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DIE BAUTECHNIK
19. Jahrgang BERLIN, 4. April 1941 Heft 15

Alle Rechte y o rb eh a lten . Der Bau einer Reichsautobahn-Talbrucke.
Von Dipl.-lng. Peucker.

Die im Zuge einer neuen Reichsautobahnstrecke liegende Talbrucke, 
dereń Bau im nachstehenden beschrieben werden -soli, ist nicht nur wegen 
ihrer GróBe, sondern auch wegen ihrer besonderen Baustellen-Elnrichtungen 
und der Bauausfuhruog bemerkenswert. Sie hat mit den beiden End- 
bauwerken eine Gesamtiange von 635 m und uberschreitet ein 500 m 
breifes FluBtal mit zwólf Gewólben von je 33,50 m iichter Weite bel einem 
Pfeilerabstand von 38,50 m und einer gróflten Hóhe der Fahrbahn uber 
der Talsohle von 60 m. Die Pfeiler erreichen von derTalsohle bis zum 
Ansatz der Gewólbe Hóhen bis zu 43 m. Die Starkę der Pfeiler betragt 
am Gewólbeansatz 5 m  und nimmt gegen den FuS hin mit einem beider-

Baustet/eneinrichtung'• 
f iir  den rechten Talhang

Torkran

rechter Ta/hang Hnker Talhang
-śW ' fahrbahn der Turmdrehkrane

--------- rd. 3W.00—---------------------------------------
Bereich der Turmdrehkrane-----------------------

rd. 30,00 rd. 115,00

Die zur Errichtung des gesamten Bauwerks zu leistenden Massen 
sind in runden Zahlen:

Beton fur die G ru n d m au ern ........................................ 15 000 m3
Beton und Mauerwerk der Pfeiler, der Endbauwerke

und der Gewólbeaufbauten.........................................  95 000 „
Gewólbe und Q uaderverk ieidung .............................  20 000 ..

Insgesamt 130 000 m3.

Der Aushub fGr die Grundungen betragt 24 000 m3, wovon fast 
zwei Drittel Fels waren.

i Baustelleneinrichtung 
fu r den Hnken Talhang

1— — Bereich des 
Torkranes

Bereich des T o rk ra n e sI

Abb. 1. Langsschnltt.

seitlgen Anzug von 60:1 zu. In der Tiefenrichtung dagegen behalten 
die Pfeiler ihr Mafi auf die ganze Hóhe bei, es ist der Gewólbetiefe 
gleich und betragt 18,28 m. Die Gewólbe sind im Scheitel 0,70 m und 
an den Kampfern 1,40 m stark. Die slchtbarcn Gewólbestimsteine sind 
starker, sie sind im Scheitel 1,40 m und an den Kampfern 1,75 m hoch.

Samtliche Ansichtsfiachen der Brflcke werden mit Hausteinen ver- 
kleldet, die eigentlich tragenden Gewólbe werden in yoller Starkę aus 
bearbeiteten Quadern hergestellt. Verwendung findet gelbllcher und 
biaulicher Granit. Der Kern der Pfeiler besteht aus Beton mit 270 kg/m3 

Zement, im Pfellerkopf mit 300 kg/m3 Zement. In den Zwickeln zwischen 
den Gewólben ist Ober den Pfeilern ein Spargewólbe von 7 m Breite 
und rund 9 m Hóhe vorgesehen. Die Zwickel sind mit Bruchstein- 
mauerwerk und der Raum iiber den Gewólben ist bis zur Fahrbahn den 
statischen Erfordernissen entsprechend iiber dem Bogenscheltel mit Bims- 
beton, ln den flbrigen Tellen mit Stampfbeton ausgefflllt.

Allgem eines flber die Baustelleneinrichtung.
Das Tal ist an der Brflckenbaustelle yerhaltnismaBlg breit und hat 

auf beiden Seiten steil ansteigende Hangę (Abb. 1). Da die fflr die End
bauwerke ursprunglich vorgesehenen Turmkrane nicht rechtzeitig be- 
schafft werden konnten, erwles es sich ais zweckmaBig, die Baustelle fflr

die Ausfuhrung in drei 
Bauabschnitte zu unter- 
teilen, namlich in die 
beiden im Bereich der 
Hangę stehenden Teiie 
der Brflcke und den die 
Talsohle flberspannen- 
den Abschnitt. Wahrend 
an den Taihangen zum 
Bau der Brucke hohe Ge- 
rflste errlchtet wurden, 
auf denen je ein Torkran 
Ilef, wurden im Mlltel- 
abschnitt fflr den Auf- 
bau Turmkrane verwen- 
det, die sich auf einem 
yerhaltnismaBlg niedri- 
gen Gerflst bewegten.

Der Schwerpunkt 
der Baustellenelnrich- 
tung lag auf der Tal
sohle, da hier der weit- 
aus gróBte Teil der Ge
rate sowie der Bau- und 
Verbrauchsstoffe flber 

ein vom Bauherrn gelegtes AnschluBgleis herangebracht werden konnte 
(Abb. 2). Die ankommenden Gflter wurden von diesem AnschluB
gleis aus unmittelbar an ihre Lager- und Verbrauchsstellen befórdert, 
und zwar der Zement In die Schuppen, die Zuschlagstoffe mit Hilfe eines 
auf einem Gerflst fahrenden Greifers in die Vorratsbehaiter oder unmittel
bar ln die mit Zapfyorrichtung yersehenen Bunker und die Granitąuader 
schliefilich nach ihrem Lagerplatz. Fflr die beiden auf den Hóhen llegen- 
den Endbauwerke werden zusatzliche kleinere Einrichtungen erstellt, 
bestehend aus Betonmischern, Bunkern fflr die 'Zuschlagstoffe, Zement- 
schuppen, Umladevorrichtungen fflr die Steine usw. Auf diese Weise 
konnten die drei Bauabschnitte weitgehend voneinander getrennt werden. 
Die zum Bau der beiden Endabschnitte benótigten Baustoffe wurden 
soweit wie móglich mit Lastwagen unmittelbar zur Verwendungsstelle 
gebracht. Kamen die Baustoffe in Eisenbahnwagen an, so mufiten sic 
umgeladen und mit einem Aufzug oder mittels Lastwagen nach den 
Endbauwerken befórdert werden.

&' Baustelleneinrichtung 
g-Jj ifu r  den rechten Talhang

■ Bteis in Ge/andehóhe HN.t 363,00 
< Aufżug rahrge/ ' Uf  ^dreh kran e^ ' -------Bodengerusthdhe N.N.t367,00

Fahrgerusthohe fJ.tl/37V, 00

Abb. 2. Lageplan der 
Baustelleneinrichtung.

Baustelleneinrichtung 
fu r den Hnken Talhang
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Die zum Bau der beiden Endabschnitte errichteten Geriłste zeigt 
Abb. 3 in flberslchtllcher Darstellung im Querschnitt; Abb. 4 gibt eine 
Ansicht. Die Geruste erreichen an ihrem talseltigen Ende die betracht-

Torkran
Torkran

s s s s z i z i z i a /

Torkran auf dem ■ rechten Ta/hang Torkran auf dem Hnken Ta/hang 
(  W iderlager O)  ( Widerlager 12)

Abb. 3. Torkrangerflste an den Endbauwerken.

Abb. 5.
Ansicht des Torkranes mit 25,0 m Spannweite auf dem rechten Talhang. 
Links der Bedlenungssteg, auf dem zwei Gielse von 600 mm Spur laufen

Baueinrichtung fflr den M iftelteil der Brflcke.
Fflr den mittleren Bauabschnitt, der neun von den zwólf GewSlben 

umfaflt, wurden, wie schon oben gesagt, TurmdrehkrSne verwendet, die 
fflr derart hohe Bauwerke ohne Zweifel die geeignetsten Gerate sind.

Mit Rucksicht auf die auBer- 
ordentliche Hohe des Bau- 
werks mufiten die grOBten 
zur Zeit verfflgbaren Turm- 
drehkrane, namlichForm90h 

i i SfiS® • eingesetzt werden. Diese
H{ l > J  i K r a n e  haben bei 45 m

ii ’ Rollenhóhe flber der Lauf-
schiene und einer grOBten 

i t i r n m w i  "  h '  - Ausladung von 30 m eine
i \ ' Tragkraft von 2 t und bei

65 m Rollenhóhe und 15 m

t Ausladung eine solche von
: 6 1. Das Dienstgewlcht des

Krans betragt 1 1 0  t.
Ursprflnglich war vor- 

.• geseben, zwei Turmdreh-
!: g ^ - i  i krilne Form •"> aut einer

Seite der Brflcke auf einem 
etwa 30 m hohen Gerflst 
laufen zu lassen. Dieknappe 
Vollendungsfrist und andere 
Grflnde haben jedoch dazu 
gefflhrt, von dieser Lósung 
abzuweichen und unter 
Beschaffung eines dritten 
Krans derselben Art die 
Krane auf beiden Seiten 

der Brflcke einzusetzen, und zwar zwei Krane stromaufwarts und einen 
Kran stromabwarts der Brflcke. Da die Krane nun nicht mehr flber die 
ganze Brflckenbrelte zu reichen brauchten und mit hochgestelltem Aus-

Abb. 4. Ansicht der Geruste auf dem linken Talhang mit dem Torkran 
auf den Gerflststandern.

Zwischen diesen das Standgeriist fiir den Bogen 11 und das Bedienungsgeriist, das in 
selner Yerlangerung bis zum Aufzug bei Pfeiler 9 fiihrt.

Abb. 7. Pfeiler 3 bis 7 im mittleren Abschnitt. 
Davor das Fahrbahngerflst fflr die Turmdrehkrane,

Baueinrichtung fflr die beiden Endabschnitte der Talbrflcke.
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leger arbeiten konnten, genflgten Fahrgerflste von 12 m Hóhe uber der
Taisohle. Die beiden Fahrgerflste wurden hierbei so weit von dem
Bauwerk abgeriickt, daB die Gegengewichte der KrSne beim Schwenken 
nicht an das Bauwerk stieBen (Abb. 6  u. 7).

Auf der Unterstromseite wurde lSngs des Kranfahrgerflstes ein mit
seiner Fahrbahn 2 m flber der Taisohle liegendes Fórdergerflst erbaut, 
das sogenannte Bodengerflst, auf dem zwei Glelse von 600 mm Spur 
lagen. Dieses Gerflst hatte unmittelbare Verblndung mit dem Steln- 
lagerplatz und flber ein abzwelgendes Gerflst mit der Betonmischanlage. 
In Abb. 2 sind nicht nur diese Gerflste eingezeichnet, sondern auch 
die Anschlufigleise, die verschiedenen Fórdergleise, die Betonmisch- 
anlagen usw.

Zur Herstellung des Betons fflr den MIttelabschnitt der Brflcke 
dienten zwei Betonmischer von 750 i Trommelinhalt, eine dritte ebenso 
groBe Maschine wurde zur Aushilfe bereit gehalten. Mit diesen GerSten 
konnte bel 24stflndigem Betrieb eine Hóchstleistung von 600 m3 Beton 
erreicht werden. Alle Betonmischer wurden mit Zement und Zuschlag- 
stoffen von ebener Erde aus beschickt, dagegen in Hóhe des oben- 
erwahnten Bodengerflstes entleert. Der Beton wurde in Kubeln mit 
Boden- oderseitlicher Entleerung verfahren und von den TurmdrehkrSnen 
oder den an den Pfeilern errichteten Aufzfigen nach der Einbaustelle 
gehoben. Geflbte Kranfuhrer sind In der Lage, das Verfahren des Krans, 
das Heben und Senken der Last und das Schwenken des Auslegers 
glelchzeltig in einem Arbeitsgang vorzunehmen. Es hat sich dabei ge- 
zeigt, daB die Dauer eines Spiels weitgehend von der zu bewSltigenden 
Hubhijhe abhSngt und bel etwa 8  m Hubhóhe im Mittel drei Minuten 
erfordert. Bei wachsender Hóhe des Bauwerks war daher mit erheb- 
lichen Zeltverlusten zu rechnen, falls die Lasten von dem tlefliegenden 
Bodengerflst abgehoben werden muBten. Um diese Zeitverluste auszu- 
schalten, wurden an den Pfeilern Doppelaufzflge aufgestellt, mit dereń 
Hilfe das Mischgut sowie dle Hau- und Bruchsteine hochgefórdert und 
auf den Pfeilern zur Verfflgung der KrSne bereiigestellt werden konnten 
(Abb. 8  u. 11). Dle Auswirkung dieser Aufzuge auf die Dauer eines 
Spiels kann aus der folgenden Tafel ersehen werden, In der die Zeiten 
fur das Abheben der Lasten vom Bodengerflst, vom Kranfahrgerust und 
von den Pfeilern eingetragen sind:

Heben

A b n a h m e

Schwenken
a = 0 ,6 m/min

vora Bodengerflst . 
von dem Krangerust 
vom Pfeller . . .

Weg 
i. M. 

m

Zeit

m in

Winkel 
i. M. 
Grad

Zeit

m in

5 4 3,6 6 0 0 ,5

4 7 3,1 6 0 0 ,5

8 0 ,5 4 0 0 ,4

Fahren 
w =  25m/mln

Weg 
i.M.

