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Alle Rechte vorbehalten. Die Baustelleneinrichtung fur die KongreBhalle Nurnberg.1)
Von Dipl.-Ing. W. Kischlat, Oberlngenieur der Siemens-Bauunlon G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt.

In dem Nurnberger Reichsparteltaggelande, mit dessen Gesamtplanung 

der Generalbauinspektor Prof. A lfred  Speer beauftragt Ist, ersteht am 

Dutzendteich ais iiberdeckter Versammlungsraum fiir die Reichsparteitage 

die groBe KongreBhalle. Die Entwilrfe dazu stammen von dem Nurn

berger Architekten Prof. L udw ig  R u ff, nach dessen Abieben die Fort- 

fuhrung seines Werkes seinem Sohn und Mitarbeiter, dem Architekten 

F ranz  R u ff in Nurnberg, iibertragen wurde. Bauherr fiir die KongreB

halle wie fur die iibrigen Bauten des ReichsparteitaggelSndes ist der mit

Der Schnitt in der Hauptachse, d. h. durch den Scheitel des Huf- 

eisens und die Biihne (Abb. 4), gibt die Hauptabmessungen wieder: Die 

groBte Lange einschl. der Freitreppen betragt rd. 300 m, die Lange des 

aufgehenden Mauerwerks einschl. der Saulenvorhalle rd. 266 m. Die 

Lange der Fundamente ohne Freitreppe betragt rd. 267 m, die grófite 

lichte Lange der Halle rd. 200 m. Die Gesamthohe des aufgehenden 

Mauerwerks von Unterkante Fundament betragt bei der aufieren Ring- 

mauer rd. 44 m, bei der inneren Ringmauer rd. 64 m.

Abb. 1. Modellaufnahme gegen die Kopfbauten. 

Dahlnter Halle mit Biihnenteil.

2.
Modellaufnahme gegen den Rundbau.

Reichsgesetz vom 29. Marz 1935 geschaffene „Zweckverband Reichspartei- 

tag Nurnberg", dem das Reich, Bayern, die NSDAP, und die Stadt Nurn

berg angehóren.

Die Modellaufnahmen (Abb. 1 bis 3) vermitteln einen Eindruck von 

der inneren und aufieren Gestaltung des Bauwerks. Gegen die óstliche 

Flachę des Dutzendteiches (Abb. 1) 

erheben sich die beiden Kopfbauten, 

verbunden durch einen niedrigen 

Mittelbau, dahinter die hohen Wandę 
der eigentlichen hufeisenfórmigen 

Halle mit dcm nach dieser Seite 

vorgelagerten ebenso hohen Biihnen- 

teil. Abb. 2 zeigt den die Halle um- 

gebenden Rundbau, um den sich in 

ganzer Lange ein offener Kreuzgang 

zieht, wahrend der Obergang zum 

GelSnde durch zwei Treppenreihen 

vermittelt wird. Die Verkleidung des 

Bauwerks besteht ebenso wie der 

ganze Kreuzgang aus Granit, der aus 

allen Teilen Deutschlands zur An- 

lieferung kommt und zur Belebung 

der grofien Fiachen in verschieden- 

artigen Kornungen und Farben genau 

nach Plan versetzt werden mufi.

Abb. 3 zeigt einen Blick von der 

Biihne gegen die Arena und das 

Hufeisen der Tribiinen sowie gegen 

den inneren Wandelgang. Insgesamt 

wird das Innere der Halle, die eine 

Flachę von rd. 60 000 m2 uberdeckt, 

rd. 40 000 Sitzpiatze und 10 000 Stehplatze aufweisen, wahrend auf der 

Biihne iiber 2000 Personen und rd. 1000 Standarten Platz finden kijnnen. 

Ais Mafistab fiir die Grófienverhaltnlsse des Innenraumes diene, dafi die 

den inneren Wandelgang gegen die Halle begrenzenden Saulen bei einem 

Querschnitt von 1,7 X  1,7 m elne Hohe von uber 17 m haben.

*) Nach einem Vortrag, gehalten auf der 41.Hauptversammlung des 
Deutschen Beton-Verelns e. V. am 9. Marz 1938.

Die Grundsteinlegung fiir die Halle wurde am 11. September 1935 

wahrend des „Relchsparteitages der Frelheit* vom Ftlhrer selbst vo!l- 

zogen. Im AnschluB daran wurde mit den Grundungsarbeiten begonnen. 

An der Baustelle steht in einer Tiefe von 10 bis 15 m Sandstein an, 

dariiber In der Hauptsache Sand, stellenweise mit Einiagerungen von

Lehm, der entfernt und durch reinen 

Sand ersetzt wurde. Nachdem ver- 

schledene Grofiversuche mit Ramm- 

und Bohrpfahlen zu kelnem be- 

friedigenden Ergebnis fiihrten, ent- 

schlofi man sich zu einer Verdichtung 

des Sandbodens. Zu diesem Zweck 

wurden unten verschlossene Stahl- 

rohre von 50 cm Durchm. bis auf 

den Sandstein hinabgetrieben, die die 

ihrem Inhalt entsprechende Boden- 

menge verdr3ngten. Dann wurden die 

Abschlufipfropfen durchschlagen und

die Rohre gezogen. Wahrend des

Ziehens wurde in den dadurch 

entstehenden Hohlraum und die

angrenzenden Sandschichten ein 

trockenes Gemisch von Sand und

Schotter gestampft. Insgesamt sind

rd. 20 000 derartige Trockenpfahle mit 

rd. 200 000 lfdm notwendig gewesen. 

Wegen der im Grundwasser vor- 

handenen schadlichen Sauren wurde 

die Anwendung von Beton bzw. 

Zement vermieden. Die Griindungs- 

arbeiten dauerten rund zwei Jahre und 

sind mit dem Ende 1937 abgeschlossen worden. Inzwischen erging im 

November 1936 die auf einen Kreis von elf der grófiten deutschen Bau- 

firmen beschrankte Ausschreibung der Maurer-, Beton- und Elsenbeton- 

arbeiten der Hauptfundamente und der aufgehenden Mauern. Die Aus

schreibung erstreckte sich also auf die Herstellung des Rundbaues und

der Kopfbauten, und zwar im einzelnen auf den Aushub von rd. 70 000 m3 

Boden, auf die Ausfiihrung der Fundamentplatte aus rd. 100 000 m3 

Eisenbeton mit 3,25 m Hohe und einer Breite von 37,8 m im Rundbau

Abb. 3. Modellaufnahme des Innenraums der Halle.
Ansicht von der Biihne gegen den Scheitel.

Saulen des inneren Wandelganges rd. 17 m hoch.
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Abb. 4. Langsschnltt durch die Halle. Links Biihne, rechts Schnitt durch die Tribunen und den Rundbau.

und von 75 m in den Kopfbauten, ferner auf die Ausfuhrung von rund 

300 000 ra3 aufgehendem Mauerwerk der Wandę, des Betons und Eisen- 

betons der Geschofidecken sowie schliefilich auf die Herstellung von 

rd.50 000 m:! Werksteinmauerwerk fur die Granitverkleidung der Wandę 

sowie fiir die GewOlbe des Kreuzgangs, einschl. Lieferung aller dafiir be- 

nOtigten Baustoffe. Im Zusammenhang damit ist dann spater noch die 

Ausfuhrung der Grundplatte fiir die Tribiinenbauten mit rd. 30 000 m3 

Eisenbeton hinzugekommen. Die Trlbflnen selbst sollen erst nach 

dem Einbau der eisernen Dachblnder erstellt werden.

Da die KongreBhalle zum Reichsparteitag 1943 ihrer Bestimmung 

iibergeben werden soli, stand nach dem Arbeitsplan fiir die ausgeschriebenen 

Rohbauarbeiten eine Bauzeit von rd, drei Jahren zur Verfiigung, so daB 

fiir den spateren Einbau des Daches, der Tribiinen sowie fflr den inneren 

Ausbau usw. ausreichend Zeit flbrigblelben wird.

Den Auftrag auf die Ausffihrung der vorbezeichneten Rohbauarbeiten 

erhlelt im Februar 1937 eine Arbeitsgemeinschaft, die aus den mit 

gleichen Anteilen beteiligten drei Firmen 

Hochtief AG fiir Hoch- und Tiefbauten,

Essen, Philipp Holzmann AG, Frankfurt 

am Main, und Siemens-Bauunion G .m .b.H .,

Berlin, zusammengesetzt ist.

Im Frflhjahr 1937 begann die Arbeits- 

gemeinschaft mit der Einrichtung der Bau

stelle und gleichzeitig damit mit den Erd- 

arbeiten fflr die Fundamentplatte. In An- 

betracht der fur den Rohbau geforderten 

Leistungen und der fflr die Bewaitigung der 

notwendigen Mafinahmen zur Verfiigung 

stehenden kurzeń Fristen, die die Her

stellung von 100000 m3 Eisenbeton in einem 

Jahr und die Herstellung von 300 000 m3 

Ziegelmauerwerk zuzflglich 50000 m3 Werk

steinmauerwerk in 2>/2 Jahren bedlngten, 

muBte die Planung der Baustelleneinrichtung 

(Abb. 5) bel der Transportfrage beginnen.

Bei den erforderllchen Leistungen war im 

allgemeinen mit einer tagllchen Anfuhr von 

2500 t Baustoffen zu rechnen, die sich in 

der Spitze bis auf 4000 t erhohen konnten.

Da diese Anfuhr zu rd. 50%  durch die Bahn 

geschieht, ist verwaltungsseitig in der Nahe 

der Baustelle ein elgener Abstellbahnhof er- 

richtet worden, der bis zu 200 Wagen gleich- 

zeitlg aufnehmen kann, die von der Reichs

bahn je nach Bedarf mehrmals taglich bei- 

gestellt werden kOnnen. Dieser Bahnhof 

findet seine Fortsetzung in zwei Ringglelsen, 

die sich mit den erforderlichen Weichen- 

und Rampenanlagen rings um die ganze 

Baustelle ziehen. An diese Vollbahnanlage 

sind angeschlossen: das groBe Zementlager 

fflr 80 Eisenbahnwagen oder 1400 t, das 

Rundeisenlager mit einem FassungsvertnOgen 

von 15001, Werkstatten und Lager, der Holz- 

platz, die beiden Betonfabriken mit Lager- 

mOglichkeit von je 4500 t Zuschlagstoffen, 

eine Mortelfabrik, zwei Werksteinlagerpiatze 

und ein Teil der Zlegellagerpiatze, um nur 

die Hauptsachen zu erwahnen. Fflr die 

Zufuhr und Verteilung der Baustoffe mittels 

Lastwagen wird die Baustelle von einer 

eigens fur diesen Zweck. hergestellten Ring-

strafie von 6 m Breite umzogen, an der weitere Lagerplatze fiir Ziegei, 

Rundeisen usw. sowie eine zweite Mortelfabrik angeordnet sind. Der 

unmlttelbare Verkehr Innerhalb der Baustelle geschieht auf Bauglelsen 

mit 600 mm Spur, von denen drei geschlossene Ringe ebenfalls um die 

ganze Baustelle herum verlegt sind.

Die erste Aufgabe bestand in der Herstellung der Fundamentplatte 

aus Eisenbeton mit durchweg 3,25 m Hohe und einer Breite im Rundbau 

von 37,8 m und in den Kopfbauten von 75 m. Entsprechend der Ein- 

teilung des aufgehenden Mauerwerks durch die in regelmafiigen Abstanden 

angeordneten Durchgange zur Halle Ist die Fundamentplatte des Rund- 

baues in einzelne Hauptblocke aufgeteilt, die jeweils bei 37,8 m Tiefe 

eine aufiere Lange von 31 m und eine innere Lange von 20 m haben 

(Abb. 5). Zwischen diesen HauptblOcken sind 1,5 m breite Fugen an

geordnet, die rd. cin Jahr nach der Herstellung der BlOcke geschlossen 

werden sollen, wenn der grofite Teil des Schwindvorganges zur Aus- 

wirkung gelangt ist. Die Fugen werden durch Yerzahnungen und eine

Boyem-
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Abb. 5. Baustelleneinrichtungsplan.
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.ZmenteinfuHung

Zementschnecke

Zementpumpe 20 to je  Std.

starkę Bewehrung aus- 

reichend gesichert. Da diese 

sich so ergebenden Haupt- 

blóckebel rd. 1000m2Grund- 

flache immerhln noch eine 

Betonmenge von rd.3000m3 

ergeben, hat man sich ent- 

schlossen, sie zur Ver- 

einfachung des Arbeits- 

vorganges nochmals zu 

unterteilen. Die dadurch 

entstehendenBaublócke des 

Rundbaues mit 15,5 m 

Sufierer und 10 m innerer 

Breite erfordern eine Beton

menge von 1500m3, die sich 

bei den ahnlich elngeteilten 

Baublócken fur die Kopf- 

bauten in einzelnen Fallen 

bis auf 2400 m3 steigert.

