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Alle R echte v o rb eh a lte n . Der Bau von D auerbehelfsbriicken im Kriege.
Von Dipl.-lng. Rudolf Riedl in Berlin.

Oft noch unter felndlichen BeschuB werden von den Pionieren die unter 7,20 m Fahrbahnbreite baut, so muBte hier im kriegsmafilgen
ersten BehelfsubergSnge geschaffen. Fiir den raschen Obergang der Behelfsbau auf mOglichst geringen Bauumfang geachtet und daher die
Hauptmacht und zur Slcherung des ersten Nachschubes mussen sie in erforderliche Mindestbreite gewahlt werden (bel Stadtbrflcken oder
kiirzester Zeit fertiggestellt sein. In vielen Failen wird dafflr yorbereitetes Behelfsbrucken zwischen erhaltenen Teilen der alten Brflcke wurde die
Kriegsgerat verwendet; oft aber muB sich 
der Pionier anders helfen. In und auf 
den Triimmern der alten Brucke (Abb. 1), 
auf nebeneinander gereihten Lastkahnen 
(Abb. 2), auf lose am Flufigrund auf- 
gesteliten Jochen wird die Behelfsfahr- 
bahn verlegt. Alle diese ersten schnellen 
Behelfsbrucken mflssen bald ersetzt wer
den. Die Kriegsbruckengerate werden 
fflr neuen Einsatz ln vorderster Front 
benćitlgt und mflssen wleder abgebaut 
werden, die anderen Briicken sind dem 
Ńachsacken der Trummer, wechselnden 
WasserstSnden und Hochwassergefahren 
nicht gewachsen. An ihre Stelle treten 
Dauerbehelfsbriicken, die allen Anforde- 
rungen des starksten Ńachschubverkehrs 
entsprechen und fflr eine Lebensdauer 
von mehreren Jahren durchgebildet sind.

Nur durch rasche und 
richtlge Planung dieser 
Dauerbehelfsbriicken war 
ihre rechtzeitige Her- 
stellung zu erreichen und 
ausrelchende Leistungs- 
fahigkeit zu erzielen. Die 
Belastung wurde minde- 
stens fflr Brflckenklasse II, 
die Fahrbahnbreite mit 
1 + 6 + 1  m elnheitllch 
vorgeschrieben. Bel der 
Bemessung mit den Lasten 
nach Brflckenklasse II waren 
die Bauwerke auch dem 
starksten kriegsmafligen

Abb. 1. Die auf den Triimmern der zerstórten Brucke 
errichtete schnelie Behelfsbrucke ist bereits durchgesackt.

Abb. 2. Die zum Teil auf lose am FluBgrund aufgestellten Jochen, zum Teil auf Kahnen 
aufgestanderte schnelie Behelfsbrflcke weist bereits starkę Knlcke in der Fahrbahn auf.

Fahrbahnbreite den alten Abmessungen 
angegllchen).

Waren also Belastung und Fahrbahn
breite gegeben, so galt es, an der Bau- 
stelle zwei wichtige Entscheidungen zu 
failen: Wird erstens die Dauerbehelfs- 
brflcke im Zuge der StraBe an der alten 
Brflckenstelle errichtet oder soli die 
StraBe ausgeschwenkt werden und zwei- 
tens, weiche Brflckenart soli ausgefuhrt 
werden?

Fiir die Beibehaltung der alten 
Brflckenstelle spricht vor allem die un- 
gestórte Durchfflhrung der StraBe, daneben 
auch die MOglichkeit, etwa erhalten ge- 
bliebene Pfeiler oder wenigstens ihre 
Grundwerke wleder verwenden zu kSn- 
nen. Die Trfimmer der zerstOrten Brflcke 
bereiten aber dlesem Vorhaben grofle 

Schwierigkeiten. Besonders 
wenn groBe óffnungen mit 
einer Anzahl von Zwischen- 
jochen zu flberbrflcken 
sind, ist es notwendig, sich 
iiber die Móglichkeiten der 
Beseitigung der Brflcken- 
trflmmer an den Jochsteilen 
und derGrfindungder Joche 
rechtzeitig klarzuwerden, 
Beim Fehlen geeigneten 
GerSts, bei groBer Wasser- 
tiefe, starker StrOmung und 
bei der meist kurz be- 
messenen Bauzeit wird sich 
oft der Bau der Behelfs-

Abb. 3. Walztrageruberbau neben der zerstorten Brflcke, 
unmittelbar auf den 16 m langen Rammpfahlen aufgesetzt.

Ko!onnenverkehr gewachsen, bei langsamer Fahrt und entsprechenden 
Abstanden konnten auch wesentlich schwerere Fahrzeuge, ais sie der
16-t-Walze entsprechen, die Brflcke befahren, wenn durch die Fahrbahn- 
ausbildung eine Querverteilung der Lasten geslchert war. Die Fahrbahn
breite von 6 m gestattet Verkehr in beiden Rlchtungen; wenn man im 
friedensmaBlgen StraBenbrflckenbau fur zwelspurigen Yerkehr nicht mehr

brflcke n e b e n  der alten Brflckenstelle empfehlen. Auch eine bereits 
auf oder in den Triimmern der alten Brflcke errichtete Notbrucke zwingt, 
wenn ihr Verkehr nicht unterbrochen werden darf, dazu, eine neue 
Brflckenstelle zu suchen. SchlieBlich soli auch der spatere Bau der end- 
gflltlgen Brucke nicht auBer acht gelassen werden, dem eine in der Achse 
Hegende Behelfsbrucke hinderlich w3re.
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Um die Leistungsfahig- 
kelt der StraBe zu erhalten, 
muB die Ausschwenkung 
in zflgiger Linienfflhrung 
mógllch seln. Um ge- 
nflgend groBe Halbmesser 
einlegen zu kónnen, wird 
man auch die volIstandige 
Beseitigung der durch 
Brflckensprengung oft schon 
stark beschadigten benach- 
barten Hauser in ErwSgung 
ziehen. Alle diese Um- 
stande sind zur Wahl der 
Briłckenstelle gegeneinander abzuwagen und werden schlieBlich noch 
beeinfiuBt vom Entwurf der Dauerbehelfsbriicke selbst.

Fiir den Entwurf der Behelfsbriicke sind neben den Erfordernlssen 
an Stiitz- und Lichtweiten, Schiffahrtsóffnungen, Bauhohe usw. die 
Móglichkeiten der Baustoff- und Geratebeschaffung und die Schnelligkeit 
der Herstellung von ausschlaggebender Bedeutung. Bauholz kann in der 
Regel auch im fremden Lande noch verhaltnismaBig ieicht aufgetrleben 
werden, es kann zur Not auch ohne grófleren Gerateeinsatz bearbeitet

und zusammengebaut werden. 
Bel zerstOrten Stahlbrucken 

t  wird man versuchen, aus den
Trtimmern noch passende 

r-'' j Trager fiir die Dauerbehelfs-
• f i brflckc zu gewinnen. Schlenen

von Nebenglelsen, die krlcgs- 
mafiig nicht gebrnucht werden, 
kónnen in dichter Lage ais 
Ersatz fur Trager dienen. In 

lwi?;!! der Nahe von Industriege- 
b |eten finden sich immerLager 
eiserner Trager, die — auch 
unbearbeitet — schon zur 
Oberbrflckung gróBerer Stiitz- 

1  V  weiten dienen kónnen. Wenn
t - f A l  W  e‘ne Elsenbauwerkstatt wieder

in Betrieb kommt, kónnen auch 
fjfcifślB&ń' “  1 ' " t  * J einfache genieteteTragerrasch
HT* H g a f n i  hergestellt

alten Brflckenachse. DIe Blechtrager 
wurden neu angefertigt, der eiserne 
Querriegel der Joche aus der zer- 

stórten Briicke herausgeschnitten. 
Zweireihige Grund- und Oberjoche.

Zur Erleichterung des 
schnellen Entwurfs von 
einfachen Dauerbehelfs- 
brGcken mit einfachen 
oder verdubelten Holz- 
balken, die noch durch 
Kopfbiige und Satteihólzer 
verst3rkt werden kónnen, 
mit Trapezsprengwerken 
und mit unbearbeiteten 
elsernen Tragern wurden 
Musterentwiłrfe aufgesteilt 
und fur die haufig vor- 
kommenden Stiitzweiten 

ein Teil der Berechnung in Tafelform zusammengestellt.
Ais Grundform der Dauerbehelfsbriicke bildete sich die Ausfuhrung 

mit Holzjochen, Walztrageriiberbau und Holzfahrbahn heraus. Hier sind

Abb. 8. Walztrageriiberbau in der alten Achse.
Holzbócke auf Betongrundwerken, 

die in offener Baugrube hergestellt werden konnten.

die Forderungen „behelfsmaBig” und „dauerhaft“ am besten gegenein
ander abgewogen. Diese Briickenart wurde deshalb auch in den meisten

neben der zerstOrten Jtsrucke. 
Einfache Holzjoche auf zwei Reihen Rammpfahlen,

Abb. 9. Walztrageriiberbau in der alten Bruckenachse. Doppeljoch auf betonierten 
Grundkórpern, zu dereń Herstellung das Wasser des Kanals abgelassen wurde.

Abb. 7.
Zweirelhlges Grund- und Oberjoch.

Abb. 10. Walztrageriiberbau auf Holzjochen, die auf gemauerten Grundkórpern stehen.
Bauzeit 5 Tage.
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Die Herstellung der Zwischenjoche biidete meist die Hauptaufgabe 
beim Bau der Dauerbehelfsbriicke. Mit der schnellen Beschaffung der 
Pfahle und der RammgerSte und dem Freimachen der Jochsteiien von 
Bruckentrummern waren die grtlfiten Schwierigkeiten beseitigt; wahrend 
dieser Zeit und wahrend der Aufstellung der Joche selbst konnte derUberbau 
vorbereltet werden, so daB 
nach Fertigsteilung der 
Joche nur noch kurze Zeit 
fiir die Fertigsteilung der 
ganzen Brucke erforder- 
Hch war.

Wenn genfigend lange 
Pfahle aufgetrieben werden 
konnten, wurden durch- 
gehende Joche ausgebildet 
(Abb. 3 u. 4). Meist aber 
\vurden die Joche aus 
Grund- und Oberjoch zu- 
sammengesetzt (Abb. 5, Abb. 13. WalztrSgeriiberbau auf den erhaltenen Pfeilern und Wlderlagern.

6 u. 7). Im Vorland (Abb. 8) oder In leergelaufenen Kanalen (Abb. 9) 
wurden die langwierigen Rammarbeiten vermieden, die Grundwerke 
gemauert oder betoniert und Holzbócke aufgesetzt. In einem seichten 
Flufi wurden im Schutz von Fangedammen die Resie der alten Pfeiler aus- 
gebessert und fur die Zwischenjoche neue Grundkórper gemauert (Abb. 10).

Zur Verbesserung der be- 
schadigten Auflagerbanke 
gcniigte oft ein elnfacher 
Schwellrost (Abb. 11) oder 
ein Holzbock (Abb. 12). 
Manchmal wurden auch 
Pfeiler und Widerlager noch 
unbeschadigt vorgefunden, 
so daB der Oberbau un- 
mittelbar aufgelegt werden 
konnte (Abb. 13).

Die Walztrager wurden 
an den Stofistellen nur mit 
Steglaschen verschraubt.

Abb. 14. Dauerbehelfsbriicke in der alten Briickenachse 
mit verdiibelten Balken, Sattelholz und Kopfbugen. Genagelte hOlzerne Vollwandtr3ger auf Doppeljochen.

Abb. 16. Trapezsprengwerk mit verdilbelten Balken 
iiber einem Schleusentor.

Abb. 17. TrapezsprengwerK mit verdiibelten Balken 
auf den erhaltenen Pfeilern der zerstOrten Brficke. 

Etwa 15 m Pfeilerentfernung.

Abb. 11. Auflagerung des Walztrageriiberbaues 
am beschadlgten Widerlager auf einem Schwellrost.

Abb. 12. Auflagerung des Walztrageruberbaues 
am zerstOrten Widerlager auf einem Holzbock.
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Abb. 18 u. 19. Dreiecksprengwerk mit Fachwerkscheiben in der alten Brflckenachse. Der Strecktrager ist ein genagelter Yollwandtrager.