Steinlagerplatz .
Von den obenerwahnten 20 000 m3 Graniiąuadern, die einem Ge- 

samtgewicht von 54 000 t entsprechen, wurden fflr die Verkleidung der 
Pfeller 16500 t benótigt mit Einzelgewichten bis 2,5 t, fflr die Gewóibe 
28 000 t mit Gewichten bis 3,5 t und fflr die Verkieidung des Brflcken- 
uberbaues, die Kragsteine usw. 9500 t. Bei diesem groBen Bedarf an 
Quadem war es seibstverstandiich, dafi die Steine mit besonderer Uber- 
legung eingelagert werden muBten, um so mehr, ais der hierfflr zur Ver- 
fugung stehende Platz sehr beschrankt war. Erschwerend fflr das Lagern 
der Steine war, daB Granit verschledener Farbung verwendet wurde und 
dle verschledenfarblgen Quader getrennt gelagert werden muBten. Ander- 
selts wurde das Lagern der Steine durch die Glelchartigkeit der Pfeller 
und der Gewóibe wieder erleichtert. Die Schichthóhe der Pfeilerverblender 
nahm mit steigender Hóhe von 6 8  bis auf 50 cm ab; sie war jedoch in 
gleichen Abstanden unter den Kampfern durchweg gleich, ferner waren 
die Gewóibe vollkommen gleich, so daB man ohne weiteres nicht nur 
einzelne Steine gleicher Stellung in den Pfeilern oder den Gewólben 
gegenelnander austauschen konnte, sondern auch einzelne geschlossene 
Pfeilerschlchten und ganze Gewóibe.

Der Steinlagerplatz war 380 m lang und 42 m brelt. Die Breite wurde 
durch die Relchweite des in der Mitte des Platzes laufenden Drehkrans 
Form 30 bestimmt. Durch die 5 m breite Kranbahn wurde der Platz in 
zwei gleiche Strelfen von 18,5 m Breite geteilt. Bel dem Raummangel 
muBte der Platz wiederholt mit Steinen belegt werden, wobei zuerst die 
Verblendsteine der Pfeiler und nach ihrer Verarbeitung anschlieBend dle 
Gewólbeąuader eingelagert wurden. Grundsatzlich wurden die schweren 
Steine dlcht an die Kranbahn und die leichteren Steine an den Rand des 
Platzes gelegt. Es ware naheliegend gewesen, die Einlagerung der Ver- 
blendsteine nach den Pfeilern getrennt vorzunehmen. Dies geschah je
doch nicht, vlelmehr wurden die Steine nach Schlchthóhen gelagert, und 
zwar kamen immer gleiche Steine, also gleiche Ecksteine, gleiche MaB- 
steine usw. ubereinander zu liegen, glsichgflltig fflr wetchen Pfeiler sie 
urspriinglich bestimmt waren.

Aufbau der Pfeiler 3 bis 5 mit Hilfe von Handkr3nen und Aufzugsturmen.
Am Pfeiler 3 und 4 sind die Hiingegeruste sichtbar. Am Pfeiler 5 ist das Gerust bereits 
abgebaut. Auf den Pfeilern 3 und 4 stehen die Mandkrane zum Versetzen der Steine, 

auf Pfeiler 5 wird der Handkran abgebaut.

Dle Gewólbesteine wurden nach den gleichen Gesichtspunkten ein
gelagert, namlich immer gleiche Steine ubereinander. Auf einer Flachę 
von 150 m Lange und 18,50 m Breite wurde ein vóllstandlges Gewóibe mit 
seinen 1121 Steinen ausgelegt. Da vler Gewóibe flbereinander gestapeit 
wurden, waren fflr alle zwólf Gewóibe drei solcher Piatze erforderlich.

Durch die beschriebene Einlagerung der Steine war nicht nur eine 
fibersichtliche Anordnung erzielt, sondern es konnten auch fflr einen 

Bauteil fehlende Steine einem anderen ohne zeit- 
raubende Umlagerung entnommen werden. Dies 
war auBerordentlich wichtig, da bei dem schleppen- 
den Eingang der Hausteine von dieser MaBnahme 
standig Gebrauch gemacht werden mflBte. Erwahnt 
sel noch, daB die eingehenden, die abgegebenen und 
die ausgewechselten Steine standig auch In Listen 
und Obersichtspiane eingetragen wurden, so daB der 
Verbrauch dauernd nachgeprflft werden konnte.

Fflr das Umladen der Quader von den Eisenbahn- 
wagen auf die Plattformwagen, mit denen die Steine 

nach dem Lagerplatz befórdert wurden, diente ein einfacher Torkran. 
Auf dem Steinlagerplatz stand, wie bereits erwahnt, zum Abladen der 
Steine ein Turmdrehkran Form 30 zur Verfugung mit selbsttatiger 
SchlleBe am verstellbaren Ausleger. Bei Vollbetrieb hatte dieser Kran 
mit der Einlagerung vollauf zu tun. Fiir die gleichzeitige Ausgabe von 
Steinen wurde daher ein weiteres Gerat benótigt, das auf der Baustelle in 
Ermangelung eines Turmkrans in Form eines Auslegerkrans aufgestellt 
wurde (Abb. 9). Auf den beiden Auslegem dieses Krans, dle zusammen 
eine Spannweite von 42 m hatten, llef eine Katze mit einer Tragkraft 
von 4 t. Dieser Auslegerkran hat sich sehr gut bewahrt und hatte auch

Anzahl der 
in

20 Std.

Steinlagerplatz mit Auslegerkran von 21 m Relchweite nach jeder Seite.
2
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gegenflber dem Turmkran den Vorteil, dafi ein Verstellen des Auslegers 
wegliel. Die Lelstungen des Umladetorkrans und des Turmdrehkrans 
betrugeti in IOstflndiger Arbeitszeit etwa 16 Eisenbahnwagen mit zu- 
sammen 2401 Steinen. Der zum Wiederaufnehmen der Steine dienende 
Auslegerkran dagegcn konnte ohne weiteres 360 t Steine in zehn Stunden 
aufladen, wobei allerdings zu beachten Ist, dafi das Aufnehmen eines 
Steines weniger Zeit In Anspruch nimmt ais das Einlagern.

Grflndung.
Samtliche Pfeiler der Talbrflcke konnten auf guten, gesunden Fels 

gegrflndet werden, und zwar auf Tonschlefer, der stark mit Diabas durch- 
setzt ist. Im Talgrund, wo die Grflndungstiefen etwa 6  m betrugen, 
mufiten die Baugruben des Wasserandrangs wegen zwischen eisemen 
Spundbohlen (Bauart Krupp, Grofie III) ausgeschachtet werden. Der Aus- 
hubboden wurde mit Hilfe eines Baugrubenaufzugs in die Hohe befórdert 
und In Muldenklppern abgefahren.

Bau der Pfeiler.
Die Pfeiler wurden in bekannter Weise derart hochgefflhrt, dafi je- 

weils zunachst eine Schlcht Quaderstelne versetzt und die Fugen mit 
MOrtel ausgestopft und dafi anschlicfiend der Raum Inner- 
halb der versetzten Steine ausbetoniert wurde. Hlerauf 
folgte die nachste Quaderschicht. Lelder standen die 
grofien, fflr den Bau des mittieren Bauabschnitts vor- 
gesehenen TurmdrehkrSne nicht vom Baubeglnn an zur 
Verffigung, so dafi, um Verzógerungen zu vermelden, zu Aufzugsaerust 
einer Hilfseinrlchtung gegrlffen werden mufite. Diese Ein- 
rlchtung bestand in einer Plattform, die auf dem Pfeiler 
selbst ruhte und dem Wachsen des Pfeilers entsprechend 
gehoben wurde (Abb. 10). Auf dieser aus zwei stelf mlt- 
einander verbundenen I-Tragern bestehenden Buhne llef ein 
Handkran zum Versetzen der Verblendsteine und lagen zwei 
Gleise von 600 mm Spur, die an den FOrderturm anschlossen, 
durch den die Betonwagen und die Plattformwagen mit den 
Quadern In die HOhe befórdert wurden. Der Beton wurde 
von diesen Gleisen aus zwischen die Quaderschicht gekippt.
An den Enden und in der Mitte war die Bflhne mit Beton- 
klOtzen unterstfltzt. Nachdem eine Quaderschicht versetzt 
war, wurde die Bflhne mit Splndeln oder Winden um eine 
SchlchthOhe gehoben, worauf der Beton eingebracht werden 
konnte. Die BetonblOcke wurden elnbetoniert.

Diese Arbeltsbflhne hat sich ais Ersatz fflr einen Turmdrchkran zwar 
gut bewihrt, doch war der Stundenaufwand fur das Versetzen der Quader 
und das Einbringen des Betons um etwa 1/3 hOher ais beim Arbeiten 
mit den Turmdrehkranen. Der Arbeltsfortschritt selbst blleb dagegen 
nicht weit hinter demjenlgen bei Verwendung von Turmdrehkranen zurflck. 
Falls an zwei Pfeilern gleichzeitig gearbeitet werden konnte, wobei ein 
Maurer- und ein Betoniertrupp abwechselnd bald auf dem einen, bald 
auf dem anderen Pfeiler angesetzt wurde, war dieser Baufortschritt in 
einer Doppelschicht von 20 Stunden bel beiden' Pfeilern je zwei Ver-

blenderschlchten, was 
einem Durchschnltt von 
1 bis 1,50 m fflr einen 
Pfeiler je nach Schlcht- 
hohe entspricht.

Die fflr das Ver- 
setzen der Quader an 
den Pfeilern erforder- 
llchen Hilfsrflstungen 
bestanden bel den nied- 
rlgen*. auf den Talhan- 
gen stehenden Pfeilern 
aus den flblichen Stand- 
gerflsten, bei den hohen 
Pfeilern des Mlttel- 
abschnltts dagegen aus 
Hangegerflsten, wie sie 
aus Abb. 8  u. 12 zu 
ersehen sind. Diese 
Hangeger flste bestanden 
aus zwei den Langs- 
seiten des Pfeilers ent- 
lang laufenden leichten 
stahlernen Glttertragern, 
auf dereń Enden, die 
ein Stflck uber den 
Pfeiler hinausragten, 
fachwerkartlge Quer- 
gerflste ruhten. Das 
Gesamtgewicht eines

solchen HSngegerflstes fflr einen Pfeiler betrug 3 t, das eines Langstragers 
aileln 1,4 t. Die Gerflste hlngen an Drahtseilen, die flber eiserne Rolleti- 
tragerhinweg zum Boden fflhrten, von wo aus sie durch Handkabelwinden 
je nach Bedarf hochgezogen oder auch abgelassen werden konnten. Die 
Rollentrager waren In den Verblenderfugen verankert und mufiten mit fort- 
schreitender Arbelt in AbstSnden von jeweils drei Quaderschichten nach 
oben umgesetzt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeiten konnte auf 
die eisemen Rollentrager verzichtet werden, und die beiderseitlgen Hange- 
gerfiste wurden dann mit Drahtseilen aufgehangt, die In elnfacher Weise 
uber die Pfeiler hinweggefflhrt wurden. Wegen Ihrer einfachen Hand- 
habung sollen die Hangegerflste spater beim Verfugen und Saubem der 
Pfeiler und der GewOlbe nochmals verwendet werden.

Lehrgeriiste.
Fflr die Ausfflhrung der GewOlbe wurden in den Óffnungen der 

beiden Talhange Standgerflste verwendet, fflr alle flbrlgen GewOlbe 
(2 bis 10) dagegen frei tragende Gerflste, dereń Binder aus zwei bogen- 
fórmigen Halften bestanden, die ais Dreigelenkbogen wirkten. Jedes 
Lehrgerflst fflr ein GewOlbe setzte sich aus 14 Bindern zusammen, die 
in Abstanden von 1,45 m angeordnet waren, mit Ausnahme der beiden

Slellung der Brucke 
a) vor dem Sefzen b) ror dem Einbringen 

der Urbiender des Betons

Abb. 10. Aufbau der Pfeiler mit Handkran.

aufiersten Binder, die aus baullchen Grunden nur einen Abstand von 
0,765 m hatten. Abgedeckt wurden die Gerflste mit KanthOlzern von 
10 X  10 cm Starkę, die Im Scheltel dicht bel dicht, in den Kampfern 
jedoch aus Sparsamkeitsgrflnden mit Zwischenraumen verlegt waren.

Es war ursprunglich vorgesehen, alle frei tragenden Lehrgeriiste in 
Stahl auszufflhren. Da sich jedoch die Móglichkeit bot, von einem 
anderen Bau hOlzerne Binder in annahernd gleichen Abmessungen nach 
geringem Umbau zu flbernehmen, wurde ein Tell der stahlernen Binder 
durch diese hólzernen Binder ersetzt. Es standen dann fflr drei GewOlbe 
stahlerne und fflr weitere drei GewOlbe hOlzerne Binder zur Verfugung, 
Im ganzen somlt sechs Lehrgeriiste. Zur Unterstutzung der frei tragenden 
Gerflste wurden in die Pfeiler unter jedem Binder zwei TrSger 134 ein-

Hangegerflst mit beweglichem, lose aufgelagertem Querstflck.
D ie H Sngcseile fuh ren  iiber R ollen au f  e inem  im  M auerw erk  v e ran k e rten  S tiinder 

zum  B oden, w o sie  du rch  K abelw inden  b ed ien t w erden.

1 .
Llnks Aufbau des Pfeilers 2 mit Turmdreh- 
kran, rechts Pfeiler 3 mit Treppenaufgang.
An P fe ile r  3 is t d e r  K am pfer be re ils  herg este llt, wo- 
zu  das G eriist, d as  iiber dem  H iingegeriist s ich tbnr 

ist, a u fee b au t w urde.
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Hllfsgerflsf fflr den Aufbau der Lehrgerfistbinder im Bogen 8  stehend, 
links zwei Gewólbe mit stahlernen Lehrgerflstbindern fertig eingerflstet.

