 

1 • (20— 10) = 1 0 %  zu erhóhen . D ie  B ausum m e betragt nunm ehr:

(4) 1,10 M  +  1 , 3 0 +  1,20 S

W enn  ferner der Zusch lag  fflr Soz ia lau fw and  Z J =  1 5 %  (vom Lohn- 

ante il) Ist, dann w ird der Betrag 5 = 0 ,1 5  Lb und  der Betrag 1,20 S = 0 ,1 8  Z.6. 

Setzt m an diesen W ert in die  G le ich un g  4 ein, so w ird d ie  B ausum m e:

(5) 1,10 MĄ- 1,48 Lb
Der Zuschlag  Zbu) au f den Lohnante il Lb betragt dem nach unter 

den angegebenen V oraussetzungen 4 8 % .

9) ,P E “, S. 3 u. 27.

1°) „ P E “ , S. 13, 4.

l l ) Der Zusch lag  auf den Lohnan te il I.b w ird m it Zb bezeichnet, zum  

Unterschied von dem  Zusch lag  auf den Lohnante il Le der (hier n jcht ln 

Betracht kom m enden) „grófieren" E rdarbelten, der m it Ze bezeichnet 

w ird  („K P E ", S. 25).
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DIE BAUTECHNIK

Fachschrift f. d. ges. Bauingenieurwesen

D ie  Zusam m ensetzung  des W ertes Z.b =  48 laBt sich gemaB vor- 

stehender E n tw ick lung  durch d ie  G le ichung  darste llen :

Z 4 =  20 +  1-(20— 10 )+  15 +  0 ,20-15

M
Das h ierin  entha ltcne Durchschnittsverhaltnis von — 1 w ird die

Lb
„Durchschnittsstoffziffer* genann t. Bezeichnet man diese m it ,«12) und 

setzt anstatt 20 und  15 d ie  a llgem e inen  B eze ichnungen Za und  Zs ein, 

so erhalt man d ie  Form e l:

Zb = Za+,..(Za-\0) + Zs.{l+ f^ j

Diese Formel hat es ermogllcht, fiir die U nkostenzuschlage unter der 

A nnahm e  norm aler Prozentsatze fflr Soz ia lau fw and , A llgem e ine  Geschafts- 

unkosten, K ap ita ld lenst (Bauzinsen), W agnls  und  G ew inn  und  Umsatz- 

steuer gew isse, le ich t nachprflfbare Durchschnittswerte (G rundw erte) zu 

errechnen und  auf dem  Fo rm b la tt 4c  in einer Tabelle  zusam m enzuste llen  

(s. nachstehende Tabelle).

A n  H a n d  d ie s e r  T a b e l le  k a n n  d e r  r i c h t lg e  U n k o s te n -  

z u s c h l a g  s e h r  s c h n e l l  b e s t im m t  w e r d e n .  V o r a l l e m a b e r  b ie t e t  

s ie  d ie  M ó g l i c h k e i t  e in e r  l e i c h t e n  V e r s t a n d i g u n g  f lb e r  d ie  

r i c h t lg e  B e m e s s u n g  d e r  U n k o s t e n z u s c h l a g e  b e i  V e r h a n d -  

l u n g e n  (V O B , Teil A, §  24,1 und §  25,2, sow ie „P E “, S. V II, letzter Absatz).

M =  8400 z  ,„ = 10 %

L =  6188 Z ,  = 16 %

K — —
Z w = 8 %

L b=618S

a =  M  : Lb =  1,36

Bel der Errechnung der Tabetlenw erte w urden fiir Soz ia lau fw and  1 4 %  

vom  Lohnan te il (e inschllefilich Gehaiter) ais norm al angenom m en.

Fur A llgem e ine  Geschaftsunkosten w urden  6 bis 1 0 %  der gesam ten 

B ausum m e zugrunde  ge legt, 6 %  fiir Bauten von  400 000 RM  und  mehr, 

1 0 %  fiir Bauten von 10000 R M  und  w en lg e r13). Fiir d ie dazw ischen 

liegenden  Bausum m en w urden die  Prozentsatze fiir A llgem e ine  Geschafts- 

unkosten in angemessener W eise abgestuft.