Abb. 6 vermittelt einen 

Eindruck von der GroBe 

der Platte, dereń Eintellung 

an den Schnurgeriisten zu 

erkennen ist. Im Scheitel 

des Bogens ist der 20 cm 

dicke Unterbeton bereits 

eingebracht, der dunkle, 

gerade ln Arbeit befindllche

Tell umfafit einen Hauptblock oder zwei Baublócke der vorbeschrlebenen 

GróBe mit zusammen 1000 m2. Die Rundeisenbewehrung, die aus St 52 

und St 37 bis zu 45 mm Durchm. bestand und je Baublock des Rund

baues rd. 100 t erforderte, wurde jeweils auf dem fertigen Unterbeton

Luftfitter

-Zementsi/o

Kompressor-Antage

—.— ---------H------------------------
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Jnhall des Zementschuppens ■ n00 to

Komprtssor Leistung ̂ Zm t̂Min Abb. 7. Fórderung des Zements 

vom Schuppen zu den Betonfabriken 

mittels Fullerpumpe.

der benachbarten Felder 

oder spater auf bereits 

fertiggestellten Bau- 

blócken gebogen. Im 

Hintergrunde rechts ist 

eine Reihe von Rammen 

zu erkennen, die noch 

bei der Bodenvcrdich- 

tung beschaftigt sind.

Da verwaltungsseitig 

vorgeschrieben war, daB 

dic 1500 m3 eines Bau- Abb. 8. Zusammensetzung der Zuschlagstoffe.

blocks in ununterbrochenem 

Arbeitsgang bei einer 

gleichmafiigen Steigung von 

10 cm/Stunde, d. h. bei

3,25 m Hóhe in langstens 

321/2 Stunden eingebracht 

werden, und jeweils vor der 

Inangriffnahme des Blocks 
die gesamten dafiir be- 

nótigten Baustoffe auf dcm 

Bauplatz vorhanden sein 

muBten, wurden von der 

Arbeitsgemeinschaft in An- 

betracht der groBen Ent- 

fernungen zwei Beton

fabriken — je eine fiir die 

Siid- und Nordhalftc —  

errichtet. Jede dieser Fa- 

briken war mit den erforder

lichen Umschlag- bzw. 

Lagermógllchkeiten fiir die 

in einem Arbeitsgang ge- 

brauchten rd. 4500 1 Zu

schlagstoffe ausgerustet. 

Die Beschickung der beiden 

Betonfabriken mit Zement, 

von dcm fur jeden Bau

block des Rundbaues in 

langstens 32 y, Stunden 

rd. 450 t benótlgt wurden, war in einem einzlgen Zementlager zu- 

sammengefafit, das insgesamt 1400 t aufnehmen konnte. Die Zuleitung 

des Zements vom Lager zu den Betonfabriken, die sich in 270 bzw. 110 m 

Entfernung befanden, geschah durch eine Fullerpumpe, die fiir eine

Leistung von bis zu 20 t/h eingerichtet 

war. Der Zement wurde Im Schuppen 

(Abb. 7) iiber verstellbare Aufgabetrichter 

in Schneckcn geschuttet, die ihn der 

Zementpumpe bzw. einem dariiber be- 

findlichen kleinen Trichter zufiihrten. 

Von dort wurde der Zement durch die 

Schnccke der Fullerpumpe mit 136 mm 

Durchm. in die Zementleitung gepreBt, 

wobei am Ende der Schnecke zur Auf- 

lockerung PreBluft zugesetzt werden 

muBte. Die PreBluft, der durch besondere 

Filter die ihr sonst anhaltenden Beimen- 

gungen von Wasser und Ol entzogen 

wurden, war ferner notwendig zum Aus- 

blasen der Zementleitungen, da bei 

AuBerbetrlebsetzung naturgemafi kein 

Zement darin verbleiben durfte. Die 

Leitungen bestanden aus starkwandigen, 

innen glatten Muffenrohren von 100 mm 

Durchm.; die erforderlichen Kriimmer 

mufiten naturgemafi in entsprechend 

schlanken Bogen yerlegt sein. Die 

Zcmentsilos der Betonfabriken waren bei 

dieser Fórderung vollkommen luftdicht 

ausgebildet. Zur Reinigung der mit- 

gefiiliiten Luft vom Zementstaub waren 

vor ihrem Austritt entsprechend grofie 

Filter vorgeschaltet.

Die Zuschlagstoffe waren unter Be- 

nutzung des in Niirnberg zur Verfiigung 

stehenden Sandes und der in der welteren 

Umgcgend gewonnenen Kiese so ge

wahlt, dafi sich ihre Zusammensetzung 

einer Idealkurve (Abb. 8) nahert, die 

auf Grund von Erfahrungen der ausfiihrenden Firmen gemeinsam mit 

der Bauleitung bestimmt wurde. Aufier dem Niirnberger Sand, der 

hauptsachlich in der Kórnung 1/3 anfailt, sollte Kies in den Kórnungen 

1/7, 7/30 und 30/60 Verwendung finden, jedoch bestatigte sich bei 

den ersten groB angelegten Pumpversuchen die vorlauflge Feststellung 

auf Grund der Siebversucbe, dafi der Niirnberger Sand ohne welteren 

Zusatz infolge seines Mangels an feinstem Kom fiir die Herstellung 

von Pumpbeton nicht geeignet ist und der Beton in dieser Zusammen

setzung zu dauernden Verstopfungen in den Leitungen Anlafi gab. 

An Stelle des Kieses 1/7 wurde deshalb ein in der Nahe anfallender 

Kalksteingrus in der Kórnung 0/7 zugesetzt, nach dessen Wahl das 

Mischgut aufierordentliche Pumpfahigkeit zeigte. Die Zuschlagstoffe

Lange der Zementzu/ałung nach Bdonfabnk l-ZT0m\ j fejgurtg y4m
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Fachschrift f. d. ges. Baulngenleurwesen
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werden seitdem aus 3 1 %  Niirnberger Sand, 15%  Kaiksteingrus, 4 6 %  

Kies 7/30 und 8 %  Kies 30/60 zusammengesetzt und liegen innerhalb 

des guten Bereichs der Sieblinie. Von den vier Zuschlagstoffen kommen 

der Kaiksteingrus und die beiden Kiesę mit zusammen 69%  der Ge- 

samtmenge mit der Bahn an, wahrend der Niirnberger Sand vom Last- 

wagen unmittelbar in die bei jeder Betonfabrik dafiir vorgesehenen Bunker 

abgekippt wird (Abb. 9). Das Obersetzen des Sandes sowie das Ent

laden der iibrigen Zuschlagstoffe aus den Eisenbahnwagen in die Bunker 

geschieht bei jeder Betonfabrik durch zwei Greifer, die auch die 

Aufgabe haben, wahrend des Betonlerens die einzelnen Zuschlag

stoffe aus den Bunkern zu entnehmen und sie in kleine fahrbare 

Silos mit einem FassungsvermOgen von je 8 m3 abzugeben. Von 

diesen Silos sind entsprechend der Zahl der Bunker jeweils sechs 

Stiick vorhanden, so dafi fiir die beiden Kiessorten 7/30 und 30/60 

je zwei Bunker und zwei fahrbare Silos zur Verfugung stehen.

Das hat u. a. den Vorteil, dafi beim Ausfall einer Seite der Anlage 

fiir eine gewisse Zeit nur mit der anderen 

Seite noch ein pumpfahiger und den 

Giitevorschriften entsprechender Beton 

hergestellt werden kann. Die einzelnen 

Zuschlagstoffe werden beim Austritt aus 

den fahrbaren Silos mechanisch durch 

darunter angeordnete Stofiaufgeber ab- 

gemessen, die In der Hauptsache aus 

einem Kasten bestehen, der durch ein 

Exzenter gleichmafiig hin und her 

bewegt wird. Bei jeder Bewegung nach 

vorn, dereń Lange durch die Einstellung 

einer Stoflstange geregelt wird, wird der 

Kasten in entsprechender Lange durch 

den nachfallenden Kies oder Sand gefullt, 

wahrend bei der Riickwartsbewegung 

die elngestellte Menge abgegeben wird.

Durch geeignete Abstimmung der Langen 

der Stofistangen bei den einzelnen Auf- 

gebern unter den fahrbaren Silos kann 

also jede gewilnschte Zusammensetzung 

der Zuschlagstoffe erreicht werden. Die 

unter den fahrbaren Silos angeordneten 

beiden Bander von je 30 m Lange geben 

die Zuschlagstoffe auf das 31 m Iange 

Forderband 3 ab, das in einer Neigung 

von 18° aufw3rts in die eigentliche 

Betonfabrik fiihrt. Am oberen Ende des 

Bandes werden die Zuschlagstoffe iiber 

das umschaltbare FOrderband 4 in den 

einen oder anderen der beiden aufieren 

Silos bzw. iiber einen Trichter unmittel

bar in den mittleren Siło mit je 14 m3 "  ~ ~~~----

Inhalt abgegeben. Die Schaltung der 

Anlage geschieht auf dieser oberen Biihne 

der Betonfabrik, wo der Bedienungsmann

das Fiillen der Silos iiberwachen kann, und zwar Ist dazu bei dauernd 

laufenden Bandem nur eine einzige Schalterbetatigung notwendig, um die 

jeweils angeschlossenen vier Stofiaufgabeapparate unter den fahrbaren 

Silos gleichzeitig ein- oder auszuschalten. Aus den Silos werden die 

Zuschlagstoffe durch darunter angeordnete grofie Stofiaufgeber entnommen, 

die ebenso gebaut sind wie die vorbeschriebenen kleinen Aufgeber unter 

den fahrbaren Silos. Die Bewegungen dieser Stofiaufgeber werden elektrisch 

gezahlt, aufierdem schaltet sich der Antrieb selbsttatig ab, wenn die fiir 

eine Mischung notwendige Zahl der Stófie ausgefiihrt ist. Die Zugabe 

des Zements geschieht aus den bereits friiher erwahnten Silos iiber kurze 

Schnecken auf Waagen mit elektrischen Zahlwerken. Zur Uberbriickung 

etwaiger Stórungen ist noch oberhalb der Mischmaschinen auf einer

Zwischenbiihne ein Sacklager vorhanden, aus dem der Zement gegebenen- 

falls von Hand zugesetzt werden kann. Auf dieser Zwischenbiihne sind auch 

die selbsttatigen Wasserabmefivorrichtungen untergebracht. Um die ver- 

Iangten Leistungen zu erreichen, ist der Betrieb von jeweils zwei Misch

maschinen mit je 1500 1 Trommelinhalt notwendig. Jede dieser Maschinen 

ist mit zwei Betonpumpen neuester Bauart gekuppelt. Die Verteilung 

des Betons auf die beiden Pumpen geschieht durch kleine Zwischen- 

silos mittels Segmentschieber. Da nach den Wfinschen des Bauherrn

Bańdt
Luflfilter

Sond 3

M o fur 
Zuschlagstoffe

Stotlaufgeber

Abb. 9. Betonfabrik.

fiir etwaige Zwischenfaile jede Anlage mit geniigend Ersatz versehen 

werden mufite, sind je Betonfabrik noch eine dritte Mischmaschine mit 

Zwlschensilo und je eine fiinfte Betonpumpe eingesetzt. Wahrend der 

ganzen Betriebsdauer von rund einem Jahr brauchte diese Bereitschaft 

fiir die Ausfiihrung der eigentlichen BaublOcke nicht mit herangezogen 

zu werden, so dafi damit nur Beton fiir Geschofidecken und andere 

Bauteile hergestellt wurde. Von den vier in Betrieb befindlichen 

Betonpumpen wird der Beton dementsprechend durch vier Rohr- 

leitungen mit 180 mm Durchm. iiber die weiter unten beschriebenen 

Rohrrampen und Betonierbrucken zu den Verteilungsstellen gepumpt. 

Die grOfite Forderweite des Betons betrug bei insgesamt 8 m Steigung 

bis zu 300 m. (Schlufi folgt.)

Alle Rechte vorbehnlten. Setzungsbeobachtungen an einigen neu errichteten Bauten.
Von Sr.=2jug. H. Prefi, Berlin-Dahlem.

Ais Fortsetzung friiher erschienener Aufsatze des Verfassers‘) seien 

nachstehend weitere Setzungsbeobachtungen mitgeteilt. Zuvor sei jedoch 

auch hier auf die aufierordentliche Wichtigkeit der Beobachtung der 

Setzungsvorg3nge und dereń Mitteilung unter gleichzeitiger Bekanntgabe 

der an ungestdrten Bodenproben ermittelten Werte der Durchlassigkeit 

und Zusammendrilckung sowie der Baugrundverhaitnisse und Bauwerks- 

daten hingewiesen.

Nur durch elngehende Beobachtungen ist es mOglich, die Giiltigkeit 

der Setzungsvorausberechnungen, die auf Grund der an den ungestOrten 

Bodenproben erlangten Werte fur Durchlassigkeit und Zusammendriickung 

ermittelt werden, zu beweisen.

') Bautechn. 1932, Heft 30, S. 391; 1938, Heft 2, S. 26.

A. Bauten auf Sandboden gegriindet.

1. Auf einem schluffigen Feinsand von 11,30 m Machtigkeit wurde 

ein Eisenbetonskelettbau errlchtet, dessen einzelne flachgegriindete Fun- 

damente 2,80x3,20 m GrOfie hatten. Die mittlere Bodenpressung betrug

3 kg/cm2. Der Feinsand besafi ein Raumgewicht von 1,719 t/m3, sein 

Hohlraumprozentsatz war 28,5. Die Setzungsbeobachtungen wurden an 

allen Fundamenten, und zwar an jeder Ecke eines jeden Fundaments 

von Baubeginn an vorgenommen.

Bereits nach zwei Monaten war das Industriegebaude fertiggestelit 

und voll beansprucht.