Eine vollstandige Verlaschung der Roste, urn eine durchlaufende Wirkung 
zu errelchen, wurde nicht angewendet; diese wurde in elnigen Fallen 
durch gegenseitiges Obergreifen der TrSger und die Anordnung ent- 
sprechender Querverbindungen sichergestellt. Auch lastverteilende Quer- 
schelben zur Verbindung der in etwa 0,5 bis 0,9 m Abstand liegenden 
Walztrager wurden nur selten und unvollkommen eingebaut. Die Last- 
verteilung mufite in der Regel allein die hOizerne Fahrbahn bewirken.

20. Oberbau und Stiitzen aus Walztragern.
Alle Trager wurden aus einem zerstOrten Oberbau mit einbetonierten 

Tragern gewonnen.

Die Fahrbahn wurde durchweg in Holz ausgebildet. Der geringe 
Abstand der Walztrager machte meist cigene Querhólzer entbehrlich. 
Die Tragbohlen liegen (wie bei Holzbriicken) unmlttelbar auf den Haupt- 
tragern auf, sie liegen also quer zur Fahrtrlchtung. Um eine bessere 
Lastverteilung und Yerstelfung der Brucke zu erzielen, wurden die Ver-

Abb. 21. Blechtrager auf Holzjochen, die auf den alten 
Pfeilerresten der stelnernen Brucke stehen. Die Blech
trager wurden in einem neu in Betrieb genommenen 

feindlichen Stahlwerk ln 19 Tagen hergestellt.

schleifibohlen unter 45° gegen die Fahrtrichtung geneigt fischgratenartlg 
verlegt, obwohl diese Ausfiihrung etwas schwieriger ist und auch mehr 
Verschnltt ergibt. Die bei dieser Anordnung entstehende mittlere Fugę 
des Fahrbahnbelages wurde mit einem etwas eingelassenen Flachelsen 
gedeckt.

Fiir die Oberflachenentwasserung der Fahrbahn konnte nicht viel 
getan werden. Eine Quernelgung der Fahrbahn ist nur schwierig und 
unter Zeitverlust herzustellen. Bei langeren Briicken wurden Locher im 
Bohlenbelag mit eingepaBten Blechrohren langs dem Schrammbord oder 
Schlitze im Schrammbord selbst vorgesehen.

Neben dieser „Regel“ausfiihrung der Dauerbehelfsbriicke, die in einer 
Unzahl von MOglichkeiten abgewandelt wurde, kam aber auch eine 
Reihe anderer Formen zur Ausfiihrung.

Wo gutes Bauholz beschafft werden konnte, oft sogar Sagewerke 
wleder in Betrieb kamen und genugend Zimmerleute zur Verfugung 
standen, wurden reine Holzbriicken ausgefuhrt, obwohl bei diesen die 
Bewaitlgung der hohen Verkehrslasten schon groBe Schwierigkeiten macht. 
Mit verdubelten Balken, die mit Sattelhólzern und Kopfbiigen verstarkt 
sind (Abb. 14), kann man Stutzweiten bis etwa 8 m flberbrflcken. Fiir 
die gleiche Stiitzweite wurden an einigen Stellen ais Ersatz fiir Walz
trager hólzeme genagelte Voliwandblnder verwendet (Abb. 15). Diese 
Trager wurden am gleichen Werkplatz in grófierer Anzahl hergestellt, 
und dann wurden damit mehrere Baustellen beliefert, bei denen sie wie 
Walztrager verlegt werden konnten. Fiir Stutzweiten bis zu 15 m wurden
— mit verdiibelten oder genagelten Balken ais Strecktragern — Spreng- 
werke errichtet (Abb. 16 bis 19).

Aus wleder verwendi5aren Teilen zerstórter Briicken konnten oft 
andere vollwertige Bauwerke erstelit werden. Die Brucke der Abb. 20 
ist aus den frelgelegten Walztragern einer Betonbrflcke mit einbetonierten 
Tragern erstelit worden. Die Trager hatten belm Absturz der Brucke 
wenig gelitten. Sie wurden 
auf der Bausteiie mit Winden 
ausgerlchtet, und aus ihnen 
wurden die stahlernen Pendel- 
stiitzen und der Oberbau an- 
gefertigt.

Fiir Flufibrilcken waren 
wegen der Schlffahrt und des 
Hochwasserabflusses Stfltzwei- 
ten von 20 bis 30 m erforder- 
lich, die mit Walztragern 
nicht mehr uberbruckt werden 
konnten. Zum Tell ln der 
Heimat, zum Tell aber auch 
in Stahlwerken des besetzten 
Gebietes, die rasch wleder 
in Betrieb genommen worden 
waren, wurden hlerfur wahrend 
der Hersteilung der Joche ge- 
nletete Trager in kiirzester 
Zeit angefertigt. Die Trager 
sind ais Durchlauftrager aus- 
geblldet (Abb. 21 bis 23). Die 
Stófie konnten bei einigen 
Oberbauten sogar an der Bau- 
stelle genietet werden. Durch 
fachwerkartige Querverbande 
wird eine Rostwirkung ge- 
slchert. Fflr den Einbau wurde 
mit bestem Erfolg ein auf zwei 
Lastkahnen behelfsmafilg errlchteter doppelter Schwlmmkran verwendet. 
Zwei Haupttrager wurden mit ihren Querverb3nden am Ufer zu einem 
etwa 25 m langen Kasten zusammengebaut und dieser dann mit dem 
Schwlmmkran eingelegt (Abb, 24). Da der Haupttr3gerabstand etwa 
1,5 bis 2 m betragt, muBten die Quertr3ger — meist kleine Trager oder

Abb. 22. Dauerbehelfsbriicke in einer 
groBen Stadt. Die Brflcke wurde in 
neuer Lagę errichtet. Blechtrager- 
fiberbau auf Stahljochen aus Spund- 

wandeisen.
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Abb. 23. BlecbtrSger in alter Briickenlage. Zwischen die Trummer wurden Stahlpfahle gerammt.

flber den Haupttragern liegende U-Eisen — in etwa 50 bis 80 cm Ab- 
stand angeordnet werden. Die Tragbohlen konnen dann in der Langs- 
richtung, die Verschieifibohlen quer zur Briicke liegen; dadurch ergibt 
sich eine gute Lastverteilung.

Fur die grOGeren Briicken wurden die Zwischenjoche meist aus 
Stahipfahlen gebiidet. Fur das Rammen der Pfahle aus Spundbohien 
(Abb. 22) oder Breitflanschtragern (Abb. 25) mufiten ań der Jochstelie nur 
die gróGten Trummer beseitigt werden; auch durch die geringere Pfahi- 
zahl wurden die Arbeiten • 
abge^

bauten in den besetzten Abb. 26. Zwischen den Triimmern der
Gebieten befafiten Stellen zerstórten Brucke gerammte Pfahle aus
wurde eine Unzabl Er- Breitflanschtragern.
fahrungen technischer und 
verwaltungsmafiiger Art
gemacht. Die Sammlung und Auswertung ailer dieser Erfahrungen 
und Beobachtungen wird Sache der Nachkriegszeit sein. Die rascbe 
und technisch rlchtige Bewaltigung ailer dieser Bruckenbauaufgaben in 
den'besetzten West- und Ostgebieten lafit sich heute schon ubersehen. 
Sie beweist die Tuchtigkeit und Elnsatzbereitschaft des deutschen Arbeiters 
und Ingenieurs.

Abb. 24.
Einlegen von Blechtragern mit einem behelfsmafiigen Schwimmkran

Abb. 25. Walztrageruberbau auf gerammten Breitflanschtragern,

Abb. 27. Dauerbehelfsbrucke mit ausschwimmbarem Mittelteil.
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Alle Rechte vorbehallen, D er EinfluB der neuzeitiichen B oschungsgestaltung  
bei Reichsautobahnen und Landstrafien auf die Ermittlung der Erdm assen.

Von Professor SDr.=!3ng. habil. Johannes Schlums, Berlin.
(SchluB aus Heft 1.)

Flacheninhaite in Abhangigkeit von den Hohen 
fiir Damm und Einschnitt bei neuzeitlicher Boschungsgestaltung.

Aus den vorhergehenden Untersuchungen iiber den Boschungskorper 
bei DSmmen ist zu ersehen, daB zwar innerhalb eines Feldes die Ab- 
weichungen zwischen Naherungs- und genauem Verfahren der iMassen- 
ermittlung einer verhSltnismafiig einfachen GesetzmaBigkeit folgen, dafi 
jedoch das Fehlergesetz unklarer wird, wenn die Querschnitte mehreren 
Feldern angehoren. Fiir Einschnitte werden die entsprechend en Werte 
hier nicht angegeben. Um die Schwankungen und Fehler bei der an- 
genahertenErrecbnung derlnhalte jedochnochbesserer- 
kennen zu lassen, werden die Flacheninhaite in Abhan- 
gigkeit von den Hohen zwischen 0 und 6 m fiir DSmme 
und Einschnitte berechnet und aufgetragen (Abb. 17).

3 h  m 3 ~

In Abb. 17 steilen dar
Linie I: die Boschungsflachen des Dammes mit weicher Ausrundung;
Linieli: die BSschungsfiachen des Dammes und des Einschnltts mit 

gleichbleibender Neigung 1 :1,5;
Linie III: die Teilflache des mittleren Einschnittskórpers, und zwar iiber 

der Entwasserungsmulde, dereń Brelte nach dem Regeląuerschnitt
2,50 m betragt;

Linie IV: die Flachę iiber der Einschnittsbóschung bei „iiblicher" Aus
rundung;

mn Hohe h-Sm ab Iiegen die Linien n  u. IV zusammen, 
die Linie I  !au f i para!lei. D er Abstand v  is t
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Abb. 16. Einschnitt, iibliche Ausrundung.
3. Feld. Berechnung der Querschnitts- 

fiache uber der BOschung.
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Ouerschriiltsjlache in m?

Abb. 17. Flacheninhaite in Abhangigkeit von den Dammh&ben (weiche Ausrundung) 
und Einschnittstiefen (iibliche Ausrundung).

Fur den Dammąuerschnitt (weiche Ausrundung) nach Abb. 7 gilt
h1 
2 L

- Feldzahl:

(15)

1. Feld (Hohe h --

2. bis 5. Feld (Hohe h 
~ r = n — 1

0 bis 1 m) fur p =  1: F =  m1- 

1 bis 5 m) mit n -

I-'n =
/ż2
2 £

/■= i
(2 r — 1) mr +  (2 n — 2) mn x

L

x
+  '+ »in

also z. B. fiir das 2. Feld:

F — —2 2
Vom 6. Felde (Hohe h

flachę weg:
h- I

I ml +  3 nu +  5 mz +  7 m.s

- 1 
L2

—
(L  x  —  x 2)

nty +  2 m2 ■ £  +  nu_- x -  , ,  . L x  —  x -
j j  + (m i — m2) ----- -jj —

5 m) an failt die Verwindungs-

F„

9 %  +  10 nu x

L m. x-
IJ

Fur die Gestaltung der Einschnitte nach der iłblichen Ausrundung 
nach Abb. 9 gelten entsprechend die folgenden Formeln zur Ermittlung 
der Querschnittsfiache des KOrpers iiber der Bóschung:

1. Feld (H5he h — 0 bis I m) fur p =  1: F — ml ■ • x

2. bis 5. Feld (Hohe h == 1 bis 5 m) mit n — Feldzahl:
p  ;_i. , l ~ f l t .  U ' -  . . w ..........  , , X

(16)

2 [(« — 1)2« „ - l +  (n — \)[nmr 

4- [n mn—

- (n 2) mn ■U L

(n — l ) m „ _ , j  XL) . ,

^  X  x~4 m, -f , (3 vn;j — m2) i -  (3 m3 •2 nu)

also z, B. fiir das 3. Feld: 
h-

- 4  m  ^

Vgl. hierzu Abb. 16, mit dereń Hilfe diese Formel leicht 
unmittelbar abgeleitet werden kann,

6. Feld (Hohe / i > 5 m ) ;
h-
„ • nur.# { 2 5 +  10. *  +  *

Setzt man in die vorsteheuden Formeln die Werte h — 1, m1 =  5, 
;/j2 =  4, m3 =  3, nu =  2 und mt =  1,5 ein, so ergeben sich die verein- 
fachten Formeln in Spalte 2 der Tafeln II und 111.