F ur K ap lta ld ienst (Bauzinsen) w urde m it 0 ,5 %  der gesam ten B au

sum m e gerechnet. Fflr W agnis und  G ew inn  w urden 8 %  der gesam ten 

B ausum m e ais norm al angenom m en , F iir d ie  U m satzsteuer w urden  2 %  

eingesetzt.

D ie  Durchschnittssto ffzlffer,« w urde , w ie im  vorstehenden Beispiel, 

=  1 angenom m en .

Erschelnen fflr Soz ia lau fw and  und  fflr W agn is  und G ew inn  jew eils  

andere Prozentsatze ais d ie  vorstehenden (norm alen) angem essen, so sind 

fiir die A bw clchungen  A von 14 bzw . 8 %  an den G rundw erten  Korrekturen 

anzubringen , w ie das fo lgende Beisp ie l zeigt.

l2) „K P E “, S. 25 (M erkblatt, S. 3), Abschnitt B ; .P E * , S. 25, A nm . 3.

n ) In der Tabelle w ird d ie  zur B estim m ung  des Unkostenzuschlages 

fflr e ine Bauausfflhrung  iibersch iag lich  zu  e rm ittc lnde  B ausum m e m it 

„Schlflsselsum m e* beze ichnet!

Der E in flu fi des bei der e inze lnen Bauausfflhrung jew e ils  vorhandenen 

Verhaltnisses des Stoffanteils zum  Lohnante il der Bauarbeiten w ird durch 

d ie  Korrektur k =  4 (u  —  f) — 4 ( 1 — e) berflcksichtigt. H ierbei bedeutet

M * Me=—- d ie  „E inze lsto ffzlffer", das ist das V e rh a ltn is-- --- lm  E inze lfa lle  
Lb Lb 

(beachte die B egriffsbestim m ung fiir M auf S. 497, Abs. 7 und  8).

A ngenom m en , gemaB dem  in d ie  Tabelle e ingetragencn Beispiel sei: 

d ic geschatzte B ausum m e (Schlflsselsum m e) = 2 0  000 RM  

Zs n icht =  1 4 % , s o n d e r n = 1 6 % , dem nach d ieA bw e ichung  A Z ę =  +  2 

Z tJ, =  8 % 14), dem nach d ieA bw e ichung  A Z S)=  0

e — M: Lb =  \ ,36,

dann Ist der Zusch lag  Zb nach der vorstehenden Tabelle des Form- 

blattes 4c w ie folgt zu  bem essen:

Errechnung des W ertes Zb

G rundw ert =  5 7 ,9 %

A 2 , - 1 , 2 = +  2,4 % 15)

A  Zw- 3,2 =  - %

& =  4 (1 —  e)== —  1 ,4 %

7-b =  58,9 %»j7

G rundw ert = % G rundw ert =  57,9 %

A Z ,  • 1,2 = % A Z ,  • 1,2 =  +  2,4 %

A Z W. 1,7 = ' % A  Z ro • 3,2 =  -  %

k = 4  (1— e) =  —  1,4 %

z c % Zb =  58,9 %

D ie Korrektur k beruht auf fo lgender U berlegung :

In dem  Zusch lag  von 1 0 %  auf den Stoffanteil Ist im  Durchschnitt 

ein Betrag von 4 %  fflr G ew inn  enthalten, der m it zur norm alen Deckung 

des W agnlsses der gesam ten Bauausfflhrung d ien t. Da dieses W agnis 

fast ganz in den Bauarbeiten selbst enthalten ist u nd  d ie  G rundw erte  

fflr d ie  Zuschiage Zb unter der A nnahm e  errechnet s ind , dafi das Ver- 

haitn is von M:Lb = \ ist, so ist es von Fa li zu  F a li erforderlich, den 

Zusch lag  Zb zu  erhóhcn, w enn M:Lb=e k le iner ist ais 1, und  Ihn  

zu  verrlngern, w ennyM :Z ,i = f  grofier ist ais 1, um  zur E rz ie lung  einer

14) O b  Zw grOficr oder k le iner ais 8 an zunchm en ist, hang t u. a. 

davon ab, ob die Satze fur den S tundenau fw and  m ehr oder w eniger 

knapp bemessen sind. S. auch „P E “, S. 3, Abs. 4.