Die Setzungsmessungen zelgten eine fast voIlig glelchmafiige Setzung 

aller Fundamente mit dem Baufortschritt und eine weitere Zunahme der 

Setzungen der einzelnen Fundamente bei Inbetriebnahme des Baues. Im
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Mittel wurde je Fundament eine Gesamtsetzung von 7 mm festgestellt. 

Zwel Monate nach Inbetriebnahme und auch spater wurden keine weiteren 

Setzungen beobachtet.

2. Auf einem 9 m mSchtigen Sandboden vom Hohlraumprozentsatz

31.6 vom Raumgewicht 1,72 t/m3 wurden 3,50X3,50 m grofie Behalter- 

fundamente flach gegrundet. Die mittlere Bodenpressung betrug 3 kg/cm2. 

Die Gesamtsetzung betrug 10 mm. Spatere Messungen ergaben keine 

weiteren Setzungen. —  Auf dem gleichen Gelande wurde auf einem 

ahnlichen Sandboden vom Raumgewicht 1,726 t/m3 bei gleichen Funda- 

menten 7 mm Setzung bel 3 kg/cm2 Belastung festgestellt.

3. Auf dem gleichen Sand wurde ein Maschinenfundament von 

4,00X4,80 m GróBe errichtet. Die mittlere Bodenpressung betrug hier

2.6 kg/cm2. Infolge der Erschfltterungen setzte sich das Fundament bisher 

um 28 mm. Weitere Setzungen wurden bisher nicht festgestellt.

4. Auf dem gleichen Sand wurde ein 2,60X6,00 m grofies Fundament 

mit 3,0 kg/'cm2 mittlerer Bodenpressung erbaut.

Das Fundament setzte sich um 14,8 mm. Die Setzungen sind nach 

weiteren Messungen ais beendet zu betrachten.

Ein Vergleich mit Bau 2 zeigt deutlich den EinfluB der Fundamentform.

5. Auf dem gleichen Industriegelande wurde auf einem Sandboden 

fast gleicher I<orngrófienverteilung, aber vom Raumgewicht 1,734 t/m3, 

d. h. dichter gelagert, ein weiterer Behaiter mit 3,50X3,50 m grofien 

Fundamenten flach gegrundet. Die mittlere Bodenpressung betrug gleich

falls 3,0 kg/cm2.

Dle Gesamtsetzung betrug 6,8 mm.

Der Einflufi der gróBeren Dichte ist klar erkennbar.

6. Auf einem Sandkies von iiber 13 m Machtigkeit mit einem 

Raumgewicht von 1,723 t/m3 waren Elsenbetonrahmen einer Halle auf 

1,50X2,10 m grofien Fundamenten flach gegrundet. Die mittlere Boden

pressung betrug 2,6 kg/cm2.

Die Gesamtsetzung wurde zu 10 mm beobachtet.

Weitere Setzungen nach Inbetriebnahme sind nicht eingetreten.

7. Ein Sandkies von nicht festgestellter Machtigkeit (jedoch iiber

8 m) mit einem Raumgewicht von 1,742 t/m3 und einem Hohlraum

prozentsatz von 28 wurde durch 1,80X2,20 m grofie Fundamente eines 

Eisenbetonskelettbaues mit 2,8 kg/cm2 i. M. beansprucht.

Die beobachteten Setzungen errelchten den Wert von 6 mm.

8. Ein durch humose Bestandteile verunrelnlgter mittelfelner Sand 

mit einem Raumgewicht von 1,675 t/m:1 wurde durch 1,20X1,60 m groBe 

Fundamente mit 2,5 kg/cm2 i. M. belastet.

Es wurde eine Gesamtsetzung von 24 mm festgestellt.

9. Ein rd .30% T on enthaitender Feinsand mit einem Raumgewicht 

von 1,667 t/m3 wurde durch 2,80x3,00 m grofie Fundamente mit 2,6 kg/cm2 

belastet. Es wurden bisher 31 mm Setzungen beobachtet. Die Fundamente 

sind jedoch nach 1% Jahren noch nicht zur Ruhe gekommen.

10. Ein stark ąuarzhaltiger mittelfelner Sand vom Raumgewicht

1,753 t/m3 wurde durch 3,30X3,30 m grofie Fundamente mit 3 kg/cm2 

belastet. Die Gesamtsetzungen betrugen 5,3 mm.

Bei den wiedergegebenen Werten ist der Einflufi von Raumgewicht 

und Hohlraumprozentsatz klar erkennbar.

B. Auf Geschiebem erge l gegrunde te  Bauten.

11. Auf einem mit 9 m  Machtigkeit erbohrten Geschiebemergel mit 

dem naturlichen Wassergehalt von 21%  und der Plastizitatszahl 10 wurde 

ein Eisenbetonbau mit Einzelfundamenten von 1,80X2,20 m GróBe er

richtet. Dle mittlere Bodenpressung wurde zu 2 kg/cm2 festgelegt. Die 

Setzung der Fundamente errelcbte im ersten Jahre nach Fertigstellung 

den Wert von 90 mm. Seitdem sind fur ein weiteres halbes Jahr zu- 

satzlich 30 mm Setzung eingetreten.

12. Ein durch 2,90X3,10 m grofie Stiitzenfundamente m it 2,5 kg/cm2 

belasteter Geschiebemergel besafi einen naturlichen Wassergehalt von 

14,5°/o> die Plastizitatszahl wurde zu 7 ermittelt.

Die Fundamente setzten sich im ersten halben Jahre nach Baufertig- 

stellen um 10 mm, im nacbsten halben Jahre um weitere 6 mm.

Die Fundamente setzen sich weiter.

13a) Ein mit 3 kg/cm2 durch 2,20X2,20 m grofie Fundamente be

lasteter Geschiebemergel mit 13,9°/0 natiirllchem Wassergehalt und der 

Plastizitatszahl 6,8 zeitigte fiir diese Fundamente 15 mm Gesamtsetzung.

13b) Auf dem gleichen Geschiebemergel wurden mit 2,8 kg/cm2 

mittlerer Bodenpressung auch noch 1,10X4,80 m grofie Fundamente ge- 

griindet. Diese zeigten im gleichen Zeitraum von 1l/2 Jahren 21 mm 

Setzung.

Samtliche Fundamente werden weiter beobachtet.

14. Ein Geschiebemergel von 16,30 m Machtigkeit besafi einen natflr- 

Uchen Wassergehalt von 13,8%. die Plastizitatszahl wurde zu 6,7 er

mittelt. Die 1,85X2,25 m grofien Fundamente verursachten eine mittlere 

Bodenpressung von 2,5 kg/cm2. Die Beobachtungen zeigten bisher 15 mm 

Gesamtsetzung innerhalb von zwei Jahren. Im letzten Vierteljahre wurde 

eine weitere Setzung von 1,8 mm gemessen.

15. 3,80X8,00 m grofie Briłckenpfeiierfundamente, die auf 23 m 

machtigem Geschiebemergel gegrundet wurden, setzten sich ln den 

ersten zwei Jahren um 14 mm, im dritten Jahre um weitere 4,3 mm 

(c* =  3 kg/cm2). Der Geschiebemergel mit der Plastizitatszahl 6,5 besafi 

einen naturlichen Wassergehalt von 13,5%.

16. Auf dem gleichen Geschiebemergel wurden Bunkerfundamente 

von 2,10X2,10 m Grófie mit 3 kg/cm2 mittlerer Bodenpressung errlchtet. 

Die Fundamente setzten sich innerhalb von drei Jahren um 13,6 mm.

17a) Auf einem Geschiebemergel mit dem ermittelten natiirlichen 

Wassergehalt von 13% und der Plastizitatszahl 6,3 wurden 3,00X1.60 m 

grofie Hallenfundamente flach gegrundet. Die Setzungen betrugen nach 

zwei Jahren 11 mm, nach einem weiteren zusatzlich 2 mm (tf=2,5 kg/cm2).

17 b) Auf dem gleichen Geschiebemergel zeigten zwei 3,40X2,15 m 

grofie Fundamente mit 3 kg/cm2 mittlerer Bodenpressung nach zwei Jahren

13 mm, nach einem weiteren zusatzlich 2,6 mm.

17c) Ein auf dem gleichen Boden gegriłndetes Maschinenfundament 

(Kompressor) mit 2 kg/cm2 mittlerer Bodenpressung von 5,40X3,00 m 

GróBe setzte sich im ersten Jahre um 16 mm, im zweiten Jahre zusatzlich 

um 7 mm, im dritten Jahre um weitere 2,4 mm.

18. Auf einem Geschiebemergel von 18,05 m Machtigkeit (naturlicher 

Wassergehalt 12,2%, Plastizitatszahl 6) wurden mit 3 kg/cm2 mittlerer 

Bodenpressung Silofundamente von 3,60X3,20 m Grófie errichtet.

Die Setzungen betrugen nach drei Jahren insgesamt 7 mm.

Die Fundamente haben sich seither nicht mehr gesenkt.

19. Auf einem Geschiebemergel, dessen naturlicher Wassergehalt 

12%, dessen Plastizitatszahl 5,9 betrug, waren 2,90X3,70 m groBe Fun

damente (<*= 3 kg/cm2) gegrundet, die wahrend der ersten zwei Jahre 

sich um 5 mm setzten. Spatere Messungen ergaben keine zusatzlichen 

Setzungen.

20. Fundamente von 6,00X5,40 m Grófie {d — 3 kg/cm2) auf einem 

Geschiebemergel (Wassergehalt =  12%, Plastizitatszahl =  5,8) ergaben

6,3 mm Gesamtsetzung.

Aus den wiedergegebenen Werten ist eindeutig der Einflufi des 

Wassergehaltes und der Plastizitatszahl crsichtlich.

C. Auf schluffigem Ton oder tonigem Schluff gegrflndete Bauten.

21. Auf einem schluffigen Ton von naturlichem Wassergehalt von 

30% , der Plastizitatszahl 8, der Durchiasslgkeit 8 • 10“ 7 cm/min wurden 

8,00 X  3,50 m grofie Briłckenpfeiierfundamente (</ =  1,5 kg/cm2) flach ge- 

griindet. Die beobachteten Setzungen betrugen in den ersten zwei 

Jahren 21 + 14 =  35 mm. Das Bauwerk setzt sich weiter.

22. Eine P/ahlgrflndung (Eisenbetonpfahle von I I  m Lange), im 

schluffigen Ton gegrundet (naturlicher Wassergehalt 33%, Plastizitats

zahl 9, Durchiasslgkeit 3 • 10~7 cm/min), setzte sich im ersten Jahr um 

45 mm, im zweiten Jahr um weitere 15 mm. Die Setzungen dauern fort. 

Die Pfahlkopfpialte hatte eine GróBe von 4,00 X  8,60 m. Die mittlere 

Bodenpressung unter der Platte betrug 1,45 kg/cm2.

23. Ein Eisenbetonbau wurde auf Eisenbetonpfahle von 5,80 m Lange, 

die durch die 3,70 m machtige feinsandige Schicht in den schluffigen 

Ton (naturlicher Wassergehalt 35 % , Plastizitatszahl 9, Durchiasslgkeit

9 • 10“ 6 cm/min) gerammt wurden, gegrundet.

Die Pfahlkopfplatten waren 4,80X5,20 m groB. Die mittlere Boden

pressung betrug etwa 1,5 kg/cm2. Die gemessenen Setzungen betrugen 

im ersten Jahr =  48 mm, im zweiten Jahr 17 mm zusatzlich.

24. Bruckenpfeiler von 5,20 X  8,40 m GróBe wurden auf 13 m langen 

Eisenbetonrammpfahlen gegrundet ( t f = l ,5  kg/cm2).

Der Untergrund bestand aus 5,60 m Feinsand, darunter 19 m toniger 

Schluff mit dem naturlichen Wassergehalt von 30 %> der Plastizitatszahl 11, 

der Durchiasslgkeit 7 • 10" 6 cm/min.

Die Setzungsbeobachtungen ergaben: nach 1/2 Jahr 19 mm, nach 1 Jahr

14 mm zusatzlich, nach l ł/2 Jahren 13 mm zusatzlich, nach 2 Jahren 

13 mm zusatzlich. Das Bauwerk setzt sich weiter.

25. Eine Eisenbetonplatte von 23,00 m X  16,40 m Grófie (a 1 kg/cm2) 

wurde auf einem tonigen Schluff, der mit Sandadern durchzogen war, 

gegrundet. Die Prflfung des tonigen Schlusses ergab: naturlichen Wasser

gehalt 38 %> Plastizitatszahl 13, Durchiasslgkeit 2 • 10~6 cm/min.

Die Setzungsmessungen zeigten nach 1/2 Jahr 93 mm, nach 1 Jahr 

32 mm zusatzlich, nach l '/2 Jahren 29 mm zusatzlich, nach 2 Jahren 26 mm 

zusatzlich, nach 2l/2 Jahren 21 mm zusatzlich. Das Bauwerk ist noch 

nicht zur Ruhe gekommen.

26. Die Fundamente eines Silos (je 4,80 X  4,80 m, d =  1,28 kg/cma) 

waren auf 9,80 m lange Eisenbetonrammpfahle gegrflndet.

Der Untergrund bestand aus tonigem Schluff mit dem natiirlichen 

Wassergehalt von 40% . der Plastizitatszahl 16, der Durchiasslgkeit 

=  7,5 • 10~0 cm/min.