Linie III +  IV: die Flachę iiber Entwasserungsmulde und  Einschnitts- 
bóschung;

Linie I—II: den Flachenunterschied zwischen weicher Ausrundung und 
gleichbleibender Neigung des Dammes; dieser Flachenunterschied 
ist von der HOhe 5 m an unveranderlich;

Linie IV—II: Flachenunterschied zwischen iiblicher Ausrundung und 
gleichbleibender Neigung des Einschnitts; von der Hóhe 5 m an 
ist dieser Wert gleich 0.

Will man Damm- und Einschnittsfiachen vergleichen, so mufi beim Ein
schnitt die Flachę iiber der Muldę hinzugezahlt werden, d. h. die Linien I 
und III +  IV mussen verglichen werden; die Massen des Kerns kćSnnen 
beim Vergleich weggelassen werden, da sie fur Damm und Einschnitt 
gleich groB sind. Man erkennt, daB beide Linien nahe beieinander Iiegen. 
Die Einschnittsfiachen sind nur 1 bis 5 m2 groBer ais die Dammfiachen 
fiir die gleiche Hohe. Die Q u e r s c h n i t t s g e s t a l t u n g ,  d ie  nach  
s c h ó n h e i t l i c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  g e s c h a f f e n  w u r d e ,  i s t  a l so  
auch  fiir d en  M a s s e n a u s g le i c h  s e h r  g i in s t ig .

Fehler bei angenaherter  Massenermittiung in Abhangigkeit von der 
Breite des Planums.

TDie in diesem Aufsatze bisher durchgefiihrten Fehleruntersuchungen 
bezogen sich nur auf den eigentlichen Boschungskorper. Wendet man

ldas bisher iibliche Naherungsverfahren nach der Formel J =
oder das mittlere Profilverfahren auf den Kern des Dammes oder Ein- 
schnittes an, so liefern beide Verfahren mathematlsch genaue Werte, da 
dieser Kórper I<enform hat, die Flachę also mit der Hohe linear wSchst. 
Betrachtet man also den gesamten Querschnitt des Dammes oder Ein
schnitts (BoschungskSrper und  Kern), so muB der Fehler mit zunehmen- 
der Breite des Planums abnehmen. In Abb. 18a u. b sind die Ab- 
messungen fiir die Damme der LandstraBen und der Reichsautobahn, 
in Abb. 19a u. b fiir die Einschnitte angegeben. Bei einem 2 m breiten 
Randstreifen ergibt sich nach den im Jahre 1937 herausgegebenen „Vor- 
laufigen Richtlinien fur den Ausbau der LandstraBen" (RAL)5) bei einer 
Fahrbahnbreite von 6, 7,5, 9 und 12 m die halbe Planumsbreite 5  =  5, 
5,75, 6,5 und 8 m.

Fiir B — 10 und 12 m wurde der Fehler ebenfalls berechnet, um eine 
Fehlerlinie in Abhangigkeit von der Planumsbreite zeichnen zu kónnen. 
Bei der Reichsautobahn ergibt eine Fahrbahnbreite von 7,50 m eine 
halbe Planumsbreite von B — 14,25 m. Die Werte B sind beim Einschnitt 
um die-Breite der Entwasserungsmulde, also um 2,50 m grOBer.

5) 3. Aufi. Berlin 1939, Volk u. Reich Verlag.
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Fur Kórper mit den folgenden HOhenunterschieden wurden die Fehler 
einmal nach dem ublichen, zum anderen nach dem Verfahren der mittieren 
Profllrechnung berechnet, und zwar fur Damm und Einschnitt: h =  0—2, 
0—3, 1—5, 3—6 m. In Abb. 20 u. 21 wurden die positlven Fehler 
auf der Ordinatenachse nach oben, die negatlven nach unten aufgetragen.

t § ̂ l i łl i
i . * 11 1

- B - m .2 5 -

u*/ b)
Landstratien ■ Reichsaulobatw

Abb. 18. Ermlttlung der Planumsbreiten und der Werte B 
fflr die fibllchen Fahrbahnbreiten. — Damm.

Einschnitt 

^  ?
$

| |  |
Z, 50 2.00

a-)
LandstraOen

b)
Reichsautobahn

Abb. 19. Ermittlung der Planumsbreiten und der Werte B 
fflr die fibllchen Fahrbahnbreiten. — Einschnitt.

Die Fehler aus dem fibllchen Verfahren wurden in einfachen Linien, die 
Fehler aus dem Verfahren der mittieren Profilrechnung in Doppellinien 
dargestellt, jedoch jeweils in der gleichen Strlchart. Allgemein findet 
man das Abnehmen des Fehlers mit zunehmender Planumsbreite be-

>
------ Ma/be Planumsbreite B in m

Abb. 20, Fehler in °/o bei der Massenermittlung nach 
Naherungsverfahren in AbhSngigkeit von der Planums- 

breite bei Dammen mit welcher Ausrundung.

statlgt. Man erkennt weiter, dafi sowohl belm Damme ais auch beim 
Einschnitt bald das eine, bald das andere Naherungsverfahren positive 
oder auch negative Werte Iiefert, je nachdem, wie grofi zufailig die 
HOhen der begrenzenden Querschnitte sind. Es b e s t e h t  a l so  k e ln e
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e i n d e u t i g e  G e s e tz m a f i ig k e i t  w ie  be i  K ó rp e rn ,  d ie  von  B ó s c h u n g e n  
mit g l e i c h b l e i b e n d e r  N e ig u n g  b e g r e n z t  sind .  Auch die Absolutwerte 
der Fehler schwanken sehr und nehmen zum Tell recht grofie Betrage an. Wie 
weit sich die Fehler ausgleichen werden, ist auch nicht abzusehen (vgl. hierzu 
das Beisplel in Tafel IV).

r  '~— j x —-i i
i----------L-Lange eines ,Feldes"------- -* .

Abb. 22. Beruckslchtigung des"Quer^ 
schnittsabstandes J x  im genauen 

Massenermittlungsverfahren.
Abb. 23.

Zeichnerische Ermittlung von F,

10,50 12 IV
Haiće Pianumsbreite t2,50m (M uldę]-B  in m.

Abb. 21. Fehler in %  bei der Massenermittlung 
nach Naherungsverfahren in Abhangigkeit von 
der Pianumsbreite bel Einschnltten mit flblicher 

Ausrundung.

Koordina/enac/isen bei Koordimtenachsen bei

Abb. 24 b. Damm: Summenllnlen Jl = f F l d x  aus
o

der Querneigung des Gelandes in Abhangigkeit von 
den Hóhen fflr B =  5 m (vgl. Spalte 5 der Tafel II).
— Fur Zuschlage die ausgezogenen Linien. Fflr 
Abzflge die ausgezogenen Linien bei n =  20, 10 
und 6 oberhalb der strlchpunktierten Linie; bei 
n — 5> 4 und 3 die gestrichelten Linien rechts der 
strlchpunktierten Linien.—Anzuwenden bei 0.

200210

£l inm., ->—  — ~/^inm !

Abb. 24 a. Fiachen F  in Abhangigkeit von 
den Hóhen (vgl.Spalte 2 derTafelnllu.III). 

Anzuwenden bei 4 h  =  0.

Abb. 24. Summenlinien J  =  f  F d x  In Abhangig-
o

keit von den Hóhen zur genauen Massenermitt
lung (vgl. Spalte 4 der Tafeln II und III). 

Anzuwenden bei 4 h ^ 0 .

Abb. 24c.? Damm: Dreiecksflachen Fx aus der 
Quemeigung des Gelandes in Abhangigkeit von 
den Hóhen fflr B  =  5 m (vgl. Spalte 3 der 
Tafel II). — Fflr Zuschlage die ausgezogenen 
Linien. j  Fur Abzflge die ausgezogenen Linien 
bei n =  20, 10 und 6 oberhalb der strichpunk- 
tierten Linie; bel n =  5, 4 und 3 die gestrichel
ten Linien rechts der strlchpunktierten Linie. — 

Anzuwenden bei J h =  0.

Abb. 24d. Einschnitt: Summenlinien =  f F l d x  aus
o

der Quernelgung des Gelandes in Abhangigkeit von 
den Hóhen fur B — 5,00 +  2,50 =  7,50 m (vgl. Spalte 5 
der Tafel III). — Fur Abzflge nur oberhalb der strich- 

punktierten Linie. —
Anzuwenden bei i f e O .

Abb. 24e. Einschnitt: Dreiecksflachen Ft 
aus der Querneigung des Gelandes" in Ab
hangigkeit von den Hóhen fflr 5  =  5,00 
+ 2,50 =  7,50 m (vgl. Spalte 3 der Tafel III).
— Fur Abzflge ,nur oberhalb der strich- 

punktierten Linie. — 
Anzuwenden bei J h  — 0.
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Verfahren zu genauer Massenermittlung.
Will man die vorstehend beschriebenen Fehler vermeiden, was sich 

nach der soeben gewonnenen Erkenntnis bei geringen Pianumsbreiten in 
erster Linie empfiehlt, so kann man sich nicht mit der Darsteliung der 
FiSchen in Abhangigkeit von den Hóhen zufrieden geben, man muB dann

X

vielmehr die integrationswerte J~FX d x  in Abhangigkeit von der Hóhe fiir
o

die gegebene Querschnittsgestaltung auftragen und diese Werte zur 
Massenermittlung verwenden. Diese Linie ist gewissermaBen die Eich- 
iinie des nach bestimmter Gesetzmafiigkeit gestaiteten BOschungsąuer- 
schnitts. Der Inhait des Erdkorpers zwischen zwei Hóhen hl und h2 
wird dann mathematisch genau ais Uoterschiedsbetrag zweier Integrale

Ki X2
(17) J  = -■ f  Fx d x — j F x d x

o o
gefunden, also J — ( Ą — Ą)L,  wenn a: ais Teil von L angegeben wird, 
z. B. *  =  0,3 L. Der Wert Z muB dann noch wie folgt aus der Rechnung 
ausgeschleden werden. Da eine geradlinige Ver3nderung der Hóhen

zwischen zwei Querschnitten Voraussetzung ist, gilt ~  =  ---—  (Abb. 22).
L  X

Hlerbel ist h =  1 m nach dem Regeląuerschnitt,
J x  der Abstand der Querschnitte,
J h  =  hl — //, der Hóhenunterschled.

J  x  
J h Fm J x  -

Mit h =  1 m erhalt man 

(17a) 7 = ( 7 1 — J2)L =  J J ,  L ^ J J -

Darin ist Fm == der Mlttelwert aller Querschnittsfiachen

auf der Strecke J x ,  der jedoch nicht in der Mitte von J x  llegt.
Fm J J

Fm wird also ais 4. Proportionale aus der Beziehung -- - =  —  gefunden

(Abb. 23). Um den Korperinhalt zu erhalten, muB man Fm noch mit 
dem Abstand der Querschnltte J x  vervieifaltlgen.

Wird J h  =  0, so ist der Querschnitt Fm auf dieser Strecke un- 
veranderllch; in diesem Falle muB Fm aus Abb. 24a entnommen werden, 
in der die Flachen in Abhangigkeit von den Hóhen aufgetragen sind 
(vgl. Spalte 2 der Tafeln Ii u. III). Der Wert J K — im gleichen Abszlssen- 
mafistab gemessen — stellt z. B. den Wert Fm des Dammes mit weicher 
Ausrundung fflr die Dammhóhe h =  4 m bel B =  5 m  dar.

Nach Spalte 4 der Tafeln II u. III ist in Abb. 24 im oberen rechten 
Quadranten die Flachenintegrallinle fiir den Bóschungskórper des Dammes 
(weiche Ausrundung) sowie fQr den Korper iiber der Einschnittsbóschung 
und der Entwasserungsmulde (fibliche Ausrundung) in Abhangigkeit von 
der Hóhe aufgetragen. Im linken oberen Quadranten sind die Integral- 
linien fiir den mlttleren Kórpertell (Kern) mit der Breite B eingetragen, 
und zwar fur verschiedene Werte von B (quadratische Parabeln). Im 
rechten unteren Quadranten wird Fm ermittelt.