Weise wurde der Arbeitsvorgang wiederholt, bis alle 14 Binder eines 
Gewólbes standen, worauf das Hilfsgerflst bis an den aufiersten Rand 
seiner Fahrbahn etwas flber die Brflckenfiucht hinaus verschoben wurde, 
so dafi seine einzelnen Teile von einem Turmdrehkran erfafit und aus- 
gebaut werden konnten.

Wie bereits erwahnt, wurden fflr drei Gewólbe stahlerne und fflr 
weitere drei Gewólbe hólzeme Binder verwendet. Die stahlernen Binder 
sind teurer ais die hólzernen, dagegen ist ihr Aufbau und Abbau ein-
facher und billlger, so dafi die Mehrkosten der Beschaffung bei wleder-
holter Verwendung wieder aufgehoben werden. In unserem Falle, ln
dem die hólzernen Binder nur einmal und die stahlernen doppelt ver-
wendet wurden, hielten sich die Gesamtkosten fflr Beschaffung und fflr 
Auf- und Abbau ungcfahr das Gleichgewlcht. Bei mehrfacher Verwendung 
der hólzernen Binder wflrden sich die Kosten welterhin zugunsfen der 
stahlernen verschoben haben.

Das Ablassen der Lehrgeriiste glng in bekannter Weise durch Senken 
der Sandtópfe vor sich. Um wahrend des Ablassens des Geriistes die 
Reibung zwischen diesem und dem Bauwerk auszuschalten und um das 
Gerust fflr die spatere Verschiebung freizubekommen, wurden vor dem 
Ablassen die Fflfie der Binder mit Zugstangen etwas zusammengezogen 
und die Hartholzkeile hinter den Blndern entfernt. Das Absenken wurde 
in einzelnen Stufen vorgenommen, und zwar wurden durch Entnahme 
einer entsprechenden Menge Sand zunachst dreimal je 1 mm und dann 
dreimal je 2 mm abgesenkt. Sobald sich das Gerflst von dem Gewólbe 
gelóst hatte, wurde es 
in Stufen von 5 mm und 
mehr weiter abgelassen.

Nachdem ein Lehr- 
gerflst abgelassen war, 
mufite es, um ausgebaut 
werden zu kónnen, seit- 
lich verschoben werden.
Hierfflr wurden Rollen- 
bahnen verwendet, die 
auf den einbetonierten 
Kragtragern ruhten, bei 
den Gerfisten mit stah
lernen und hólzernen 
Bindern aber verschieden 
ausgeblldet waren. Bei 
den Gerusten mit stah
lernen Bindern safien die 
Rollenbahnen etwa in 
der Mitte der Kragtrager 
(Abb. 17), und die einzel
nen Rollen ruhten auf
4 C 22. Das Gerflst setzte 
sich mit elnem durch- 
laufenden Trager P28, der 
unter den Bindern be- 
festlgt wurde, auf die 
Rollen. Bei den Gerflsten Abb. 16. Aufsetzen eines hólzernen Binder-
mit Holzbindern wurden teiles des Lehrgerflstes auf das Hilfsgerflst.

gemauert, die so welt aus dem Bauwerk herausragten, dafi nlcht nur die 
Gerflstbinder aufgelagert werden konnten, sondern dafi auch ein Laufsteg

und die erforderlichen Hilfs- 
gerflste fflr das Aufstellen 
sowie das Ablassen und 
Ausbauen der Binder Platz 
hatten. Aus Ersparnisgrfln- 
den wurden die Kragtrager 
nicht durch den Pfeiler 
hindurchgefuhrt, sondern 

werden spater nur so tlef ais erforderlich 
\ eingelassen, um die Gegen-

last zu gewahrleisten. Die 
Trager sollen spater ab- 
geschnitten und die aus- 

gesparte Quaderschlcht 
durch Granitplatten mit 
15 cm Starkę verkleidet 
werden. Da die Ecksteine 
nicht ausgelassen werden 
durften, sondern gleich mit 
dem aufgehenden Mauer- 
werk eingebaut werden 

Abb. 13. Unterfangen des aufieren Binders. mufiten, war es nicht móg
lich, unter den Endblndern 

der Gerflste elne unmlttelbare Unterstutzung herzustellen. Diese Binder 
muBten daher durch eine Auskragung unterfangen werden (Abb. 13).

Die Binder safien auf Sandtópfen mit elnem Stempeldurchmesser 
von 225 mm und waren gegen das Mauerwerk durch Hartholzkeile ab- 
gestiitzt (Abb. 14). Die Sandtópfe waren mit Sand von 0 bis 7 mm Korn- 
grOfie gefiillt. Versuche haben gezeigt, dafi es unzweckmafilg ist, Sand 
glelcher Kórnung zu verwenden, da dieser bel den auftretenden hohen 
Belastungen zerquetscht und in die Hohlraume gepreBt wird, so dafi ais 
Endergebnis Sand von der feinsten bis zur gróbsten Kórnung entsteht.

Zum Aufstellen der Bogenbinder, sowohl der stahlernen wie auch 
der hólzernen, wurde ein Hilfsgerflst verwendet (Abb. 15 u. 16). Dieses 
bestand aus zwei stahlernen von einem Pfeiler zum anderen reichenden 
leichten Fachwerktragern und zwei turmartigen Aufsatzen aus Stahl oder 
aus Holz. Die Einzeltelle dieses Gerflstes waren so bemessen, dafi sie 
von elnem Turmdrekkran noch gehoben werden konnten, ihr Gewicht 
uberschritt also 6  t nicht. Das Gesamtgerflst hatte ein Gewicht von 15 t 
und war oben so breit, daB drei Binder des Lehrgerflstes gleichzeitlg 
darauf gelagert werden konnten. Die Binder wurden von beiden Seiten 
der Brucke durch die Turmdrehkrane aufgesetzt, wobei darauf geachtet 
wurde, daB die Binderhalften schon in der Schwebelage ihrer endgiiltigen 
Stellung im Bauwerk entsprachen. Dadurch wurde das Absetzen auf das 
Lehrgerflst und auf die Sandtópfe wesentlich erleichtert. Beim Aufstellen 
des ersten Binders eines Gerflstes wurde ein zweiter Kran so lange 
benótigt, bis die beiden Bogenteile miteinander verbunden und gegen 
Umklppen gesichert an dem Hilfsgerflst befestlgt waren. Sobald dieser 
erste Binder festsafi, wurde ein Kran frei, da jeder weitere BInderteil

sofort nach dem Auf
bringen an den Nachbar- 
binder durch einen Quer- 
verband angeschlossen 
wurde und somit nicht 
kippen konnte. Drei 
fertig aufgebaute und mit
einander versteifte Bin
der waren in sich stand- 
sicher und benótigten das 
Hilfsgerflst nicht mehr. 
Nachdem daher drei Bin
der auf dem Hilfsgerflst 
fertig zusammengebaut 
waren, konnten sie vom 
Hilfsgerflst frei gemacht 
und dieses zum Aufstellen 
der nSchsten drei Binder 
verschoben werden. Das
Hilfsgerflst hatte fflr
diesen Zweck Rollen 
(Abb. 14), die auf Stahl- 
tragern mit aufgeschweifl- 
ten U-Eisen liefen. Die
Verschiebung des un-
belasteten Hilfsgcrflstes 
mit Hilfe von Winden 

Abb. 14. Auflager der hólzernen Binder. Im ging sehr leicht vonstat-
Hintergrunde Fahrgestell des Hllfsgerflstes. ten. Auf die beschriebene
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zum Verschieben volie Stahlwalzen yerwendet, die man 
unter dem FuB der Binder verlegte, also an den Stellen, 
wo die Sandtopfe gesessen hatten. Das Gerust setzte 
sich mit dem vorhandenen Trager P 30 auf die Walzen.
Die letztere Losung Ist die einfachere, weshalb zu 
empfehlen ist, In jedem Falle schon beim Aufbau 
zwischen die Sandtópfe und die BlnderfflBe einen LSngs- 
trSger elnzuschalten.

Das Geriist wurde auf die Rollenbahnen mit Hilfe 
von Wasserdruckpressen abgelassen. Mit diesen Pressen 
wurde das Lehrgerust zunSchst etwas angehoben, um 
die Sandtopfe entfernen zu kOnnen, und dann nach und 
nach abgelassen, bis es auf den Rollen oder Walzen 
der Verschiebebahn ruhte. Nun wurde das Gerust mit 
Hilfe von FuBwlnden seitlich verschoben und die Binder 
in dem MaBe, wie sie unter dem GewOlbe hervorkamen, 
mit den Turmdrehkr9nen ausgebaut. Ein besonderes 
Hilfsgerust war hlerbel nicht erforderlich, da die einzelnen 
Blnderhalften, auch wenn die Gegenhaifte schon beseitlgt 
war, von den Nachbarblndern durch den Querverband 
gestutzt wurden. Lediglich die letzten Binder, die allein 
nicht mehr standsicher waren, muBten gegen Kippen 
geslchert werden, was In elnfacher Welse mit Drahtsellen ausgefuhrt 
wurde, die man um den GewOlbescheitel herumschlang.

Zuganker am 
2. Knotenpunkt

Stahlbinden Hólzerne Binder
Abb. 17. Auflagerung der eisernen und holzernen Binder.

blleb, wurde in den Óffnungen 10, 9 und 8  die Strecke I aufgebracht. 
Sodann folgte In den Óffnungen 10 und 9 die Strecke II, worauf 
schliefilich die óffnung 10 durch Einbau der Strecke III fertiggestellt 
wurde. Inzwlschen hatte man das LehrgerOst.der Offnung 6  aufgestellt, 
und es konnte in Bogen 7 die Strecke I, in Bogen 8  die Strecke II 
und in Bogen 9 die Strecke III eingebaut werden. In dieser Welse 
ging der W0 lbvorgang staffelfOrmig bis zum AnschluB an das Ge
wOlbe 1 weiter.

Bogen: 6

Gerust im 
Aufbau

Bau der Bogen in Staffelwólbung.
Urspriinglich sollten alle neun GewOlbe, fur die frei tragende Geriiste 

Verweridung fanden (GewOlbe2 bis 10), glelchzeitig ausgefuhrt werden, 
da die Pfeiler bel ihrer groBen HOhe den vollen elnseitigen Gewólbe- 
schub nicht aufzunehmen Imstande gewesen waren. Dieser Schub des 
GewOlbes hatte der Berechnung zu- 
folge im elngeriisteten Zustand 415 t 
und nach der Ausrustung sogar 520 t 
betragen. Nach eingehenden Unter
suchungen entschloB man sich aber, 
von einer glelchzeltigen Herstellung 
der GewOlbe abzusehen und die
Bogen staffelweise auszufflhren, d. h. 
sie so elnzubauen, daB von einer 
Relhe glelchzeitig in Arbeit beflnd- 
Hcher Bogen Immer einer um einen 
Bauabschnitt hinter dem vorhergehen- 
den zurfickblleb. Der Vorteil dieser
Bauweise gegenflber der iiblichen Ausfiihrung liegt darin, dafi man nicht 
alle Óffnungen glelchzeitig elnrusten mufi, also mit einer geringeren 
Anzahl von Lehrgerusten auskommt, und dafl man auBerdem das 
Arbcitsfeld erweitern kann. Wahrend bel der gewóhnllchen Bauweise 
das Wólben der Bogen erst nach Fertigstellung samtlicher Pfeiler
beginnen kann und der Aufbau erst nach Fertigstellung aller GewOlbe, 
ist es bei einer StalfelwOlbung moglich, die Herstellung der GewOlbe 
schon in Angrlff zu nehmen, wahrend die letzten Pfeiler noch Im Bau 
sind, und auch die Ausfiihrung der GewOlbeaufbauten zu beginnen, 
bevor die letzten Bogen geschlossen sind.

Statische Berechnungen der GewOlbe und Pfeiler ergaben die Móg-
llchkeit, das WOlben so durchzufiihren, dafi Immer nur drei GewOlbe
glelchzeitig in der 
Ausfiihrung begriffen 
waren, und dafi un
ter Beriicksichtigung 
der Abbindezeit im
mer nur fdnf Off- 
nungen glelchzeitig 
eingerustet zu sein 
brauchten, wahrend 
in der sechsten Off
nung die Riistung 
aufgestellt wurde.
Abb. 18 zeigt die
Durchfuhrung der i j  m  , w i h i w m  hi i i/iihmihiiaiiii h w t i i i i i i  i M m m m i i m
Staffelwólbung bei- j ■
splelsweise fiir die -
GewOlbe 10 bis S.
Bevor mit dcm Wol- ( f  **
ben begonnen wer- J  J.ż* ,' .> j .  PS?
den konnte, mufiten * * . „.  1 v .“ I
die Lehrgeruste fiir f ' i  ̂ ■
die Bogen 10 bis 7 i ■
aufgestellt werden. Abb. 19. Anslcht der Brucke wahrend der StaflelwOlbung.
Wahrend der Bogen 7 L inks d re i GewOlbe ansgerfiste t, in  de r M itte  d re i GewOlbe m it hO lzernem  L ehrgerust. rech ts  d re i GewOlbe m it s tah le rn em

.  , . , i ± ± L ehrgerust. In den le tz ten  beiden  GewOlben d ie  zw ischen  den  P fe ilern  au fgehang ten  S ich e rb e itsn e tze . GewOlbt w ird  im  2.,
.ZUnacnst unDelastet 3. u. 4. Bogen von  rech ts, Bogen 4 w ird  gerade  geschlossen .

