
In Abb. 31 haben wir den Querschnitt des Oberbaues bei 9, er 

kehrt am Ort aller Quertrager ahnlich wieder: Zwischen den Stirnblechen 

25,3 m. Auf jeder Seite ein 1,76 m breiter offentlicher Fufiweg, der 

nach aufien ein 1 m hohes, nach innen ein 0,67 m hohes Gelander 

aufweist. Der aufiere Randstreifen 1,0 m, der innere 0,75 m, der Mittel- 

streifen 1,5 m und jede Fahrbahn 7,5 m breit. An den Haupttragern 

seitliche Stelzen. Auf dlesen die Quertr3ger, durch Zungen uber den 

Haupttragern miteinander bzw. mit den Fufiwegausladungen verbunden.

Die runden Durchbrechungen der Quertr3ger sind fur die Ferngasleitung 

von den Hermann - GOring-Werken in Salzgitter nach Hamburg und 

Schleswig-Holstein1). Zwischen zwei Haupttragern sind immer zwei Langs

trager angeordnet, die gemaB Abb. 31, Schnitt B—B, durch obere Laschen 

zu durchlaufenden Tragern gemacht und gegen die Quertr3ger durch 

steife Ecken festgelegt sind. Die beiden aufieren Langstrager a u s IP 2 8  

neben der Schrammkante liegen etwa in Hóhe von OK Quertrager und 

sind fur senkrechte und waagerechte Krafte bemessen. Diese hohe
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Den Zuschnitt der Stegbleche fiir diese Ausladungen, die Quertr3ger 

und Stelzen erkennen wir aus Abb. 31. Alle 55 m ist die Aufsattelung 

der Zungen auf den Haupttragern gemafi Abb. 31, Schnitt A—A und 

C— C, steif ausgebildet, um die Langskrafte aus der Fahrbahn weiterzu- 

leiten. Hier mufiten bei 9, 9' und 24 fiir die Verb!ndung der Winkel 

100 • 200 • 10 mit dem Obergurt der Haupttrager gedrehte konische Bolzen 

verwendet werden. Sonst konnte der

Oberbau durchweg genietet werden. ___________  a= = =

Lagerung brachte eine glatte Untersicht der Planbleche unter den Fufi- 

stegen. Man traf noch zwei weitere Maflnahmen, um das Aufiere der 

Haupttrager befrledigend zu gestalten: Die FuBwegausladungen und die

J) Man will nun von der Yerlegung der Leitung aber doch Abstand
nehmen

'SchweilSnoht

Dehnfuge im oberen Hoim 
Zu Abb. 32.

3m/Ti rundum  -

--------------------------------------1510-------------------------------------------- OT----------
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Abb. 32. Aufiengelander.

Dehnfuge im unteren Langriegel 

Zu Abb. 32.

DIE BAUTECHNIK
17. Jahrgang BERLIN, 1. September 1939 Heft 37

vAo"bch"t=n. Briicke iiber die Siiderelbe im Zuge der RAB Hamburg— Hannover— Bremen.
Von Oberreichsbahnrat /yiax Roloff in Hamburg.

(SchluB aus Heft 35.)



514 R o lo ff , Brucke iiber die Siiderelbe im Zuge der RAB Hamburg—Hannover— Bremen Fachschrm i . a . ges. Bouingenieurweser.

otrechten Aussteifungen der Haupttrager sind nicht durch Gurtplatten 

gesaumt; die unteren Gurtungen der Ausladungen sind an die Aus

steifungen der Haupttrager ohne Obergangswinkel, dafiir aber durch 

Schweifiung angeschlossen. Nach auBen treten also Niete nicht in Er- 

scheinung. Die neben 0, 9 und 24 (Abb. 37, 45 u. 46) zum Anheben 

der Haupttrager durch Pressen vorgesehenen besonderen Aussteifungen 

sind nur innen. Die Lange der Buckelbleche der Fahrbahn und der 

Planbleche der Gehstege stimmt mit der Entfernung der Quertr3ger 

tiberein. Vorstehend wurde diese zu 6528 und 6933 mm angegeben. 

Die Buckelbleche sind 3100 mm breit bei 10 mm Dlcke und 150 mm 

Stlch. Die iiber den aufieren Haupttragern sind nur 2250 mm breit.

Abb. 34. Fahrbahniibergang mit Fingerplatten. 

Langsschnitt in Briickenachse.

Schragbleche geleitet, in die Rinne am Kopf der Kammermauer und 

aus dieser ln ein Rohr im Widerlager. In Abb. 35 erkennen wir den 

|-l-formigen Schiebling, der elnen Teil des Rahmens bildet und das 

Eindringen des Wassers in den Bewegungsspalt des Gehsteges verhindert. 

In Abb. 36 sehen wir die Flngerplatte eingelegt und den Bewegungsspalt 

durch ein geriffeltes Schleppblech iiberbriickt.

Das nur 450 mm hohe feste Lager bei 24 (Abb. 37) wirkt gut durch 

die rechteckigen Ansichtfiachen seines Deckels. Wir sehen da gerade 

Pressen angesetzt, auf diesen und dem Lagerdeckel Platten und dtinne 

Walzen. Man Ist dabei, die Lager des Uberbaues nachzuprtifen und zu 

berichtigen. Fiir die Pressen waren Gruben nStig. Ihren Boden bedecken 

rd. 700X600 mm grofie mit dem Unterbeton verankerte Stahlplatten. Die 

Gruben werden In Hohe der Granitabdeckung durch je zweimal 4 Granit- 

platten geschlossen. Jede hat einen Ring zum Anheben. Die lotrechten 

Fugen werden mit Bitumen vergossen. Die beweglichen Lager bei 9 

und 9' (Abb. 38) haben 860 mm hohe und 1300 mm lange Pendel. Aus- 

sparungen verringern das Gewicht und verlangen Stahlgufi. Links und 

rechts sind Ansatze der Behelfsquerverbindungen der Haupttrager an- 

gedeutet. Gruben fur die Pressen eriibrigten sich. Die Pendellager 

bei 0 und 0' sind ahnlich und im ganzen nur 470 mm hoch. Ihre Pendel 

sind 320 mm hoch und 820 mm lang. Unter dem aufieren Haupttrager 

betragen bei 0, 9 und 24 die Auflagerdriicke aus Eigengewicht und der 

erwahnten Stiitzenscnkung + 103, + 628, + 691 t.

In Abb. 31 bemerken wir unter den Quertragern die Lauftrager der 

Untersucbungswagen. Wir wollen verhindern, dafi ihre Rader den An- 

strich der Lauftrager zermalmen. Deshalb wurden dort, wo der Anstrlch 

nur lotrechten Kraften ausgesetzt ist, Flacbstahle, wo aufierdem noch 

Schutz gegen waagerechte Krafte nottut, ~l aufgelegt (Abb. 39). Wenn

Die Planbleche sind 2300 mm breit und 10 mm dlck. Die Gelander 

sind geschweifit und haben hinter je drei Haupttragerfeldern eine Dehn- 

fuge dicht neben dem Pfosten. Wlchtigere Einzelheiten des Aufien- 

geianders eriautert Abb. 32.

Die Ausrundung der Kuppe des Oberbaues mit r  —  17 380 m machte 

es n5tig, die Aufienrandstrelfen in Abschnitte aufzutellen und diese 

pyramidenartig zu vertiefen. Fiir die Zone 17— 21 zeigt das Abb. 33. 