Beispiel fflr die genaue Massenermittlung bei w aagerechtem  Gelande.
Es solien an Hand der Abb. 24 die Massen fur einen Einschnitt 

berechnet werden, der nach der ,ubiichen“ Form gestaltet wurde und 
dessen Hóhenunterschied zwischen Gelande und Planum in der Achse 
an dem einen begrenzenden Querschnltt h — 3 m, an dem anderen 
6 m  betragt. Die Planumsbrelte betrage 2 B = 1 0 m .  Bei der Hóhe 
h — 3 m wird der Wert CD  abgegriffen, bei der Hóhe /i =  6 m  der 
Wert EF. C D  wird von E  bis D' abgesetzt. Die Strecke FD'  wird 
auf der Abszissenachse vom Nullpunkt bis D’ abgetragen, in U  das Lot 
D' G mit der Lange J h = = 6  — 3 =  3 m errichtet. Die Verbindungslinie 
zwischen G und dem Koordinatennulipunkt schneidet die Parallele zur 
Abszissenachse durch den Wert 1 in H. Der Abschnitt Z H  ist gleich dem 
gesuchten Fm, das nur noch mit dem Querschnittsabstand J  x  vervielfacht 
werden muB, um J  zu erhalten (an dle Strahlen im rechten unteren Qua- 
dranten wurden die Werte von Fm angeschrieben, so daB man dle Grófien 
auch unmittelbar ablesen kann). Den Gesamtwert erhalt man durch 
Verdoppelung des gefundenen Betrages, da die Linien nur eine Damm- 
halfte berflcksichtigen.

Berflcksichtigung der  Querneigung bei dem Verfahren zur genauen 
Massenermittlung.

Die Querneigung des Gelandes wird durch Zuschiage oder Abziige 
berucksichtigt. In jedem Falle wird also von den Werten ausgegangen, 
die auf das waagerechte Gelande bezogen sind. Aus dem Langsschnitt 
wird ht entnommen, daraus fflr den Damm in Abb. 7, fflr den Einschnitt 
in Abb. 10 u. 11 h und t i  ermittelt. Fiir diese Hóhen werden dann 
zunachst die Massen fur die Querneigung 1 : oo ermittelt. Nach Abb. 25a 
bis d sind also die Massen aus der Querneigung zu berflcksichtigen

b e im  D am m :
auf der Talscite durch einen Abzug (Abb. 25a), 
auf der Bergseite durch einen Zuschlag (Abb. 25b), 

be im  E in s c h n i t t :
auf der Talseite durch einen Zuschlag (Abb. 25c), 
auf der Bergseite durch einen Abzug (Abb. 25 d).

In Spalte 3 der Tafeln II u. III sind die Formeln fur die Querschnitts- 
flachen fur die einzelnen Felder, in Spalte 5 entsprechend die Formeln 
fflr die Integratlonslinien angegeben. Der Aufbau der Formeln laBt ihre 
Ableitung aus den einfachen geometrischen Beziehungen zwischen

Bóschungsneigungen, Pianums- 
y \  breite und Querneigung des

T j  | Gelandes 1: n erkennen. In
Abb. 24b bis e sind diese For
meln fflr die Werte S  =  5 m  
fflr den Damm, 7,5 m fflr den 
Einschnitt ausgewertet und 
dargestellt. Beim Damm gel- 
ten fflr die Zuschiage die aus- 
gezogenen Linien, fur die 
Abzfige bei Querneigungen 1:5 
und steiler die gestrichelten 
Linien. Die strichpunktlerte 
Linie gibt die Grenze fflr die 
Hóhen an, bel denen dle 
ąuergeneigte Gelandellnie in 
Planumsmitte schneidet. Die 
Linien kónnen nur oberhalb 
dieser Begrenzungslinie ver- 
wendet werden. Unterhalb der 
Begrenzungslinie wflrde der 
Abzug zu groB sein, wie 
Abb. 26c zeigt. In diesen 
Sonderfailen ( ^  =  0) muB fflr 
den Abzug ein besonderer Ab
stand der Querschnitte berech
net werden J x t mit der Grenze 
hL =  0. x^ ist kleiner ais x. 
WerderidiegestricheltenLInien 

benutzt, dann muB in Abb. 24 das Koordinatennetz ebenfalls verschoben
werden, wie es fur 1 :4  angedeutet ist, da ja in diesem Falle die
Bóschungsneigung 1 :5  und 1 :4  und somit die zwei untersten Streifen 
von je 1 m Hóhe des Regeląuerschnitts wegfallen. Anschnitte mit
negativen Werten von /ft werden in dem Yerfahren nicht berflckslchtigt.

Abb. 25a bis d. 
Berflcksichtigung der Querneigung 

bei der Massenermittlung.

* i Jonde/fali:h ,-0  
^ m0 Geiandeiime 

schneidet das 
Ptanum in der Mitte

* k , is tn eg a tiv :
- rrr7Trnn?̂ ^  Der dreieckfor- 

^ m ige Abzug w a- 
re um das schraf- 
fie rte  D reieck zu  

groS

Abb. 26. Anschnitte.

Beispiel fflr die Berflcksichtigung der  Querneigung bei der genauen 
Massenermittlung eines Dammes.

Es sel der Inhalt eines Dammkórpers mit B = ' 5 m  bei der Quer- 
neigung 1: 20 zu ermitteln zwischen den Hóhen /zA =  4 m und hv —  2 m. 
Es werde die Talseite behandelt:

Aus dem Regeląuerschnitt (Abb. 7) erglbt sich, wie bereits weiter vom 
beschrieben, fflr hl — AB  =  4 m h — AB' — 4,9 m. Aus Abb. 24 erhalt 
man LM,  aus Abb. 24b NO. NO  wird von L aus auf LM  abgesetzt, 
so daB sich OM  ergibt. Entsprechend erhalt man aus Abb. 7 fflr ht — A B { 
=  2m  h =  At Bi — 2,87 m. StnngemaB ergibt s i c h / . ! ^ ,  aus Abb. 24b 
NiOv NyOi wird von Lv aus auf LyMi abgesetzt, so dafi man Ol Ml 
erhalt. Nun wird OlMl von OM  abgezogen. M^M wird auf der Ab
szissenachse abgesetzt, in M  ein Lot mit der Lange 4,90 — 2,87 =  2,03 m 
und dem Endpunkte P  errichtet. P  wird mit dem Koordinatenursprung 
verbunden, der Schnittpunkt ist Q. Strecke ZQ =  Fm. J  =  Fm J x .

Die Bergseite wird genau so behandelt. Aus Abb. 7 erhalt man fflr 
hi — 4 m  h' =  3,1 m, fflr //1 =  2 m A' =  l ,43m. Die Massen aus der 
Quernelgung sind jedoch in diesem Falle hinzuzurechnen, d. h. also, dle 
entsprechenden Werte NO  und N f i i  sind zu LM  hinzuzufiigen.



Ahnliches Beispiel fur den Einschnitt.
Es seien die Einschnittsmassen fur B ~  5 

■+ 2,50 =  7,50 m und eine Querneigung 1 : 20 
zwischen Querschnitten mit den Hóhen hx = 3  m 
und 2 m zu ermitteln.

Es werde ebenfalls die Talseite behandelt. 
Aus Abb. 10 ergibt sich durch den Linienzug 
R S T  h — 2,23 m. Aus Abb. 24 erhalt man 
UV, aus Abb. 24d \VX. W X  wird zu U V  
hinzugezahlt, das ergibt U X. Entsprechend 
erhalt man aus Abb. 10 fiir h1= (2 m iiber 
Rl Sl Tl * =  1,32 m. Aus Abb. 24 kann man 
Ut Vu aus Abb. 24d \VxX i abgreifen. UvVx 
+  \V1X l — Ul X l. Die Strecke UlX, wird von 
U X  abgezogen. Dieser Wert X 1X  und der 
Hóhenunterschied 2,23 — 1,32 =  0,91 m liefern 
im rechten unteren Quadranten der Abb. 24 Y 
und V,. Strecke ZY^ =  Fm. J — Fm J  x.

mndschie/er Ubergang von 
einer Netgung zur anderen

Abb. 27. LSngsschnitt fiir das Beispiel der Tafel IV.
OuernegW

beim Damm und der .ublichen* Ausrundung 
beim Einschnitt die Massen nach dem genauen 
Verfahren zu ermitteln. Mit Hilfe der Formeln 
kOnnen die Linien auch iiber die Hóhe von 6 m 
hinaus ver!8ngert werden. Aus praktischen Griin- 
den empfiehlt es sich, zunachst auf die ganze 
Strecke fur jede Dammseite die Massen fiir waage- 
rechtes Gelande zu berechnen und den EinfluB 
der Querneigung nachtraglich zu berucksichtigen.

In der Tafel IV werden noch die Er- 
gebnisse der Massenermittlung fur ein Bei
spiel wiedergegeben, dessen LSngsschnitt 
Abb. 27 zeigt. Die genauen Werte werden 
den aus den beiden N3herungsverfahren
( Fa +  Fb \
y = -  2 ..........  ̂ unt* nilttlere Profilrechnungj

gewonnenen gegenubergestellt. Beiden Verfahren 
wird einmal die neuzeitliche Bóschungsgestaltung, 
zum anderen die einheitliche Bóschung von 1:1,5 
— also ohne Ausrundung — zugrunde gelegt.

Man erkennt aus der Tafel IV, daB auf Teilstrecken, z. B. beim 
Damm zwischen den Hóhen 0 und 4 m ,  im Verhaitnis sehr hohe 
Fehler auftreten, daB im vorliegenden Beispiel jedoch die Fehler sich 
insgesamt etwas ausgleichen. Das ist besonders darauf zuriickzufuhren, 
daB sowohl in der Damm- ais auch in der Einschnittsstrecke eine gewissc 
Lange mit gleichbleibendem Querschnitt enthalten ist, fiir die sich die 
Massen nach jedem Verfahren fehlerlos ergeben. Weiterhin kann man 
fur dieses behandelte Beispiel erkennen, daB das N8herungsverfahren 
nach der mittleren Profilrechnung die kleinsten Fehler aufweist. Auf

AuJ der Bergseite muB eine 
■Muldę angeordnet werden, 
die hier nicht emgetrogen ist.

Zwischenquerschnifie J u r /  
ganzzahhge Werte von 
h (1.2.3,1.5 u. 6m ) mussen 
fu r das Abstecken im Ge
lande enfworjen werden. 
Fiir die Massenermittlung 
werden s/e nicht benofigt.

windschiejer Ubergang 
von einer Neigung zur anderen

Abb. 28. Schaubild fiir den LSngsschnitt der Abb. 27 bei einer Querneigung des Gelandes von 1 :10
und einer Ausbildung der Damme nach der weichen, der Einschnitte nach der tibiichen Ausrundung.

Die Massen fur die Bergseite sind sinngemSB zu ermitteln. Mit Hilfe 
von Abb. 11 erhalt man durch den Linienzug R ' S ' T '  aus //Ł =  3 m 
h' =  3,78 m, aus — 2 m iiber R ^ S y T i  h' =  2,81 m. Die Massen aus 
der Querneigung sind jedoch in diesem Falle abzuziehen.

Es sei nochmals besonders darauf hingewiesen, daB Abb. 7, 9, 10, 11
und 24b bis e fiir den Sonderfall von B =  5 m fiir den Damm, B — 5 - f  2,5
fiir den Einschnitt berechnet sind. Die Formeln in den Tafeln II und III 
erlauben es jedoch, jede beliebige Breite in die Rechnung einzufuhren 
und fflr alle praktisch vorkommenden Falle der „weichen" Ausrundung

Tafel IV. Massenermittlung nach den verschiedenen Verfahren fur den Langsschnitt nach Abb. 27, 
Damme mit weicher, Einschnitte mit ublicher Ausrundung.