Die Setzungen wurden ermittelt: nach %  J ahf =  102 mm, nach

1 Jahr =  41 mm zusatzlich, nach \lj2 Jahren =  38 mm zusatzlich, nach

2 Jahren =  24 mm zusatzlich. Das Bauwerk setzt sich weiter.
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27. Auf einem tonigen Schluff (natiirlicher Wassergehalt =  43 °/0, 

Plastizitdtszahl 23, Durchiassigkeit 2 ■ 10~s cm/min) wurde eine 16 X  23 m 

groBe Eisenbetonplatte (</ =  1,35 kg/cm2) gegrundet.

Die Setzungen betrugen: nach V2 Jahr = 111  mm, nach 1 Jahr

=  83 mm zusatzlich, nach l '/2 Jahren =  79 mm zusatzlich. Die Be- 
wegungen dauern fort.

28. Auf einem Schluff von iiber 36 m Machtigkeit (natiirlicher Wasser

gehalt =  46 % , Plastizitatszahl =  33, Durchiassigkeit 8 • 10“ 4 cm/'min) 

wurde ein Eisenbetonbehaiter von 12X 16m  Grundfiache mittels 8,60 m

langer Eisenbetonpfahle „schwimmend" gegrundet. (Mittlere Boden

pressung an Fundamentunterkante »  1 kg/cm2.)

Die Beobachtungen ergaben nachstehende Setzungswerte: nach

‘/4 Jahr =  197 m m , nach Jahr == 164 mm zusatzlich, nach

=  153 mm zusatzlich. Bauwerk weist zahlreiche Risse auf und setzt 
sich weiter.

Auch bei den unter C wiedergegebenen Bauten ist der EinfluB des 

Wassergehaltes, der Plastizitatszahl und der Durchiassigkeit auf die 

Sctzungsvorg3nge eindeutig erkennbar.

Alle Rcchfe vorbchalten. Einiges iiber die Gestaitung massiver Bogenbrucken.*)
Von G. Schaper.

(SchluB aus Heft 42.)

Abb. 47.

R ó t lib ru c k e  in S o lo th u rn  in der Schweiz. 
Die Brucke hat Krelssegmentbogen, die tief an den 
kraftigen Pfeilern ansetzen. Die PfeilervorkOpfe sind 
genau so ausgebildet wie bel der in Abb. 46 dar- 
gestellten Brucke. Die stelnerne Briistung ist von 
einem Gesims gekrOnt und durch ein kraftiges Gesims 
in der Hóhe der Fahrbahn von den Stirnmauern getrennt. 
Auch das Bild dieser Brucke ist sehr ansprechend.

Abb. 48.

StraBenbriicke iiber die Z w ic k au e r  M u ld ę  in 
R o ch litz . Die Brucke ist im Jahre 1933 im Roch- 
litzer Porphyr an Stelle der 500 Jahre alten, auch aus 
Porphyrquadermauerwerk hergestellten erbaut worden. 
Die Segmentbogen setzen tief an den kraftigen Pfeilern 
an. Die masslve Briistung hat eine diinne Abdeck- 
platte erhalten. Die Pfeilervorbauten haben die aus 
der Abb. 49 deutlich zu ersehende rassige Form, sie 
bilden oben Austrittkanzeln.

Abb. 49.

Rochlitzer Brucke (Abb. 48). Einzelheiten des Mauerwerks.

*) Von den Abhandlungen des Verfassers in Bautechn. 1938, Heft 2,
13, 15, 26, 28, 34, 38, 42 u. 44 ist ein Sammelsonderdruck unter dem Titel: 
„Einiges iiber Mauerwerk, Pfeiler, Wideriager und die Gestaitung von 
massiven Briicken" im Verlage von Wilhelm Ernst & Sohn erschienen.
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N eckarbriicke  in H e id e lb e rg . Diese wohlgestaltete, wunder- N eckarb riicke  in H e ide lb e rg . Einzelheiten eines Pfeilers auf
schone Briicke ist in den Jahren 1786 bis 1788 vom Bauinspektor M a th ias  der stromabwarts gelegenen Seite. Die steinernen Briistungen sind durch
M ale r erbaut worden. Sie hat Segmentbogen, kraftige Pfeiler, schóne ein Gesims gekrónt und durch ein kraftlges Gesims in Fahrbahnhdhe von
Vorbauten, besondere Austrittkanzeln iiber den Vorbauten und steinerne den Stlrnmauern getrennt.
Briistungen. Die stromaufwarts gelegenen, weit vorspringenden Vor- 
bauten haben vorn zugespitzte Form, die stromabwarts gelegenen (Abb. 53) 
treten nur wenig vor die Stirnmauern vor und sind 
abgerundet. Die Form der Kanzeln ist aus den Ab
bildungen deutlich zu erkennen.

Alte M a in b r iic k e  in W iirzb u rg . Diese sehr schóne, aus dem Mlttelalter 
stammende, ganz aus Steinen gemauerte Briicke hat Segmentbogen, steinerne Britstungen 
und sehr kraftige Pfeiler, die stromabwarts haibkreistórmige und stromaufwarts unten 
vorn zugespitzte und oben fiinfseitige Vorbauten hat, die oben Aussichtkanzeln 
bilden. in diesen stehen die bekannten schdnen Standbllder. M a in b r iic k e  in W iirzburg . Einer der stromaufwarts 

gelegenen Pfeilervorbauten. Die steinerne Brustung ist durch ein 
schwaches Gesims in Fahrbahnhohe von den Stirnmauern getrennt.

Abb. 52. Abb. 53.

Abb. 54.

Reichsautobahnbriicke iiber den Neckar bei 
U n te rb o ih ln g e n . Diese Eisenbetonbriicke hat 3 Off
nungen von 45 bis 50 m Lichtweite, die von Bogen- 
scheiben mit kreissegmentformiger unterer Begrenzung 
iiberspannt werden. Die Bogenscheiben setzen sich 
auf nledrige, vor die Scheiben vorspringende Pfeiler 
auf. Ein kraftig ausladendes Konsol tragt an der Spitze 
ein zierliches Stahlgelander. Die Briicke macht einen 
leichten, kiihncn, sehr ansprechcnden Eindruck.
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Abb. 55.

Relchsautobahnbriicke bei H e lm sted t. Diese aus Eisenbeton hergestelite Briicke 
(iberschreltet das Brunnental in 5 Offnungen mit Bogenscheiben, dereń untere Leibungen 
kreissegmentformig begrenzt sind. Die Bogenscheiben setzen sich auf ganz niedrige 
Pfeiler auf, die vor die auGeren der vier Bogenscheiben hervortreten. Weit ausladende 
Konsolen werden von vorkragenden Balken gestutzt, die in der Verl3ngerung der 
Ouertrager liegen. Das Geiander ist aus Stahl gebildet. Das Aussehen der Brucke 
ist schlicht und gut.

Abb. 56.

Reichsautobahnbrucke bei H e lm s ted t. Einzelheiten der 
Brucke.

Abb. 57.

M ose lb r iicke  bei K ob len z . Diese kiihne, 
schón geformte Eisenbetonbrucke ist in 3 Offnungen 
mit Segmentbogcn iiber den FIuG gespannt. Die Pfeiler 
haben dreieckige Vorlagen, die bis zur Oberkante der 
vollwandigen Briistung durchlaufen. Die lichten Weiten 
der 3 Offnungen betragen 100, 105 und 118,63 m 1).

’) Bautechn. 1934, Heft 12, S. 130 ff.

Alle Rechte vorbchaltcn. Der VIII. Internationale StrafienkongrelJ in ’s Gravenhage (Holland).
Vom 20. bis 25. Juni war durch 93 Berlchte von 21 Staaten wieder 

sehr griindlich vorbereltet worden, die sich zu den folgenden Fragen 
geauGcrt hatten:

I. Abteiiung: Erste Frage, Bau und Unterhaltung der StraGen, StraGen- 
belage aus Zement, Klinker, GuGeisen, Stahl und Gumml. Zweite Frage, 
Fortschritte seit dem Miinchener KongreG in der Verwendung von Teer, 
Bitumen und Asphalt, Emulslonen.

II. Abteiiung: Dritte Frage, Unfalle auf den StraGen. Vlerte Frage, 
MaGnahmen zur Trennung der Verkehrsarten auf der StraGe. Fiinfte 
Frage, a) Untersuchung und Messung der Bcschaffenheit eines StraGen- 
belages unter dem Geslchtspunkt der Glatte oder Rauhigkeit und des 
Widerstandes gegen Rutschen, b) bei kiinstlicher Beleuchtung die Fahig- 
kelt, das Lictit zurfickzuwerfen oder zu verschlucken. Sechste Frage, 
Untersuchung des StraGenuntergrundes. Der Inhalt der zu diesen Fragen 
von den einzelnen Staaten eingelteferten Berlchte war fiir jede Frage von 
holiandtschen Fachmannern in den Generalberichten ausgewertet worden.

Die erste und zweite Frage wurde von der I. Abteiiung des Kon- 
gresses, die dritte und vierte von der II. Abteiiung, die fiinfte und sechste 
in ge m e in sam e n  Sitzungen belder Abteilungen behandelt, gegeniiber 
den friiheren Verhandlungen eine Neuerung, aber aus der Natur der 
Sache geboten.

Die S ch luG fo lg e rung en  des Kongresses, die meist auf Grund der 
Verhand!ungen in den Abteilungen dann von kleineren Ausschiissen aus- 
gearbeitet worden sind, zeichnen sich durch Grundlichkelt und Aus- 
filhrlichkeit aus, so dafi sie hier nicht wiedergegeben werden kónnen1). 
Nur einige Folgerungen sollen hier erwahnt werden, die sich mit noch 
immer ungelósten Aufgaben befassen.

Im BetonstraGenbau (Frage 1) wird z. B. darauf hingewiesen, daG 
„die Fugen noch immer die schwachste Stelle der Betondecken sind, so- 
wohl infolge der Bewegungen der Platten an den Fugen ais auch Infolge 
der Móglichkcit des Wasscrdurchtrittes", und daG „die Anwendung von 
Diibeln zugenommen hat“.

*) Sie sind vollst8ndig ln der „StraGe“, 5. Jahrg., 1938, Heft 14, ab- . 
gedruckt.

Aus der Praxis des StraGcnbaues mit Asphalt und Teer (Frage 2) wird 
unter anderen Aufgaben die Lósung der folgenden gefordert: Die Ver- 
besserung und Normung der praktischen Prtifmethoden fiir bituminOse 
Bindemittel und Gcstcine, sowie fiir bituminOse Massen und eine weitere 
Anwendung von Kontrollversuchen wahrend der Ausfiihrung, sowie die 
weitere Entwicklung der maschinellen Arbeltsmethoden.

Die Bekampfung der StraGenunfalle (Frage 3) hat erkiarlicherweise 
den KongreG stark beschaftigt. Vorgeschlagen wird eine Vereinheitllchung 
der Statistiken und das Studium der Verkehrsunfaile mit Bezug auf den 
Verkehr auf Grund verglcichbarer Verkehrszahlungen.

Die MaGnahmen zur Trennung der Verkchrsartcn (Frage 4) auf der 
StraGe ist einmal allgemein behandelt worden, dann aber getrennt fiir 
die LandstraGen mit gemischtem Verkehr, fur Autobahncn und fiir 
stadtlsche StraGen.

Die Anslchten iiber Schliipfrlgkeit der Fahrbahndecken und Ihre Be- 
hebung (Frage 5) sind nicht einheltlich gewesen, so daG in den SchluG
folgerungen der Wunsch geauGert wird, daG ein internationales technlsches 
Komitee fiir die Schliipfrigkelt der StraGe elngesetzt werden soli, das 
vorerst einmal die Aufgabe hatte, eine Prazislonsterminologie auszuarbelten, 
weil es noch vól!lg an eindeutigen Begriffen fehlt.

Die Eigenschaften des StraGenuntergrundes und ihr EinfluG auf den 
StraGenbau (Frage 6) sind seit dem Miinchener KongreG (1934) in allen 
Landem immer mehr erforscht worden, so daG diese Frage zum ersten- 
mal aber zugleich mit besonderer Griindllchkeit behandelt worden ist, 
was sich auch in den SchluGfolgerungen ausdruckt. Unterschieden wird 
in ihnen nach: der Boden ais Untergrund, der Boden ais Schuttmaterial 
fiir StraGendamme und die Verwendung des Bodens ais Baustoff fiir 
stabilisierte Decken oder Unterbau.

Die W'ichtigsten Werte der Bodeneigenschaften, die im Laboratorium 
festgestellt werden mussen, sind: die Zusammendruckbarkeit, die Korn- 
verteilung, die Plastlzltat, die Durchiassigkeit, die Reibungsziffer und die 
Schrumpfgrenze.

Mit der Bodenstabilislerung haben sich vor allem die Ingenieure der 
Vereinigten Staaten beschaftigt. Der bekannte Bodenfachmann C. A. 
H og en tog le r  vom USA Bureau of Public Roads in Washington hat einen
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sehr lehrreichen Film iiber die Bodenstabillsierung unter Verwendung 
von Zement vorgefiihrt.