Der Tiefpunkt liegt immer in der Mitte eines Haupttragerfeldes und hat 

dort einen Regeneinlauf (Abb. 36, im Hintergrunde) mit einem oberen 

Rahmen von 300-300 mm. Er ist durch Flachstahl und Winkel mit dem 

Langstrager neben dcm Bordstein verbunden und setzt sich auf ein 

Abfallrohr, das wir in Abb. 47 u. 45 erkennen und das das Wasser an den 

Strom abgibt. Die Spitzen der Pyramiden wollten wir nicht uber 2 cm 

unter OK RAB anordnen, um Fahrzeuge, die sich auf den Randstreifen 

verirren, nicht zu gefahrden. Die pyramidenfOrmige Vertiefung haben 

wir auch in der Steigung 1 : 167 durchgefuhrt, obgleich dabei hier und 

da kurze Gegengefaile <  1 :167 entstehen. Dort kam es aber darauf 

an, das Wasser in kurzeń Abschnitten und sicher zu fassen. In jenen 

Zonen genugten Regeneiniaufc milten in jedem zweiten Haupttragerfelde.

Den Obergang vom Uberbau zum Lande veranschaulichen Abb. 34 

bis 36. In Abb. 34 die rechte und die linkę Fingerplatte. Sie liegen 

auf der einen Seite in Lj-Stahlen eines Rahmens und sind mit diesem 

durch gedrehte Schrauben von 26 mm Durchm. verbunden. Am Uberbau, 

dessen Ende unter Verkebrslasten hochfedert, sehen wir unter der 

Mutter Scheibe und Federring, auf dem Widerlager nur die Scheibe. 

Die andere Seite der Fingerplatte ruht auf einem 40 mm dicken, am 

Widerlager verankerten Steg. Wasser und Streusand, die durch die 

Zwischenraume der Finger failen, gelangen, zum Tell durch die beiden

Abb. 33. Gefaile im Aufienrandstreifen.

Abb. 35. Fahrbahniibergang mit Fingerplatten. 

Rahmen der Fingerplatten,
Abb. 36. Fahrbahniibergang mit Fingerplatten. 

Fingerplatten eingelegt.
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Abb. 37. Lager bei 24.

dieser Schutz einmal wegen vólliger Verrostung ausgewechselt werden 

mufi, so ist der Schaden nicht grofi. in der Ruhe sind die drel Wagen 

nicht zu sehen. Jeder hat eine feste Biihne zur Betreuung des Innen- 

raumes der Uberbauten, eine lotrechte Senkbiihne und waagerechte 

Schieblinge, die, bei tiefster Stellung der Senkbiihne ausgezogen, die 

Arbeit an den TrSgeruntersichten ermóglichen. Sind beide ineinander 

laufende Schieblinge eines aufieren Wagens aufgerollt, so ragt der auBerste 

iiber den Haupttrager hinaus unter die Gehwegausladung. Eine auf- 

windbare und ausziehbare Leiter auf den aufiersten Schieblingen ermóglicht 

es, die Aufienseiten der Haupttrager und die Untersichten der Gehweg

ausladung unschwer zu erreichen. Die Wagen verfahrt ein Benzlnmotor. 

Durch Einsteigeóffnungen im Mittelstreifen iiber 0, 24 und 0' sind die 

Wagen zu erreichen. In unserem Falle wie auch haufig sonst ist die 

Beschaffung der Wagen zu spat in die Wege geleitet worden. Sie kann 

nicht zeitig genug geschehen, will man Schwierigkeiten in der Abnahme 

und iiberfliissige Kosten beim Anstrich ersparen. Die drei Wagen zu

sammen wiegen 40,1 t.

Das Gewicht des Oberbaues betragt 4388,3 t ohne die Wagen. Die 

Haupttrager und die Langstrager I P  28 hlnter den Schrammkanten be- 

stehen aus St52, die iibrigen LangstrSger, die Quertr3ger und Aus- 

steifungen aus St 37. Die Rostwirkung des Oberbaues wurde noch nicht 

nach L eonha rd t, sondern mit einer Naherungsrechnung erfafit2). Fiir die 

Haupttrager wurden zwei Grenzfalle untersucht: die Quertr3ger auf den 

Haupttragern gelenkig gelagert und ihnen gegeniiber unendlich starr. 

Fiir den aufieren Haupttrager ergab sich da ein Unterschied von 4 % . 

fiir die inneren von' 5 bis 8 %  oder vielmehr, da die inneren Haupt

trager aus Griinden der Werkstatt einen Oberschufi in den Gurtplatten- 

langen haben, von 3 bis 6 °/0- Aus diesen Momenten wurde das Mittel 

genommen. Ahnlich ging man bei der Bemessung der Quertrager vor. Die

2) Der Belastungsversuch bewies ihre Richtigkeit.

Abb. 38. Lager bei 9 und 9'.

Schroube 1a
Berechnung fur unend

lich starre Haupttrager 

wurde durch Zusatz- 

werte berichtigt aus 

der Bedingung, dafi 

Haupt- und Quertr3ger 

sich an denKreuzungs- 

punkten gleich durch- 

biegen mussen.

DicAufstellungdes 

Oberbaues begann auf 

der Stillhorner Seite 

und schrltt von da bis 

zurNeulander vor, und 

zwar zwischen 0 und I 

auf einer festen Rii- 

stunS> daruber hinaus 
im freien Vorbau. Bei

16 zwischen I und II 

Abb. 39. Lauftr3ger der Untersuchungswagen. und bei 15' zwischen
II und III waren zur

Zwischenstiitzung Hilfsjoche erforderlich. Dabei blieben beiderselts 

von II Schiffahrtóffnungen von 50,0 und 56,9 m 1. Weite. Die Hilfsjoche 

wurden kurz vor ihrem Gebrauch hergestellt und sogleich nach ihm 

entfernt. In Abb. 40 iiberschreitet der Freivorbau soeben das Joch 16. 

Vor diesem eine vom Schlepper gebrachte Schute mit einem fertigen Haupt- 

tragerstuck, das von Gesamtstofi zu Gesamtstofi reicht. Sein Obergurt ist 

bereits vom Greifer gefafit. Der Vorbaukran will es eben hochziehen. 

Im HIntergrund am Stillhorner Ufer ein feststehender Schwenkmast aus 

Gitterwerk. Seine Aufgabe war es, die auf Bahnhof Hamburg-Hafen in 

kleine Schuten umgeschlagenen Bauteile in grofie Schuten bzw. Pontons 

umzuladen. Auf den letzteren wurde das Haupttragerstiick iiber dem 

Stegblechlangsstofi auf das un te r ihm gesetzt und der Langsstofi ver- 

nietet. Auch wurden die seitlichen Quertr3gerstelzen angebracht. Da 

der Vorbaukran nicht iiber 30 t trug, mufiten die schwereren HaupttrSger- 

stiicke iiber 9 und 24 nacheinander hochgehoben und der waagerechte 

Stofi erst nachher yernletet werden. Zwischen Vorbaukran und sfahlernem 

Schwenkmast ein hólzerner Schwenkmast, der ebenso wie der Vorbau- 

kran - oben auf dem Oberbau in Schienen lauft. Er hatte die Buckcl- 

bleche und klelneren Teile hochzuheben. Im Verlauf des Freivorbaues 

traten sechs verschiedene statische Systeme auf. Das machte die Festig- 

keltsberechnung sehr umfangreich. Bei jedem System wurden zwei 

Grenzwerte untersucht: einer, in dem der Freivorbau im Nachbarfelde 

beginnt, der andere, in dem die nachste Stiitze erreicht Ist, der Trager 
auf ihr aber noch nicht aufliegt. In drei Systemen sind auch die Stiitzen- 

hebungen und -senkungen berflcksichtigt. Hebungen, um die nótige 

Hóhe fflr die nachste Stfltze zu erreichen oder, wie bei 0', um Momente 

zu erzeugen, die den endgflltigen entsprechen, da bei diesem Momenten- 

zustande die Vernietung ausgefflhrt wurde. Dic Senkung aus statischen 

Griinden bei 24 wurde bereits frflher erwahnt. Fiir den Aufstellvorgang 

wurden u. a. an Hilfsmafinahmen nOtig: senkrechte Aussteifungen und 

Ycrbande sowie ein oberer und ein unterer Windverband.