Abb. 18. Darstellung der Staffelwólbung.

Der grófite auf einen Pfeiler wirkende Gewólbcschub ergab sich 
unter diesen Verhaltnissen zu 180 t, und zwar ais Unterschled zwischen 
dem Schub eines vollstandig gewólbten und eines zu %  gewólbten 
Bogens. Die aus dieser Kraft sich ergebenden Beanspruchungen der 
Pfeiler blieben durchweg innerhalb der zulassigen Grenzen. Abb. 20 
zeigt die auf die Pfeiler wahrend der Ausfiihrung wlrkenden waagerechten 
Krafte aus GewOlbe und Lehrgerust. Diese Krafte beziehen sich auf die 
gesamte GewOlbetlefe von 18,28 m. Sie bewlrken eine Verbiegung der 
Pfeiler, und zwar betrugen die elastischen Bewegungen der Pfeilerkópfe, 
die bel - der grófiten einseitigen Beanspruchung auftraten, bei den ver- 
schiedenen Pfeilern zwischen 5 und 10 mm. Diese Werte entsprechen 
dem rechnerisch ermittelten MaB von 8  mm sehr gut. Nach Schliefien

des Nachbargewol- 
bes gingen diese 
Verbiegungen nur 
żum Teil zurflek und 
betrugen bei 1 0  mm 
,iur etwa 2  mm. 
Durch das SchlleBen 
des Nachbargewol- 
bes wird der ein- 
seitig auf einen Pfei
ler wirkende Ge- 
wOlbeschub besei
tlgt. Ais Folgę hier- 
von mufite eigent- 
lich auch die Ver- 
biegung des Pfeilers 
yollstandlg zuriick- 
gehen. Die Messun- 
gen haben aber er
geben, dafi dles nur 
zum Teil geschieht, 
und dafi das Zurilck- 
gehen bei einem 
hohen Pfeiler mit 
einer Verbiegungvon
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Abb. 20. Zusammenstellung der wahrend der StaffelwOlbung 
auf die Pfeiler wirkenden waagerechten Krafte.

10 mm nur 2 mm betrSgt. Wahrend des WOlbvorgangs und wahrend der 
damit verbundenen elastischen Verblegungen der Pfeiler fflhren auch die 
Oerflste und die GewOlbe kleine Bewegungen aus, die unllebsame Rlsse 
zur Folgę hatten, wenn die GewOlbefugen beim Elnbau der Strecke III 
sofort geschlossen wurden. Ganz zu vermeiden sind diese Rlsse, Ins
besondere In der Kampferstrecke nicht; um ihre Bildung jedoch nach

MOglichkelt zu verhindern, wurden die Scheitelfugen zunachst ganz 
offen gelassen und In der Kampferstrecke einige Fugen nur zur 
Halfte gestopft. Diese offen gelassenen Fugen wurden erst ver- 
stopft, nachdem der folgende Bogen volIstandig eingewOlbt war 
und keine ruckgangigen Bewegungen der Pfeiler mehr zu er- 
warten waren.

Zum SchluB seien noch einige Angaben uber die Scheitel- 
senkungen der GewOlbe gemacht. Wahrend des Wolbens der 
Bogen betrug die Scheltelsenkung bel den stahlernen und bei den 
hOlzernen BIndern im Mittel 36 mm, wahrend die Rechnung fflr 
die stahlernen Binder 29 mm, fflr die hOlzernen 28 mm ergeben 

hatte. Wahrend des Ablassens der Lehrgerflste senkten sich die GewOlbe- 
scheitel durchschnittllch um weitere 6  mm.

Die Ausfiihrung dieses bedeutenden Bauwerks ist einer Arbelts- 
gemelnschaft ubertragen, die aus den Bauunternehmungen Phlllpp Holz- 
mann AG., Grfin & Bilfinger AG. und der Neuen Baugeseilschaft Wayss
& Freytag AG. besteht.

Alle Rechte yorbelialten. Spannungen im Grundkórper und Baugrund.
Von 3>r.=3ng. habil. F. Siemonsen, Mannheim.

1. Zugspannungen in der Bauwerkssohle.
Die Berechnung der Grundwerke wird im allgemeinen In einfachster 

Weise durchgefiihrt. Man strebt eine Verbrelterung des Grundwerks 
gegenfiber dem aufgehenden, lastenbrlngenden Bauwerk unter auBersten- 
falls 60° an, In der Annahme, daB dann Im Grundkórper keine un- 
zulassigen Zugspannungen auftreten. Diese Faustregel war bisher in den 
meisten Fallen berechtigt, well eine Bodenbelastung, die hOher war ais 
4 oder hOchstes 5 kg/cm2, selten zugelassen wurde. Bel den.neuerdings 
wesentllch hoher angenommenen Bodenpressungen uberschreitet. aber die 
Zugspannung auch bei 
der Verbreiterung unter 
60° die zulasslgen Gren- 
zen und erfordert eine 
entsprechende Bewehrung 
des Betons.

Bei dem in Abb. 1 
Im Querschnitt dargestell- 
ten langgestreckten Bau
werk wird die nach dem 
Verbreiterungswlnkel «
=  60° bemessene Grund- 
platte, wenn man zwi-
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Abb. 1.
Biegebeanspruchung des GrundkOrpers.

schen ihr und dem aufgehenden Bauwerk eine Fugę annimmt, auf Biegung 
beansprucht. Die grOBte Zugspannung liegt in derM itte der Bauwerkssohle. 
Wenn y  das Einheitsgewlcht der Grundplatte ist, so wird nach Abb. 1:

(Po- y h ) b ' -
(1)

und mit

(2) 
und

(3)
(la) 

oder mit a 
(lb)

max M - 8
U L

8

P =  —  (Po — Yh)

(4)

2. D ruckverteilung im Baugrund. 
a) B ls h e r ig e r  S tan d  d er F rag e .

Durch zahlreiche Yersuche1) Ist festgestellt, daB bei Belastung an 
der Oberfiache der Schflttung eines nicht bindigen Bodens, z. B. des 
Sandes, in der Mitte unter einem biegungsfesten BelastungskOrper eine 
wesentlich hOhere Einheitsbelastung aufgenommen wird ais in der Nahe 
des Randes. Die Lastverteilung bel nicht annahernd blegungssteifem 
BelastungskOrper soli in diesen Betrachtungen auBer acht gelassen werden. 
Die Ungleichheit der Druckverteilung ist auf das Ausweichen des unter 
Druck gesetzten Bodens im Randbereich der Lastflache zuruckzufflbren. 
Je lelchter die AusweichmOglichkeit ist, um so geringer ist am Rande 
die Lastaufnahme. Da der EinfluB des Randes sich mit wachsender

yicw<P 63cm<P

d

100 cm <P

b =  a +  2  h • cotg « 
max M — Xls p a (b—a) = i/i p a h - cotg x 

= 60° und cotg a =  0,577 
max M — 0,144 p a h.

Die grOBte Zugspannung ist dann:
O

max d =  - j - • 0,144 p a h  =  0,866p ajh.

Die Zugspannungen wachsen also mit der Belastung der Grundplatte 
und dem Verhaltnls a/li der Breite des Bauwerks flber der Grundplatte 
zur Hohe der Grundplatte.

Im folgenden soli untersucht werden, ob sich Zugspannungen Iedig- 
lich aus der lotrechten Bauwerkslast von oben und den entgegengesetzt 
wirkenden Lastaufnahmekraften von unten ergeben (Abb. 1), oder ob und 
welche anderen Krafte auBerdem noch auf den Grundkórper clnwirken, 
welchen EinfluB sie auf die Spannungen in Ihm haben und wie ihr EinfluB 
etwa vermlndert werden kann.

Es sei zunachst die Biegezugspannung betrachtet, die durch das 
Moment aus Last und Lastaufnahme hervorgerufen wird. Setzt man 
Last und Lastverteilung von oben ais gegeben voraus, so hangt das 
Moment von den Lastaufnahmekraften in ihrer Vertellung ab, also auBer 
von der Form des GrundkOrpers auch von der Druckverteilung im Bau
grund. Melst wird bisher die Lastaufnahme unter dem Bauwerk bei 
mittiger Belastung und symmetrischer Ausbildung des GrundkOrpers 
gleichmaBlg flber die ganze Flachę verteilt angenommen. Diese An
nahme stimmt mit der Wirkllchkeit aber nur sehr schlecht flberein.

Abb. 2. Bodendruck unter starren LastkOrpern auf Sandboden.
Nach KOgler-Scheldig.

PlattengrOfie verringert, wird bei grOBerer Druckplatte die hohe Last- 
aufnahmespitze In der Mitte um ein bestlmmtes Mafi abgebaut. Nach 
den Versuchen von K o g le r -S c h e ld ig 2) Ist bei kreisrunden Platten 
von 34 cm Durchm. eine Spltzenlastaufnahme in HOhe der 2,5fachen 
mittleren Belastung festgestellt, bel einem Plattendurchmesser von 1 m 
jedoch nur noch das l,6 fąche (Abb. 2). Bei entsprechend grOfieren Last- 
flachen wird die Lastaufnahmespitze In der Mitte weiter abgebaut.

Die Begrenzung der Lastaufnahmefiache soli ais VollparabeI be
zeichnet werden, Im Gegensatz zu der spater sich ergebenden Hohl- 
parabel, auch wenn sie streng genommen keine Parabel ist.

Ganz anders verhait 
sich die Lastaufnahme eines 
b in d ig e n  Bodens unter 
einem biegungsfesten KOr- 
per3). Hier wirkt die Zug- 
und Schubfestigkelt des 
Bodens, die auch Lasten 
durch den neben dem Grund- 
kOrper anstehenden Bau
grund aufnehmen laBt. Es 
ergibt sich dann eine Erhó- 
hung der Lastaufnahme- 

krafte an den Randem gegenfiber der Mitte (Abb. 3), das Lastaufnahme- 
bild wird zur „Hohlparabel”.

Die hOhere Lastaufnahme an den Randem ist durch die Versuche 
von F a b e r4) fur den bekannten London Clay bestatigt. Auch hier ist 
bei gleicher Bodenart wahrscheinlich der Unterschled zwischen der hOchsten

Abb. 3. Lastaufnahme bel bindigem Boden.

') Naheres: K O g le r-S ch e id ig , Baugrund und Bauwerk, 2. Aufl., 
Kap. 7, S. 76 bis 101. Berlin 1939, Wilh. Ernst & Sohn. — B re n n e c k e -  
L o h m ey er, Der Grundbau, 5. Aufl., I. Bd., 1. Teil, Der Baugrund, Ab- 
schnitt D, 3, S. 92 bis 98. Berlin 1938, Wilh. Ernst & Sohn. In letzterem 
Werke genaue Quellenangaben auf S. 93ff.

2) K O g le r-S ch e id ig : Bautechn. 1929, S. 830, Abb. 53 u. 54.
3) K O g ler-S ch e id ig : Baugrund und Bauwerk, 2. Aufl., S. 99ff.
4) F a b e r ,  The Structural. Engng. 1933, S. 116. — K O g le r -S c h e id ig  

Baugrund und Bauwerk, 2. Aufl., S. 100.
3
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und der niedrigsten Lastaufnahme mit abhangig von dem Verhaitnis des 
Umfangs zur Grundfiache.

Nicht ganz klar Ist bisher die Lastaufnahme durch festgelagerten 
nicht bindigen Boden. Bei loser Schflttung wird die Lastaufnahmefiache 
weitgehend von der Ausweichmógllchkeit der Sand- und Kieskórner in 
das umliegende Erdreich oder an die Oberfiache beeinfluBt. Nun gibt 
es aber Bodenschichten, die z. B. durch eine friłhere Uberlagerung wahrend 
der Eiszelt stark verdichtet worden sind. Auch bei Ihnen wurde bisher 
die Verteilung der Bodenpressungen ebenso angenommen wie bei der Be
lastung einer losen Sandschuttung an der Oberfiache,'d. h. also nach einer 
Voliparabei. Ob das richtig ist, soli im folgenden untersucht werden.

Jede Belastung fibt im Erdreich neben den lotrechten auch waagerechte 
Krafte aus. Wenn durch die Vorbelastung frflher eine Verdichtung statt- 
gefunden hat, wird heute eine hóhere Belastung aufgenommen werden 
kónnen, ohne dafi ein wesentliches Ausweichen stattfindet.

S c h le ic h e r 5) hat auf Grund der von Boussinesą bereits im 
Jahre 1885 gegebenen Ableitungen die Lastaufnahme an der Oberfiache 
des elastisch-isotropen Halbraumes, also z. B. fiir Felsboden, untersucht. 
Hlernach wiirde sich die Lastaufnahme gemafi Abb. 4 6) ergeben. 
Rechnerisch werden dle Spannungen an den Randem unendlich groB. 
Durch Stórungen, dle In den Randgebieten auftreten, wird sich aber etwa 
die gestrichelte Begrenzung der Spannungsfiache ergeben. Nun ist der 
nicht blndlge Baugrund zweifellos kein elastisch-isotroperStoff. Anderseits 
Ist die Abflachung der Lastaufnahmelinie nach den Randem zu etwa wie 
bei einer losen Schflttung ausgeschlossen, wenn der Boden sehr fest ge
lagert Ist. Wahrscheinllch wird dle Lastaufnahme durch eine Linie dar- 
gestellt, die zwischen der der gleichmafiig verteilten Last und der in 
Abb. 4 dargestellten Linie liegt. Jedenfalls betragt die Lastaufnahme 
am Rande nur einen Teil des in 
Abb. 4 wledergegebenen Wertes.