Die Gesamtheit der Schlufifolgerungen zeigt mit eindringlicher 
Deutlichkeit die Ausdehnung und Mannigfaltigkeit der Aufgaben des 
heutigen Strafienbaues. Die Spezlalisierung ist so weit getrieben, dafi 
ein Fachmann kaum noch das ganze Gebiet beherrschen kann. —

Mit dem Kongrefi war eine Strafienbau- und Baumaschinenausstellung 
verbunden, auf der nicht nur Holland, sondern auch andere LSnder wie 
Deutschland und die Schweiz mit anschaulichen Darstellungen vertreten

YorbeSL' 16. Tagung fiir wirtschaftliches Bauen der
Die Tagung, iiber die der Reichsarbeitsminister Franz Se ld  te wiederum 

die Schirmherrschaft flbernommen hatte, fand statt vom 22. bis 25. Sep- 
tember 1938 ln Frankfurt a. M. unter Leitung des Prasidenten der Akademie, 
Prof. Rudolf S tegem ann . An der Tagung beteillgte sich auch offiziell 
die italienische Regierung; sie hatte sechs hervorragende Fachleute nach 
Frankfurt a. M. entsandt.

Ober die fiir die Bauingenieure bedeutsamsten Vortrage, die auf der 
Tagung gehalten wurden, wird in folgendem kurz berichtet.

Unter anderem sprach Prof. ©r.=!3ng. A. K le in lo g e l ,  Darmstadt, iiber 
„Der ra to n e lle  E in sa tz  des E isens im H ochbau ". Innerhalb der 
Bestrebungen, der augenblicklichen Knappheit an Rohstoffen tunlichst zu 
begegnen, spielen die Maflnahmen zur Entlastung des Elsenmarktes eine 
besondere Rolle. Bauten in Stahl tunlichst einzuschranken, ist notwendig; 
auch im Eisenbetonbau, der zwar an sich schon einsparend ist, bemuhen 
sich die Fachleute, alle Móglichkeiten auszuschópfen. So macht gerade 
auf diesem Gebiete ein neuer Werkstoff, der S tah lsa lten- B e ton  
System  H oye r , heute viel von sich reden. Das kennzeichnende Merk- 
mal der Bauweise Hoyer besteht zunachst weniger in der Anwendung 
der auch anderweitlg benutzten Vorspannung Her Eiseneinlagen oder in 
der Erzeugung eines hochwertlgen, hochdruck- und hochzugfesten Betons, 
sondern vielmehr in der U n te r te i lu n g  der statisch notwendigen Be- 
wehrungsąuerschnitte in aufierordentlich viele, praktisch noch mógliche 
dflnne Stahldrahte sowie in einer bisher nicht gekannten Grfjfie der 
diesen klayiersaitenahnlichen Drahten erteilten Vorspannung. Es handelt 
sich dabei um einen hoclwergiiteten Werkstoff mit Zerrelfifestlgkeiten 
von 24 000 bis 28 000 kg/cm2 und entsprechend hoch liegender Streckgrenze, 
der im fertlgen Baukórper mit 10 000 bis 13 000 kg/cm2 vorgespannt wird. 
Die 'bis jetzt durchgefuhrten Versuche haben einwandfrei erwiesen, dafi 
derartlg hergestellte Plalten und Balken nicht nur in jeder Hinsicht trag- 
fahig, druckfest und voll elastisch sind, sondern auch, dafi die hoch 
vorgespannten diinnen Drahte nach Wegnahme der Vorspannung ohne 
Endhaken oder sonstige Verankerung belassen werden kónnen, ohne dafi 
sie in den Beton hineinrutschen. Besonders wichtig ist, dafi mit der 
Bauweise Hoyer in den voriaufig móglicben Anwendungsgrenzen Elsen- 
ersparnisse b is  zu  90°/o erzielt werden kónnen.

Sr.=3ng. Erich K. H enge re r , Stuttgart, sprach iiber das Thema: 
„Der r a t io n e lle  E in sa tz  des H o lze s  im  H ochbau ". Die Durch- 
fuhrung des Vierjahresplans verlangt noch bessere Ausnutzung der vor- 
handenen Holzbestande und Herabsetzung der Einfuhr. Die Abmessungen 
der Bauholzer und Schnittwaren sind durch DIN 4070 bis 4073 bestimmt. 
DIN 1052 gibt die statischen Grundlagen. Grundsatz bei der Berechnung 
der. Bauhdlzer mufi sein, schwache Querschnitte zu wablen, um das ln 
Deutschland vorhandene Schwachholz fiir Wohnungsbauzwccke ausnutzen 
zu kónnen, so dafi Starkholz fur Ingenieurbauten und Tischlcrware frei 
wird. —  Der Verbrauch an Vorhalteholz (Rustungen, Schalungen usw.) ist 
jahrllch 3 M ill.fm ; hiervon kann die Halfte in erster Linie durch die 
Bauherren eingespart werden. Im Ingenieurholzbau kónnen durch neue 
Konstruktlonen, besonders durch die Holznagelbauweise und durch Her
stellung von geleimten, vollwandigen Bindern und Balkentragern mit 
Sperrholzstegen grofie Elnsparungen an Holz erzielt werden.

Rund 20 Mili. m3 kommen ais Bauholz zur Verwendung. Fachwerk 
in der alten Form braucht viel Holz. Bei richtiger Bestimmung der 
Querschnitte und Anwendung neuzeitlicher Standerfachwerke kann bis 
iiber 40%  des Wandholzes eingespart werden. Fachwerk soli in Gegenden 
des Steinbaues nicht, sondern nur dort angewendet werden, wo es immer

waren. Auch die deutsche Baumaschinenindustrle hatte durch ihre 
leistungsfahigen Erzeugnisse die Schau bereichert.

Am Schlufi des Kongresses wurde die neuerbaute Autobahn Den 
Haag— Amsterdam besichtigt, die an diesem Tage dem Verkehr frei- 
gegeben wurde. Wie Abb. 1 u. 2 (Lageplan und Querschnitt der Bahn) 
erkennen lassen, ist sie der Querschnittsform der deutschen Autobahnen 
angepafit. An den Kongrefi schlossen sich Besichtigungsfahrten, die nicht 
nur Strafienbauten sondern auch anderen bemerkenswerten Bauten, wie 
z. B. dem Zuiderseedamm und der Landgewinnung, gewldmet waren.

Abb. 2.

Wenn die holiandische Staatsbahn dazu iibergegangen ist, iiber 400 
weniger bedeutende Stationen iiberhaupt fflr den Personenverkehr zu 
schlieficn und nur noch die gróBeren Verkehrspunkte mit entsprechend 
schnelleren Zflgen zu verbinden, den órtlichen Zwischenverkehr aber mit 
Autobussen zu bedienen, dann lafit diese Mafinahme darauf schliefien, 
dafi der Strafienbau in Holland jetzt, auch unter Berflcksichtigung des 
uberaus starken Radfahrverkehrs, noch eine gewlchtige Aufgabe zu er- 
fflllen hat, die in dem dichtbesledelten Lande mit seinem wenig trag- 
fahigen Untergrund nicht leicht zu lósen ist.

Sr.=3ttg. E. N eum ann .

Deutschen Akademie fiir Bauforschung.
bodenstandig war. —  91%  aller in Deutschland erstellten Bauten sind 
Massivbauten mit Holzbaikendecken und hólzernen Dachstuhlen. Wenn 
die Querschnitte berechnet und nicht nach Gewohnhelt und Faustregeln 
gewahlt werden; sind erhebliche Ersparnisse an Holz fflr Balkenlagen 
und Dachstflhle móglich. —  Die Verwendung von Holzwolleplatten und 
Holzfaserplatten ist volkswirtschaftlich richtig, da zu dereń Herstellung 
minderwertiges Holz, das nur Brennholzwert hat, zu hochwertigen, warme- 
dammenden Baustoffen verarbeitet wird.

Sehr wichtig ist der H o lzschu tz . Der beste Holzschutz ist nach 
wie vor eine gesunde, technisch elnwandfreie Konstruktion. Bel der 
heutigen Holzknapphelt kann aber auf den Schutz durch Anwendung 
von chemischen Holzschutzmitteln nicht verzichtet werden. Es dflrfen 
nicht etwa flberspitzte Anforderungen an die Gfite des Holzes gestellt 
werden.

„Der ra t io n e lle  E in sa tz  von M ensch und  M asch inen  im 
Bauw esen" war der Gegenstand eines Vortrages von Direktor SDr.^ng. 
M. E n zw e ile r , Berlin. In einer Zeit hóchster Krafteanspannung, In der 
gewaltlge Aufgaben auf allen Gebieten des Bauwesens durchzufflhren 
sind, miissen angesichts des fflhlbaren Mangels an Arbeitskraften, ins
besondere an Facbarbeitern, alle Mittel ausgeschópft werden, die einer 
Arbeitseinsparung dienen kónnen. Fflr den rationellen Einsatz der mensch- 
lichen Arbeitskraft im Bauwesen finden sich Vorbilder: Hebung der 
Arbeitskraft, psychotechnische Auslese, Bestgestaltung der Arbeits- 
bedingungen, kurz die Ffllle der heute unter dem Begrlff der Arbeits- 
psychologie zusammengefafiten Hllfsmlttel; auch die Normung von Bau- 
gerat und Werkzeug erleichtert die Arbeitsbedingungen. Wichtig ist 
ferner die Betreuung des Nachwuchses, fflr die sich die Wirtschaftsgruppe 
Bauindustrie durch Errichtung von Lehrwerkstatten tatkraftlg eingesetzt 
hat, die Berufsberatung und die standige Werbung fflr den Beruf des 
Bauhandwerkers. Andersgeartete Erwagungen fflhren zu der Erkenntnis, 
dafi durch „Umwandlung des Baustoffes" weitgehende Arbeitseinsparungen 
zu erzielen sind. Statt des vom Handwerker bearbeiteten Baustoffes lafit 
der gegossene Baustoff die Verwendung ungelernter Arbeiter zu und 
ermóglicht gleichzeitig den Einsatz mechanischer Hilfsmittel. Beispiele 
hierfflr bieten die grofien Ingenieurbauten unserer Zeit in Ffllle, aber auch 
im Hochbau lafit sich der Gedanke verwirkllchen. Hier helfen auch 
Fertlgbauteile und andere fabrikmafiig erstellte Bauelemente, wobei ins
besondere auf die neuesten Fortschritte im Eisenbetonbau zu verwelsen 
ist. Schalung, Riistung und Hilfsbauten der Baustelle, in labrlkmafilger 
Ausfiihrung oder in sonst geeigneter Form ausgewahlt, kónnen gleichfalls 
zur Arbeitseinsparung beitragen.

Das Hauptmittel, dem Arbeitermangel zu steuern und gleichzeitig die 
Leistung zu erhóhen, ist schlieBlich der E in s a tz  der M asch ine . Bei
spiele bietet die deutsche und die auslandische Baustellenpraxis. Aus dem 
amerikanischen Baubetrleb ist die Verwendung gelandeganglger Fahrzeuge 
fflr die Bautransporte von besonderem Interesse. Fflr die deutsche Bau- 
maschinenindustrie bietet die Umsteliung auf diese vorteilhaften Gerate 
keine Schwlerigkeiten. Das Problem ist die Umsteliung der bau- 
ausfflhrenden Unternehmer und der den deutschen Verhaltnissen angepaBte 
Einsatz auf der Baustelle. Besondere Bedeutung fflr den rationellen 
Betrieb auf der Baustelle hat die elnwandfreie Wartung und Pflege der 
Maschinen. —  Ein nicht zu unterschatzender Gesichtspunkt ist schlieBlich 
die Organisation der Arbeit von Mensch und Maschine im Baubetrleb 
und das Zusammensplel der einzelnen Gerate, um den hóchstmógllchen 
Wirkungsgrad zu erreichen.
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Prof. 35r.=3ing. Th. K ris ten sprach iiber „B auschaden  und ih re  
Verhfitung\  Der Vierjahresplan stellt an das gesamte deutsche Volk 
dle hóchsten Anforderungen. Besonders wichtige Aufgaben hat die Bau- 
wirtschaft zu erfullen, wobei namentllch die Frage der Baustoffe eine 
ausschlaggebende Rolie spielt, da durch- den Vlerjahresplan der Bedarf 
an Baustoffen und damit auch die Verknappung der Rohstoffe auGer- 
ordentlich gestiegen sind. Soli nun aber auf der einen Seite die Einfuhr 
,devlsenbedingter* Roh- und Baustoffe móglichst durch Steigerung der 
helmischen Erzeugung und Verbesscrung der Qualitat der Baustoffe sowie 
durch Werkstoffumstellung und Sparsamkeit im Verbrauch und Austausch 
auslandlscher durch belmische Baustoffe beschrankt werden, so ist es 
ebenso dringllchste Pflicht fiir jeden Deutschen, der mit Baustofffragen 
und Baustoffen zu tun hat, sie nicht nur richtig, zweckmaGlg und sach- 
kundig einzubauen, sondern auch bemiiht zu sein, die eingebauten Bau
stoffe vor Schaden zu bewahren und durch Anwendung geeigneter Mittel 
diese Millionenwerte dem deutschen Volksvermógen zu erhalten. Die 
Verhutung und Bekampfung von Bauschaden gehórt mit zu den groGen 
Aufgaben des Vierjahresplans, und jeder Architekt und Ingenieur muG 
nicht nur die nótige Materlalkenntnis besitzen, sondern auch die zahl- 
reichen Feinde der Baustoffe und dle Schutzmafinahmen zu ihrer Ab- 
wehr kennen.