Abb. 40. Der Freivorbau am 27. September 1938.
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asphaltmastix und 20 Teile Sand, 0 bis 3 mm). Die Anschliisse der Asphalt- 

deckschicht an Stahlglleder und Bordsteine sowie die Aufteilungsfugen 

wurden durch eine besondere Yergufimasse nach OBR-Vorschrift gesichert.

- 3.50-

Eisenbeton m it 300 kg Zemem 
Stufen aus

vorhandene 
Kleiondeckung

Abb. 42. Treppe (dargestellt fflr das Sfldwiderlager).

60 Steigungen je  0,»  n -9,som. 
59 A uftritfe je  O jt

Abb. 41. Der Motorkocher.

Auf den Planblechen derGehstege sind nacheinander Huttenbimsbeton 

mit einem Gewicht von 1400 kg/m3, Asphaltpapier, 0,5 cm Dichtung aus 

Naturasphaltmasllx, 22 °/0ig, und daruber 2 cm Hartgufiasphalt auf

gebracht. Die Buckelbleche erhieiten nach Entrostung einen Kalt- 

anstrlch nach AIB und wurden darauf mit Asphaltbeton gefflllt (1,5 °/0 

Bitumen, 31/35° KS.; 40 °/0 Naturasphaltmastix, 16% ig ; 15 °/0 Basaltsplitt, 

15 bis 30 mm; 15%  Basaltsplitt, 7 bis 15 mm; 15°/o Basaltsplitt, 3 bis 

8 mm; 13,5 °/0 Sand, 0 bis 5 mm). Darauf kam eine 333er Rohwollfilz- 

pappe. Dlese trennt den Asphaltbeton von der auf ihr liegenden Asphalt- 

deckschicht angeblich besser ais Asphaltpapier, wodurch dann mehr 

Gewahr besteht, daB beide Kórper unabhangig voneinander arbeiten. Die 

unteren 2 cm der Asphalt- 

deckschicht bestehen aus 

2,5%  Bitumen, 41/45° KS.;

4 0 %  Naturasphaltmastlx,

16% ig ; 3 5 %  Basaltsplitt,
3 bis 8 mm, und 22,5 0/0 

Sand, 0 bis 3 mm, und die 

oberen 3 cm der elgent

lichen Fahrbahn aus 2 %

Bitumen, 54/58° KS.; 45%

Naturasphaltmastix, 16%ig;

35 %  Quarz-Porphyr-Splitt,

3 bis 8 mm ; 18 %  Sand,
0 bis 3 mm. Die oberen

3 cm der Randstreifen und 

die vorerwahnten 2 cm 

GuBasphalt der Gehwege 

haben die gleiche Zu- 

sammensetzung. Um ihnen 

jedoch ein helleres Aus

sehen zu geben, hat man 

den Quarz-Porphyr durch 

Quarzit ersetzt und auBer- 

dem in die noch warme 

Masse Quarzit der Kórnung 
0 bis 3 eingestreut und mit 

einer leichten Handwalze 

eingedrflckt. Uber den 

IP 2 8  war nur Platz fiir 

diesen 2 cm dicken Hart

gufiasphalt. Eine mit einer 

Sondermasse ausgegossene 

Fugę trennt ihn von dem 

Belag des elgentlichen Geh- 

weges. Die Erweichungs- 

punkte sind sehr nledrig 

gehalten. Es erschien nótig, 

die Plastizitat gegeniiber 

aiteren Anschauungen zu 

erhóhen, weil nach Bc- 

obachtungen auf anderen 

Brflcken die BelSge infolge 

der Verkehrsschwingungen 

Schaden aufweisen. Um 

die Rostgefahr weiter herab- 

zumindern, wurden bei uns 

die Nletreihen mit einer 

Sondermasse eingegossen 

(80 Teile 16%iger Natur-

Die Arbeiten wurden 

mit Hilfe von Motor- 

kochern ausgefiihrt 

(Abb. 41). Mittel

streifen und Vorhófe 

sind mit Granit- 

platten abgedeckt.

Die Bordsteinhóhe 

von 18,4 cm bewegt 

sich an der Grenze 

des noch Zulassigen.

Sie gibt die Móg- Zu Abb 42

lichkelt, statt der 

beschriebenen Ausfflhrung auch unmittelbar befahrenen Beton ein- 

zubrlngen; dieser braucht eine dickere Oberdeckung der Nietreihen.

Die Sflderelbe besitzt in der Nahe unseres Bauwerks einen Strand, 

der Ausflugler zum Baden ladt. Um den Zugang zu erleichtern, wurde

noch kurz vor Beendigung 

der Bauarbeiten beschlos- 

sen, jedes Widerlager mit 

zwei seitlichen Treppen 

(Abb. 42, 44) auszurflsten. 

Da nun der Erdboden der 

Bóschungskegel insbeson

dere durch Ebbe und Fiut 

in nachster Zeit noch ge

wisse Setzungen erfahren 

dflrfte, wahlten wir fol- 

gende Bauart: Ein Eisen- 

betonteppich, der sich un

ten gegen einen durch 

Spundwande gesicherten 

Betonkórper stfltzt und der 

durch Nasen mit der 

Bóschung verhakt ist. Dar

auf die Granltschwellen, 

die sich nur 2 cm iiber- 

greifen, und die seitlichen 

aufieren Granitabschlilsse, 

die die Bóschung nur 1,5 

bzw. 3 cm fiberragen, in 

Kalkmórtel. Setzt sich die 

Matte, so kónnen die Granit- 

schwellen leicht gelóst und 

ausgerichtet werden. Kies 

sowohl unter der Matte ais 

auch zwischen den Kópfen 

der Stufen und dem Granit 

der Widerlager soli die 

Untcrhóhlung durch die 

Strómung des Tldewassers 

ausschliefien. Die Treppen- 

laufe flberwinden 9,6 m 

Hóhe ohne Zwischenbflhne. 

Der Generalinspektor gab 

auf Grund eines auf seine 

Veranlassung an Ort und 

Stelle probeweise in Holz 

ausgefflhrten Treppenlaufs 

die allgemeine Wels-ung, 

kflnftig bel Gestaltung der 

Brflckenkópfe grófier RAB- 

Brflcken bei nicht mehr 

ais 10 bis 12 m Hóhen- 

unterschied unmittelbar 

seitlich an den Widerlagern

Abb. 43. Der Vorhof (unfertlg).

Abb. 44. Treppe der Nordseite (Modeli).
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vorbehâ!en. Ein Vorschlag zur einheitlichen Einteilung und Benennung von Lockergesteinen.
Von a. o. Professor Dr. H. Gallw itz, Dresden.

Unter Gestein versteht man im geologischen und bergmSnnischen 
Sprachgebrauch nicht nur festes Materiał, sondern auch iockere Massen, 
sofern sie durch geologische Vorg3nge entstanden sind, also einen natiir- 
lichen Bestandteil des „gewachsenen" Bodens darstelien. Wahrend die 
festen Gesteine schon lange Zeit Gegenstand technisch-wissenschaftlicher 
Priifverfahren sind, hat ein entsprechendes Priifw esen fiir d ie  Locker- 
ges te ine  sich erst im letzten Jahrzehnt durch die Arbeiten der Erdbau- 
laboratorien und bodenmechanischen Institute allgemeiner durchsetzen 
k5nnen. Neben diesen technisch-wissenschaftlichen fnstituten sind auch 
Geologie, Mineralogie und Geophysik an der Erforschung der Eigen
schaften von Lockergesteinen beteiligt.

Das Schrifttum dieses Grenzgebiets von Naturwissenschaft und 
Technik ist in den letzten Jahren rasch angewachsen1); aber es besteht

1) H. Pe ter m ann , Schrifttum uber Bodenmechanik. Berlin 1937.

weder in den technisch-wissenschaftlichen noch in den naturwissenschaft- 
lichen Arbeiten eine einheitliche Benennung der Lockergesteine, wodurch 
nicht nur der Vergleich der Ergebnisse verschiedener Arbeiten sehr 
erschwert wird, sondern erhebliche Mlfiverstandnlsse und Fehlschiage 
auch in der Praxis eintreten kOnnen.