J T ”

Abb. 4.
Lastaufnahme bel Felsboden.

Abb, 5.
Ausbreltung der Last im Baugrunde.

Eine VorstellungsmógIichkeit hierfur gibt auch folgende Uberlegung 
(Abb. 5). Vorausgesetzt sei dabei wieder mittlge Belastung der sym- 
metrischen Lastfiache. Jede Einheit der Lastfiache gibt dle auf sie ent- 
fallendc Last an eine etwas gróBere Flachę im Untergrund weiteV; die 
Flachę, die von der Last beeinfluBt wird, vergróBert sich also mit der Tiefe. 
Hierbei flberschneiden sich dle Elnflufifiachen der Einheiten der Last
fiache sehr stark, und zwar in der Mitte offenbar starker ais am Rand.

Bei urspriinglich glelcher Bodenpressung in kg/cm*
Bodenpressung fiir alle Fiachen- 0 1 z 3 ¥ s 6 7 S

60

einheiten der Bauwerkssohle 
wiirde danach die Belastung 
einer Flacho in gróBerer Tiefe 
in der Mitte gróBer ais am 20

Rande sein. Fur glelchmaBlgen ^
Baugrund laBt sich nun fiir 
die Einheit der Lastfiache 
eine Setzungsllnie aufstellen 
(Abb. 6 ), dle besagt, daB zu 
einer bestimmten Belastung 50
eine bestimmte Setzung und 
umgekehrt zu einer bestimm
ten , Setzung eine bestimmte 
Lastaufnahme gehórt. Wenn nun eine Einheit des Baugrundes in
gróBerer Tiefe unter dem Randbereich weniger LasteinfluB erhalt, so 
mufite hier nach der Setzungsllnie eine geringere Setzung elntreten.
Bestande der Belastungskórper aus vielen gegeneinander verschieblichen 
Einzelkórpern, so wurden die in der Mitte liegenden die gróBte Senkung 
aufweisen7). Da das Bauwerk aber starr ist, muB dle Setzung unter ihm 
iłberall gleich sein, d. h. die Randgeblete werden zur selben Setzung 
gezwungen, wie die Mitte unter dem Lastkórper. Das ist aber, wenn 
seitiićhes Ausweichen des Bodens vóllig oder nahezu ausgeschlossen ist, 
nur .mógllch, wenn die Bodenpressung unter dem Belastungskórper am 
Rande hóher ist ais nach der Mitte zu.

Abb. 6 . Lastsenkungslinle.

5) Bauing. 1926, S. 931 u. 949.
,c)_ Bauing. 1926, S. 934, Abb. 3.
"-1) K ó g le r -S c h c id ig , Baugrund und Bauwerk, 2. Aufl., S. 92.

K ó g le r -S c h e id lg 8) fiihren ais Beispiel zwei Behaiter an, dle auf 
nachgiebigem Untergrunde dicht nebeneinander stehen und sich deshalb 
stark gegeneinander geneigt haben. Auch bei Sanduntergrund hatte eine 
gewlsse Neigung stattgefunden. Die Ursache der Nelgung ist darin zu 
suchen, daB der Baugrund in der Mitte wesentlich hóher belastet ist und 
deshalb starkere Setzungen erfahren hat. Hatten beide Behaiter auf 
einer biegungsfesten Platte gestanden, so hatte die starkere Setzung in 
der Mitte nicht auftreten kónnen. Das hatte aber zur Folgę gehabt, dafl 
die Lastaufnahme in der Mitte geringer und an den Randern hóher 
geworden w3re, ais die durchschnittllche Bodenpressung (Abb. 7).

a d

11

B odenpressung: HiwiililmilliTTlimiim lujiuwû îuuiiijiu

a) Urspriingliche Lage. 
t>) Setzung bei einheitlicher Boden* 

pressting.
zusałzfiches M oment c) Q ld |h m a B lg e  S e tz u n g  bei s tarkere r 
zum W iederaufrichten B o d en p re ssu n g .am  Rande.

J  d) Oemeinsanie Grundplatte.
Abb. 7. Setzung und Bodenpressung zweier benachbarter Bauwerke.

Unter gewissen Annahmen laBt sich sogar errechnen, um welches
MaB sich die Lastaufnahme an den Randern stelgert. In Abb. 7 sind die 
beiden Behaiter in ihrer ursprflngllchen Lage (a) und nach der Setzung (b) 
dargestelit, wobei die schiefe Neigung ubertrieben ist. Wollte man nun 
die Behaiter wieder aufrichten oder von vornhereln ein ungleichmafliges 
Setzen verhindem, so miłBte ein entsprechendes Moment hlnzugefOgt 
werden, das in (b) dargestelit Ist. Auf diese Weise ergibt sich die in (c) 
dargestellte Lastaufnahmeflache, bei der die Bodenpressung im Rand
bereich am gróBten ist und die zu gleichmaBiger Setzung fuhrt. Die 
Bauwerkslast wird in genau der gleichen Weise aufgenommen, wenn sie 
durch eine gemeinsame biegungsfeste Grundplatte auf den Baugrund 
iłbertragen wird (d). Hierbei ist, worauf nochmals hingewiesen sei, 
Voraussetzung, daB die Lastaufnahme lm Randbereich nicht zu sehr durch 
Ausweichen des Baugrundes beeinfluBt wird.

Eine hóhere Lastaufnahme unter dem Randbereich Ist bei fast reinem, 
kaum bindigen Sandboden bei der Rhelnbrflcke Mannheim-Ludwigshafen9) 
festgestellt worden, bei der im Arbeitsraum eines unter Druckluft ab- 
gesenkten Pfeilersenkkastens Mefidosen elngebaut waren. Da aber die 
Entlastung der Bauwerkssohle im Arbeltsraume zweifellos die Verteilung 
der Bodenpressung beeinfluBt h a t10), kónnen die Versuchsergebnisse nicht 
ohne weiteres verwertet werden.

b) V e rsu c h e  d es  V e rfa sse rs .
Um die Frage der Vertellung der Lastaufnahme bel nicht bindigem 

Baugrund zu klaren, hat Verfasser einige Yersuchsrelhen11) durchfuhren 
lassen, dereń Ergebnis hier in Kflrze wledergegeben sei. Die Versuche 
śind aufgebaut auf folgenden Uberlegungen:

1. Die Druckverteilung unter einem biegungsfesten Grundkórper ist 
etwa dieselbe wie unter einem Gesamtgrundkórper, der aus nebeneinander- 
liegenden und gegeneinander reibungslos verschieblichen Einzelkórpern 
gebildet ist, wenn alle Einzelgrundkórper gleiche Setzungen aufweisen.

2. Bei glelcher Einheitsbelastung der Einzelkórper einer solchen 
Gruppe wird im allgemeinen die Setzung der Einzelkórper verschieden 
sein. Dle Kórper mit den geringeren Setzungen mflssen zusatzlich be
lastet werden, wenn sie dle Setzung der flbrigen Kórper errelchen sollen,
d. h. unter den Kórpern, dle bei glelcher Einheitsbelastung eine geringere 
Setzung erlelden, wird die gróBte Lastaufnahme sein, wenn sie zu gleicher 
Setzung gezwungen werden.

3. Nach 1 und 2 liegt bel dem biegungsfesten Grundkórper die 
gróBere Lastaufnahme im Bereich der Einzelkórper, dle bei gleichmaBiger 
Belastung dle geringste Setzung aufweisen.

8). K ó g le r -S c h e id lg , Baugrund und Bauwerk, 2. Aufl., S. 93, 
Abb. 83 und S. 136,'Abb. 147.

9) B ru g e r, Bautechn. 1932, S. 595. — S c h le ic h e r ,  Bauing. 1933,
S. 244.

10) Vgl. K ó g le r , Bauing. 1933, S. 473.
n ) Die Versuche wurden von der Grfln & Bllflnger AG. in Mannheim 

durchgefiihrt und lagen unter Leitung des Verfassers in Handen von 
Herrn Regierungsbaumelster a. D. Hauck. Ihm und der Grfln & Bilfinger AG. 
sei an dieser Stelle mein Dank ausgesprochen.
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gegenflber der Lastflberschneidung bel allen Belastungsstufen wesentlich 
zurflckgetreten. Die Lastaufnahme unter einem entsprechenden biegungs-

l.00kqlcmz

Abb. 9. Lastbflndel ais Reihenlast.

Zunachst wurde versucht, ein Ergebnis mit einer einzlgen Reihe von 
Einzelkórpern von 5 X 15 cm Grundfiache zu erzielen (Abb. 9). Hierbei 
findet nach Abb. 9b eine fibergrelfende Belastung vor allem in Richtung 
der Reihe statt. An den Randem kann der Sand je nach Dichte des 
umllegenden Baugrundes auswelchen (Abb. 9c), ganz besonders besteht 
die AuswelchmOgllchkelt aber unter den RandkOrpem a und h.

Zuerst wurden die Versuche 
bel lockerer Schflttung des Sandes a b c i e f g h .
mit einer Porenziffer von etwa „ 1,60kg/cm2

t =  0,55 (Hohlraumgehalt | 12.001 » »i j i ~
n =  0,355) durchgefuhrt. Es er- I \2.S0\" »i 1
gaben sich die In Abb. 10 wieder- - j  f"1 j 1 |  ̂ ■—
gegebenen Setzungslinien. Wie 1,00----- 1— \3.00-y"~”j ■ | —
erwartet, war die Setzung unter | i i i" v ,
den RandkOrpern der Reihe von I _| ” *]-----------
Anfang an grOBer. Bei einem |  \ l i i S .
biegungsfesten Grundkorper dieser ę. ' / ' i  WsSJr-n -
Grundfiache wflrde also bei der "* i ! '
lockeren Schflttung des Sandes die / i  111 '
Lastaufnahme vollparabollsch sein. ^ 3,00 -f-—j— —

Die gleichen Versuche bei |  /  y  N.
gestampften Sand ergaben keine ^  /
eindeutige volI- oder hohlpara- / ________________________
bollsche Lastaufnahme. Der Ein- ‘,,0° t
flufi der Lastflberschneidungen /
und des Ausweichens halten sich
bei dem langgestreckten K5rper 5,00-------------------------1---------------
etwa die Waage. Geringes Aus
welchen des Sandes unter den 
Randem der MittelkOrper beein- 
fluBte die Lastflberschneidung 6‘00
zu sehr. Abb. 10. Lastbflndel ais Reihen-

Deshalb wurden Versuchs- last, Senkungen bei losem Sande 
reihen mit mehr flachenmaBiger (̂  =  0,55).
Lastflberschneidung durchgefuhrt.
Hierdutch wurde die Wirkung der Lastflberschneidung in den Mittel- 
zonen erhOht und anderselts die AusweichmOgllchkelt hier mehr behln- 
dert. Die im GrundrlB 10 X  10 cm messenden Einzelkorper werden nach 
Abb. II a u. b angeordnet.

Zunachst wurde wieder eine lose Schflttung von Sand mit etwa 8 %  
Wassergehalt belastet. Die Porenziffer war etwa 0,55. Jetzt zeigte sich 
hier keln klares Ergebnis. Die Lastaufnahme war unter geringen Schwan-

v o o \-----------------------------------------
Abb. 12. Lastbflndel ais Fiachenlast, 
Senkungen bei losem Sande (« — 0,55).

Mittet aus ac

Abb. 13.
Lastbflndel ais Fiachenlast, Senkungen 
bei dichtgelagertem Sande (* =  0,40).

Fflr die Versuche zerlegte der Verfasser den GrundungskOrper in 
viele nebeneinanderliegendeElnzelkórper, die belastet und dereń Setzungen 
gemessen wurden. DaB die Versuchsanordnung wenig Fehlerąuellen bot, 
ergab sich aus der Tatsache, daB die MeBergebnisse fflr gleichllegende 
Punkte fast gleich war.

Die Versuche wurden In einem wflrfelf5rmigen Kasten von etwa 1 m 
Selteniange durchgefflhrt. Ais Baugrund wurde ein Sand mit der in 
Abb. 8  gegebenen Kórnung gewahlt.

kungen nach dieser oder jener Seite etwa glelchmaBig (Abb. 12). Bet 
lockerer Schflttung war also die Einwirkung der Lastflberschneidung und 
des Ausweichens wieder etwa gleich.

Der dann belastete, gestampfte und eingeschlSmmte Sand mit einer 
Porenziffer von £ =  0,4 (Hohlraumgehalt n — 0,286) zeigte dagegen ein- 
deutig bel allen Versuchsreihen von Anfang an bei glelcher Einheits- 
belastung starkere Setzungen unter den MittelkOrperri. Kennzelchnende 
Linien sind in Abb. 13 wiedergegeben. Der EinfluB des Ausweichens ist
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dlchter gelagert sind,
Ist bel ihnen mit hohl- 
parabolischer Lastauf- 
nahme zu rechnen.