Im Vortrage wurden die wichtlgsten Baustoffe, wie Mauerziegel, 
Kalksandsteine, Holz, Mórtel und Beton, Stahl usw., in ihren wichtigsten 
Anwendungen besprochen, die vermeidbaren Fehler beim Verarbelten des 
Materials eriautert und die Vorkehrungen zum Schutze des Materials 
gezeigt. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Bauschaden erschreclćend 
zugenommen haben und der Ruf „mehr Kenntnisse der Baustoffe"1) 
drlngender denn je erschallen muG, soli dieser Vortrag mit zur Verhiitung 
der meistens lelcht zu vermeidenden Bauschaden beitragen.

Ober „D ie M ó g lic h k e ite n  des Bauens im  W in te r"  sprach 
Prof. Sr.=SSitg. R. S a lig e r , Wien. Die jahreszeltliche Abhangigkeit aller 
Bauwerke, in denen Mórtel und Beton verwendet wird, gilt auch heute 
noch bel vlelen Bauherren und Bauunternehmern ais unabanderlich. Man 
vermeidet deshalb móglichst das Bauen im Winter und gibt dadurch alle 
erheblichen Vorteile eines stetigen Baubetriebes preis. Mlilionen von 
Arbeltsstunden gehen dadurch der deutschen Yolkswirtschaft verloren.

') Bautechn. 1923, Heft 1, S. 1.

Erst seitdem die Ausnutzung der Winterzeit bei der Bewaitigung der 
Bauvorhaben, wie sie durch die Wiederaufriistung und den Vierjahresplan 
durch die Industrie und dle Prlvatwirtschaft bedingt sind, sich zwanglaufig 
ergeben hat, beschaftigt man sich eingehender mit den Móglichkeiten 
und Eigenheiten von Wlnterausfuhrungen und versucht, den EinfluG des 
Jahreszeitenwechsels auf die Bauwirtschaft bis an dle Grenze des Móg- 
lichen auszuschaiten. Dadurch haben die Erkenntnisse, unter welchen 
Bedingungen Winterarbeit beim Bauen durchfiihrbar Ist, erhebliche Fort- 
schritte gemacht. Voraussetzungen und Aussicht liegen vor, daG das 
Baugewerbe sich vom Saison- zum Dauerbetrieb umwandelt.

Unter Beachtung verhaitnismaGig einfacher VorsichtsmaGregeln ist es 
moglich, selbst im strengen Winter gute und zuverl3ssig tragfahige Bauten 
herzustellen. Ober die bei Beton- und Eisenbetonarbeiten erforderlichen 
MaGnahmen (Wahl des Bindemittels, Bewehrung, Vorwarmen der Einzel- 
bestandteiie, Transportbeton, Frostschutzmittel, Erwarmung des Betons in 
den Schalungen, Verwendung von Fertigkonstruktionen usw.) liegen aus
reichende Erfahrungen vor, dagegen kamen bisher die Bauarbeilen bei 
der Ausfuhrung von Ziegelmauerwerk in Mórtel im Winter praktisch fast 
vóllig zum Erliegen. Nur langsam findet der naheliegende Gedanke des 
Bauens ohne Mórtel Anhanger. Das neue Trockenmauerwerk, von den 
Wiener Ingenleuren Dr. H o n ig m ann  und Dr. B ruckm ayer 1933 zum 
ersten Małe der Fachwelt unter dem Namen „Novadom“ mitgeteilt, eignet 
sich zur Durchfiihrung auch bei strengem Frost, da fiir seinen Aufbau 
weder Mórtel noch Wasser erforderlich ist, sondern der Mórtel in der 
Lagerfuge durch eine Platte (Holzwolle Heraklit) von Mauerbrelte, 1 bis
2 cm Dlcke und gróGerer Lange ersetzt wird. In zahlrelchen Versuchs- 
anstalten des In- und Auslandes wurden die Festigkeitsverhaiinisse der- 
artiger Mauerkórper erprobt. Sie erwiesen sich in der Festigkeit und 
dem Warmeschutz ais bestem Zementmauerwerk wesentlich iiberlegen. 
Luft- und Kórperschalldammung ist beim Novadom-Mauerwerk ebenfalls 
wesentlich hoher ais beim Mórtelmauerwerk. Setzungen sind bei An
wendung des gleichen Mauerwerks fiir alle Mauern und Wandę ohne 
Nachteil. Die Feuersicherheit wurde von allen Steilen des In- und Aus
landes anerkannt. Die Novadom-Bauweise ermóglicht nicht nur Winler- 
arbeit, sondern hilft wesentlich im Kampfe gegen den Arbeitermangel im 
Baugewerbe, da ein Mann bis zum Vierfachen von fruher und in so ein
facher Tatigkeit leistet, daG ohne weiteres Hilfsarbelter in weit gróGerer 
Zahl unter Aufsicht eines Maurers arbeiten kónnen.

Alle Rechte vorbelialten. Werkstofftagung Wien
des Yereins deutscher Ingenieure im NSBDT.

Die Tagung fand statt am 15. September 1938 in Wien unter Leitung 
von Reichsbahndirektor Ministerialrat Dipl.-Ing. O. L in d e rm a y e r , Berlin. 
Von den dort gehaltenen 14 Fachvortragen berichten wir im folgenden 
kurz iiber die fiir den Bauingenieur besonders wicbtigen.

Ober „Neue E d e ls ta h le "  sprach 3H\=Sng. B ennek , Essen. Er 
wies darauf hin, daG eine zweckmaGige Werkstoffauswahl im Sinne der 
heutigen Rohstoffwlrtschaft griindllche Kenntnls der Zusammenhange 
zwischen den im Laboratorium gewonnenen Priifwerten und der Betriebs- 
bewahrung voraussetzt. Eine weitgehende Ausnutzung hochwertiger Stahle 
Ist nur dann gewahrleistet, wenn durch Zusammenarbeit-zwischen Werkstoff- 
forscher und -gestalter auch fiir eine hochwertlge Bauweise Sorge ge- 
tragen wird. Besondere Aufgabe des Werkstoffachmannes bleibt es dabei, 
die erforderlichen Eigenschaften mit einem MindestmaG an wertvollen 
Leglerungsbestandteilen zu erzlelen.

Hinsichtlich der Wirkungswelse der verschiedenen Leglerungselemente 
im Stahl hat sich gezeigt, daG bei Elnsatz- und Vergiitungsstahlen vor- 
ziigllche Werte auch auf nickelarmer Legierungsgrundlage erreicht werden. 
Selbst bel Schmiedestiicken mit groGein Querschnitt wurde der Nlckel- 
gehalt, der hier zur Erzielung gleichmaGiger Festigkeitseigenschaften nicht 
ganz unentbehrlich Ist, gegen frilher erheblich gesenkt. Auf dem Gebiete 
der Werkzeugstahle sind an Stelle der hochwolframhaltigen Schnellarbeits- 
stahle neue Werkstoffe getreten, die wenig oder gar kein Wolfram und 
nur geringe Prozentsatze an Molybdan und Vanadin enthalten. Die 
Schnlttleistungen sind dabei nicht geringer geworden, ein Bewels dafur, 
daG es sich bei den neuen Werkstolfen nicht um einen Ersatz, sondern um 
Austauschwerkstoffe im besten Sinne des Wórtes handelt.

Schwieriger war es, den hohen Legierungsbedarf der nichtrostenden 
und hltzebestandigen Stahle zu senken. Doch sind auch hier neue Legie- 
rungen geschaffen worden, die auf vielen Anwendungsgcbieten vollauf 
ausreichen. Unter den Werkstoffen mit besonderen physikalischen Eigen
schaften wurden neue Magnetstahle mit auGerordentlich hohen Leistungen 
entwickelt. Daneben haben auch dle magnetisch-weichen Legierungen aus 
einhelmlschen Rohstoffen einen hohen Giitegrad erlangt. Von nicht ge
ringer Bedeutung fiir die Rohstoffwlrtschaft Ist es schlieGlich, daG die 
Fortschritte in den metallurgischen Erkenntnissen, gestfltzt durch sorg- 
faltige Oberwachung wahrend der Herstellung, uns heute die Gewahr 
geben, daG hochwertige Fertigerzeugnisse aus helmischen Rohstoffen ln 
einem Giitegrad hergestellt werden, der jahrzehntelang nur den Stahlen 
aus Erzeugungslandern mit besonders wertvol!en und relnen Rohstoffen 
nachgeriihmt wurde.

Prof. ®r.=2)H3. A. T hum , Darmstadt, sprach iiber „W erkstoff- 
ersparn is  durch  k o n s tru k t iv e  M aG nahm en"1)- Die Leistungsstelge- 
rung unserer Konstruktionen ist ausschlieGlich zu einer Frage der Gewlchts- 
verminderung, dle gleichzettig eine Werkstoffeinsparung bedeutet, ge
worden. Diese Gewichtsverringerung ist nur so durchzufiihrcn, daG dle

Festigkeit des Werkstoffes in den einzelnen Maschinenteilen wesentlich 
mehr ausgenutzt wird, ais dies bisher der Fali war. Mit Hilfe der alten 
Konstruktionslehre, die von zu idealislerlen Voraussetzungen ausging und 
deshalb das Werkstoffverhalten nur oberflachlich beschreiben konnte, Ist 

. ein Fortschritt allerdings nicht móglich.
Da die Gestallfestigkeit eines Werkstoffs stark von der auGeren Ge- 

stalt des Maschinenteils und von der Art der Beanspruchung abhangt, 
mussen diese Einfliisse bei der Festigkeitsberechnung und -verbcsscrung 
sorgfaitig berucksichtigt werden. Dazu ist notwendig, bei den an einem 
Bauteil angreifenden Kraften alle, besonders wechselnde Zusatzbelastungen 
mit in Berechnung zu ziehen. Beim Entwurf der Bauteile sind Kerb- 
wlrkungen, besonders bei wechselnder Beanspruchung, móglichst zu ver- 
melden. Werden aus konstruktiven Griinden Kerben (Wellenabsatze, 
Olbohrungen usw.) angebracht, so muG die Hóhe der dadurch entstehenden 
Spannungsspitze festgestellt werden. Hierfur sind neuzeitliche Fein- 
dehnungsmesser gut geeignet. In welchem Umfang eine solche Spannungs
spitze die Gestaltfestigkelt des Werkstoffs beeinfluGt, ist bei den einzelnen 
Beanspruchungsmóglichkeiten sehr verschieden. Um die Festigkeit zu er- 
hóhen, kann man entweder in vielen Fallen die Kerbwirkung mit Hilfe 
verschiedener Verfahren mildern oder aber die Beanspruchung selbst herab- 
setzen, was besonders bei Schlagbeanspruchung durch Schaffung von 
„Dehniangen" sehr wirksam geschehen kann.

GroGe Verbesserungen der Dauerhaltbarkeit lassen sich durch ver- 
haltnismaGig einfache MaGnahmen bei SchweiGverblndungen erzielen, die 
den Nietverbindungen nicht nur durch geringes Gewicht und lelchtere 
Herstellung, sondern bei sorgfaitiger Ausfuhrung auch an Festigkeit iiber- 
legen sind. Bei Maschinenteilen, die mehreren Beanspruchungsarten, wie 
Biegung und Verdrehung, gleichzeitig unterworfen sind, kann durch zweck
maGige Wahl der Form nicht nur die Haltbarkeit, sondern meist auch die 
Steifigkelt gesteigert werden, was fur Werkzeugmaśchinen von groGer Be
deutung ist. Besonders wichtig ist dle Wahl des Werkstoffs, wenn 
Konstruktionsform und Beanspruchung festliegen. Hierfur sind nicht nur 
Dauerfestigkeit und Kerbempfindlichkeit, sondern oft auch Zeitfestigkeit 
und Verfestigungsfahigkeit entscheidend.

Aus dieser verwickelten Beeinflussung des Werkstoffs durch die 
auGeren Betriebsbedlngungen ergibt sich die dringende Forderung an den 
Konstrukteur, den Werkstoff nicht wie eine Tabelle von Kennziffern zu 
behandeln, sondern durch anschauliche Betrachtung des Inneren Ver- 
formungs- und Bruchmechanismus den Werkstoffelgentiimlichkeiten Rech
nung zu tragen und so gleichzeitig das Streben nach sparsamster Ver- 
wendung von Rohstoffen zu unterstiitzen und an der Leistungssteigerung 
der deutschen Technik mitzuarbeiten.

‘) Der Vortrag bezog sich zwar in erster Linie auf Maschinenteile, 
doch hat er selbstverstandlich auch sinngemaG Gultigkelt fiir Bau- 
konstruktionen.
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Dr. phil. habil. M. H an sen , Berlin, sprach iiber „A lu m in iu m " . Die 
groBen Fortschrltte auf dem Gebiete der Verkehrstechnik und des Leicht- 
baues (Flugzeugbau) waren ohne die Entwlcklung der stahlfesten Aluminium- 
legierungen (Duralumin) nicht móglich gewesen. Dariiber hinaus fallt 
aber den Leichtmetallen in der gegenwartlgen Zeit eine weitere ebenso 
groBe Aufgabe zu. Die Notwendigkeit starkster Ausnutzung heimischer 
Werkstoffe macht es erforderlich, alle Mógllchkeiten ftir den Austausch 
der uns nicht in ausrelchender Menge zur Verfugung stehenden metallischen 
Werkstoffe durch die Legierungen des Aluminiums und Magnesiums zu 
erschlieBen.

Aber auch in anderen Landern, denen Schwermetalle, wie Eisen, 
Kupfer, Nlckel und Zinn, in praktisch unver3ndertem MaBe zur Ver- 
fiigung stehen, ist eine standig wachsende Bevorzugung der Leichtmetalle 
fiir die vetschiedenen Zweige der Technik festzustellen. Das geht deutlich 
■aus derę fast sprunghaften Anstieg der Welterzeugung von Aluminium 
in den letzten Jahren hervor.