15) D ie  Faktoren 1,2 fiir A Zs und  3,2 fiir A Zw ergeben sich ais M lttel- 

werte aus den grofien Tabeilen der „P E “, S, 16 bis 19.

10) W iirde  m an ais Zuschlagfaktor Z.w e inen Satz von nur 5 %  an" 

nehm en, w iirde A Z ^  also =  —  3 sein, dann w iirde der Zusch lag  Zb um  

3- 3 ,2  =  9 ,6 %  geringer werden, also nur 49 ,3 .%  betragen. M it H ilfe  der 

grofien Tabelle der ,P E “, S. 17, Sp. 10/99, wflrde m an 5 0 ,5 —  1 ,4 = 4 9 ,1 %  

erhalten!

B e s t im m u n g  d e r  E n d z u s c h ia g e  

(s. M erkb latt, S. 3, A bschn itt B, u . S. 4, A bschn itt E , Bem . 1— 6) 

Schliisse lsum m e fflr Spalte 14 =  1,4 Le +  2,6 Lb =  . rc*- -9 999.. RM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 Schlflsse lsum m e 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 T aus.RM

15 G ru n d w e r te  fflr Z £, Sozia lau fw and 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0//o

16 w enn Z m =  1 0 % U nkosten 17,9 17,3 16,8 16,3 15,6 15,2 14,7 13,1 12,4 11.7 °/o

17

18

.  Z  s =  1 4 %  

.  Z w =  8 %
Z U S .

W agnis  u . G ew inn

31,9

11,5

31.3

11.4

30,8 30.3

11.3

29,6

11,3

29.2

11.2

28,7

11,2

27.1

11.1

26,4

11,0

25,7

10,9

%

°/o

19 G rundw ert fiir Zc 43,4 42,7 42,2 41,6 40,9 40,4 39,9 38,2 37,4 36,6 %

20 G ru n d w e r te  f i ir  Zb, Sozia lau fw and 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 01
lo

21 wenn Z ;JI=  1 0 %

. Z v =  1 4 %

. Z ro=  8 %

* =  M  : Lb 1

Unkosten 28,7 27,4 26,5 25,6 24,4 23,5 22,6 19,6 18,2 16,8 °/lo

22

23

Z U S .

W agnis  u . G ew inn

42,7

16,5

41.4

16.5

40,5

16,4

39,6

16,2

38,4

16,2

37,5

16,1

36,6

16,0

33,6

15,8

32,2

15,7

30,8

15,6

°llo

°l
/o

24 G rundw ert fflr Zb 59,2 57,9 56,9 55.8 54,6 53,6 52,6 49,4 47,9 46,4 %

Errechnung des W ertes e : G ew ah lt: E rrechnung des W ertes Z e : Errechnung der W ertes Zb:
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angem essenen Deckung  des W agnisses e inen gerechten Ausg le ich  zu 

schaffen17).

Nach Vorstehcndem  ist: 

w enn « = 1 , 0 ,  w enn also M= Lb,
„ f  =  0,5, „ „ M =  0,5 Lb,
,  ^ =  1,5, .  „ M = 1 , 5  Lb,

Im  F a lle  2 feh lt an M der Unterschiedsbetrag 0,5 Lb, im  Fa lle  3 ist

e in  solcher Betrag zuv ie l vo rhanden , um  m it dem  norm alen Yerha ltn is

= 4(1 —  t) =  0 %

= 4 ( 1 - , ) =  +  2 %

= 4(1 —  e) =  — 2 % .

M\Lb = \ rechnen zu kónnen . Desha lb  w ird der auf den Lohnante il Lh
entfa llende  Zusch lag  Zb durch die Korrektur k im  Fa lle  2 um  2 %  erhóht, 

im  Fa lle  3 um  2°/0 verringert. Der A usg le ich  betragt dem nach ± 2 %  

von Z.i = = l= 4 ° /o  von  dem  Unterschiedsbetrag 0,5 Lb.
ln  dem  in d ie  vorstehende T abelle  eingetragenen B e isp ie l18) ist der 

reine S to ffante ll /W =  8400 RM , der reine L ohnante il Z.f i = 6 1 8 8 R M ,  

Zm — 10°/0 und  Zb =  5 8 ,9 % .