Es besteht die Móglich- 
keit, dafi bel einer weiteren 
Stelgerung der Einheits- 
belastung der seitliche 
Widerstand des umliegen- 
den Baugrundes flberwun- 
den und dadurch ein Aus- 
weichen unter dem Rand 
herbeigefflhrt wird. Hier- 
durch konnte die hohl- 
parabollsche Lastaufnahme 
mehr und mehr abgeflacht 
und schliefilich sogar In eine 
vollparabolische umgewan- 
delt werden. Jedoch dtirfte 
dies erst bel Druckkraften 
stattfinden, die wesentllch 
flber den in der Praxls zu
lassigen Belastungen iiegen.

Mittet aus

Abb. 15. Lastaufnahme unter einem 
starren GrundkOrper bei verschiedenen 

Senkungen s.

3. Kflnstliche Herabm inderung der Zugspannungen in der 
Bauw erkssohle.

Die Lastaufnahme im Boden bel mittiger Belastung kann also bei 
der Berechnung von Grundkórpern kelnesfalls ais gleichmafiig verteilt 
angenommen werden. Bei vol!parabolischer Lastaufnahme werden die 
Biegezugspannungeti im GrundkOrper kleiner, bel hohlparabollscher grOBer 
ais bei gleichmafiig vertellter Lastaufnahme. Die Gefahr, dafi mit gleich- 
mafilg verteilter Bodenpressung zu gflnstig gerechriet wird, besteht um- 
somehr, je hóhere Werte der Bodenpressung ais zulassig erachtet werden, 
denn grofie Tragfahigkeit des Bodens setzt dichte Lagerung und damit 
kein oder nur ein geringes seitliches Auswelchen des Bodens am Rande 
der Lastfiache voraus, so dafi die Lastaufnahme hohlparabolisch und 
damit ungunstig fflr die Zugspannungen wird. Im folgenden soli nun 
untersucht werden, wie die Einwirkung der Lastaufnahme auf das Biege- 
moment und damit die Zugspannungen beelnflufit werden kann. Hlerbei 
sei angenommen, dafi die zuiasslge Baugrundbelastung ausgenutzt ist, 
so dafi das einfachste Mitte!, eine Verringetung der Auskragung, nicht 
angewendet werden kann.

a) A b sc h ra g e n  d er B a u w e rk sso h le .
Eine Móglichkeit der Einwirkung besteht zunachst in der Abschragung 

der Ecken des Grundkópers (Abb. 16). Dadurch wird das von den Boden- 
pressungen auf den GrundkOrper ausgeflbte Moment durch Yerklelnerung

TTTTrnmnrr
Abb. 16. WIrkung des Abschragens der Bauwerkssohle.

des Hebelsarmes herabgcsetzt und damit die Summę aller Momente und 
die Blegezugspannung in der Bauwerkssohle verringert. Da die grOfite Zug- 
spannung bei symmetrischer Last in der Mitte der Bauwerkssohle liegt, 
wird durch die Abschragung der Hebelsarm der am meisten aufien auf 
die Sohle wlrkenden Krafte verkflrzt (in Abb. 16 von a auf b), so dafi die 
Wirkung der Schragen bel hohlparabollscher Lastaufnahme im Baugrund 
am grOfiten ist. Diese 
Wirkung der Abschra
gung kann im einzelnen 
durch Anderung des Ab- 
schragungswlnkels und 
der GróBe der waage- 

recht verbllebenen 
Strecke beelnflufit wer
den.

Ais Belspiel sind Er- 
gebnlsse einer Durch- 
rechnung des in Abb. 17 
dargestellten Grund- 
kórpers wledergegeben, 
und zwar berechnet auf
1 m Tlefe. Dabei ist 
der Einfachheit halber 
gleichmafiig verteilte

Lastaufnahme angenommen worden. Bei einer zulassigen Bodenpressung 
von p0= 8 k g /c m 2 Ist das grófite Biegemoment in der Grundplatte nach 
Gl. (Ib) u. (2):

max M  =  0,144 p a h  =  0,144 b(p0 — y h) h
=  0,144 ■ 20 • (80 — 2,2 • 10,00) -10,00 =  1670 mt.

Bel der ln Abb. 17 angegebenen WiderstandshOhe der Grundplatte 
h' =  11,41 m ist dann die gróBte Zugspannung:

max a — =  77 t/m2 =  7,7 kg/cm2.

Durch die in Abb. 17 eingetragene Abschragung der Grundplatte ver- 
ringert sich die Zugspannung, wenn die Bodenpressung senkrecht zur 
Schragen angenommen wird, auf 3,7 kg/cm2. Die nicht schwierige, aber 
etwas umstandliche Ausrechnung kann hier flbergangen werden. Wird 
nicht gleichmaBIge, sondern hohlparabolische Lastaufnahme vorausgesetzt, 
so wird die Wirkung der Abschragung grOfier.

Eine weitere Verklelnerung des Blegemoments ruft eine Abschragung 
dadurch hervor, daB die untere Begrenzung des GrundkOrpers an der 
Aufienkante hóher rflckt (Abb. 18). Der Baugrund wird Im allgemeinen 
mit der Tlefe flacher werdende Lastsenkungslinien aufwelsen. Daraus
folgt, dafi die hóher liegenden Schichten bei gleicher Einsenkung nur
eine geringere Last aufnehmen kónnen. Wenn beispielswelse der obere 
Punkt der Abschragung um 3 m hóher llegt ais der untere (Abb. 18), so
ist die zuiasslge Belastung, die stets zusatzlich zu der Belastung durch
Oberlagerung einzusetzen ist, in der Sohle um 3 X  1,8 t/m2 oder um

0,54 kg/cm2 hOher ais am oberen Ende 
der Abschragung. Die fflr beide Hóhen- 
lagen ermlttelten Lastsenkungslinien wer
den bei gleichartiger Bodenbeschaffenheit 
fflr die gieiche Senkung dcnselben Last- 
unterschied zeigen, d. h. der biegungs- 
feste, starre GrundkOrper, dessen Sen
kungen flberall gleich sind, erhalt im
Bereich der Abschragung eine Boden
pressung, die nach oben hin um
0,54 kg/cm2 geringer wird. Dadurch wird 

die Randbelastung auf Kosten der Belastung In der Mitte verrlngert, 
so dafi das Biegemoment und die Zugspannung sich ermafiigen.

b) A b s tu fe n  d e r  B a u w e rk sso h le .
Bei diesen Oberlegungen sind zwei Einfiusse unberflcksichtigt ge- 

blieben, namlich der seitliche Erddruck und die Reibung. Beide sind 
bisher bei der Berechnung von Grundwerken fast nte berflcksichtigt 
worden. Der seitliche Erddruck wirkt sich gflnstig aus, da er der Zug

spannung entgegenwirkt

Abb. 18.
Abschragen der Bauwerkssohle.

und sie dementsprechend 
vermindert (Abb. 19). Es 
ware zu flberlegen, ob dieser 
gflnstig wirkende Erddruck 
nicht in irgendeiner Weise 
erhóht oder noch gfinstiger 
wirkend gestaltet werden 
kann. Eine Erhóhung durch 
VergrOfierung des Gewichts 

Abb. 19. Verrlngerung der Blegezugspannung der seltlichen Oberlagerung 
im GrundkOrper durch den Erddruck. lafit sich nur seiten erzielen.

Dagegen lafit sich die Last 
des GrundkOrpers selbst zur Erhóhung der Einwirkung des Erddrucks 
heranziehen, indem man die Bauwerkssohle abstuft (Abb. 20). Der Bau
grund in der ausgesparten Ecke liegt dann unter dem Druck des Grund
kOrpers. Ein Teil der hierdurch hervorgerufenen Kraft wlrkt sich gegen 
die Stufe aus und vermindert die auftretende Zugspannung. Hierbei ist 
naturlich Voraussetzung, dafi wahrend des Baues die Dichte der Lagerung

neben der Stufe erhalten bleibt,

Abb. 17. Beispiel eines Grundwerks 
mit abgeschragten Ecken.

oder nachtraglich wieder her
gestellt wird, so dafi auf die 
Auftrittflache der Bodenstufe 
auch wlrklich die volle Last 
des darflberllegenden Bau- 
werksteiles flbertragen wird. 
Die Stufe mufi in einer solchen 
Entfernung von derSohlenmitte 
angeordnet werden, daB der 

durch sie verringerte Querschnitt des GrundkOrpers das gróBte Blege- 
momcnt flber der Stufe ohne unzulassige Zugspannungen aufnehmen kann.

c) G le i t f ia c h e n  im G rundkO rper.
Die Zugspannung in der Bauwerkssohle wird erheblich durch die 

Sohlenreibung beeinflufit. Die GróBe und Verteilung der Sohlenreibung 
ist zahlenmafiig bisher nur auf Grund von ganz unslcheren Annahmen
errechenbar. Aber ihr Yorhandenseln und Ihre Richtung erkennt man
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Gleitfiache,1

■ sEinsteigschacht 
< / zum Ausfullen 
? des Hohlraumes 
; im Bereich der 

Gieiffuge

HohlraumC

daraus, daB die Druckverteilung der senkrechten, aus dem Bauwerk 
kommenden Lasten im Baugrund voraussetzt, dafi im Boden aufier senk
rechten Kraften auch waagerechte Seitenkrafte auftretcn, denen seitllche 
Verformungen des Bodens entsprechen. Im Vergleich zu diesen Ver- 
formungen des Bodens ist 
dasBauwerkimallgemeinen 
steif, so dafi in der Boden- 
fuge Reibungskrafte die 
waagerechten Formande- 
rungen des Bodens zu hln- 
dern suchen. Im Grund- 
kOrper erzeugt also die 
Reibung an der Sohle Zug- 
spannungen (Abb. 21).

Da die Bodenverfor- 
mung unter symmetrischen 
Kdrpern bei symmetrischer 
Belastung nach den Randem 
zu ebenfalls symmetrisch 
auftritt, kann in der Mitte mit einem Nullpunkt gerechnet werden, von 
dem an die Reibung nach den Aufienkanten zu anwachst. In weicher 
Form und GróBe sie anwachst, ist nlcht bekannt, in Abb. 21 ist ein 
geradliniges Anwachsen dargestellt.

Bildet sich im unteren Teil des Grundkórpers infolge ubergrofier 
Zugspannungen ein Rifi, so werden sich die beiden seitllch des Risses 
liegenden Teile nach aufien bewegen. Die in gleicher Richtung wirkenden 
ruhenden Reibungskrafte werden nach einer entsprechend geringen Be- 
wegung zu Nuli. Eine weitere Bewegung kann ledlglich durch das Biege- 
moment hervorgerufen werden, dem sich aber elne jetzt entgegengesetzt 
wlrkende Reibungskraft widersetzt (Abb. 22), die gegcbenenfalls durch 
den widerstehenden Erddruck unterstfltzt wird.

Wenn auch so durch die nunmehr gflnstlg wlrkende Reibung ein 
weiteres Klaffen des Risses verhindert wird, so sollte man doch ver- 
suchen, die Rlfiblldung durch die ursprflnglich ungunstige Reibung von vorn- 
hereln zu verhindern. Hierzu besteht zunachst die Móglichkelt, im 
Grundkórper an den Stellen der grófi- 
ten Zugspannungen von vornherein 
Fugen vorzusehen. Diese wurden sich 
beim Auftreten des Biegemoments 
und der nach aufien wirkenden Rei
bung um ein gewisses MaB óffnen, 
bis die Bewegung die entgegen-
wlrkende Reibung hervorruft, die die 
beiden Teile des Bauwerks In ihrer 
Lage hait. Im ubrlgen liegen dann 
dleselben Verhaitnisse vor, wie bel dem gerissenen Grundkórper (Abb. 22). 
Wenn dann der Baugrund unter der Last sich endgultlg gesetzt hat, 
kOnnen die Fugen geschlossen werden. Die ungflnstlgen Reibungs
krafte sind dann ausgeschaltet.

Eine bessere und vielseitiger verwendbare Lósung erhalt man, wenn
man die Sohle des Grundkórpers In der oben (Abb. 16 bis 18) bereits
angegebenen Weise abschragt und unter die Abschragung besondere
kellfórmige Kórper setzt, die von dem elgentlichen Grundkórper durch 
kunstliche Gleitfugen getrennt sind (Abb. 23). Auf den Grundkórper

Abb. 22.
Reibung in der Bauwcrkssohle 

beim Auftreten eines Risses.

Abb. 21. Reibung zwischen Bauwerks- 
sohle und Boden.

kórper mit grófier Zuverlassigkelt zu berechnen. Die geringe, in den 
Gleitfugen unvermeidliche Reibung und die durch sie bedingte Ab- 
welchung der Kraftflbertragung von der Lotrechten zur Gleitfuge hangt 
von der Fugenausbildung ab und kann nótigenfalls durch Versuche leicht 
bestimmt werden.