Das Bediirfnls nach einer grundlegenden Regelung ist zwar schon mehr- 
fach laut geworden, hat aber noch nicht zu einem befriedigenden Erfolge 
gefuhrt. Leider bietet auch der DIN-Entwurf 40222) eine unzurelchende Ein
teilung der Lockergesteine, so daB er nicht ais Ausgangspunkt dlenen kann.

Ein neuer Vorschlag darf an den bisherigen Bezeichnungen der 
Lockergesteine nicht achtlos vorubergehen; denn er wird sich nur dann

2) DIN-VORNORM 4022, Einheitliche Benennung der Bodenarten. 
Berlin 1935. —  Vgl. auch B rennecke-Lohm eyer, Der Grundbau,
5. Aufl., 1/1, Der Baugrund. Berlin 1938, Wilh. Ernst & Sohn.

Abb. 45. Der Uberbau innen. Abb. 46. Bauwerksausschnitt bei I. Abb. 47. Fufiwegausladung.

Treppen aus Natursteinen anzustreben. Die Treppen hatten sich der

BOschung anzuschmiegen, die im Hinblick auf eine gtinstige Steigung 

mit 1: 2 anzulegen sei. Das schllefie uber die Treppen ragende Aufien- 

wangen und auch Zwischen- 

bflhnen aus.

Abb. 43 zeigt den

Vorhof, bei dcm z. Z.

noch die Einfassung durch 

lebende Hecken an der 

BOschungskrone fehlt,

Abb. 44 eine Treppe der 

Nordseite, Abb. 45 das 

Innere des Uberbaues,

Abb. 463) den Bauwerks

ausschnitt bei I, Abb. 474) 

die FuBwegausladungen und 

Abb. 48 das ganze Bauwerk.

Durch die wohlabgewoge- 

nen Verhaltnisse der ein

zelnen Teile zueinander, die 

elnfachen Formen und straf- 

fen Linien sowie die edlen 

Baustoffe in trefflicher Bear

beitung ist die Brucke ein 

bescheidener, aber wflrdiger 

Vorlaufer der gewaltigen 

Bauten, die der Fiihrer fiir 

Hamburg yorgesehen hat.

Die Herstellung der Unter- und Uberbauten flel in eine Zeit der 

Knappheit an Stahl und Natursteinen, so dafl sich der Bau der Wider-

3) Uberbau flecklg, da meist noch im ersten Grundanstrich.
4) Vgl. S chaech te r le , Gestaltung der Brucken. Verlag von Wilhelm 

Ernst & Sohn.

lager und Pfeiler auf die Zeit vom 1. Oktober 1936 bis zum 18. Marz 1938 

ausdehnte, der Eingang der ersten Uberbautcile auf der Baustelle sich 

bis zum 4. Juni 1938 hinzog und die Brucke erst am 25. Mai 1939 dem

Verkehr iibergeben werden 

konnte.

Die Bauausfiihrung war 

wie folgt verteilt: Nord- 

wlderlager: Dyckerhoff

& Widmann AG, Nleder- 

lassung Hamburg; Siid- 

widerlager: August Prien, 

Hamburg - Harburg; 

Pfeiler: Christoph & Un-

mack, Niesky.

Stahliiberbau: Arbelts- 

gemelnschaft zwischen 

Fried. Krupp, Rheinhausen 

(federfuhrend), Gutehoff- 

nungshiitte in Sterkrade, 

Spaeter in Hamburg, 

Eggers in Hamburg, Goll- 

now & Sohn, Stettin.

Der Entwurf der Brucke 

entstand bei der OBR Ham

burg unter Mitwirkung der 

RAB-Direktion, die Aus- 

fiihrungszeichnungen der 

einzelnen Unterbauten fer- 

tigten die mit dereń Bauausfiihrung betrauten Firmen und die Werk- 

zeichnungen der Stahliiberbauten Frled. Krupp.

Die Baukosten belaufen sich auf etwa 3,9 Mili. RM.

Heute mutet es uns sagenhaft an, dafi noch im Juni 1936 die Ent- 

wurfsunterlagen in sechzehnfacher (!) Ausfertigung der Internationalen 

Elbekommission vorzulegen waren.

Abb. 48. Das ganze Bauwerk.
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durchsetzen kónnen, wenn darln zugleich volkstumllcher Sprachgebrauch 
und wissenschaftliche Genaulgkeit beriicksichtlgt werden. Der Sprach
gebrauch muB jedenfalls móglichst weitgehend erhalten bleiben. Aus- 
drflcke, wie „Schweb% .Schlamm' oder .Sink* 3), die die Bezeichnung Ton 
ganz oder teilweise ersetzen sollen, werden sich in der Wissenschaft 
wohl nicht durchsetzen, geschweige denn im allgemeinen Sprachgebrauch.

Fiir die Lockergesteine sind die KorngróBen • das kennzeichnende 
Merkmal, wie die iiblichen Benennungen Kies, Sand, Ton deutlich 
zeigen. Wir miissen also von den KorngróBen ausgehen, sie in Gruppen 
zusammenfassen und diese benennen. Einteilung und Benennung haben 
einander zu folgen.

Einteilung.

Der Bereich der zu gliedernden KorngróBen hat seine obere Grenze 
bei Materiał, das aus Blócken besteht, die nicht mehr zu einem einhelt
lichen Gestein zusammentreten. Dies ist etwa bei einem Haufwerk der 
Fali, dessen einzelnes Stiick einen grófieren Durchmesser ais 20 cm hat. 
Die untere Grenze liegt sehr dicht bei Nuli, wird aber praktisćh durch 
die Unmóglichkeit der weiteren Korntrennung gegeben. Was einen 
klelneren Durchmesser hat ais 2 /i (0,002 mm), ist nur noch schwer von- 
cinander zu trennen und wird daher meist ais eine Gruppe zusammen- 
gefafit, so wichtig die wissenschaftliche Untersuchung gerade dieser 
feinsten Anteile fiir die Erfassung der Eigenschaften der Lockergesteine 
auch ist. Wir kommen also zu einem Komberelch von 200 bis 0,002 mm.

Die weitere U n te r te i lu n g  dieses K ornbe re ichs  kann unmóglich 
in den gleich grofien Stufen einer arithmetischen Reihe geschehen, da 
dann die Felnanteile mit ihren die Lockergesteine weitgehend be- 
stimmenden Eigenschaften viel zu kurz kamen. Es ist daher allgemein 
iiblich, den Kornstufen mit feiner werdendem Kom immer engere Korn- 
berelche zuzuteilen. G. F ischer (1934)3) und Th. Z in gg  (1935)4) geben 
umfangreiche Zusammenstellungen iiber die mannigfaltigen bisher be- 
nutzten Korneinteilungen, die bei allen sonstigen Verschiedenheiten 
dieses Merkmal gemelnsam haben.

Eine weitere Forderung fiir eine ubersichtliche und leicht auswert- 
bare Einteilung, die schon viel seltener erfullt worden ist, besteht in 
der G le ic h m a fiig k e it  der A bnahm e  der K ornbe re iche  in den 
Stufen mit kleiner werdendem Kom. Hierfiir hat bereits A tte rbe rg  
(1905) die Potenzen von 10 vorgeschlagen. Eine Kornstufe hat dann 
den zehnfach grófieren Bereich ais die benachbarte mit feinerem Materiał. 
Die weitere Unterteilung und alle rechnerischen Auswertungen gestalten 
sich bei dieser Einteilung sehr einfach, da ln allen Kornstufen immer 
wieder die gleichen Zahlenwerte, nur in verschledenen Dezimalen auftreten.