Abstand 
der 

Querschnitte 
J  x  

in m

ubliche Ausrundung des Einschnittes, 
weiche Ausrundung des DammcsHOhen einheitliche BOschung 1 :1,5

Genauer
Wert

Fehler Fehlermittlere
Profil

rechnung

Fehler mittlere
Profil

rechnung

Fehler
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Grund der Fehleruntersuchungen am Anfang dieses Aufsatzes kann man 
jedoch nicht voraussagen, in welchem Mafie sich die Raumfehler bei 
einem beliebigen Langsschnltt ausgleichen, da sie keiner Gesetzmafiigkeit 
unterliegen, sobald die Endquerschnitte zwei verschiedenen Feldern 
angehóren.

Dieses genaue Verfahren erfordert sowohl lm Ausrechnen und Auf- 
tragen der „Elchllnien" ais auch in seiner Anwendung mehr Zeit ais die 
N3herungsverfahren, die parabolische Querschnittsmafistabe benutzen. 
Das ist verstandlich, da ja fiir die vlelgestaltige Boschungsform die Massen 
mathematisch genau ermittelt werden. Das Schaubild der Abb. 28 fur 
das zuletzt behandelte Beispiel, jedoch mit einer Querneigung des Ge- 
landes von 1 : 10, lafit aber erkennen, in welch starkem AusmaBe Damm 
und Einschnitt in Abhangigkeit vom Hóhenunterschiede zwischen Planum 
und Gelande ihre Bóschungen bei Hohen zwischen 0 und 6 m Sndern. 
Wie schon gezeigt wurde, ist es schon fiir das Abstećken erforderlich, 
die Bezlehungen der Abb. 7 u. 9 sowie 10 u. 11 auszuwerten. Das Auf- 
tragen der restlichen Abbildungen fur die Massenermittlung erfordert 
dann nur noch verhaitnismafiig kurze Zeit, zumal in den Tafeln II u. III 
samtliche hierzu benotigten Formeln wiedergegeben wurden. Es muB 
noch besonders darauf hingewiesen werden, dafi Abb. 7, 9, 10, 11, 24 
und 24a bis e im gleichen HóhenmaBstab aufgetragen werden miissen wie 
der Langsschnltt des betreffenden Entwurfs, damit die Hóhen unmittelbar 
abgegriffen und ohne Umrechnung weiter verwendet werden kónnen.

Anwendungsbereich des genauen  Massenermittlungsverfahrens.
Da das entwickelte Verfahren in seiner Anwendung mehr Zeit ver- 

langt ais die Naherungsverfahren, wird es nur dort anzuwenden sein, 
wo die Naherungsverfahren zu gróBeren, nicht nachprufbaren Fehlern 
fflhren, Es wird also zweckmafiigerweise angewendet fur Damme mit 
weicher Ausrundung und fur Einschnitte mit ublicher Ausrundung bel 
Hóhenunterschieden zwischen Planum und Gelande von 0 bis 8 m und 
bei geringer Planumsbreite. Bei Llnlen, die auf den gróBten Teil der 
Strecke hóhere Damme und tiefere Einschnitte haben, kann eine einheit- 
liche BOschungsneigung der Massenermittlung zugrunde gelegt werden. 
Die Ausrundung des Bóschungsfufles muB dann durch einen Zuschlag 
beriicksichtigt werden. Die zusatzllche Flachę bei weicher Ausrundung 
betragt bei Dammhóhen von 5 m und mehr 11 m2. Bei der flblichen 
Ausrundung der BOschung am Dammfufi ist eine Zusatzfiache von 3 m2 
bei Hohen von 2 m und mehr einzufuhren. Bei Hóhen unterhalb dieser 
Grenzwerte beim Damm und unterhalb 5 m bei der „flblichen', unter
halb 4 m bei der knappen Ausrundung beim Einschnitt wird dann am 
besten auf die Linie „Flachen in Abhangigkeit von den Hóhen“ (vgl. 
Abb. 24a fflr Damm mit weicher Ausrundung, fiir Einschnitt mit Oblicher 
Ausrundung) zuriickgegriffen.

Allgemein gilt, daB die N8herungsverfahren um so genauere Werte 
llefern, je grófier B  ist, weil dann die Bóschungsmassen gegenuber den 
Massen des mittleren Kerns zuriicktreten.

In dem Verfahren werden die Massen noch nicht ermittelt, die 
infolge der elnseitigen Oberhóhungen in den Krummungen berflcksichtigt 
werden miissen. Da nach den Richtlinien fur den Ausbau der Land
straBen (RAL.) heute Querneigungen bis zu 15%  vorgeschrieben sind, 
fiihrt die schrage Ausbildung des Planums zu einer erheblichen und 
nicht mehr zu vernachlassigenden Vergrófierung des Dammąuerschnitts,

a )  Oam m

b) Einschnitt

Abb. 29. Ver3nderung der Querschnittsfiachen infolge 
einseitiger Querneigung des Planums in der Krummung.

zu einer Verkleinerung des Einschnitts (Abb. 29a u. b). Diese Fiachen- 
und Massenunterschiede lassen sich fur ver3nderliche Krummungs- 
halbmesser in Abhangigkeit von der sogenannten Ausbaugeschwindig- 
keit ausdriicken. Sie werden in einer besonderen Veróffentllchung be- 
handelt werden.

Zusammenfassung.
Die in den Vorschriften des Generalinspektors fur das deutsche 

Straflenwesen festgelegten Grundsatze fur elne „naturliche" Bóschungs- 
gestaltung wurden sinngemflfi fiir ąuergeneigtes Gelande erweitert. Es 
wurde nachgepriift, ob fiir diese Bóschungsformen die bisher flblichen  
Verfahren der Massenermittlung angewendet werden kónnen. Die Fehler- 
grenzen wurden untersucht. Weiter wurde ein Verfahren entwickelt, 
mit dessen Hllfe man bei jeder beliebig gestalteten, jedoch gesetz- 
maBigen Abwandlung der Bóschungsneigung In Abhangigkeit von der 
Hóhe den Rauminhalt fehlerfrei berechnen kann. Die hlerffir erforder- 
lichen Formeln wurden fflr die In den genannten Vorschriften fest
gelegten Querschnittsformen fflr alle praktisch vorkommenden Zwecke 
abgeleitet und fflr einen Einzelfall ausgewertet (S =  5 m  fiir den Damm, 
vB =  7,50m fur den Einschnitt). An Beispielen wurde die Anwendung 
des Verfahrens gezeigt. (Nebenbei werde erwahnt, dafi aus den Regel- 
querschnltten (Abb. 7 u. 9) auch die Baubreiten, die Mafie fflr den abzu- 
ziehenden Rasen und Mutterboden sowie fflr die Bóschungsbedeckung 
gewonnen' werden kónnen.)

Das von G o e r in g  entwickelte und von W. M u l l e r  erweiterte Ver- 
fahren erhielt die Erganzung, die eine fehlerfreie Ermittlung der Erd- 
massen auch fur KOrper mit „natfirlicher” Boschungsgestaltung ermóglicht.

Yerm ischtes.
Die Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fflr Eisenbeton 

hat der Herr Reichsarbeitsniinlster durch Erlafi vom 6. Dezember 1940
— IV c 4/IV 2 Nr. 8710/60/40 — ais Richtlinien fiir die Baupolizei im 
gesamten GroBdeutschen Reich eingeffihrt.

Neunte Holztagung des Fachausschusses fflr Holzfragen beim 
Verein deutscher Ingenieure und Deutschen Forstverein am 29. und 
30. November 1940 in Berlin. Den Leltgedanken der Tagung bildete die 
Frage: Wie muB der Rohstoff Holz behandelt, verarbeitet und eingesetzt 
werden, damit mit den vorhandenen Bestanden móglichst viel fflr die 
gesamte Volkswirtschaft erreicht werden kann? Bel der Beantwortung 
kamen Vertreter der Wissenschaft und der Praxis in gleicher Weise zu 
Worte, und man hatte den Eindruck, daB alle in Betracht kommenden 
Krafte eingesetzt sind, die Lósung der Frage mit allem Nachdruck voran- 
zutreiben, damit wir nicht nur wahrend des gegenwartigen Krieges, sondern 
auch schon vorausschauend fflr die grofien Aufgaben der kommenden 
Friedenswirtschaft gerflstet sind.

Nach den Begrflfiungsworten des Oberlandesforstmelsters ©c.sSng. c. fj, 
G e r n l e in  wflrdigte Generalforstmelster A lp e r s  ais Vorsitzender des 
Deutschen Forstvereins die Arbeiten des Fachausschusses fflr Holzfragen.

Die crste Gruppe der Vortr3ge umfafite „Rohholzfragen“,
Professor M a y e r -W e g e l in  (Hann.-Munden) sprach fiber den . E i n 

fluB des  F a i l e n s  und  d e r  A b fu h r  au f  d ie  Gflte des  H o l z e s ”. 
Bel dem jetzigen Mangel an Arbeitskraften, Gespannen und Motorfahr-. 
zeugen mflsse das Holz meist langer im Walde liegen ais ihm zutraglich 
sei. Es komme darauf an, die dadurch bedingten Schadigungen mOglichst 
herabzumindern. Der Befall durch Pilzsporen sei schon beim frisch ge- 
failten Holz nicht zu vermelden, und zwar unabhanglg von der Jahres- 
zeit. Die Pllze kónnen sich entwlckeln innerhalb eines Temperatur- 
bereiches von knapp iiber 0°  bis etwa 40°; ferner benotigen sie eine 
gewlsse Feuchtigkeit, dereń untere Grenze bei etwa 24%  liefit, wahrend 
nach oben keine Grenze gezogen werden kann, sobald das Holz gleich- 
zeitig der Luft ausgesetzt ist. Das Pilzwachstum wird anderselts durch 
manche chemische Verblndungen gestórt; verschiedene Salzverbindungen 
wirken wiederum gflnstig auf die Entwicklung der Pilze.

Die T e m p e r a t u r  begunstigt vor allem wahrend der warmen Jahres- 
zeit das Wachstum der Pilze, insbesondere gilt dies fflr den Pilz, der 
die Kiefernblaue und das Verstocken der Buchen mit sich bringt. In 
kflhlen Sommern sind daher diese Holzschadigungen viel weniger zu 
beobachten ais in warmen.

Die F e u c h t i g k e i t  wirkt sich im Zusammenhange mit der Warme 
aus. Bei der Failung ist der Wassergehalt des Holzes zu allen Jahres- 
zeiten nur geringen Schwankungen unterworfen. Im Winter gefailte 
Stamme verlleren erst bis zum nachsten Herbst etwa 40%  Ihres 
Feuchtigkeitsgehaltes, der dann im folgenden Winter beibehalten wird. 
Bei sommergefaiitem Holz geht die Trocknung ahnlich vor sich.

Der Vortragende zog folgende praktische Schlufifolgerungen fflr die 
Behandlung der verschiedenen Holzarten:

1. Die sogenannten „Werthólzer" miissen vom Waldbesitzer und vom 
Kaufer besonders behandelt werden. Hierzu gehoren neben Edelfurnier- 
stammen auch Klefernschneideblócke.

2. Fflr gewóhnliche Laubholzstamme, insbesondere fflr Buchen, mufi 
die Zeit zwischen Einschlag und Abfuhr mOglichst gekflrzt werden. 
Damit das Holz móglichst bald abgefahren wird, kann man es je nach 
den BefOrderungsverhaitnissen sowohl im Winter ais auch Frflhjahr oder 
Sommer failen. Wenn eine langere Lagerung unvermeidlich ist, mufi die 
Austrocknung zurfickgehalten werden, d. h. das Holz mufi berindet, kuhl, 
feucht und schattig gelagert und an der Himflache mit elnem Schutz- 
anstrich versehen werden, der so rasch wie mOglich nach der Failung 
aufzubringen ist.

3. Gruben-, Faser- und Brennholz muB móglichst rasch und ohne 
Rflcksicht auf Rlsse ausgetrocknet werden, daher ist es mOglichst luftlg 
und der Sonne ausgesetzt zu stapeln.

4. Gewóhnliches Nadelrundholz soli im Winter gefailt werden, luftig 
liegen, aber der Sonne nicht unmittelbar ausgesetzt sein. Hier ist die 
Frage der richtigen Behandlung jedoch noch nicht restlos gekiart.