D ie  B ausum m e ist m ith in :

1,10 -M =  1,10 - 8 4 0 0 =  9 240 

1,589 • Lb =  1,589 • 6188 =  9 830

19 070 R M .

U m re c h n u n g  d e r  K osten  d e r  Ó r t l ic h e n  B a u le itu n g  in  Z u s a tz p ro z e n te .

In den Betragen fiir M u nd  Lb s lnd d ie  Kostenante ile  der „Ó rtlichen  

B au le itung " m it entha lten , u nd  zwar der Stoffante il M0 =  700 R M  und  

der Lohnante il Ló = 9 3 1  RM . W enn  in dem  Leistungsverzelchnis fur die 

„Ó rtllche  B au le itu ng ", w ie im  vorllegenden Beispiel, ke in  besonderer 

Le istungsposten19) vorgesehen ist, m ussen die Kosten fiir diese Leistungen 

tro tzdem  zunachst e inm al gesondert aufgestellt werden. D ie so erm itte lten 

Betrage, zuz iig lich  der norm alen Endzusch iage , s ind m it H ilfe  der nach- 

stehenden Tafeln des Form blattes 4 c  in Zusatzprozente au f den Lohn- 

an te ll Lb der ubrigen Arbeiten um zurechnen u n d  ais solche dem  norm al

Errechnung des restlichen Stoffanteils M' — M —  Ma u nd  des rest- 

lichen Lohnante lls  Lb =Lb —  L0:
Stoffanteil L ohnante il 

Gesam tbetrage 8400 6188

„O rtliche B au le itung " —  700 —  931

M =  7700 Lb =  5257 

„O rtliche B au le itung " m it den Zuschiagen Zm — 10 °/0 und Zb = 5 8 ,9  % :

Stoffante il M0 =  700 

+  10 %  =  70

L ohnante il Lg =  931

_____________________________ + 5 8 , 9 % =  550______________________

Sum m ę 5  =  2251 

Der Endzusch lag  Zb' ergibt sich nunm ehr aus fo lgender Rechnung:

„  , . c . , S- 100 2251 • 100
Zusatzprozente auf Lb =- ,— =  - —  4 2 ,8 %

L b
N orm al erm ittelter W ert Z,,

5257

5 8 ,9 %

erm itte lten Zusch lag  Zb h inzuzufflgen. 

(Z-6-Strich ).

So erhalt m an den Zuschlag Z'b

17) „PE ", S. 10, Abs. 4 ff.

18) „K P E ", S. 14.

19) „PE ", S. 35, Abs. 3 ff. H iernach em pfleh lt es sich, fiir die „Bau- 

ste llene inrich tung" im  Leistungsverzeichnis stets e inen besonderen Posten 

vorzusehen. F iir die „O rtliche B au le itung " erscheint dies im  allgem einen

nur dann zweckmaBig, wenn der U m fang der auszufiihrenden Arbeiten 

von vornherein z iem llch  genau feststeht.

Z * '= 1 0 1 , 7 %

D ie  Bausum m e ist dem nach:

1,10 . M' == 1,10 - 7 7 0 0 =  8 470 RM  

2,017 • Lb ==; 2,017 • 5257 =  10 600 RM

19 070 RM

Die E intragungen in die vorstehenden Tafeln —  links unten —  zeigen, 

dafi die Ergebnisse be ider Errechnungen der Bausum m e m ite inander 

ubere lnstim m en!

S c h lu B b e tra c h tu n g e n .

Aus Vorstehendem  ist zu erkennen , daB die B estim m ung  der 

prozentualen U nkostenzuschlage (Endzuschiage) nach dem  „Stoffziffer- 

verfahren“ m it H ilfe  der Tafeln des Form blattes 4c, e in m a l  v e r s t a n d e n ,  

g a n z  e in f a c h  is t20).

D ie  A bw e ichungen der jew eils  in Frage kom m enden  Prozentsatze 

fur Soz ia lau fw and  sow ie fiir W agnis und  G ew inn  von den Normal-

20) Bauindustrie  1938, Heft 25, S. 518 unten, Veransta ltung der Be- 

zirksgruppe Saarpfalz.