Ais G renzen  der K ornstu fen  haben sich, zuruckgehend auf 
A tte rbe rg , die D e z im a le n  von 2 in der Bodenkunde und dem natur- 
wlssenschaftlichen Schrifttum weitgehend durchgesetzt, die, wie wir sehen 
werden, fiir die Benennung recht giinstig liegen. In den Erdbaulaboratorien 
und bodenmechanischen Instltuten Deutschlands wird aber meist das 
Einteilungsschema T erzagh is  (1925)5) benutzt, das an einigen Stellen 
die Gleichmafiigkeit 
dieserStufung durch- 
bricht. Es lafit sich 
aber leicht an die hier 
vertretene systema- 
tlsche Einteilung an- 
gleichen (Abb. 1), 
so dafi einer Ver- 
einheitlichung keine 

grundsatzlichen 
Schwierlgkeiten im 
Wege stehen.

Die Kornstufen miissen eine weitere Auftellung erfahren, und zwar 
miissen die U n te rs tu fen  natiirlich in derselben Weise mit gróberem 
Kom wachsende Kornbereiche erhalten. Eine geeignete Grófienordnung 
erhalten wir durch die D re ite i lu n g  e ine r je d en  K ornstu fe . Jede 

Unterstufe umfafit dann den 2,155- (d. i. '\1/ lo )fachen Kornbereich der 
nachst kleineren. Eine geringfiigige Abrundung der so errechneten Zahlen, 
fiihrt auf die Grenzwerte: 2— 1 (genau 0,928, nicht 0,968, wie bei N ig g li 
(1938)®), 1— 0,5 (genau 0,431) und 0,5—0,2 und ihre Zehnerpotenzen.

Auf diese Weise ist der gesamte in Frage kommende Kornbereich 
einheitlich und iibersichtlich in K orns tu fen  und U n te rs tu fen  ge- 
gliedert. Diese Einteilung ist durch ihre Einfachheit und beąueme 
Auswertbarkeit allen anderen mit ungleichwertigen Kornstufen weit 
iiberlegen.

Benennung der Kornstufen.

Bel der Benennung der Kornstufen ist die Vereinheitlichung schwieriger 
zu errelchen ais bel der Einteilung, da schon viele Bezeichnungen 
gebrauchlich und fast noch mehr neue in den letzten Jahren gepragt 
worden sind.

Bestehende und gebrauchliche Ausdrflcke sollen tunlichst beibehalten 
werden, nur miissen sie eine scharfe Begrenzung erfahren. Einen Begriff

3) G. F ische r, Gedanken zur Gesteinssystematik. Jahrb. d. preufi. 
geol. Land.-Anst. f. 1933, Bd. 54, S. 553. Berlin 1934. —  G. F ischer
u. H. U d lu f t , Einheitltche Benennung der Sedimcntgesteine. Jahrb. d. 
preufi. geol, Land.-Anst. f. 1935, Bd. 56, S. 547. Berlin 1936.

4) Th. Z in g g , Beitrag zur Schotteranalyse. Schweiz. min.-petrogr. 
Mitt., Bd. 15, S. 39. Ziirlch 1935, (Zahlreiche Llteraturangaben.)

5) K. v. T e rzagh i, Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grund
lage. Wien 1925.

®) P. N ig g li ,  Zusammensetzung und Klassifikation der Locker-
gestelne. Erdbaukurs der E. T. H. Ziirlch, 1938.

wie Ton kónnen wir nicht aus der Reihe der Kornstufenbezeichnungen 
ausmerzen, um so wenlger, ais gerade die Komfeinhelt in erster Linie 
die tonigen Eigenschaften bedingt, zu der erst in zweiter Linie die 
mlneralische Zusammensetzung und der Chemismus hinzukommt. Auf 
der anderen Seite diirfen aber auch schon festgelegte und gebrauch- 
llche Begriffe nicht ubermafiig ausgeweitet werden, wie dies N ig g l i7) 
mit dem Kies (obere Grenze 200 mm!) und mit dem Schluff (untere 
Grenze 0,0002 mm!) tut, wogegen schon Correns (1937)8) Stellung 
genommen hat.

Unter diesen Gesichtspunkten soli nun jede  Kornstufe einen Namen 
erhalten, der in der Wortbildung beziehungslos und gleichwertig neben 
dem Namen der benachbarten Kornstufe steht. Ich schlage folgende 
Benennungen vor:

> 2 0 0  m m . . . Błock 0,2 bis 0,02 mm . . Silt 
200 bis 20 , . . . Schotter : 0,02 , 0,002 „ . . Schluff
20 „ 2 . . . .  Kies <0 ,002  , . . Ton.
2 „ 0,2 „ . . . Sand

Im einzelnen ist zu den Namen zu bemerken:
B łock: Die Bezeichnung ist in dem gleichen Sinne wie hier von 

G. F ischer (1934)3) eingeffihrt worden. Sie ist zweifellos dem fiir 
ahnlich grobes Materiał auch benutzten Begriff „Steine" vorzuziehen, da 
die Bezeichnung „Błock" die GróBe besser veranschaulicht.

Scho tte r: Der Begriff wird vlelfach, aber nicht ausschlieBlich mit 
der geologischen Entstehung einer Ablagerung verbunden, wobei die 
Korngrófienbezeichnung zuriicktritt. In Ausdrilcken wie „reine" oder 
„sandlge Schotter” wird sie stillschwelgend vorausgesetzt. Nun kónnen 
Schotter im geologischen Sinne sehr verschleden entstanden und gelagert 
sein, weswegen meist Wortverbindungen wie Flufi-, Terrassen-, Brandungs- 
schotter benutzt werden, wahrend der Begriff Schotter schlechthin recht 
grobes Materiał bezeichnet. DaB auch die Kornform nicht mit dem 
Begriff des Schotters gekoppelt ist, zeigt die Bestimmung der Kornform 
bei der Schotteranalyse und der technische Ausdruck StraBen- oder Eisen- 
bahnschotter, wo von einer Rundung iiberhaupt nicht gesprochen werden 
kann. Es ist also unbedenkllch, den Begriff Schotter wieder in seiner 
ursprilnglichen Bedeutung ais Korngrófienbezeichnung zu verwenden.

K ies und Sand sind die am wenigsten angefochtenen Begriffe. 
Der Kornbereich des Sandes wird hier nach den Felnanteilen zu etwas 
elngeengt, doch fallen die Diinensande noch in sein Gebiet.

S ilt: Dieser Ausdruck stammt aus dem Englischen und wurde bereits 
von G. F ischer (1934)3) fiir die gleiche Kornstufe elngefdhrt. Fiir die 
klelneren Korngrófien dieser Stufe sind auch Bezeichnungen wie Staub, 
Mehlsand, Mo von A tte rbe rg , T erzagh i u. a. benutzt worden. Sie 
sind teils sprachllch, teils sachlich weniger geeignet.

S ch lu ff : Die Benennung dieser Kornstufe ist von der Bodenkunde 
her in die meisten Systeme eingegangen. Sie kann daher ais gesicherte 
Bezeichnung fur diese Stufe gelten und darf nicht auf andere Stufen 
ausgedehnt werden.

Ton: Unter dieser Bezeichnung sollen alle Korngrófien zusammen- 
gefafit werden, die bei technischen Komanalysen im allgemeinen nicht 
weiter getrennt werden. Auf diese Feinanteile sind die Eigenschaften 
der Undurchiassigkeit, der Plastizitat usw. beschrankt. Fur wlssenschaft- 
liche Untersuchungen und in bestimmten Industriezweigen Ist die weitere 
Unterteilung dieser Feinanteile notwendig. Hier kónnen dann wissen
schaftliche Namen wie Schweb und Schlamm elntreten, wie sie G. F ische r3) 
vorgeschlagen hat. Bei der Benennung von Lockergesteinen treten sie 
schwerlich in Erscheinung.