Der folgende Vortrag des Ingenieurs H e r d e y  VDI (Dresden) be
handelte die Frage der „ S a g e w e  r k s e in r l c h t u n g  und  - w i r t s c h a f t -  
l i c h k e i t “. Die deutsche Sagewerkslndustrle innerhalb des Altreiches
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verarbeitet jahrlich 26 Mili. m3 Rundholz, wovon 64°/0 auf Schnittware, 
6% auf Schwarten, 14% auf Saumlinge und 16% auf Sagespane ent- 
failen. Die Steigerung der Schnitthoizausbeute ist anzustreben.

Die yerschiedenen Gesichtspunkte, die auf die Wirtschaftlichkeit eines 
SSgewerksbetriebes von Einflufi sind, wurden an den drei Hauptbestand- 
teilen jedes Betriebes untersucht: dem Rundholzplatz, der mascbinelien 
Anlage und dem Schnittholzplatz. Aus selner reichen praktlschen Er- 
fahrung heraus konnte der Vortragende eine Reihe von Anweisungen 
geben, wie das Holz im Sagewerk von seiner Ankunft bis zur Abfuhr 
zu behandeln ist und welche maschinellen Einrichtungen sich ais be- 
sonders zweckmafiig erwiesen haben. Ferner kam er noch auf die 
Frage der volks\virtschaftlich gunstigsten Ausnutzung des Abfallholzes 
zu sprechen, dessen weitere Industrielle Verarbeitung auf mechanischem 
oder chemlschem Wege anzustreben sei. Voraussetzungen hierfflr sind 
Reinheit, Gleichheit und Billlgkelt der Abfaile und Ersatz des bisher fur 
Feuerungszwecke verwendeten Abfallholzes durch preiswerten elektrlschen 
Strom.

Ober „ K o lo n i a le  H ó lze r*  sprach Professor H u b e r  (Tharandt) ais 
Botaniker. An Hand von Diinnschliffen gab er Einblick in den inneren 
Aufbau der yielfaltigen tropischen Hólzer, von denen sich die meisten 
durch gleichmafliges Wachstum ohne Jahresrlnge, durch grofie Festlgkeit 
im Verhaltnis zur jeweillgen Dichte und durch geringes Schwindmafi 
auszeichnen. Die Wichte der Hólzer schwankt innerhalb weitester 
Grenzen, angefangen von dem nur 0,03 t/m3 wlegenden Balsaholz bis 
zu den zahlreichen Holzarten, die iiber 1 t/m3 schwer sind. Der Reich- 
tum vieler Hólzer an Parenchymzellen sowie der oft anzutreffende Stock- 
werksbau der Zellen ist ohne nachtelllgen Einflufi auf die Festigkeit. 
Die Verwendungsmóglichkeit der verschiedenen Hólzer fur Bauzwecke 
sind bekannt. Der Vortragende hob u. a. hervor, dafi der Schirmbaum 
eine Ausbeute von 80%  fur die Papierherstellung erglbt.

Erganzend sprach Professor H e s k e  (Reinbeck) iiber „T e ch n isch e  
V e r w e r tu n g s m ó g l i c h k e l t e n  k o l o n i a l e r  H ó lz e r* .  Mit Riickslcht 
auf die sich in der ganzen Welt standig steigernde Holzknappheit sei es 
geradezu eine Lebensfrage, wie die noch unerschlossenen Holzmengen 
der tropischen Walder, die etwa 50%  des Weltwaldbestandes bilden, 
nutzbar gemacht werden kónnen. Die Technik und Erzeugung habe sich, 
ahnlich wie dles bei den Aufgaben des Vlerjahresplans der Fali war, 
dem gegebenen Rohstoff anzupassen, nicht umgekehrt. Die Nutzung der 
tropischen Walder stelle uns vor eine Reihe schwerwiegender, noch 
ungelóster Fragen, z. B. vor die Frage der Ruckwirkung grófierer Ab- 
holzungen auf das Klima des betreffenden Landes. Ferner selen die 
Bódcn in den Tropenwaldern meist nicht ergiebig, das iipplge Wachstum 
sei nur auf die Selbstdiingung des Waldes zurflckziiffihren, die bei einer 
planmafiigen Waldnutzung fortfallen wurde. Weitere Schwlerigkelten 
bringe die diinne Bevólkerungszahl der Tropenlander und der dadurch 
bedlngte Arbeitermangel mit sich; mit Rflcksleht darauf kónnten z. B. 
aus den frflheren deutschen Kolonien zunachst nur 4 Mili. m3 Holz jahr
lich gewonnen werden. Eine Leistungssteigerung sei anzustreben in 
erster Linie durch straffe Planung und wesentlich erhóhten Maschinen- 
einsatz beim Fallen und Abbefordern des Holzes. Die Forschung stehe 
bei den auftretenden Fragen erst am Anfang und miifite durch enge Zu- 
sammenarbelt zwischen den einzelnen wissenschaftllchen Fachem ge- 
fórdert werden.

Die kolonialen Hólzer seien zum grofienTeil fur Eisenbahnschwellen 
und Grubenholz geeignet. Bel Verwendung ais B a u h o lz  dflrften nicht 
zu hohe Anspriiche an die Gute des Holzes gestellt werden, da sehr 
verschiedene Holzarten vorkamen und ein hoher Antell zum Drehwuchs 
nelge. Der Vortragende empfahl die tropischen Bauhólzer zu zusammen- 
gesetzten TrSgern oder zu Sperrholz zu verarbeiten. Fflr die Papler- 
Industrle ware eine Umstellung erforderllch, um die gleichzeitlge Ver- 
arbeitung yerschiedener Holzsorten mit meist kurzer Faser zu ermóg- 
llchen. Versuche auf diesem Geblete hatten schon zu gflnstigen Ergeb- 
nissen gefuhrt.

In der anschliefienden Aussprache betonte ein Vertreter der Forst- 
wirtschaft, dafi eine wirksame Nutzung der kolonialen Walder wahr- 
scheinlich eine langjahrlge Anlaufzeit erfordern wurde. Bis dahln miiflten 
alle Bemflhungen auf eine móglichst grofie Ertragssteigerung der deutschen 
Holzwlrtschaft gerichtet blelben.

In der zweiten Fachsitzung: „Holz im Bauwesen“ sprach zuerst 
Professor 3i\=3jrtg. Stortz(Stuttgart) iiber .A u f g a b e n  des  A u s s c h u s s e s  
H o lz d e c k e n  be im  F a c h a u s s c h u f i  fflr H o l z f r a g e n D i e  in letzter 
Zeit vlelfach verwendeten I- und KastentrSger aus genagelten oder ge- 
leimten Hólzern werden Im Fachausschufi weiter entwickelt, wobei z. Z. 
vor allem die Frage des Widerstandes solcher Trager gegen haufigen 
Belastungswechsel untersucht wird. Eine Reihe von neuen Deckenbau- 
arten wird fortlaufend uberpriift; das gerlnge Gewicht einer Decke diirfe 
hierbei jedoch nicht allein fur die Beurteilung mafigebend sein, da es 
lelder meist nur auf Kosten der Schalldammung erreicht werdeń kónne. 
Eine wesentliche Holzersparnls verspreche die Verwendung von Holzfaser- 
platten an Stelle der Bretterdlelung bei Fufibóden.

Ober die .A u f g a b e n  d e r  A u s s c h u s s e  D a c h s tu h le  u n d  S c h a l l 
d a m m u n g  b e im  F a c h a u ssc h u f i  fur H o lz f r a g e n *  sprach Ober- 
reglerungs-und-baurat W e d le r  (Berlin). Mit Rflcksicht auf die umfang- 
reichen Wohnungsbauplane komme der Frage der Holzersparnis in.Dach- 
stuhlen eine flberragende Bedeutung zu. Eine ganze Reihe von Vorschiagen 
fur holzsparende Dachstuhle seien in letzter Zeit gemacht worden. Die 
hierbei errechnete Holzersparnis diirfe jedoch auf die sogenannten .bisher 
ublichen" Dachstuhlbauweisen nur dann* bezogen werden, wenn diese 
auf Grund einer statischen Berechnung richtig bemessen selen. In der

Praxls wflrden noch vielfach vlel zu starkę Hólzer verwendet, und der 
Fachausschufi habe es sich zunachst zur Aufgabe gemacht, fflr ver- 
schledene Spannweiten und Dachneigungen Dachstuhlbauarten auszu- 
arbeiten unter Beibehaltung der bisherigen Bauweisen, jedoch mit den 
statisch erforderlichen Holzabmessungen. Diese Untersuęhungen sollen die 
Grundlagen zu endgiiltigen Vergleichen zwischen den verschiedenen neuen 
Bauweisen Iiefern sowie fur die Ausarbeitung von Merkbiattern zum Ge- 
brauch durch das Zimmerhandwerk dienen. Sowohl der Aufwand an Bau- 
stoffen ais auch an Lóhnen werde bei den Vergleichen in Rechnung gestellt.

Die Frage der Schalldammung bei Zwischendecken werde von dem 
Fachausschufi gleichfalls untersucht. Bei der Technischen Hochschule 
Berlin seien Versuche im Gange, die den Einflufi der einzelnen Decken- 
bestandteile (insbesondere yerschiedener Deckenfullstoffe) auf die Schall
dammung kiaren sollten. Aufierdem sei ein besonderes Versuchshaus 
erstellt, an dem viele Fragen der Schalldammung in yersuchstechnisch 
elnwandfreler Form gelóst werden kónnten.

In dem Vortrag des Archltekten J a c o b  (Berlin) .W e lc h e  F o rd e -  
r u n g e n  s t e l l e n  d ie  R e ic h s b a u f o rm e n  an den  H o lz b a u *  wurde 
uber die bisherigen Arbeiten der Abteilung „Ratlonalisierung im 
Wohnungsbau* des Architekturbiiros der DAF. (in Zusammenarbelt mit 
dem Arbeitskreis „Baugestaltung") auf dem Gebiete der Reichsbauformen 
berichtet. Insbesondere wurde die Entwicklung der Normen fur hólzerne 
Treppen, Fenster, Turen, Dachstuhle und Zwischendecken bebandelt1). 
Neben der Ersparnis an Baustoff und Lohn spielen bei der Entwicklung 
der .Reichsbauformen* auch die Verbesserung der Beschaffenheit, die 
Verl3ngerung der Lebensdauer sowie sonstlge Gesichtspunkte, wie die 
landschaftliche Gebundenheit, besondere kllmatlsche Gegebenheiten usw, 
eine Rolle.

Ober „Z w e ck  u n d  Z ie l  d e r  V e r e i n h e i t l i c h u n g  d e r  B e g r l f fe  
i ibe r  y e r g f l t e t e  H ó lz e r  u n d  h o lz h a l t i g e  W e rk s to f fe *  sprach 
Professor Śr.=3ttg. K o l lm a n n  VDI (Eberswalde). Die Bedeutung der 
yergiiteten Hólzer und holzartigen Werkstoffe liege darln, dafi durch sie 
die Ungleichmafilgkelten und Unsicherheiten des naturgewachsenen Holzes 
ausgeschaltet und durch ein móglichst gleichmafiiges, rechnerlsch erfafi- 
bares Gefiige ersetzt werden.

Si\=Sng. habil. E g n e r  VDI (Stuttgart) sprach uber „ K u n s th a r z -  
y e r l e im u n g  Im B a u w e s e n  nach  n e u e r e n  U n t e r s u c h u n g e n “. 
Den gleichen Gegenstand hat er vor kurzem2) in dieser Zeitschrift be- 
handelt, worauf yerwlesen sei.