E r re c h n u n g  des Z u sch la g e s

W enn  fiir „B auste llene inrich tung" und  „O rtliche  B au le itung " im  

Leistungsverzelchnis besondere Posten n icht vorgesehen sind, mussen die 

Kosten fiir diese Leistungen trotzdem  gesondert aufgestellt werden. D ie 

so erm itte lten Betrage einschlieBlich der norm alen Endzusch iage sind ge- 

m3B dem  nebenstehenden Vordruck ais G em einkosten in Zusatzprozente 

auf den ubrigen Lohnante il Lb — Lb —  (Lfl +  um zurechnen und  ais 

solche dem  norm al erm itte lten Zusch lag  Zb h inzuzufiigen . So entsteht 

der Zusch lag  Zb', der auf d ie  iibrigen Leistungsposten der „Bauarbeiten" 

anzuw enden ist (vgl. M erkb latt S. 3, Abschn. D , Vorbem erkungen).

A hn lich  ist zu  verfahren, w enn nur die „Órtllche B au le itung" oder 

e in  Teilbetrag auf Lb zu  verrechnen ist.

Errechng. von M '= M — (M ^ +  M ^ ;  Errechng. v. Lh' =  Lb— (Ls +  L 5) :i:):

M  =  8400 L* =  6188

m b =

M^ =  —  700

lb =

L0 = — 931

_ ( M b + M 5) = — (Li3 + Lć) =

M ' =  7700
V =  5257

E rm it t lu n g  d e r  G e s am tk o s te n .

B ausum m e in RM, m it Zb : Bausum m e in RM, m it Zb :

1,10 M  =  9240 

1, Le =

1,589 L 6 =  9830

1,10

i ,

2,017

M ' =  8470

Le =

L b' =  10600

Bausum m e =19070 Bausum m e =19 070

Baustellen-

einrichtung

Stoffanteil M a  =
■ ’ !:

+ io%
Lohnante il Ls ==

+  °/o

Órtllche

Baule itung

Stoffanteil M 5 = 7 0 0

+  io% 7 0

+  z *  % 5 5 0

Sum m ę S = i 22 51

Zusatzprozente auf Lb ^  =  

Lb
42,8%

N orm al erm itte lter W ert Zb = 58,9°/0

Gesam tzusch lag  auf Lb Zb’ = 101,77o

*) F iir die U m rechnung  der Kosten der „Baustellenein- 

rich tung" und  „Órtlichen B au le itu ng ' in Zusatzprozente ist ais 

Kostentrager der E infachheit ha lber stets nur der Lohnante il 

Lb =Lb — (Ls +  Ló) heranzuziehen. Der Lohnante il Le kom m t 

dafiir n icht in  Frage.
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Yermlschtes —• Zuschrift an die Schriftleitung —  Personalnachrichten rachsctinit i. a. Res. BauinKenicum-esen

betragen ( 1 4 %  bzw . 8 % )  und  d ie  A usw irkung  des jew eils  vorhandenen 

Verhaitnisses von  Stoffantell zu Lohnante ll lassen sich durch eine e in

fache Erganzungsrechnung sehr le lcht beriicksichtigen.

Auch  die U m rechnung  der Kosten der „Ó rtlichen  B au le itung " in Zu- 

satzprozente ist ganz einfach.

Im  iibrigen w ird  noch darauf h ingew iesen, daB be i der Beurte ilung 

der U nkostenzusch iage d ie  Le istungsfah igke it der F irm en n icht auBer 

aclit gelassen werden darf. Ingen ieurbauten , auch kle inere, so llten  zur 

E rzie lung  einer sachgemafien, e inw andfre ien Bauausfflhrung  grundsatzlich

nur anerkannten Ingen ieurfirm cn  flbertragen werden, die u . a. flber aus- 

reichendes und  zuveriassiges Personal m it genflgenden , praktischen Er

fahrungen und  genflgenden theoretischen Kenntn issen verfugen. Es ist 

z u  w flnschen, daB d ie  E rfflliung  solcher V orbed ingungen  recht b a ld  durch 

eine Berufsordnung geregelt w ird , w ie  es z. B. in  Ósterreich schon langst 

geschehen is t21).

21) Bauindustrie  1938, Heft 27, S. 558, Vortrag von Regierungs- und  

Baurat B e r l i t z .