Zur B ene nn u ng  der U n te rs tu fe n  kónnen die Vorsilben Grob-, 
Mittel- und Feln- dienen, z. B. Grobsand, Mittelsilt, Feinschluff. Fiir 
kurze Bezeichnung der Unterstufen in Tabellen u. dgl. kónnen sie auch 
durch grofie latelnische Buchstaben fortlaufend gekennzeichnet werden, 
mit A bei Błock beginnend.

Benennung von Korngemischen.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Benennung von Korngemischen, 
da sie die meiste praktische Verwendung finden mufi. Sie mufi darum 
so gewahlt werden, dafi an sch au lic h e  B e ze ic h nu n ge n  entstehen, 
die dic w irk lic h e n  E ig enscha ften  der Gestelne annahernd zum 
Ausdruck bringen.

Hier miissen wir uns am weltesten von den Vorschl3gen G .F ische rs  
(1934)3) und P. N lg g lls  (1935)7) entfernen, denen wir bisher folgen 
konnten. Waren schon F ischers Stufenbezelchnungen zum Tell wenlg 
anschaulich, so sind es die aus ihnen zusammengesetzten Gesteins- 
bezelchnungen noch weniger, da weitere zum Teil neu geblldete Silben 
nach seinem Vorschlag hinzutreten.

N igg lis  Benennung von Korngemischen nach den Mittelwerten 
zweiter Ordnung (N igg li 1935 und 1938)7), 6) erfordert viel Rechenarbelt 
und ergibt flberdies Benennungen, die gegenuber den tatsachllchen Eigen
schaften eines Korngemisches nach den gróberen Anteilen hin verschoben 
sind. Dies liegt nicht nur an der abermafilgen Ausdehnung seines 
Schluffbereichs in das Tongebiet hinein, sondern hat noch eine davon 
unabhangige Ursache. Die aus den Komanalysen gewonnenen Fraktionen 
werden gewogen und auch nach ihren Gewichten dargestellt. Es beeinflufit 
aber ein Kom von 2 mm Durchm. die Eigenschaften eines feinkórnigeren 
Gemisches viel weniger ais das gleiche Gewicht in Kórnern von 0,02 mm

7) P. N ig g li ,  Die Charakterlslerung der klastlschen Sedimente nach 
der Kornzusammensetzung. Schweiz. min.-petrogr. Mitt., Bd. 15, S. 31. 
Ziirich 1935.

s) C. W. C orrens , Die Sedimente des aąuatorialen Atlantlschen 
Ozeans. Meteor-Expedition Bd. 3, 3. Teil. Berlin-Leipzig 1937.
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Abb. 1.
Einteilung des Kornbereichs 200 — 0,002 mm 

In logarithmischem Mafistab,
O b e n :  n a c h  v .  T e r z a g h  i  u .  a . ,  u n t e n :  n a c h  G .  K r a u s s ,  

G .  F i s c h e r  u .  a .
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ein grobkórnigeres Gemlsch. Durch die schematische Mittelbildung, in 
die die nach Gewichten bestimmten Kornanteile eingehen, erhalten die 
gróberen Anteile eine zu groBe Bedeutung bei der Benennung. Da die 
Bestimmung der Kornanteile nach Gewichten nicht verlassen werden 
kann und ein Umrechnungsfaktor fiir den Ausglelch zwischen Fein- und 
Grobanteilen nach ihrer wahren Bedeutung nicht lelcht zu finden ist, 
muB ein anderer Weg eingeschlagen werden, um zu einfachen und ein- 
deutigen Bezeichnungen von Korngemischen zu gelangen. Die Berechnung 
der Durchschnittswerte nach N ig g li und dessen Ableitung der Auf- 
bereitungszahlen aus ihnen werden ihre volle Bedeutung fiir den Ver- 
glelch von Lockergestelnen unterelnander und ihre Entstehung behalten. 
Nur die aus den Mittelwerten abgeleltete Namengebung fiihrt zu den 
genannten Unstimmlgkelten.

Bei den zahlreichen Kornanalysen, die im Mlneralogisch-Geologlschen 
Institut und im Instltut fiir Bodenmechanik der Technlschen Hochschule 
Dresden ausgefuhrt worden sind, hat sich die folgende Art der Benennung 
von Korngemischen gut bewahrt:

Trager der Bezeichnung sind die Kornstufen. Dle Unterstufen werden 
nur seiten bei sehr gut aufbereitetem, gleichkomigem Materiał in Er- 
scheinung treten. Die Kornstufen werden nach der Hóhe ihrer Anteile 
in vier Klassen geordnet:

Dle 1. Klasse mit iiber 50°/n Gewlchtsantellen wird selbstandig mit 
einem Hauptwort benannt. Was an naheren Bezeichnungen hinzukommt, 
wird durch „mit“ angefiigt oder adjektivisch nachgestellt.

Dle 2. Klasse enthalt die Kornstufen mit 25 bis 50°/0 Gewlchtsantellen. 
Sie werden mit Hauptwórtern bezeichnet, dle unmittelbar zusammen- 
gezogen werden kónnen unter Voransetzung der Kornstufe mit geringerem 
Anteil, adjektivische Bezeichnungen werden vorangestelIt.

Dle 3. Klasse enthalt dle Kornstufen mit 10 bis 25%  Gewlchtsantellen. 
Sie werden adjektivisch bezeichnet und den Hauptwórtern der Klasse 1 
nachgestellt, denjenigen der Klasse 2 vorangestellt.

Dle 4. Klasse umfaBt die Kornstufen mit Gewichtsanteilen <  10%. 
Sie werden adjektivlsch bezeichnet unter Vorsetzung des Wórtchens 
„schwach“. Wenn sie iiberhaupt genannt werden miissen, so wird dies 
meist nur bei den Feinantellen der Fali sein.

Das folgende Schema zeigt den einfachen Yorgang der Benennung:

1. K lasse  

> 5 0 %

2. K lasse 

25 bis 50%

3. K lasse  

10 bis 25%

4. K lasse

<  10 %

a) Sand Kies Ton
b) Silt — Schluff Ton

c) — Schluff >  Silt Ton —

d) — Sand >  Schluff Silt Ton

e) — Silt Sand <  Schluff Kies

S
ch

o
tt

e
r 

|

V)
Oł

KS S
a
n
d

i/5 S
c
h
lu

ff

c
o

_ 27 68 5 Sand mit Kies (tertiarer Sand)
13 73 9 5 — — Kies, schottrig, schwach sandig (diluvlaler Sand)
----- — — 45 38 17 toniger Schluffsilt (LóBlehm)
----- 1 12 39 41 7 schwach toniger, sandiger Siltschluff (sandlger

LóBlehm)
----- — 2 18 52 28 Schluff mit Ton, siltig, (Banderton)
— 11 42 16 14 17 kiesig-toniger Sand (Geschiebelehm)
2 8 34 18 25 13 schwach kiesiger, toniger Schluff —  Sand (Ge

schiebelehm)
— — — 7 28 65 Ton mit Schluff (Gehangeton) nach N ig g li
— — — 4 64 32 Schluff mit Ton (roter Tiefseeton) nach N ig g li

Sand

g.u.m . f.

10 72 18 — —  1 Feinsand, siltig

Auf dle Benennung von kalkigen oder humosen Lockergestelnen sei 
hier nicht naher eingegangen. Auch sollen diese vorgeschlagenen Be
zeichnungen der Lockergesteine die geologischen Begriffe nicht ver- 
drangen, sondern sie nur unter dem Gesichtspunkte der Kornverteilung 
erganzen.

Ich betrachte es ais besonderen Vortell dieser Benennungsweise, 
daB ungebrauchliche Worte weitgehend vermieden und daB die Begriffe 
anschaullch sind, denn die sprachllche Betonung failt Immer auf dle am 
starksten vertretenen Kornstufen. Die Regeln der Benennung sollen auch 
nicht starr angewendet werden, sondern konnen sich den Bediirfnissen 
des Einzelfalls anpassen.