Die unter den Abschragungen liegenden kellfórmlgen Eckkórper 
lelten die In den Gleitfugen flbertragenen Krafte in den Boden. Die

Abb. 23. Gleitfugen im Grundkórper.

wirken dann Reibungskrafte nur in dem mittleren, nicht abgeschr3gten 
Tell a der Sohle, in dessen Bereich sie gering sind. Aufierdem wirken 
auf die abgeschragten Telle der Sohle nur Krafte, die senkrecht oder fast 
senkrecht zu den Gleitfugen stehen, und auf den mittleren Sohlenteil 
nur lotrechte Krafte. Wahrend bei einfacher Abschragung der Sohle 
(Abb. 16 bis 18) die Richtung der Lastaufnahme durch den Boden nicht 
bestimmt werden kann, weil die GróBe der Reibung unbekannt ist, bleibt 
bel der Lósung mit den Gleitfugen nur unslcher die GróBe der Reibung 
unter dem mittleren Bodenteil. Da die Reibung hier aber nur gering 
Ist und nótigenfalls Ihr EinfluB-durch Verkurzung des mittleren Telles noch 
vermlndert werden kann, ist es móglich, das Biegemoment im Grund-

Abb. 26. Gleitfugen mit spater auszufflllenden Hohl- 
raumen im Grundkórper.

einander verbinden. In dieser Form ist dann ein Grflndungskórper ent- 
standen, der die zunachst ungflnstlge Bodenreibung ganzllch ausschaltet, 
dann aber die gflnstigen Reibungskrafte heranzieht, der auBerdem die 
Biegespanuungen stark herabsetzt oder ganzllch beseitigt und der trotz- 
dem ais ein geschlossener biegungsfester Kórper wirkt.

Abb. 24. Anderung der Lastaufnahme durch 
den Boden bei Ausfflhrung schrager Fugen.

waagerechten Seitenkrafte werden dabei von dem waagerechten wider
stehenden Erddruck und der Sohlenreibung aufgenommen, nachdem die 
Eckkórper eine geringe waagerechte Bewegung ausgefflhrt' haben. Diese 
waagerechte Bewegung gestattet naturgemafi entsprechend kleine senk- 
rechte Bewegungen des elgentlichen Grundkórpers. Wenn diese Be- 
wegungen auch gering sind, so zwingen sie doch den Baugrund unter 
dem waagerechten Tell der Sohle zu einer grófieren Lastaufnahme. Erst 
wenn hier eine zusatzliche Setzung, also elne weitere Verdichtung des 
Baugrundes eingetreten ist, werden weitere Lasten uber die Eckkórper 

auf den Baugrund abgegeben. Es ergibt sich 
dann etwa die in Abb. 24 wiedergegebene 
Lastaufnahme, bei der so dlcht gelagerter Bau
grund vorausgesetzt Ist, dafi bei waagerechter 
Sohlenfiache die Lastaufnahme hohlparabolisch 
sein wurde.

Es kann nun derEinwand erhoben werden, 
dafi die Obertragung der Lasten flber Gleit- 
fiachen ungflnstig ist, wenn ln einer gewissen 
Hóhe flber der Bauwerkssohle eine waagerechte 
Kraft angreift, die dann ein Klppen des ganzen 
Bauwerks hervorzurufen sucht, beispielsweise 
bei elnem Brflckenpfeiler, dessen festes Lager 
waagerechte Krafte aufzunehmen hat (Abb. 25).

Abb. 25. Hoher Diese Bedenken sind ausgeraumt, wenn man
Brflckenpfeiler. die Gleitflachen zwischen Bauwerk und Eck

kórper nicht voll durchfflhrt, sondern im 
Bereich der Fiachen Hohlraume ausbildet (Abb. 26), die zunachst 
offen bleiben, so dafi die Gleitfugen voll wlrksam sind, nachtraglich 
aber, wenn der Setzungsvorgang des Bauwerks abgeschlossen ist, aus- 
betoniert werden und dann Bauwerk und Eckkórper dflbelartig mit-

waagerechter Schnitt c l - a ,
^7777,
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Preiserm ittiung und K ostenuberwachung im Baubetriebe —  ein W eg zur L eistungssteigerung.
Alle Rechte vo rbeha lte n.  Von Reglerungsbaumeister a. D. Karl Bach, Berlin-Slemensstadt*).

Kaum ein anderer Wirtschaftszweig hat durch den Umbruch des 
Jahres 1933 einen grófieren Auftrieb erhalten ais die Bauwirtschaft. 
Wahrend Im Jahre 1932 einer Zahl von 504 000 Beschaftigten in der 
Bauwirtschaft eine Bauleistung von rd. 2,3 Mllliarden RM gegenuberstand, 
stlegen diese Zahlen von Jahr zu Jahr und betrugen im Jahre 1939 
bereits 1 800 000 Beschaftlgte bei einem Umfang der bauwirtschaftlichen 
Erzeugung von 11,5 Mllliarden RM.

Im Jahre 1939 — vor Beginn des Krieges — hatten die an die Bau
wirtschaft gestellten Aufgaben bereits einen Umfang angenommen, der 
iiberall zu spurbaren Verknappungen an Arbeitskraften, Baustoffen und 
Baumaschinen fiihrte. Eine Leistungssteigerung in der Bauwirtschaft 
konnte also nur noch erreicht werden, wenn es . gelang, alle Mógllch- 
kelten des sparsamsten und planyollsten Einsatzes der Arbeitskrafte, 
Baustoffe und Baumaschinen zu erkunden und restlos auszuschópfen.

War die Forderung nach betrlebswlssenschaftlicher Ausrichtung der 
Baubetriebe schon im Frleden dringend geworden, so war sie fiir die 
Kriegswirtschaft erst recht eine zwlngende Notwendigkelt. Auch nach 
dem Krlege wird die Bauwirtschaft vor einer derartigen Fiille von ge- 
waltlgen und groBen Aufgaben stehen, daB die Forderung nach wirt- 
schaftlichster Durchbildung und planvollem Einsatz aller Arbeitsmittel 
immer wieder in den Vordergrund der Betrachtungen zu stellen seln wird.

Die technische und verwaltungsmaBige Oberpriifung der Bauausfflhrung 
muB dabei, um wirksam zu seln, alle Entwicklungsstufen der Bauausfuhrung 
umfassen. Dabei teilen sich die Aufgaben in solche, die in erster Linie 
den Bauherrn angehen, wie allgemeine Planung, Ausschreibung, Auftrags- 
erteilung, und solche Aufgaben, die im wesentllchen vom Unternehmer 
zu erledigen sind, wie Angebotsbearbeitung, Preisermittiung, Baustellen- 
einrlchtung, Bauuberwachung, Kostenuberwachung, Erfolgsrechnung und 
Ermittlung von Erfahrungswerten. Das HóchstmaB an Leistungssteigerung 
und Kostensenkung wird erst in slnnvoller und vertrauensvoller Zusammen- 
arbeit von Bauherrn und Bauunternehmer erreicht werden kónnen.

Fflr die a l lg e m e in e  P la n u n g  ist In der Regel der B a u h e rr  zu- 
standlg. Im Rahmen dieser Planung fallen ihm Aufgaben zu, die neben 
der baullchen Entwurfsbearbeitung auch das Gebiet der Preisermittiung 
umfassen sollten, denn jedes gróBere Bauvorhaben sollte vom Bauherrn 
auch prelsmafilg so weit durchgearbeitet werden, daB samtliche Móglich- 
kelten sparsamsten und sinnvollsten Krafteeinsatzes von Mensch und 
Maschlne, Baustoff, Betriebsstoff, Fórdermittel und Baueinrichtung bereits 
bei der Planung ausgeschópft werden. Nur auf diese Weise wird ein 
Entwurf wirklich derart zur Ausfflhrung vorbereitet, daB er ais baureif 
bezeichnet werden kann. Auch der Forderung der Bauprelsverordnung 
nach Aufstellung erschópfender, eindeutlger Leistungsverzeichnisse kann 
der Bauherr nur dadurch gerecht werden, daB er bei der Planung alle 
Arbeitsvorg3nge und die gesamte Baustelleneinrlchtung berflcksichtigt. 
Hat er sich selbst flber die Bauausfflhrung und ihre Kosten durch 
eigene Preisermittiung ein Bild gemacht, so wird er ohne Zweifel be- 
deutend besser In der Lage seln, Unternehmerangebote zu uberprflfen 
und sachllch zu beurteilen.

Die Aufstellung von Preisermittlungen durch den Bauherrn stellt 
nicht etwa eine flberfiiissige Doppelarbelt dar — wie sie bei Aus- 
schreibungen manchmal von sechs bis zehn Firmen gelelstet wird, die 
zum Angebot aufgefordert werden —, sondern dient im besten Sinne 
der Arbeitsvorbereltung fflr die Vcrgebung und die anschlieflende Bau
ausfflhrung, da ja erwlesenermafien die letzten Móglichkeiten sparsamster 
Entwurfsbearbeitung und wlrtschaftlicher Bauausfflhrung erst auf dem 
Wege des zahlenmaBigen Kostenvergleichs erfafit werden kónnen.

Hat der Bauherr die Planung in diesem umfassenden Sinne durch- 
gefuhrt und so einen beachtlichen Anteil an der Arbeitsvorbereitung des 
Bauvorhabens gelelstet, so setzt nach der Ausschreibung die Arbeit des 
U n te rn e h m e rs  ein.

Beim Unternehmer hangt die Wirtschaftlichkeit des Bauens im 
wesentllchen davon ab, wie es ihm gelingt, die beiden wichtigsten Auf
gaben P re is e rm i t t iu n g  und B a u a u sff lh ru n g  zu meistern. Beide 
Aufgaben kónnen jede fur sich von ausschlaggebender Bedeutung fflr 
den wirtschaftllchen Erfolg des Unternehmens seln. Fehler in der Preis- 
ermittlung kónnen selten durch die Bauausfflhrung wieder gut gemacht 
werden, und die beste Preisberechnung gewahrt noch keinen slcheren 
Erfolg, wenn die Bauausfflhrung in der Gflte der Arbeit oder der Wirt- 
schaftlichkelt versagt.

Gerade unsere Zeit, die die Bauwirtschaft vor immer neue, gróBere 
und kflhnere Aufgaben stellt, verlangt vom Unternehmer, daB er nicht 
nur ein ideenreicher Ingenleur ist, sondern daB er auch genflgend Er- 
fahrung hat, um neue Aufgaben in ihrer ganzen Auswirkung zu erkennen.

*) Erscheint ais erwelterter Sonderdruck in GróBe Din A 5 in 
der Sammlung „Bauprelsfragen und Leistungssteigerung*. Berlin 1941, 
Wilh. Ernst & Sohn.

Dazu mufi er in der Lage sein, bei der Aufstellung der Kostenermittlung 
die spatere Abwicklung der Bauaufgabe gleichsam wie einen Film vor 
seinem geistigen Auge abrollen zu lassen.

D er U n te rn e h m e r  w ird  dabei- um so t r e f f s ic h e r e r  den  fur 
d ie  e in z e ln e n  L e is tu n g e n  e r f o rd e r l ic h e n  K o s te n a u fw a n d  er- 
m i t te ln ,  je  m ehr v e rg le lc h s fa h ig e  E r fa h ru n g s z a h le n  fur 
g le ic h a r t ig e  L e is tu n g e n  ihm  aus f rf lh e re n  B a u au sff lh ru n g en  
z u r  V e rff lg u n g  s te h e n .

Es wird im Baufach nie móglich sein, den richtlgen Preis auf rein 
theoretischem Wege zu finden. Lehrbucher flber die Preisermittiung 
von Bauarbeiten kónnen nie mehr bieten ais den Hinweis auf den 
rlchtigen Aufbau der Kostenermittlung und gewisse Richtwerte fflr 
Einzellelstungen. Es gehórt eine grofie, durch lange Jahre eigener 
praktischer Tatigkeit auf dem Bau erworbene Erfahrung dazu, die in 
einem Baubetrieb anfallenden Kosten immer wieder neuer, sich nie 
vóllig gleicher Bauaufgaben mit der gróBtmóglichen Annaherung an den 
der Aufgabe und ihrem Wagnis wirklich entsprechenden Preis zu er- 
mitteln.

Es muB in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hlngewiesen 
werden, daB die Selbstkostenermittlung fflr Bauleistungen unvergleichlich 
gróBere Schwierigkeiten bereitet ais z. B. die Selbstkostenermittlung der 
Industrien der Fertigwaren. Bei der Fertigwaren erzeugenden Industrie 
bewegen sich die Selbstkosten infolge des ortsgebundenen Fabrlk- 
betriebes und seiner flbersichtllchen Eimichtung in verhaitnlsmaBig 
engem Rahmen, so daB es dort lelchter ist, durch Statistik und Kosten- 
flberwachung die anfallenden Kosten zu ermitteln.

Anders im Baugewerbe. Jede Bauaufgabe ist von der anderen ver- 
schieden. Klimatische Lage, Fórderwege zur und auf der Bausteile, 
Bodenverhaitnisse, Grundwasser, Hochwasser, die Schwierigkeiten bei 
der Beschaffung der Arbeitskrafte, die sehr oft bis zum auBersten zu- 
sammengedrangten Baufristen, der Stand der Bauplanung und Bau- 
vorbereltung durch den Bauherrn usw. beeinflussen die Baustellen- 
elnrlchtung, den Bauplan und die einzelnen Leistungen, d. h. die ge- 
samten Selbstkosten in hohem MaBe. Es darf deshalb nicht wunder- 
nehmen, wenn die Angebotspreise oft erhebllch voneinander abweichen. 
Selbst wenn alle an einer Ausschreibung beteiligten Unternehmer alle 
einzelnen Einflflsse, die die Selbstkosten bestlmmen, erfassen, so bleibt 
doch noch innerhalb der einzelnen Werte ein weiter Raum zu besonderer 
Behandlung durch den einzelnen.