Yermischtes.
D ie  S ta a ts b a u s c h u le  f i ir  Hoch- u n d  T ie fb a u  L e ip z ig  (Hohere 

Technische Lehranstalt), feiert am 8. und  9. O k tober d. J . ihr lOO jahriges 

Bestehen. S ie erwartet dazu ais Gaste ihre A lten  Herren. A lle  frflheren 

S tud ierenden der A nsta lt werden deshalb gebeten, ihre je tz ige  Anschrift 

und  d ie  ihnen  bekannter S tud ienkam eraden sofort an die K anzle i der 

Schu le , Le ipz ig  S 3, Kalserin-Augusta-Strafie 32, zu  m elden .

V e re in  B e ra te n d e r  In g e n ie u r e  E . V . (V B I). Der V B I —  Zusammen- 

schtuB der unabhang igen  beratenden Ingenieure im  NS.-Bund Deutscher 

Technik —  halt seine d lesjahrige Tagung (33. o rdentliche M itglieder- 

versam m lung) vom  24. b is 27. Septem ber in Berlin ab.

A u f der ó ffentllchen Vortragsveransta ltung am 26. Septem ber im  

Ingenieurhause werden fo lgende Vortrage geha iten : Beratender Ingenieur 

V B I M e n s c h ,  Berlin , .D ie  A rbeit des Bauingenieurs be i der Neugesta ltung 

der R e ich sh aup ts tad t'; W irtschaftsprufer ©r.=3ng. P r a c h t l ,  Berlin , „D le  

Bedeutung betriebsw irtschaftllcher U ntersuchungen industrie ller Unter- 

nehm ungen ".

Z u m  P re is a u s sc h re ib e n  des G e n e ra lin s p e k to r s  fflr d as  d eu tsche  

S traC enw esen  fflr S c h n e e rS u m g e ra te  v o m  11. A p r il 19381). Es ergeht 

h le rm it dle Aufforderung an a lle  W ettbew erb te llnehm er, b is spatestens 

30. Septem ber 1938 an den Genera llnspektor fflr das deutsche StraBenwesen, 

Berlin W  8, Pariser P latz 3, m itzu te ilen :

1. W ohnort u n d  genaue Anschrift des W ettbew erbte ilnehm ers,

2. A rt und A nzah l der Schneeraumgcrate bzw . Anbauvorrich tungen , 

d ie  fflr d le  Prflfung zur V erfflgung geste llt w erden,

3. e ine kurz gefaBte Schilderung, unter w elchen besonderen Schnee- 

und  E isverhaltnlssen nach Auffassung des W ettbew erbers das 

Gerat besonders vorte ilhaft verw endet werden kann.

A u f einem  besonderen Fragebogen, der dem  W ettbew erber zugehen 

w ird, w ird  er a lsdann weltere A ngaben  flber die  Le istung  selnes Gerats 
zu  machen haben. Es w ird ausdrflcklich darauf h ingew iesen, daB es sich 

n i c h t  um  e inen Ideenw ettbew erb, sondern um  die praktische E rprobung 

fertig gelieferter Gerate hande lt.

Nach den A ngaben  des W ettbew erbte ilnehm ers w ird  bestim m t, an 

w elcher S te lle  das Gerat erprobt werden w ird . Ausdrflcklich sei bem erkt, 

daB ke in  W ettp IIiigen  zw ischen verschiedenen System en stattfinden soli, 

v ie lm ehr Ist in Aussicht genom m en , dle Pflflge unter verschiedensten 

Bed ingungen  w ahrend des W inters 1938/39 be im  praktischen Gebrauch 

zu erproben und  nach den h ierbe i gew onnenen  Erfahrungen unter Heran- 

z iehung  der Leistungsangaben der Hersteller die G esam tbew ertung  und 

die  P ram ierung  vorzunehm en . Dabe l w ird  angestrebt w erden, gleich- 

artige Schneepflflge m it g le ichartigen A ntrlebsfahrzeugen zu  erproben.

A is Priiforte sind vorI3ufig  in Aussicht genom m en : Fe ldberg  (Schwarz

wald), A lpe  Rautz (Arlberg), K itzb flhe l, Radstatt, Liezen (Steiermark) und 

M flnchberg  (Oberfranken).