In dcm folgenden Vortrage von Dr. habil. Z ycha  (Hann.-Miinden) 
uber „ B a u s to f f e  u n d  S c h w a m m b e f a l l  b e l  W o h n h a u se rn *  wurde 
besonders hervorgehoben, dafi man in erster Linie das Wachstum der 
Pilze durch Entzlehen der Feuchtigkeit verhindern mufi,

Die dritte Gruppe der Vortr3ge behandelte den „Holzschutz“ . Ein- 
leitend berichtete Oberforstmeister Dr. S to r tz ,  dafi vom Reichsarbelts- 
ministerium ein Prufungsausschufi fur Holzschutzmittel ins Leben gerufen 
sei, der allein die Berechtlgung habe, amtliche Prflfungszeugnlsse aus- 
zustellen. Dieser Ausschufi unterzlehe alle auf den Markt gebrachten 
Faulnisschutzmittel einer einheitlichen Prufung,

Professor Dr. S c h u lz e  (Berlin-Dahlem) berichtete uber „D ie  
W i rk u n g s w e is e  v o n  H o lz s c h u tz m i t t e ln  g e g e n  H a u s b o c k  und  
A n o b ie n * .  Ferner sprach Bergassessor a. D. F ró h l i c h  (Wanne-Elckel) 
iiber „ H o lz s c h u tz  und  H o lz e r s p a r n i s  im R u h r k o h le n b e r g b a u *  
und Regierungsrat ©r.=!3ng. habil. M e tz  (Berlin) iiber „ V e re in h e l t -  
l i c h u n g e n  auf  dem  G e b le t e  d e r  H o lz f e u e r s c h u tz m i t t e l* .

Die letzte Vortragsgruppe behandelte die Frage der „Holztrocknutig". 
Ais Praktlker der Sagewerksindustrie sprach Ingenleur S c h le u f in e r  
(Wien-Módling) uber „Z w eckm afi ige  S t a p e lu n g  fflr n a t i i r l i c h e  
T ro c k n u n g * .  Trotz aller kunstlichen Trocknungsverfahren nehme noch 
immer die natiirliche Trocknung den breitesten Raum ein. Durch sie 
slnkt der Feuchtlgkeitsgehalt des Holzes innerhalb von 1% Jahren bis 
auf etwa 15% , wahrend die Feuchtigkeit des frisch gefailten Holzes 
zwischen 30 und 140% (bezogen auf das Darrgewicht) schwankt. Ais 
,lufttrocken“ wird das Holz bezelchnet, wenn es einen Feuchtigkeitsgrad 
von 20 bis 3 0 %  erreicht hat, was in der Regel nach 2 bis 3 Monaten, 
Im Sommer schon oft nach 2 bis 3 Wochen der Fali ist. Fflr Bauholz 
In umschlossenen Raumen wird allgemein 18%  Feuchtigkeit verlangt, 
fflr Tischlerware 12 bis 15% , fur Modellholz 8 bis 10% ; In letzteren 
beiden Fallen ist die kiinstliche Trocknung am Platze. Ausschlaggebend 
bel der naturlichen Trocknung ist die richtige Stapelung mit móglichst 
allseltlgem und gleichmafiigem Luftzutritt. Wlchtig ist auch die richtige 
Unterlage fflr das Holz, besonders sind Betonsockel an Stelle der noch 
yielfach flblichen Holzunterlagen elnzufuhren, da diese rasch faulen. Die 
Stapelung mufi jeweils sofort nach dem Einschnitt yorgenommen werden, 
da gerade frisches Holz besonders anfallig Ist. Um in den etwa 
300 000 Sagewerksbetrieben des Grofldeutschen Reiches alle fflr die 
Stapelung zu beachtenden Grundsatze elnzufuhren, soli ein besonderes 
Merkblatt ausgearbeltet und verbreitet werden.

Ober die . K a m m e r t r o c k n u n g '  im H a n d w e r k s b e t r i e b ,  
W e r k s t a t t s c h a u k e l ,  k f ln s t l i c b  b e l f l f t e t e  H a n g e “ sprach !S)r.=3ng. 
P i e s t  VDI (Breslau), indem er die wlrtschaftliche Anpassung der kflnst- 
lichen Holztrocknung an die zahlreichen kleineren Handwerksbetriebe 
behandelte.

1) D. Baumeister 1940, Beilage zu Heft 4; „Rationalisierung Im 
Wohnungsbau*.

2) Bautechn. 1940, Heft 38, S. 435.
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Ais leizter Vortragender sprach A. F i s c h e r  (Wendlingen) uber 
„ P r a k t l s c h e  F r a g e n  d e r  H o lż t r o c k n u n g  und  ih re  B e d e u t u n g  
fu r  d ie  H o lz v e r \v e r tu n g ,  i n s b e s o n d e r e  fiir d ie  H olze rspa-rn ls* .  
Er betonte besonders die Unentbehrlichkeit der kunstlichen Trocknung 
fflr Werkstattholz.

G a t tn a r ,  Berlin-Siemensstadt.

Abb. 3. GrundriB des Trockendocks.

beton hergestellten Senkkasten zeigen die Abb. 4 u. 5. Die senkrecht 
zur Dockachse liegenden Senkkasten wirken ais Strebepfeiler gegen den 
AuBendruck. Zusammen sind 47 Senkkasten verwendet worden, davon 
24 ais Unterbau fflr die Kammerwande. Die in Richtung der Dockachse 
angeordneten Senkkasten haben trapezfórmigen GrundriB, sie sind auBen 
20,80 m und innen 18,60 m lang und 6,20 m breit. Die senkrecht zur 
Achse liegenden Senkkasten sind 20 m lang und 6,50 m breit. Die 
Eisenbetondecke der Arbeitskammer ist 0,50 m dick.

Nach Aufsetzen des Senkkastens auf die Hafensohle wurde nach 
AusrSumen des Schlammes der zerklflftete Felsen bis zum festen Bau- 
grundę abgetragen. Der Arbeitsraum wurde dann mit Beton geschlossen, 
der 300 kg/m3 Żement enthielt. Der Ffllibeton der flber den Senkkasten 
gelegenen Zellen enthielt 250 kg/m3 Zement. Der Zement war Puzzolan- 
zement mit einer Festigkeit von 450 kg/cm2 nach 28 Tagen. Nach Aus- 
fflllen der Arbeitskammer und der Einsteigschachte wurden die noch 
vorhandenen Hohlraume durch Zementeinpressung mit 7 kg/m2 Druck

Baustoffplanung in den neuen Ostgebieten. Zur 
Erórterung dieser Frage hatte der Reichsffihrer f f  ais 
Reichskom^nissar fiir die Festigung deutschen Volkstums 
im Einvernehmen mit dem Generalbevollmachtigten fur die 
Regelung der Bauwlrtschaft die beteiligten Kreise der 
Wirtschaft zu einer Sitzung einberufen. In den neuen 
Ostgebieten sind bereits etwa 360 000 volksdeutsche Um- 
siedler elngewiesen, die Beschaffung der Baustoffe fflr 
den Bau von Dórfern und Hófen mufi also vorbereitet 
werden. Der Bedarf an Ziegeln, Zement, Kalk, Holz und 
Etsen wie auch an Baufacharbeitern und ebenso der Um- 
fang der Baustofferzeugung im Osten ist ermittelt worden. 
Weiter werden die Móglichkeiten der Errichtung neuer 
Baustoffwerke im Osten, die Ausweitung vorhandener 
und die ErschlieBung neuer Baustoffvorkommen zu unter- 
suchen sein. Schliefllich bletbt die Frage der Deckung 
des Restbedarfes zu klaren. Auf diese Weise wird sich 
der Plan fflr die Deckung des Siedlungsbaustoffbedarfes 
im Osten ergeben.

Bau eines vierten Trockendocks im 
Hafen von Genua. Der bedeutende Auf- 
schwung der italienischen Schlffahrt wahrend 
des letzten Jahrzehnts erforderte den Bau eines 
welteren, vlerten Trockendocks in Genua. 
Nach langen Verhandlungen und Planungen, 
bei denen es -vór - allem um die Grofie des 
zu erbauenden Docks ging, konnte mit den 
Bauarbeiten' im Mai 1935' begonnen werden. 
Fflr die Lage deś^ Trockendocks war die 
Forderung bestimmend, dafi es auch fiir die 
grOfiten Schiffe ieicht zuganglich sein sollte. 
Dadurch erhielt es seinen Piatz an der Mole 
Giano (Abb. 1). Fiir die GroBenbemessung 
war das Verląngen der Admiralitat maBgebend, 
dafi das Dock nicht aliein die grOfiten Handels- 
schiffe, sondern auch Kriegsschiffe aufnehmen 
mflsse. ' Dies fiihrte zu den in Abb. 1 bis 3 
angegebenen Mafien Von 280 m lichter Lange 
und 40 m lichter Brelte. Die statischen Be- 
rechnungen fflr das Dock und das Schwimmtor 
wurden Professor Ing. Krall iibertragen, der 
hieruber auch der Akademie der Wissenschaften 
in Rom einen Bericht vorgelegt hat, woriiber 
nahere Angaben die am Schlusse angegebene 
Quelle enthalt.

Die Sohle des Docks liegt In der Achse 
auf der Hóhe —  14,20 m, sie failt nach beiden 
Seiten im Gefaile 1:40 nach einem auf — 14,38 
liegenden Sammelschacbt. Die Umfassungs- 
mauern sind auf Druckluftsenkkasten ge- 
grflndet, zwischen ihnen ist dann die Dock- 
sohle unter Wasserhaltung eingebracht worden. 
Zahl, Anordnung und GróBe der aus Eisen-

Abb. 1. Oberslchtsplan.

Beck Nr 1
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grundlich verdlchlet. Die Fugen zwischen den Senkkasten 
waren 0,85 bis 1,05 m breit. Sie wurden im Schutze von 
Dammbaiken trockengelegt und mit Beton geschlossen 
(Abb. 5). Die einander gegenuberstehenden Quersenk- 
kasten wurden gegen den bei der Wasserhaltung zu erwar- 
tenden Wasserdruck durch unter Wasser geschiittete Beton- 
riegel (Abb. 9) und uber Wasser in Abstanden von 50 m 
durch T-fórmige Eisenbetontrager, die in Aussparungen 
nahe der Oberkante der Senkkasten mit Kranen einge- 
hangt wurden (Abb. 6), gegeneinander abgesteift. In den 
oberen Versteifungstragern wurde eine Druckkraft von 
550 t gemessen.

•---------------- - 4—  -----------------------  -----------------------------------------------m a - ----------------------— -1— ■— ]

Abb. 4. Obersicht der Anordnung der Senkkasten,

LdngsschniU
desSenkkastens

SrundriB

Abb. 5.
Langs- und Quersenkkasten 

Ausfiillen der Fugen.

Aufhbngung

Aussparungen fu r die 
■v Aufhangung Abb. 8. Beginn des Absenkens des Wasserspiegels 

zwischen den Senkkasten. Luftbildaufnahme.

êfnlage J mit Baggern frei und betonierte sie unter Wasser aus. Die Ursache
I____  dieser Wassereinbriiche war die zerkliiftete Beschaffenheit des feisigen

Untergrundes der Baustelle (Abb. 9). Die endgultige Abdichtung wurde 
Abb. 6. Eisenbetontrager zur Absteifung der Quersenkkasten. durch Einpressen von mit Kieselgur vermischtem Zementmortel unter

einem Drucke von 
14 at vorgenommen, 
wobei 685 t Zement
und 140 t Kieselgur

„ |  verbraucht wurden.
!■>- ■-..r-t- iEH "/' f* . Es geiang auf diese

....... M ,—s  1 ; > ’ •'•"'^3'?'-'j Weise, den Wasser-
• • ' ■ • •• • - - - va andrang von etwaJ 2000 auf 40 m3/h

herabzumindern.
:3 Da* im Grund-

messendePumpwerk 
ist auf eine Tiefe

•, ' j W f c i [ i l 5 j n J  $ l i l l l M I M I i  von 20,80 m unter
Wasser auf vier

i Ś j j  Grundkorpern von je
~ ' 4 m Breite und 12 m

^ -• « Lange gegriindet
—. .. 1 *̂ ći worden (Abb. 2 u. 3).