D arste llung.

Die bildliche Darstellung der Kornvertellung ist das beste Mittel 
zur Beurteilung eines Korngemlsches und zum Vergleich mehrerer unter- 
einander. Eine einheitliche Darstellung hat sich aber bisher nicht durch- 
setzen kónnen. Sie ist auch nicht so unbedingt erstrebenswert wie die 
einheitliche Benennung, da es immer Sondcrfaile geben wird, dle eine 
besondere Darstellung verlangen. Fiir den Regelfall sollten aber doch 
einige Richtlinien eingehalten werden, was den Vergleich der Korn
analysen unterelnander sehr erleichtern wurde. Sie seien hier kurz 
zusammengefaBt.

Die Kornverteilungskurven sollten stets so in das Koordinatensystem 
gezeichnet werden, daB d ie  K orngrófien  auf der A bsz lsse , die 
Gewichtsanteile auf der Ordinate abgetragen werden. N ig g li weicht 
von dieser fast ausschlleBlich geiibten Regel im Falle der Summen- 
linie ab. Das erfordert nicht nur eine uns ungewohnte Umstellung, 
sondern erfahrungsgemaB sind rechts—links verlaufende Kurven optisch 
leichter zu erfassen, ais von oben nach unten verlaufende.

Die Korngrófien werden meist in lo g a r ithm ischem  M afistabe 
aufgetragen, um die Feinanteile geniigend deutlich darstellen zu kónnen. 
Man mufi hierbei den Nachteil In Kauf nehmen, dafi Interpolationen 
schwerer durchfiihrbar sind.

Da die logarithmische Einteilung keinen Nullpunkt besitzt, kann die 
Richtung, in der die Zahlen auf der Abszisse ansteigen, nach rechts oder 
links gewahlt werden. Beides Ist gebrauchlich. Dle Auftragung mit 
nach rechts fa lle n d e n  Korngrófien entspricht dem Gang der Analyse, 
die ja ebenfalls vom Groben zum Feinen fortschreitet.

a) Sand mit Kies, tonig;
b) Silt, schluffig, schwach tonig;
c) tonlgcr Siltschluff;
d) schwach toniger, siltiger Schluffsand;
e) sandig-schluffiger Silt.

Auf diese Weise ist mit wenigen Worten jedes Lockergestefn ein- 
deutig zu benennen. Bei guter Aufbereitung, also hohen Gewichts- 
antellen in einer oder zwei Kornstufen, wird die Bezeichnung kfirzer ais 
In den oben gewahlten Beispielen, die die Breite der Anwendungs- 
móglichkelten zeigen sollten.

Erreicht schon eine Unterstufe die Klasse 1, so kann sie namengebend 
fiir dle ganze Kornstufe werden.

Bel schlecht aufbereitetem Materiał kónnen drei bis vier Kornstufen in 
der Klasse 3 vertreten sein. Um eine Haufung von Adjektiven zu ver- 
meiden, kónnen die mittleren Kornstufen durch einen Bindestrich (wórtlich 
„bis") ersetzt werden, z. B. kiesig-toniger Sand, d. h. alle Kornstufen vom 
Kies bis zum Ton sind in Klasse 3 vertreten, aufier Sand, der in Klasse 2 
steht. Entsprechend kónnen zwei nicht benachbarte Kornstufen der 
Klasse 2 durch Bindestrich verbunden werden, wenn die dazwischen- 
llegende Kornstufe derselben Klasse angehórt oder nahe an sie heranreicht.

Einige Zahlenbeispiele mógen das Gesagte eriautern:

Abb. 2. Kornanalyse eines Geschiebelehmes dargestellt ais 
Summenlinie und Haufigkeltslinie (fiachentreu).

Stellt man uber den Kornstufen ihre Gewichtsanteile dar, so ent- 
steht dle H au fig k e itsk u rv e . Da dle aus der Kornanalyse gewonnenen 
Kornfraktionen sehr wechselnde Kombereiche umfassen, die meist nicht 
mit den Kornstufen zusammenfallen, ist das einzelne Fraktionsgewicht 
durch seinen Abszlssenabschnitt zu teilen, so dafi dle Flachę iiber dem 
Kornbereich den Kornanteil darstellt. Diese fla che n tre ue  D a rs te llu n g  
durch d le  H au f ig k e its k u rv e  gibt ein zutreffendes Blld der Korn- 
vertellung, unabhangig von der Wahl der Kombereiche, wahrend die 
einfache Balkendarstellung ein ganz verzerrtes Bild geben kann9).

Einfacher gestaltet sich die 
Darstellung der Kornvertellung 
durch die S u m m e n lin ie . Man 
erhalt sie durch Auftragung aller 
Kornanteile auf der Ordinate, die 
grófier oder kleiner ais ein 
bestimmter Abszissenwert sind.

Hohe Kornanteile 
kommen in steilen 

Kurvenstrecken 
zum Ausdruck,iiber 
schwach vertrete- 

nen Kornstufen 
liegt dle Kurve 
flach. DleSummen- 
Hnle gibt eine aus- 
gezeichnete Uber- 
slcht iiber dleKorn- 
verteilung, beson
ders fiir den raschen

50 60
Schluff

Abb. 3. Kornanalysen von LóBlehm (Punkte) 
und umgelagertem Lófi-Auelehm (Krelse) 

im Silt-Schluff-Ton-Dreieck.

9) L. K ó lb l , 
Uber die Kórnung 
des Lófies. Ztrlbl. 
Min. usw., Abt. A, 
1934, S. 173.
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Vergleich mehrerer Lockergesteine. Auch die Gewichtsanteile der 
einzelnen Kornstufen sind leicht aus ihr abzulesen, so dafi sie ein 
einfaches Mittel darstellt, zu einer flachentreuen Haufigkeltskurve zu 
kommen (Abb. 2).

Schliefilich fehlt es nicht an Versuchen, die KornverteiIung durch 
eine Zahl mit Hilfe einer mathematlschen Funktion auszudriicken. Nur 
fflr ziemlich symmetrische Summenlinien hat neuerdings G ra fib e rge r10) 
einen AnnSherungswert gefunden, nachdem frflher, besonders in Amerika, 
einige Aufsatze hlerflber veróffentlicht wurden. Meist aber sind die Korn- 
verteilungskurven recht unsymmetrlsch, so dafi diesem Verfahren keine 
praktische Bedeutung zukommt.

Gellngt es, die Kornverteilung von Lockergesteinen durch je drei 
Zahlen auszudriicken, die drei Kornstufen oder gleichwertigen Korn- 
bereichen entsprechen, so ist die D re ie c k d a rs te llu n g  anwendbar 
(Abb, 3). Jede Analyse wird durch einen Punkt In einem Dreieck ein- 
deutig festgelegt, dessen Ecken durch 100 °/0 einer der drei Kornstufen 
gekennzeichnet sind. Die Zusammenfassung zahlreicher Kornanalysen in 
einem solchen Dreieck ist sehr flbersichtlich, die durch eine weitere 
Unterteilung der Dreieckfiache noch erhoht werden kann (Correns 1937)8).

10) H. G ra fibe rge r , Der Aufbau der Bóden. Wasserwirtschaft, Bd. 26,
S. 235. Wien 1933.

N ig g li (1938)6) geht noch einen Schritt weiter und hat eine vierte Zahl 
der Kornverteilung hinzugenommen, die dann dem Analysenpunkt im 
Dreieck beigeschrieben werden mufi. Die Auswertung der Dreieck
darstellung wird dadurch allerdings mit einlgerUmrechnungsarbeit belastet.

Zusammenfassung.

Eine einheitliche Benennung der Locke rges te ine  ist nur auf der 
Grundlage einer wissenschaftlich und praktisch gut anwendbaren Ein- 
teilung des gesamten Kornbereichs móglich. Fflr diese Einteilung werden 
K o rn s tu fe n  vorgeschlagen, die mit den Potenzen von 10 nach den 
gróberen Kornanteilen wachsen und bei den Dezimalen von 2 ihre 
Grenzen haben, eine Einteilung, die schon haufig angewendet worden ist.