W eitere A ngaben flber die  Durchfflhrung der Prflfung werden den 

W ettbew erbern m it Zu s te llu ng  der A nnahm ebesche in igung  ihres Gerats 

zum  W ettbew erb ausgehandig t; zug le ich  wird der B estim m ungsbahnhof 

angegeben, an den das Gerat zu senden ist.

V e rze ic h n is  de r  B e am te n  des h o h e re n  b a u te c h n is c h e n  Ver- 

w a ltu n g s d ie n s te s  im  Bereich des PreuBischen F i n a n z m in i s t e r i u m s .  

Beilage zum  Z tr lb l. d. B auv . 1938, Heft 30, 54 S. Berlin , A pril 1938. 

Verlag von W ilh e lm  Ernst & Sohn , Berlin W  9. E inzelpre is der Beilage

2 RM , Partlepreise b illiger.

A u f v ie lfachen W unsch hat d ie Schriftw a ltung  des „Zentra lblattes 

der B auverw a ltung“ das bis zum  Jahre  1918 a lljahr lich  erschlenene 

Verzeichnis der Baubeam ten je tzt in neuer und  erweiterter Form , m it 

einer Darste llung des BehOrdenaufbaues w ieder herausgegeben, und  zw ar 

zunachst das Verzeichnis der im  Berclche der PreuBischen Staatshochbau- 

verw altung  tatigen Baubeam ten. Dem  Verzelchnis selbst fo lgt d ie Dienst- 

altersliste m it A ngabe  des G eburtstagcs und  der letzten Beforderung, 

des d lenstlichen W ohnortes und  der D lenstste lle  jedes Beam ten , sow ie 

ein alphabetisches N am enverzeichnis . D ie  Schrift diirfte fflr jeden  B au

beam ten von  besonderem  Interesse sein. Ls.

Zuschrift an die Schriftleitung.
(Ohne Verantwortung der Schriftleitung.)

F a h rb a h n e n  d e r  S tra fle n b r f lc k e n . E r fa h ru n g e n , V e rsu che  u n d  

F o lg e ru n g e n . In d iesem  in Bautechn. 1938, H eft 23/24, S. 306 ff. er- 

schlenenen Aufsatze findet sich be i der Beschre ibung der Buckelblech- 

fahrbahnen m it B ctonausfflllung  auf S. 308 unten d ie  Bem erkung , daB

^  Bautechn. 1938, Heft 18, S. 234.

die von  m ir in Bautechn. 1937, Heft 34, S. 447 vorgeschlagenen ein- 

geschweiBten A usste ifungsrippen in  den Buckelb lechen n icht erforderllch 

seien.

H ier lieg t offenbar ein M ifiverstandnls vor.

M e lne  A usfflhrungen und  m ein  Vorschlag der eingeschweiBten R ippen 

beschrankten sich ausdrflcklich auf sogenannte L e i c h t f a h r b a h n e n ,  d .h .  

Buckelb leche m it A spha ltbe tonausfu llung  und  schwacher VerschleiBdecke 

in G u fiaspha lt entsprechend A bb . 1 m einer Veróffentlichung . D iese Ein- 

schrankung war erforderllch, um  fflr d ie  theoretische Berechnung der 

Buckelb leche einfache V oraussetzungen zu  schaffen, da be l einer B ltumen- 

decke und A sphaltbeton auf eine M itw irkung  der F flllung  m it den B uckel

blechen n icht zu rechnen ist. D ies ist von den Verfassern selbst durch 

Versuche festgestellt w orden (S. 322, Versuch 7), ais dereń Ergebnis sie

u. a. auf S . 323 feststellen:

9. A spha ltbe ton fflllungen  stelfen d ie  Buckelb leche n ich t genflgend 

aus; bei hoher Tem peratur (Sonnenbestrah lung) s ink t d ie  S icherheit 

gegen b le ibende  V erform ung.

10. Durch A sphaltbe ton fflllungen  kann der waagerechte Z ug  der Buckel

bleche n icht au fgenom m en w erden, so dafi ln den Randfe ldern 

besondere V orkehrungen no tw end ig  sind.

E ine  A ngabe  dariiber, w ie diese V orkehrungen zu  denken s ind , ist 

n icht gem acht w orden.