In den letzten 20 Jahren sind zahlreiche Aluminiumlegierungen ent- 
wickelt worden, die sich in den Festigkeitseigenschaften, der Ver- 
formbarkeit, dem Korrosionsverhalten u. a. m. erheblich unterscheiden. 
Die Mannigfaltigkeit der Eigenschaften gestattet es, aus den in den 
Normen festgelegten Legierungen den fiir einen bestimmten Zweck am 
besten geeigneten Werkstoff auszuwahlen. Die Beziehungen zwischen 
dem Aufbau und den mechanischen und chemischen Eigenschaften nach 
verschtedener Warmebehandlung der Leichtmetalle sind geklart. Daraus 
ergeben sich eine Reihe von Behandlungsverfahren, die bei der Ver- 
arbeitung und Anwendung einzuhalten sind, damit die Vorteile, die sich 
aus einer Verwendung von Leichtmetallen ergeben, sowie ihre Be- 
wahrung in der Praxls nicht in Frage gestelit werden. Die Kenntnls 
dieser Zusammenhange Ist heute fur jeden Techniker unerlaBlich.

Der gróBte Fortschritt auf dem Gebiete der Leichtmetallegterungen 
seit der Entwicklung des Duralumins ist die Tatsache, daB es gelungen 
ist, die hochfesten Aluminiumlegierungen durch ein geeignetes Plattier- 
verfahren seewasserbestandig zu machen.

Ober „M agnes ium " sprach dann Dipl.-lng. P. S p lta le r , Bitterfeld. 
Auch das Magnesium hat ais Grundstoff fiir eine Reihe wlchtlger Legle- 
tungen eine groBe technische Bedeutung erlangt. Mit einem spezifischen 
Gewicht von 1,8 stellen die Magneslumlegierungen die leichtesten 
metallischen Werkstoffe dar. Deutschland besitzt praktisch unbeschrankte 
Mengen der fiir die Magnesiumherstellung erforderlichen Rohstoffe, so 
daB mit den zur Zeit in Anwendung beflndlichen erprobten chemischen

Verfahren auch eine starkę Steigerung des Magnesium verbrauches im In- 
land leicht gedeckt werden kann. Von den Legierungszusatzen zuMagnesium 
haben sich Aluminium, Zink und Mangan gut bewahrt. Zur Zeit sind 
daruber hinaus Entwicklungsarbeiten Im Gange, die eine Reihe weiterer 
Elemente ais technisch wertvolle Zusatze aussichtsreich erscheinen lassen.

Ihre Bedeutung fur den Leichtbau gewinnen die Magneslumlegierungen 
dadurch, daB sie neben ihrem geringen spezifischen Gewicht gleichzeitlg 
gute Festigkeitseigenschaften haben. Die vergiitbare Sandgufilegierung 
„Elektron A 9 V" erreicht z. B. eine Zugfestigkeit bis 27 kg/mm2 bei einer 
Streckgrenze von 11 kg/mm2, einer Dauerbiegefestigkeit von 9 kg/mm2 
und einer Dehnung von 10%- Neben SandguB lassen sich auch Kokillen- 
und SpritzguBstflcke aus Magneslumlegierungen herstellen sowie die ver- 
schiedenen Arten vom knetverformten Halbzeug, wie Stangen, Rohre, 
Bleche und Schmiedestucke. Verschiedene Magneslumlegierungen sind 
sehr gut schwelfibar (Gattung Mg-Mn des Normblattes DIN 1717).

Bei einer werkstoffgerechten Gestaitung und Verarbeitung der 
Magneslumlegierungen, die besonders auf eine gewisse Kerbempfindllch- 
keit, den kleineren Elastizitatsmodul und den erforderlichen Korrosions- 
schutz (Belzen, Lackieren, Isolieren) Rucksicht nehmen muB, bewahren 
sie sich in den verschiedensten Zweigen der Technik, was durch ihre er- 
folgreiche langjahrlge Verwendung einwandfrei bestatigt wird. Natur- 
gemafi stehen die verschiedenen Zweige des Leichtbaues im Vorder- 
grunde der Anwendungsgebiete fur Magneslumlegierungen, so vor allen 
Dlngen der Flugzeug- und Flugmotorenbau, der Bau von Kraft- und 
Schienenfahrzeugen. Die Anwendung vonTeilen aus Magneslumlegierungen 
ist aufierdem vorteilhaft bei bewegten Maschinenteilen sowie bei trag- 
baren Maschinen und Geraten.

Die Erzeugung von Magnesiumlegierungen ist In den letzten Jahren 
sprunghaft gestiegen. Deutschland steht mit etwa %  der Welterzeugung 
an der Spitze. Die Preise der Magnesiumlegierungen zeigen dement- 
sprechend eine fortschreitende Verbilligung (2,75 RM im Jahre 1925,
1,50 RM im Jahre 1938).

Bei der Umstellung von anderen Metallen auf Magnesiumlegierungen ist 
noch zu beriicksichtigen, daB auch in den Fallen, in denen der Stflckpreis 
des rohen GuB- oder Prefiteiles hóher liegt ais bei dem friiher verwendeten 
Werkstoff, sehr haufig der Mehrpreis durch die billigere spanabhebende 
Bearbeitung der Magnesiumlegierungen wieder wettgemacht wird.

Ober den Inhalt des Vortrages von ®r.=3ng. habil. M ó ra th , Berlin, 
„H olz ais W erksto ff", soweit er den Ingenieurbau betrifft, wird in der 
Bautechnik demnachst besonders berichtet werden.

Yermischtes.
Technische Hochschule Berlin. Der Regierungsbaurat ®r.=3«g. habil. 

Wilhelm Loos, Berlin, Ist beauftragt worden, an der Wehrtechnischen 
Fakultat die Vertretung der Professur fur Wehrbautechnik wahrzunehmen.

Technische Hochschule Darmstadt. Der o. Professor in der Ab- 
teilung fiir Baulngenleurwesen der Technischen Hochschule Darmstadt 
Franz K n lp p in g  ist auf eigenen Antrag von den amtlichen Verpflichtungen 
entbunden worden.

Staatliches Materialprflfungsamt Berlin -Dahlem. Der wissen- 
schaltliche Angestellte Sr.=3ng. Alfred H um m e l beim Staatlichen Material
priifungsamt in Berlin-Dahlem ist zum Abteilungsleiter und Professor 
ernannt worden.

Umbenennung von Bauamtern der Wasserbauverwaltung. Um- 
b e n a n n t  wurden aus Anlafi der Fertigstellung des Mittellandkanals bis 
zur Elbe im Bezirk der Elbstrombauverwaltung das PreuBische Kanal
bauamt Magdeburg in PreuBisches Wasserbauamt II Magdeburg, das 
PreuBische Kanalbauamt I Braunschweig in PreuBisches Wasserbauamt 
Braunschwelg, das PreuBische Wasserbauamt Magdeburg in PreuBisches 
Wasserbauamt I Magdeburg, das PreuBische Kanalbauamt II in Braun
schweig in Kanalbauamt Braunschweig (Stichkanal).

Deutscher Verband fiir die Materlalpriifungen der Technik (DVM).
Die diesjahrige Hauptversammlung findet vom 17. bis 19. Oktober 1938 
in  Wien statt. Aus dem Programm ist hervorzuheben:

Montag, 17. Oktober. Sitzung der Gruppe D, Sachfragen von all- 
gemeiner Bedeutung (Leitung Prof. G. F iek, Berlin-Dahlem). Vortr3ge: 
Dipl.-lng. W. K o lb , „Stand und Umfang der zerstóruugsfrelen Priif- 
verfahren im Altreich"; Dr. F. R eg le r , Wien, „Grundlagen und An
wendung der róntgenographischen Feingefuge-Untersuchung fflr die Werk- 
stoffprufung"; Prof. Dr. V iew eg , Darmstadt, „Austauschfragen von 
Metallen gegen Kunststoffe".

Sitzung der Gruppe B, Nichtmetallische anorganische Stoffe (Leitung 
Prof. O tto  G ra f, Stuttgart). Vortrage: Prof. Dr. G r iin , Dusseldorf, 
„Bestimmung feinster Bestandteile in Betonzuschlagstoffen"; Dr. H. H ech t, 
Berlin, „Lósliche Salze in Zlegeleierzeugnissen und ihre Bestimmung"; 
Prof. Dr. L ie se , Eberswalde, „Einheitliche Priifverfahren fur Holzschutz- 
mittel gegen Faulnis und Insekten".

Sitzung der Gruppe A, Metalle (Leitung Prof. ®r.=3ng. E. H. S c h u lz , 
Dortmund). Vortrage: Śr.=Sng. P flnge l, Dortmund, „Neuzeitliche
Priifung von Feinblechen"; Direktor Sr.=3ng. R ap a tz , Dflsseldorf, „Zeit- 
gemaBe Fragen der SchweiBprflfung".

Sitzung der Gruppe C, Organische Stoffe (Leitung Direktor Dr. Hage- 
m an n , Mfllheim). Vortr3ge: Prof. Dr. phil. R. H e in ze , Berlin, „An

forderungen an neuzeitliche Dleselkraftstoffe"; 35r.=3ttg. Th. H am m er ich , 
Bochum, „Stand der Normung auf dem Gebiete der Priifung schwerer 
O le"; Dlpl.-Ing. W eber, Berlin, „Dieselbezugskraftstoffe"; Sr.=^iig. 
W. R óhrs , „Besondere Anwendungsgebiete fflr Kunststoffe".

Dienstag, 18. Oktober. Óffentliche Hauptversammlung.
Wissenschaftliche Vortrage: Prof. Dr. F. R in a g l, Wien, „Material- 

prflfung und Unterricht"; Prof. Dr. G ren gg , Wien, „Bewertung und 
Priifung natiirlicher Steine"; Prof. Dr. W a lze l, Leoben, „Elsenerze und 
Hiittenwesen der Ostmark".

Einladungen durch den Deutschen Verband Materlalprflfung, Berlin 
NW 7, DorotheenstraBe 40.

Berechnung und Ausbildung von Stahlbauteilen. (Runderl. d. 

PreuB. Finanzministers vom 23. 9. 1938 —  Bau^2111^^ g — _ gs jje.

steht Veranlassung, darauf hinzuwelsen, daB Nlet- und Schraubenlócher 
in tragenden Stahlbauteilen nicht gestanzt werden dfirfen, da hlerdurch
u. a. eine schadliche Verspródung des Werkstoffes entstehen kann. Nur 
die Lócher in Futter- und Belagblechen und bel untergeordneten Bau- 
teilen, z. B. bei Gelandern, diirfen gestanzt werden.

Ferner weise ich darauf hin, daB auch bei der Bemessung von Zug- 
staben die Spannungen zu beriicksichtigen sind, die durch erhebliche 
AuBermittigkeit der Anschiflsse entstehen. Ausnahmen sind nur bei Fflll- 
staben von Verb3nden zulassig.

Einsparen von Holz im Hochbau. Um auf Bauherren, Architekten 
und Bauausfuhrende durch Bauberatung oder durch sonstige geeignete 
Mafinahmen dahin einzuwirken, dafi sie Holz Im Hinblick auf die Roh- 
stofflage sparsam verwenden, hat, wie aus einem Runderlafi des Preufi. 
Finanzministers v. 21.9.1938 —  Bau 2002/27. 8a. —  hervorgeht, der 
Reichsarbeitsminister im Einvernehmen mit dem Reichsforstmeister ein 
Merkblatt flber das Einsparen von Holz im Hochbau aufgestellt, das im 
Ztrbl. d. Bauv. 1938, S. 950, berelts veróffentlicht ist. Ober ihre Er
fahrungen bei der Anwendung des Merkblattes haben die Baugenehmigungs- 
behórden bis zum 25. Februar 1939 an die Regierungsprasidenten (Stadt- 
prasident, Verbandsprasident), diese bis zum  5. M arz 1939 an den 
Preufi. Finanzminister zu berichten. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Beton-Kalender 1939. Taschenbuch fflr den Beton- und Eisenbeton
bau sowie die verwandten Facher. Herausgegeben vom Verlag der Zeit- 
schrift Beton u. Eisen. XXXII. Jahrgang. 2 Bandę mit 992 Textabb. 
Berlin 1938, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Preis Bd. I in Leinen geb., 
Bd. II geh. zus. 6,20 RM.

Vor kurzem ist der 32. Jahrgang des jedem Bauingenieur wobl- 
bekannten Beton-Kalenders erschienen, und zwar, wie flblich, in zwei 
Banden. Die bisherige Auswahl und Anordnung des reichhaltigen Stoffes



600 Yermischtes —  Patentschau —  Personalnachrichten
D1H BAUTECHNIK

Fachschrlfl I. d. ges. Baulngenleurwesen

ist ais bewahrt im wesentlichen beibehalten worden. Der Kalender bildet 
fiir seine Benutzer das Riistzeug, das sie im Konstruktionsbiiro und auf 
der Baustelle nótig haben.