Es entstehen auf diese Weise in dem Kornbereich von 200 bis
0,002 mm einschliefilich der benachbarten Kornbereiche sieben Korn
stufen, die mit móglichst gebrauchlichen Namen belegt werden. Sie 
werden in je drei Unterstufen weiter untertellt.

Die Benennung von K orngem ischen  geschieht nach Regeln, die 
auf die am starksten vertretene Kornstufe bzw. Unterstufe die\volle 
sprachliche Betonung failen lassen. Selbst so schlecht aufbereltete Ge- 
steine wie Geschlebelehm lassen sich in dieser Ausdrucksweise mit drei 
oder vier Worten ohne die Hilfe fremder und ungewohnter Wort- 
bildungen hinreichend bezeichnen.

Tragbares Fórderband. Abwurfende mit Trommelmotor.
Gelenkige Verbindung des anschliefienden Teiles.

Bauart Bleichert.

Die einzelnen Stucke sind ais Antrieb-, Spann- oder Zwlschenteile 
gebaut. Durch Einsetzen von Pafistflcken kónnen die Antrieb- und Spann- 
teile auch ais Zwischentelle ln eine Bandstrafie eingeschaltet werden. 
Der Aufbau einer Bandstrafie von 30 bis 40 m Lange dauert 10 bis 15 min. 
Infolge des U-Gummlgurtes failt die Breite eines solchen Fórderers be
sonders schmal aus.

Eine Sonderbauart eines fahrbahren Fórderbandes ist das Steilband 
mit U-Gurt, das ahnlich wie das tragbare Fórderband gebaut ist. Der 
kastenfórmige U-Gurt ergibt einen grófieren Fórdergutąuerschnitt ais ein 
gleich breiter, gewóhnlicher, muldenfórmig gefflhrter Gurt und ermóglicht

') Bautechn. 1938, Heft 20, S. 260.

einer zunachst lotrechten, dann nach der Luftseite des Dammes geneigten 
Elsenwand. An das obere Ende des Betonkerns a schliefit die Eisenwand 
aus liegend aneinandergereihten Spundbohlen an und greift mit ihrer 
unteren Kante fest in den Beton ein. An der Austrlttstelle der Wand 
aus dem Betonkern ist eine Nut c auf die ganze Lange des Kerns zu 
beiden Seiten der Wand vorgesehen, die mit Bitumen ausgefflilt ist. An der 
Wasserselte des Dammes schliefit eine dichte Lehmschlcht d  von geringerer 
Dicke an und danach eine breite Lehmschicht e, mit Steinen vermischt.
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Yermischtes.

Staudamm fflr Talsperren m it einer inneren, nachgieblg aus- 
gebildeten Dichtungswand. (KI. 84a, Nr. 639 654, vom 15.3. 1934, von 
Peter B auw ens in Kóln.) Um eine hohe Standfestigkeit des Erddammes 
und einen einwandfreien Anschlufi der Eisenhaut an den Betonkern zu 
erreichen, ist die Dichtungswand der Hóhe nach aus zwei Teilen gebildet, 
deren unterer Tell aus einem beweglich gelagerten Betonkern besteht, 
der zur Schaffung eines grofien Stfltzkórpers in den wasserseitigen Damm- 
tell hineinverlegt ist. Der obere Teii der Dichtungswand besteht aus

Technische Hochschule Mflnchen. Stadt. Baudirektor Eustachius 
Stecher ist beauftragt worden, in der Fakultat fflr Bauwesen das Lehr- 
gebiet , Wasserversorgung und Kanalisation* in Vorlesungen und Ubungen 
zu vertreten.

Normblatt DIN 1071 „StraBenbrflcken, Abmessungen** zurflck
gezogen. Der Generalinspektor fflr das deutsche Straflenwesen hat mit 

Runderlafi Nr. 20/39 vom 27. Juni 1939 — 1880—3011 —  L 10. 13 —  den 
Abschnitt III der „Voriaufigen Richtlinien fur den Ausbau der Landstrafien 
(RAL) 1937“, der die Querschnlttsgestaltung von Reichsstrafien und Land
strafien I. und II. Ordnung regelt, in seinem Dlenstberelch eingefuhrt. 
Damit ist das Normblatt DIN 1071 „StraBenbrflcken, Abmessungen" nebst 
den im Beiblatt DIN 1071 enthaltenen Eriauterungen fflr diese Abmessungen 
uberflflssig geworden und wlrd hlermit aufgehoben.

D eu tsche r N orm enausschu fi.

Leichte Fórderbander. Fflr solche Falle, in denen die versetzbaren 
Fórderbander und Bandstrafien ohne Rader1) noch zu schwer sind, wurden 
von der Bleichert-Transportanlagen G. m.b. H. leichte, tragbare Fórderbander 
entwickelt, die in kflrzester Zeit auf- und abgebaut werden kónnen und 
nur sehr wenig Platz beanspruchen.

Das waagerechte Geriist eines tragbaren Fórderbandes (s. Abb.) wird 
durch e in  Rohr gebildet, das auf Rohrstandern oder Bócken aufgesetzt 
ist. Eine Bandstrafie wird aus einzelnen Stflcken mit L3ngen von 2,5 
bis 6 m zusammengesetzt, deren Gewichte trotz grófier Starrheit so gering 
sind, dafi z. B. ein 6 m langes Bandstflck von zwei Mann beąuem getragen 
werden kann. Die einzelnen Stflcke werden durch waagerechte Bolzen 
und U-fórmige Verbindungsteile gelenklg miteinander verbunden, wodurch 
man eine Anpassungsfahigkeit der Bandstrafie an Bodenunebenhelten 
erreicht. Ais Werkzeug ist fflr den Zusammenbau nur ein Hammer nótig.

auBerdem eine grófiere Steigung, da der gewellte Rand des Gurtes das 
Fórdergut am Rutschen hindert. Ein Band von 10 m Achsabstand und
0,4 m Gurtbreite entspricht in der Abwurfhóhe und Leistung einem ge- 
wóhnlichen, fahrbaren Fórderband mit 15 m Achsabstand und mit einem 
Muldengurt von 0,5 m Breite. Durch die geringe Breite des Geriistes 
und die Ausnutzung des Werkstoffes wird das Gewicht eines Steilbandes 
gegeniiber einem anderen fahrbaren Fórderband wesentlich vermindert. 
Zum Antrieb dient wie auch bei den tragbaren Fórderbandern eine 
Elektro-Bandtrommel. R. —

Patentschau.
Dammbalkenverschlufi zur AbdEtmmung von Wasserkanalen oder 

Rohreinlaufen m it vorgebautem Rechen. (KI. 84a, Nr. 640577, vom 
12.3.1933, von Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg AG in Niirnberg.) 
Um stórende Nischen oder Nuten in den Pfeilerwanden, und um flber die 
Rechenflucht vorspringende Pfeilerveriangerungen fflr die Fflhrung und 
Lagerung der Dammbalken, und um ferner grofie und teure Verschlufistfltzen

zu ersparen, sind die 
vor dem Rechen a 

aufeinander zu 
schichtenden Damm
balken b zur Blldung 
eines Arbeitsraumes 
zwischen der Damm- 
balkenwand und dem 
Rechen an den Enden 

und an den den Zwlschenpfeilern c entsprechenden Steilen mit vorsprin- 
genden, ais einfache Gleitstfitzen ausgebildete Stiitzen d versehen, so 
dafi sie ein portalartlges Gebilde darstellen. Mit den Stiitzen d sind 
die Dammbalken an den Endwiderlagern e und an den Zwischenwider- 
lagern /, die an den Rechenzwischenpfeilern vorgesehen sind, abgestfltzt.