Sofern an den Randtrager, der zur A ufnahm e  des waagerechten Zuges 

a lle in  zu  schwach ist, Baute ile  anschliefien, die in waagerechter R ich tung  

b iegungsste if s ind (z. B. unteres F lacbblech eines auskragenden FuBweges), 

kann der waagerechte Z u g  der Buckelb leche in diese h ine inge le ite t 

w erden. In a llen  anderen F a llen  aber ha lte  ich m e inen  Vorschlag der 

Drucksteifen fiir den weltaus w irtschaftllchsten, da der Gew ich tsaufw and  

gerlng und  d ie  W irkung  groB ist. Der zuw e ilen  gem achte E inw and , dafi 

d ie  H erste llung  durch das no tw end ige  Einpassen ln d ie  W ó lb u n g  sehr 

teuer sei, trifft n icht zu  und  kann  am  besten durch die bereits aus- 

gefflhrten Bauw erke w iderleg t werden.

Dafi m elne fflr Le ichtfahrbahnen gem achten A b le itungen  und Vor- 

schlage n icht ohne  weiteres auf Fahrbahntafe ln  m it schwersten F u llu ngen  

und  Decken flbertragen werden dflrfen, w ie es von den Verfassern des 

obengenannten Aufsatzes irrtflm lich .geschehen ist, da dann v tillig  andere 

statische Verhaitnisse vorliegen , war m ir so selbstverstandlich, dafi ich in 

m einer A rbe it e inen besonderen H inw e is  darauf fflr iiberflflssig h ie lt.

2)r.=3ng. Z lm i r s k i .

Der Verfasser des oben zuerst angefflhrten A ufsatzes, Herr D irektor 

Sr.=lgng. S c h a e c h t e r le ,  hat zu  der vorstehenden A ufie rung  nichts zu  

bem erken . D ie  S c h r i f t l e i t u n g .

Personalnachrichten.
D eu tsche s  R e ich . D e u t s c h e  R e ic h s b a h n .  a) R e ic h s -  u n d  

p r e u B is c h e s  V e r k e h r s m in i s t e r iu m ,  E i s e n b a h n a b t e i l u n g e n .  Im  

Ruhestand  verstorben: D irektor der Deutschen Reichsbahn M in is te ria l

d irektor a. D. J a h n ,

b) B e t r i e b s v e r w a l t u n g :  E rnannt: zum  Relchsbahnrat: d ie  Reichs

bahnbauassessoren B i r k e l ,  V orstand des Betriebsam ts Bautzen, H a r t-  

l i n g ,  Vorstand des Betriebsamts Paderborn 2, dle O berlandm esser auf 

w lchtlgeren D ienstposten L udw ig  S c h m i t t ,  V orstand des Vermessungs- 

am ts F rankfurt (M ain) (Reichsautobahnen), H e y d e r ,  Vorstand des Ver- 

messungsam ts Kassel (Reichsautobahnen), Johannes M e ie r ,  V orstand des 

Vermessungsam ts M iinchen 2 der R e ich sb ahn b aud ire k tio n , S c h w a h n ,  

Vorstand des Vermessungsam ts Stuttgart (Reichsautobahnen).

Gestorben: Reichsbahnoberrat A rno  S o r g e r ,  Dezernent der R B D  

O ppe ln .

Im  Ruhestand verstorben: Oberreglerungsbaurat E s s e n  in Erfurt, 

zu letzt Dezernent der R B D  Erfurt; —  Reichsbahnoberrat H u b  e r  in M iinchen , 

zu le tzt Vorstand des Bauam ts M iinchen  3 (H ochbau); —  Relchsbahnrat 

B r z o z o w s k i  in F iensburg , zu le tzt be im  Reichsbahn-Zentralam t in B erlin .
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Staatsbauschule fur Hoch- und Tiefbau Leipzig. — Yereln Beratender Ingenieure E .V . (V B I).

— Zum  Preisausschreiben des Generalinspektors fur das deutsche StraCenwesen fur Schnee- 

rSumgerfite vom  11. April 1938. — Verzelchnls der Beamten des hoheren bautechnischen Ver- 

waltungsdlenstes. — Z u s c h r i f t  a n  d le  S c h r i f t l e i t u n g .  — P e r s o n a l n a c h r i c h t e n .
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