Im I. Teil (Hilfswissenschaften und amtliche Bestimmungen) sind die 
neuen Berechnungsgrundlagen fflr Stahl vom 7. 7.1937, die Bestimmungen 
des Ministerial-Erlasses vom 2. 5. 1938 flber die zulassigen Spannungen der 
Sonderbewehrungsstahle im Eisenbeton-Hochbau sowie die Bestimmungen 
flber die Ausfiihrung von Bauwerken aus Holz im Hochbau (DIN 1052) 
ihrem wesentlichen Inhalt nach mitgeteilt. Der von Prof. ®r.=2>itg. W orch, 
Mflnchen, bearbeitete Abschnitt Platten, Schalen, Behaiter, der in den 
letzten Jahrgangen des Kalenders gefehlt hatte, ist im grofien und ganzen 
in seiner letzten Fassung, jedoch erst nach sorgfaitiger Durchslcht durch 
den Verfasser, auf vielfachen Wunsch dlesmal wieder aufgenommen 
worden. In dem Kapitel Baustatik, das von Prof. ®r.=3ng. Berrer, 
Schanghal, bearbeitet ist, hat der Verfasser fflr diesen Jahrgang die Tafeln 
fiir durchlaufende Trager grófitentells neu bearbeitet; fflr die Berechnung 
der Stfltzenmomente bei Tragern flber 2 bis 8 Offnungen hat der Ver- 
fasser auch ein von Ph. Z lm m e rm a n n , Berlin, dem Beton-Kalender zur 
Verfflgung gestelltes neues Verfahren (mit Tabellen) eingefflgt. Im Kapitel 
Festigkeitsberechnung der Eisenbetonbauteile hat ©r.=5S»g. R o li, Berlin, 
unter Berflcksichtigung des Runderlasses vom 16. 6. 1937 einige Tafeln,
u. a. auch die Z im m erm annsche Tafel zur Berechnung auflermittig be- 
anspruchter PIattenquerschnitte erweitert und damit fflr den praktischen 
Gebrauch ausgiebiger gestaltet.

Die Deutschen Bestimmungen 1932 fflr Eisenbeton usw. sind zur 
beąuemeren Benutzung unter Einfflgung der bis zum Januar 1938 heraus- 
gekommenen Anderungen im Wortlaute wiedergegeben. Die óster- 
reichischen Eisenbetonbestimmungen und Zementnormen sind, da sie vor- 
laufig noch weiterhin gultig sein werden, zweckmafiig dlesmal noch bei
behalten worden. Neu aufgenommen sind die Gutevorschrtften fflr 
Trafizement (1937) und an Stelle der Leitsatze fflr Hohlmauern aus Beton- 
stelnen (1922) die neuen Grundsatze fflr die Ausbildung von zement- 
gebundenen Wandhohlsteinen usw. (1937/38). Sehr zu begrufien ist die 
ausgiebige ErgSnzung und Berichtigung der am Schlusse des I. Telles be
findlichen Zusammenstellung der deutschen Prflfungsanstalten unter Be
rflcksichtigung der mit Runderlafi vom 25.3.1938 erschienenen neuen 
amtlichen Tabelle. Endiich sei noch aufmerksam gemacht auf den 
interessanten neuen Aufsatz im Titelbogen von F r itz  S e id e n z a h l:  „Auf- 
gabenffllle auf Jahre hinaus", der die grofien Fortschritte der Bauwirtschaft 
in den letzten Jahren, besonders auch mit Rucksicht auf den Vierjahres- 
plan behandelt.

Im II. Teil sind, ebenso wie im I. Teil, alle Kapitel, soweit ersichtlich, 
grfindlich durchgesehen; mehrere davon, wie z. B. der Mauerwerkbau im 
Ingenieurbau, durch Dipl.-Ing. J. G re ine r , Wandsbek, und der diesmal 
wieder aufgenomtnene Stadtische Tiefbau durch Amtsbaurat habil.
F. R e in h o ld , Dresden, sind vóllig oder zum Teil neu bearbeitet. Erneut 
aufgenommen ist diesmal aufierdem das Kapitel Wehr- und Staumauern, 
dessen Bearbeiter wie frflher ©r.=3ng. F r itz  M a ie r , Mittweida-Karlsruhe, 
geblieben ist. Die Kapitel Treppen, Silos und Landwirtschaftliche Bauten 
sind aus raumlichen Grflnden fiir den nachsten Jahrgang zurflckgestellt.

Auch der Jahrgang 1939 des Beton-Kalenders zeigt hiernach wieder 
eine grfindliche und zeitgemafie fachkundige Bearbeitung, so dafi er dem 
heutigen Stande der Fachwissenschaft und Erfahrung in jeder Beziehung 
gerecht wird. Ais gut ausgestattetes Taschenbuch, ais unentbehrliches 
Hilfsmittcl am Konstruktionstisch und auf der Baustelle ist er jedem 
deutschen Eisenbeton- und Betoningenieur zur Anschaffung und Benutzung 
aufs warmste zu empfehlen. Ls.

P a ten tschau .

Verfahren zum Verstiirken von Sttitzmauern, insbesondere von 
auf Pfahlrosten gegriindeten Ufermauern. (KI. 84a Nr. 627 938 vom
12. 9. 1931 von Grfln & Bilfinger AG in Mannheim.) Um die Verst3rkung 
verhaitnismafiig einfach und billlg herzustellen und den Baugrund vor 
der zu verstarkenden Mauer in seinem Zusammen- 
halt nicht zu stóren, werden zum Verstarken der be
stehenden Staumauer a, die auf Pfahlen b ruht, vor 
der Mauer in gróBeren Abstanden Trager e, z. B. hohe 
Breitflanschtrager, tief in den Baugrund c eingerammt 
oder eingespiilt, so dafi sie infoige ihrer unteren Ein- 
spannung in der Lage sind, ais freistehende Trager 
grofie waagerechte Krafte aufzunehmen und auf das 
entgegenstehende Erdreich zu flbertragen. Die Trager e 
werden alsdann z. B. mlttels Pressen /  und einer _—
Druckwasser- oder ahnllchen Anlage g  an ihrem ~- 
oberen Ende nahe flber dem Pfahlrost waagerecht oder - 
schrag von der Mauer abgedrflckt, worauf zwischen 
die Trager e und die Ufermauer a ein Zwischenkórper i c 
angebracht wird, der dann den Druck der Trager 
auf die Stutzmauer ubertragt. Soli die Sicherheit der 
Verst3rkung weiter erhóht werden, so werden die ein
zelnen Trager im oberen Bereich ihrer Einspannstelle 
im Baugrund durch niedrige, nur bis zu einer geringen 
Tiefe eingerammte Wandę k verbunden, durch die die Staufestigkeit der 
unter Vorspannung stehenden Trager noch erhdht wird. An der Rflck- 
seite der Mauer liegt die Spundwand l, vor dieser die Erdboschung h; 
vor der Mauer liegt das Gewasser d.

UnterwassertunnelschuB. (KI. 84c, Nr. 619435 vom 24. 8. 1934 von 
A u g u s t G unde rsen  in Oslo, Zusatz zum Patent 5904651).) Um die

i) Bautechn. 1935, Heft 24, S. 320.

Betonmasse, die um das innere Tunnelprofil gegossen und durch die 
aufieren Langswande begrenzt ist, nicht nur oberhalb und unterhalb, 
sondern auch seitlich ais tragendes Gewólbe auszunutzen, sind auch der 
Boden und die Decke des Tunnelprofils durch Zugbander verbunden, 

und die Zugbander sind, von den Ecken des Tunnel
profils ausgehend, seitwarts und aufwarts bzw. ab
warts verlangert. Das innere Tunnelprofil 1 wird 
von einer Róhre mit viereckigem Querschnltt ge
bildet, dereń Wandę mit Zugbandern 2 ais senkrecht- 
utid querverlaufende Bewehrungseisen versehen sind. 
Die aufieren Seitenwande 3 sind mit dem inneren
Tunnelprofil durch Rippen 4 verbunden. Die Zug
bander 2 sind flber die Ecken der Róhre veriangert 

und an den aufieren Enden mit Verankerungsmitteln 5 versehen. Die
Zugbander 2 wirken nicht nur in Verbindung mit dem inneren Tunnel-
schufi, sondern bilden auch Zugbander fflr die durch die aufiere Beton
masse gebildeten G e w ó l b e . ________

P e rso n a ln ach r ic h te n .

Deutsch.es Reich. D eu tsche  R e ichsbahn . B e tr ie b sv e rw a ltu n g . 
Ernannt: zum Direktor bei der Reichsbahn: die Reichsbahnoberrate Eugen- 
F ranz , Abtellungsleiter und Dezernent bei der Relchsbahnbaudirektion 
Mflnchen, ®r.=!gng. K flm m e ll und ®r.=5Sng. B lu n ck , Abteilungsleiter 
und Dezernenten bei der Relchsbahnbaudirektion Berlin; —  zum Reichs
bahnoberrat: die Reichsbahnrate S track , Vorstand des Betriebsamts 
Heidelberg, Wilhelm R au , Vorstand des Betriebsamts Darmstadt 3 , 
K archer, Vorstand des Betriebsamts Freiburg (Breisgau) 2, L ech le r , 
Vorstand des Betriebsamts Wesel, E ise n lo h r , Vorstand des Betriebsamts 
Basel, R es tle , Vorstand des Betriebsamts Konstanz, Z achów , Vorstand 
des Betriebsamts Berlin 11, Fenkner, Vorstand des Betriebsamts Goslar, 
R echenberg , Vorstand des Betriebsamts Chemnltz 3, Gustav W agner, 
Vorstand des Betriebsamts Friedrichshafen, A lte n b u rg , Dezernent bei 
der Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Frankfurt (Main), V I er- 
kan t, Dezernent der RBD Kassel, S ocke l, Vorstand des Betriebsamts 
Marienburg, ®r.=3ng. M assu te , Dezernent der RBD Schwerln, und 
Max Koch, Dezernent bel der RBD Oppeln; —  zum Reichsbahnrat: 
die Reichsbahnbauassessoren S ch u lth e if i, Vorstand des Betriebsamts 
Sigmaringen, Fors te r , Vorstand der Bauabteilung Salzburg der Reichs
autobahnen, N ehse , Vorstand des Betriebsamts Aschaffenburg, Schenk , 
Vorstand des Neubauamts Nurnberg 2, A ltro ck , Vorstand des Betriebs
amts Stolp, und L flbbecke beim Neubauamt Berlin 4.

Versetzt: Reichsbahnoberrat Friedrich M fllle r , Dezernent des RZA 
Berlin, ais Dezernent zur RBD Frankfurt (Main); die Reichsbahnrate 
Scherer, Vorstand des Betriebsamts Hannover 2, ais Dezernent zur RBD 
Berlin, B e rtram , Vorstand des Betriebsamts Koblenz 2, ais Dezernent 
zur RBD Oppeln; die Reichsbahnbauassessoren D eckart, Vorstand des 
Neubauamts Minden (Westf.), ais Vorstand zum Betriebsamt Hannover 2, 
T renke lb ach  bel der Relchsbahnbaudirektion Mflnchen ais Vorstand 
zum Betriebsamt Breslau 3, R e ineck , Vorstand des Neubauamts Berlin- 
Llchterfelde 3, ais Vorstand zum Betriebsamt Kónigsberg (Neumark), und 
S tan ic ze k , Vorstand des Neubauamts Zossen, ais Vorstand zum Betriebs
amt Schneidemuhl 2.

Ubertragen: dem Reichsbahnrat R e tt ic h , Vorstand des Schmalspur- 
bahnamts Beuthen (Oberschles.), die Stellung des Vorstandes des Be
triebsamts Beuthen (Oberschles.).

Uberwiesen: Reichsbahnoberrat ®r.=3ng. Z in fie r , Dezernent der RBD 
Berlin, ais Dezernent zum RZA Berlin; die Reichsbahnbauassessoren 
®r.=gng. K le in , bisher beurlaubt, ais Vorstand zum Neubauamt Karlsruhe, 
K oh lh a se  bei der Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Stettin zur 
RBD Stettin, R ich te r bei der RBD Hannover zum Betrlebsamt Hannover2' 
und K flb le r beim Neubauamt Karlsruhe zum Betriebsamt Karlsruhe 3.

In den Ruhestand getreten: Direktor bei der Reichsbahn L ie se r , 
Abteilungsleiter und Dezernent der RBD Kassel; Reichsbahnoberrat 
Heinrich H ahn , Dezernent der RBD Regensburg.

Gcstorben: Direktor bel der Reichsbahn Theodor W agner, Abteilungs
leiter und Dezernent der RBD Berlin.

Im Ruhestand verstorben: Ministerialdirektor a. D. Sr.=3»g. Dasch 
ln Lochham bei Mflnchen, zuletzt bei der friiheren Gruppenverwaltung 
Bayern.

Bayern. Ernannt: Regierungsbaurat I. KI. Theodor G cb h a rd t bei 
der Regierung von Mainfranken zum Oberreglerungsrat; —  Regierungs- 
bauassessor Norbert E ng e lseh r beim Wasserstrafienamt Wiirzburg zum 
Regierungsbaurat unter Berufung in das Beamtenverh3ltnis auf LebenszeiL

Versetzt: Regierungsbaurat Karl K rflge l vom Kulturbauamt Gflnz- 
burg an die Regierung von Oberfranken und Mittelfranken.

In den Ruhestand versetzt: Regierungsoberbaurat August M etzger,. 
Bauamtsdirektor und Vorstand des Landbauamtes Rosenheim, auf eigenen 
Antrag.

IN H ALT :  Die Baustellenelnrtchtung fflr d ie KongreBhalle Nurnberg. — Seizungsbeobachtun- 
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