‘ iP  Der freie Raum zwi-
J  * „j  . . . sehen seinen Grund-

j  mauern wurde mit

fflilt. Um die Mo-
Abb. 7. Absenken der Senkkasten des Trockendocks, Blick von der Mole Giano aus nach Norden. toren der Feuchtig-

Zum Leerpum- 
pen des von den 
■Senkkasten gebilde- 
ten Beckens wurde 
zuerst eine Pumpe 
mit einer Leistung 
von 1500 m3/h auf- 
gesteilt, die jedoch 
infolge des starken 

Wasserzudranges 
nicht genugte, so dafi 
weitere Pumpen bis 
zu einer Gesamtlei- 
stung von 2500 m3/h 
aufgestelit werden 
mufiten. Starker, aus 
groBerer Tiefe kom- 
mender Wasserzu- 
drang erschwerte die 

Beckenentleerung. 
Man raumte deshalb 
zunachst die Stellen, 
an denen sich Un- 
dichtigkeiten be- 
merkbar machten,
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I N H A L T : D er Bau von D a u erb eh elfsb rtłck en . — D er E influfi d e r  n eu z e itlic h en  BO schungs- 
g e s ta l tu n g  bei R e ich sau to b ah n en  u n d  L andstra& en auf d ie  E rra l tt lu n g  d e r  E rd m assen . (Schlufl.) — 
V e r m l s e h t e s :  D ie B estlm m ungen  des  D eu tsch en  A u ssch u sses  fu r  E isen b eto n . — N eu n te  Holz- 
tag u n g  d es  F a c h a u ssc h u sse s  fu r  H o lzfragen  beim  V ereln  d e u tsc h e r  In g en ie u re  u n d  D eu tsch en  
F o rs tv e re ln  am 29. u n d  3 0 . N ovem ber 1940 In B erlin . — B au s to ffp lan u n g  in  den  neuen  O st- 
g e b le te n . — Bau e in es  y ie r ten  T ro ck en d o ck s im  H afen von G enua. — P a t e n t s c h a u .  — 
P e r s o n a l n a c h r l c h t e n .

V eran tw o rtllch  fOr d en  In h a lt:  2 )r.« 3 n g . E r i c h  L o h m e y e r ,  O b e rb a u d lre k to r a .D .,  B erlln-S teglitz, 
Am S tad tp a rk  2 . — V eriag : W ilhelm  E rn s t & Sohn, V erlag  fflr A rc h ite k tu r  un d  tech n isch e  

W lssen sch a ften , B erlin  W 9 , — D ru ck : B u ch d ru ck ere l G ebrflder E rn s t, B erlin  SW 68.

keit des salzigen Seewassers zu entzłehen, wurden sle in Hóhe 
+  2,60 m aufgestellt, wahrend die Pumpen auf — 13 m, eine davon 
auf — 7,50 m stehen. Da die Umspanner auf +  12,40 m angeordnet 
sind, ergab sich ein funfstOckiger Bau mit einer Gesamthóhe von
41 m (Abb. 2). Aufgestellt sind drei Pumpen mit senkrechter Achse mit 
1100 PS, Motoren von 1000 V, 415 Umdrehungen/min und 50 Perioden 
fiir eine Pumpleistung von 16000 m3/h bei einer FOrderhOhe von 0 bis 15 m, 
aufierdem drei Pumpen fur eine Leistung von 1000 m3/h bei 20 m FOrder- 
hOhe mit Motoren mit 1450 Umdrehungen, 1000 V, 50 Perioden und 
endiich eine Pumpe fur die Entleerung des Sammelbrunnens. FOr die 
Umspannung von 12000 V auf 1000 V und 500 V sind drei Umspanner 
von 1000 kVA fflr die groBen, einer von 350 kVA fiir die klelnen 
Pumpen vorhanden.

troges verschiebt. Im Obergraben 1 ist der Trog 3 zur Aufnahme der 
iiberzusetzenden Boote untergebracht. An das linkę Ende des Schiffs- 
troges 3 ist ein Dichtungsrahmen 3 l angeschweiflt; die linkę Endwand 
des Troges Ist ais ein um einen Zapfen 12 drehbares Klapptor 13 aus- 
gebildet, das sich mlttels einer Vorrichtung 30 umlegen und aufklappen 
18Bt. Eine elastische Dichtung 3 2 stellt den wasserdichten AbschluB 
zwischen dem Klapptor 13 und dem Dichtungsrahmen 3 1 her. Das an 
der oberen Haltung lotrecht verschiebbare AbschluBtor besteht aus zwei 
gelenkig miteinander verbundenen Teilen, namlich dem lotrecht absenk- 
baren Schfltz 16 und der Schlepptafel 17. Der am Schfltz befestigte 
Dichtungskorper 14 bewegt sich beim Bewegen des Schfltzes langs des 
Dichtungsrahmens 3 l. Nach oben reichende Arme 16l des Schfltzes 
bilden mit dem Dichtungskorper 14 die Gegen- 
fiachen fiir den Dichtungsrahmen 3 l. An Abb. 1.
der Schlepptafel 17 sind Lederdichtungen 171,
17- und 773 befestigt, die dicht gegen die 
Seitenwande und Sohle der oberen Haltung an- 
liegen. Die Ll-fórm!gen Fflhrungen 18 fiir das 
Schfltz 16 lassen beim Schwenken des Troges 
in seine obere Lage eine Verschiebung des 
Schfltzes 16 um einen gewissen Betrag nach 
links zu. Die an der Schlepptafel angelenkte 
Zahnstange 19 greift in ein Zahnrad 20 ein, das 
durch ein Triebwerk 21 gedreht wird, um das 
Schfltz 16 lotrecht zu verschieben. Die Zahn
stange 19 ist in Rollen 19l gefflhrt, und am 
Schfltz befestigte Dichtungen 22 dienen zur 
seitlichen Abdichtung zwischen den Selten- 
wandungen des Obergrabens 1 und dem 
Schfltz 16. Schwenkt man den Trog 3 mittels 
des nicht gezelchneten schwenkbaren Schiffs- 
hebewerkes in die in Abb. 1 gezelgte obere 
Lage, bel der sich der Fiussigkeitsspiegel im 
Obergraben und im Trog 3  auf gleicher Hóhe 
befinden, so wird das Schfltz 16 durch den
Trog 3 entgegen der Wirkung des Wasser- 
druckes von der Dichtung der Fflhrung 18 Abb. 2.
entfernt; dabei bewirkt der Flflssigkeitsdruck
ein weiteres dichtes Anliegen der Dichtung 14 am Schfltz 16 gegen
den Dichtungsrahmen 3 1, dann wird zunachst unter Wahrung dieser 
Dichtungsverbindung das Schfltz 16 mittels des Triebwerkes 21 in die 
in Abb. 1 gezeigte Lage gesenkt und hierauf das Klapptor 13 nieder- 
geklappt, so daB jetzt ein in der oberen Haltung befindliches Boot
in den Trog 3 einfahren kann. Hierauf wird zuerst das Klapptor 13 wieder 
aufgeklappt, dann das Schfltz 16 in seine oberste Lage gebracht und an- 
schliefiend der Trog 3 mit dem darin befindiichen Boot ins Unterwasser 
abgeschwenkt, bis das Boot aus dem Trog ins Unterwasser gleiten kann.

Verfahren zur Herstellung von Diitnmen und ahnlichen 
Bauwerken. (KI. 84a, Nr. 663 693 vom 2 7 .2 .3 4 ;  Metall- 
gesellschaft-AG. In Frankfurt, Main.) Um einen billigen und 
besonders brauchbaren Baustoff fflr Damme und ahnliche Bau- 
werke, insbesondere Wasserbauten sowie fur festliegende Ab- 
deckungen von Wanderdflnen unter Verwendung gesinterter 
Baustoffe zu gewlnnen, werden die in der Nahe der Baustelle 
vorkommenden losen Gesteine, wie Lehm, Ton, Schlick, Sandusw. 
in naturlicher Zusammensetzung oder in verbessertem Mischungs- 
verhaitnis und unter Brennstoffzusatz auf Verblaseeinrichtungen 
gesintert oder geschmolzen und das gewonnene Gut unmittel- 
bar nach dem SIntern oder Schmeizen in das Bauwerk ein- 
gebaut. Die Beschickung der Verblaseeinrichtung weist hier- 
bei kalk- oder tonerderelche Anteile auf, derart, daB das aus 
grobem und felnem bestehende Slntergut, unter Zuschlag 
von Fflllstoffen, wie Sand, Kies u. dgl. im Bauwerk erhartet. 

Das lose Gestein wird fflr sich oder in Mischungen von zwei oder mehreren 
der Gesteinstoffe zunachst unter Zusatz von Brennstoff in eine kornige oder 
krumelige Form gebracht, so daB man beim SIntern ein Gut erhalt, 
das hauptsachlich grobstuckig ist, oder auch kleinstflckige und kOrnige 
Anteile enthait. Das Abblnden der Schflttung kann man durch Zusatz 
von Mórtelbildnern verbessern und begflnstigen. Fflr Bauwerke von be
sonders hoher Festigkeit kann ein Teil des Sinters, der dann zement- 
ahnliche Zusammensetzung haben soli, gemahlen und ais Bindemittel 
dem Baustoff zugesetzt werden.

Personalnachrichten.
Hochschulnachrichten. Protessor Dr. V a g e le r ,  Berlin, hat einen 

Lehrauftrag fflr koloniale Bodenkunde und Kulturtechnik an der Universitat 
Hamburg erhalten. Ein Institut fflr diese Fragen wird in vorlaufiger 
Form geschaffen, es soli mit dem Ausbau der Universitatsstadt Hamburg 
endgflltig eingerichtet werden.

Abb. 9. Felsiger Untergrund zwischen den Senkkasten.

Fflr die Beleuchtung bestehen drei getrennte Einrichtungen: Fflr die 
AuBenbeleuchtung sind im Abstande von 26,50 m 300 Wattlampen mit 
Rflckstrahlern auf 9 m hohen Masten aus MannesmannrOhren aufgestellt. 
Unter den Riickstrahlern wird eine Helligkeit von 30 Lux, in der Mitte 
zweier Lcuchten von etwa 12 Lux erreicht. Die Treppen werden mit 
Unterwasseriampen beleuchtet. Eine dritte Beleuchtungseinrichtung dient 
der Lichtverteilung durch eine Anzahl in Gehausen untergebrachter' 
Lampen im Dock.

Abb. 10. Stapelklotze.

Auf jeder Seite des Docks sind in Abstanden von 5,50 m 46 Stapel
klotze angeordnet, die 3,50 m lang, 0,60 m breit und 0,50 m hoch sind 
(Abb. 10). Sie werden durch Wasserdruck gehoben, der bis zu 200 at 
gesteigert werden kann. • In Abstanden von 7,80 m und 9,80 m von der 
Dockmltte liegen weitere 56 Stapelklotze, die von Hand mittels Zahnrad- 
getriebe eingestellt werden. Ais weitere Nebeneinrichtungen sind noch 
die Wasserzuieitung fflrSee- und SuBwasser, Fernsprech- und Zeichengebe- 
anlagen, Wasch-, Umkleide- und Abortraume, Vorrats- und Dlenstraume 
zu erwahnen. Das Trockendock war am 15. Juni 1939 fertiggestellt. (Nach 
Ann. Lav. pubbl,, Roma, Juli 1940, S. 553 bis 583, mit 30 Abb. u.
3 Bildtafeln.) SDtóJttg. u. Dr. rer. poi. Haller VDI, Tflbingen.

Patentschau.
Elnrichtung zur wasserdichten Verbindung der oberen Haltung 

mit dem Schiffstrog eines nach Art einer Wippe schwenkbaren 
Schlffshebewerkes, insbesondere fflr Sportsboote. (KI. 84b, Nr. 662005 
vom 2. 6. 34; Arno F i s c h e r  in Munchen.) Um den wasserdichten An
schluB des Schiffstroges an die obere Haltung móglichst einfach und zu- 
veriassig zu gestalten, so daB das Ein- und Ausbooten der Sportsboote 
leicht durchfuhrbar ist, besteht das obere Haltungstor aus zwei gelenkig 
miteinander verbundenen Teilen, von denen der obere Teil ais lotrecht 
absenkbares Schfltz ausgebildet ist und der untere Teil von einer auf der 
Haltungssohle aufliegenden Schlepptafel gebildet wird. Der Dichtungs
rahmen des Schiffstroges legt sich unmittelbar gegen eine am lotrechten 
Schfltzteil des oberen Haltungstores befestigte Dichtungsfiache, die sich 
beim Bewegen des Schfltzes langs des Dichtungsrahmens des Schlffs-