Angesichts dleserSchwIerigkeiten einer einwandfreienKostenermittlung 
gibt es nun eine nicht geringe Anzahl von Unternehmern, die sich auł 
den Standpunkt stellt, daB eine Preisermittiung, die alle Wagnlsse erfafit, 
niemals zum Auftrag fflhre. Diese Unternehmer verlassen sich darauf, 
daB sich wahrend der Bauausfuhrung alle Wagnlsse zu ihren Gunsten 
auswirken werden oder aber daB durch Zusatzauftrage oder nach- 
trdgliche Anderungen der Bauausfuhrung sich die Móglichkelt ergeben 
werde, die Preise zu verbessern. DaB diese Rechnung, im ganzen gesehen, 
trflgerisch ist, beweist die auBerordentllch hohe Zahl der Zahlungsein- 
stellungen im Baugewerbe selbst bis in die letzten Jahre der baullchen 
Hóchstlelstungen hineln.

Die O rg a n is a tio n e n  d e r  g e w e rb l lc h e n  W irts c h a ft waren 
zwar seit Jahren bemflht, durch Schaffung allgemein anerkannter Grund- 
begrlffe und Richtlinien fflr die Preisermittiung diesem MIBstand abzu- 
helfen und alle Unternehmer zu einwandfreier Berechnung der Preise zu 
erziehen1). Auch von Behórdenkreisen wurde mehr und mehr die Not- 
wendigkeit, allgemein gflltige Richtlinien fflr die Ermittlung und die 
Beurteilung der Preise zu schaffen, erkannt. So wurden auch von dieser 
Seite bereits wertvolle Beltrage geliefert2). Solange diese Hinweise zur 
Aufstellung von Kostenermittlungen und zur Durchfuhrung eines ge- 
elgneten Rechnungswesens im Baufach nur Empfehlungen blieben und 
keine ausgesprochene Verpfllchtung fflr alle Bauunternehmer zu ihrer 
EInhaltung vorIag, war der Erfolg noch nicht allgemein und fflr die 
Volkswirtschaft spflrbar.

Ais lm Zusammenhang mit dem aufierordentllchen Aufschwung der 
Bauwirtschaft die Baukosten, an denen die óffentliche Hand In steigendem 
Mafie beteiligt war, erhebllch anzogen, wurde aus volkswirtschaftlichen 
Grilnden eine gesetzliche Regelung der Preisgestaltung in der Bauwirt
schaft erforderlich.

Im Erlafi des Relchs- und Preufilschen Wirtschaftsminlsterlums vom 
12. November 19363) wurde fflr die Zusammenarbeit mit den Organisa-

*) Siehe Selbstkostenermittlung fflr Bauarbeiten, I. u. II. Teil, 3. Auf- 
lage 1934, herausgeg. vom Reichsverband des Ingenieurbaues E. V.

2) O. B lunck , Preisermittiung fflr masslve Ingenieurbauten (PE). 
Ferner Kommentar zur Preisermittiung fiir masslye Ingenieurbauten (KPE). 
Berlin 1937, Wilh. Ernst & Sohn.

3) Ministerialblatt f. Wirtschaft 1936, Heft 18, S. 269.
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tionen der gewerblichen Wirtschaft angeordnet, daB die Wirtschaftsgruppen 
ihre Mitglieder zu gróBtmOgllcher Wirtschaftlichkeit und hOchster Lelstung 
zum Nutzen von VoIk und Staat zu erziehen haben. In diesem ErlaB wird 
besonders darauf hingewtesen, daB unter den betriebswirtschaftlichen 
Aufgaben der Wirtschaftsgruppen die Verbesserung des Rechnungswesens 
und die Aufstellung einheitlicher Richtllnlen fur Buchhaltung und Preis- 
ermittlung besonders dringlich ist, und daB einem einwandfrelen betrleb- 
lichen Rechnungswesen und einem auf glelchartlger Kostenermlttlung 
beruhenden Unkostenvergleich eine erhebllche Bedeutung zukommt. Der 
ErlaB geht von der Erkenntnis aus, daB ein geordnetes Rechnungswesen 
die erste Voraussetzung dafur ist, daB die Betrlebe einen Oberbllck uber 
die elgenen Kosten und auch einen Verglelch mit den Kosten anderer 
Betrlebe oder zum mlndesten mit den Durchschnittskosten des Wlrtschafts- 
zweiges gewinnen. Die Kenntnis aller preisbildenden Einflflsse ist aber 
unentbehrlich, um das Zicl der Wirtschaftlichkeit, die Senkung der Kosten, 
zu errelchen.

Im ErganzungserlaB des Relchs- und PreuBlschen Wirtschaftsministers 
vom 11. November 19374) werden die Grundsatze zur Einrlchtung der 
Buchfuhrung im Rahmen des einheitlichen Rechnungswesens mitgetellt.

Auf Grund dleser beiden Erlasse hat die Wirtschaftsgruppe Bau- 
industrie im Jahre 1937 angeordnet, daB

1. die Mitglieder der Wirtschaftsgruppe Baulndustrie ab 1. April 
1938 verpfllchtet sind, kaufmannlsche Biicher nach den Grund- 
satzen der doppelten Buchfuhrung zu fflhren,

2. fur jeden Bau ab 1. April 1938 ein besonderes Baukonto einzu- 
rlchten ist,

3. das Baukonto nach den naheren Vorschriften in den Ausfuhrungs- 
bestimmungen zu zergliedern ist, damit eine Nachrechnung 
ermOglicht wird,

4. die allgemeinen Geschaftskosten gesondert zu erfassen und 
bei dem Bauergebnis statistisch zu berucksichtlgen sind.

In den naheren Bestlmmungen zu dleser Anordnung ist festgelegt, 
daB jedes Baukonto in mindestens 7 Unterkonten aufzutellen Ist. Fflr 
Bauten, dereń Wert 300 000 RM flberschreitet, ist die sogenannte groBe 
Gliederung mit mindestens 15 Unterkonten anzuwenden. Eine weitere 
Unterteilung ist bel Belbehaltung der grundsatzllchen Auftellung natflrlich 
jedem Unternehmer frelgestellt.

Wie notwendig diese Anordnung war, zeigen die Betriebsunter- 
suchungen, die die Wirtschaftsgruppe Baulndustrie im Jahre 1938 zur 
Gewinnung von vergleichsfahlgen Unterlagen flber das Rechnungswesen 
in Klein-, Mlttel- und Grofibetrieben der Baulndustrie durchfflhrte. Diese 
Untersuchungen ergaben, daB In der M e h rz a h l noch eine geordnete 
Pfcisermittlung fehlte und daB insbesondere Buchhaltung und Erfolgs- 
rechnung noch sehr im argen lagen. Die Betriebsuntersuchungen zeigten 
jedoch auch, daB eine ganze Reihe gut verwalteter Bauunternehmungen 
seit vielen Jahren aus elgener Erkenntnis und eigenem Antriebe sich 
Richtllnien fur Prelsermittlung, Buchhaltung und Erfolgsrechnung ge- 
schaffen hatte und daB diese Unternehmungen ihren wirtschaftlichen Erfolg 
zum nicht geringen Teil der klaren, flbersichtlichen Kostenermlttlung, der 
straffen Baustellenflberwachung mit zuveriassigem Berichtswesen, der 
laufenden Kostenflberwachung und der dauernden Erforschung von 
Verlustquellen zuzuschreiben hatten.

Den entscheidenden Schritt auf dem Wege zur gesetzlichen Regelung 
der Preisbildung in der Bauwirtschaft brachte die 

V ero rd n u n g  flber d ie  B a u p re ls b i ld u n g (B a u p re is v e ro rd n u n g )  
vom 16. Junl 1939®).

Ihr schlossen sich weitere Verordnungen an, wie die 
V ero rd n u n g  flber d ie  H ó c h s tm ie te n  fflr B a u g e ra te  vom 

16. Junl 1939% die 
D u rc h ff lh ru n g sv e ro rd n u n g  zu r B a u p re is v e ro rd n u n g , Rund- 

erlafi Nr. 6/40 des Reichskommissars fflr die Preisbildung vom
16. Januar 1940 (R. f. Pr. V-420-7429)7), der 

RunderlaB Nr. 94/39 vom 19. September 1939 mit Durchfflhrungs- 
bestimmungen zur H ó c h s tm ie te n v e ro rd n u n g , der 

RunderlaB Nr. 77/40 des Reichskommissars fflr die Preisbildung flber 
die A u fg l ie d e ru n g  d e r  P re is a n g e b o te  nach § 12 der Bau- 
preIsverordnung vom 28. Junl 19408), die

4) Ministerialblatt fflr Wirtschaft 1937, Heft 21, S. 239ff.
6) Reichsgesetzblatt I, S. 1041, und Ztrlbl. d. Bauv. 1939, Heft 27,

6. Beilage, S. 753. Eriauterungen von Enderleln, ebenda. Baupreisfragen 
und Leistungssteigerung, Heft 1. Berlin 1941, Wilh. Ernst & Sohn.

c) Reichsgesetzblatt I, S. 1043.
7) Mitteilgsbl. des Reichskomm. f. d. Preisbildung. Eriauterungen von 

Enderleln. Ztrlbl. d. Bauv. 1940, Heft 6, S. 92. Baupreisfragen und 
Leistungssteigerung, Heft 1. Berlin 1941, Wilh. Ernst & Sohn,

8) Ztrlbl. d. Bauv. 1940, Heft 36, 5. Beilage, S. 585. Eriauterungen
von Enderleln, ebenda, S. 581. Baupreisfragen und Leistungssteigerung,
Heft 1. Berlin 1941, Wilh. Ernst & Sohn.

L e i ts a tz e  fflr d ie  P re is e r m i t t lu n g  auf G ru n d  d e r  S e lb s t-  
k o s te n  b e l B a u le is tu n g e n  O ffe n tllc h e r  A u ftra g g e b e r  
(LSBÓ) vom 25. Mai 19409).

Durch diese Verordnungen sind sowohl den bauvergebenden Stellen 
ais auch dem Bauunternehmer klare Verpfllchtungen auferlegt. Die bau- 
vergebenden Stellen sind verpflichtet, die geforderten Bauleistungen 
so eindeutlg und erschOpfend zu beschreiben und zu gliedern, daB die 
mit ihnen verbundenen Wagnisse mOglichst klar zu erkennen sind und 
die Preise durch den Unternehmer einwandfrei und ohne umfangrelche 
Vorarbeiten ermittelt werden kOnnen.

Die Einhaitung dleser Verpfllchtung setzt eine grflndllche Bau- 
vorbereitung und eine ausgerelfte Pianung durch den Bauherrn voraus. 
DJe Verpflichtung des § 1, Absatz 2 der Baupreisverordnung, daB die 
bauvergebende Stelle nur Preise versprechen oder zahlen darf, die nach 
den Vorschrliten der Baupreisverordnung ermittelt sind, fflhrt in folge- 
richtlger Auswirkung dazu, dafi der Bauherr selbst eine Kostenermittlung 
aufstellt, um die Preise der anbietenden Unternehmer auf ihre An- 
gemessenheit prflfen zu kOnnen. Diese eigene Preisermittlung wird um 
so notwendiger und nfltzlicher sein, ais bel dem gewaltigen Ausmafi an 
Bauaufgaben eine beschrankte oder gar offene Ausschreibung gar nicht 
mehr móglich ist und die freihandige Vergabe an den mit freler Beleg- 
schaft und freiem Gerat gflnstig zur Verfflgung stehenden Unternehmer 
immer mehr zur Regel wird. SIcher werden sich die bauvergebenden 
Kreise In viel hóherem Mafie ais bisher mit der Selbstkostenermittlung 
fflr Bauarbeiten zu befassen haben.

Im Einvernehmen mit dem Reichskommissar fflr die Preisbildung 
hat die Wirtschaftsgruppe Baulndustrie mit Rundschrelben 111/49—2510 
vom 6. Juni 1940 Richtllnien fflr die Preisermittlung von Bauleistungen 
herausgegeben. Aufierdem hat sie Formbiatter10) fflr die einzelnen 
Rechnungsvorgange ausgearbeltet, und zwar:

Formblatt P 1 Preisermittlung 
P l a  Prelsermittlung 

, P 2  LOhne
P 2 a LOhne 
P 3  Stoffpreise
P 3 a  Baustoffgewinnung 

, P 3 b  Stoffpreise
P 4 Betonmlschungen

, P 4a Betonmischungen
, P 4 b  MOrtelmischungen 

P 5  Gerateliste
P 5 a  Gerateliste 

„ P 6 Holzkosten
P 6a Holzkosten
P 7 Einzelkosten der Teilleistungen 
P 8  Gemeinkosten der Baustelle 
P 9  Zusammenstellung der Einzelkosten 

und Ermittlung der Angebotspreise 
P 10 Ermittlung der Angebotssumme.

Seit Februar 1941 werden im ganzen Reich durch die Bezirkspruppen 
der Wirtschaftsgruppe Baulndustrie Schulungskurse flber die Selbstkosten- 
ermittlung durchgefflhrt, um die nunmehr geschaffenen einheitlichen 
Rlchtlinlen mOglichst schnell bei allen Unternehmern in die Praxis der 
Prelsermittlung einzufflhren.

Einen weiteren wichtigen Beltrag auf dem Gebiet der Preisermittlung 
hat Dipl.-Ing. Gerhard O p i tz 11) in zwei Schriften geliefert, die eine 
klare Abgrenzung der Begriffe der einzelnen preisbildenden Einflflsse 
geben und an zahlreichen Musterbeispielen auf den neuen Formblattern 
den Gang der Selbstkostenermittlung zeigen.

Alle diese Richtllnien und Anleltungen stellen aber in ihrer Gesamt- 
heit keinen Vorstofi in unerforschtes Neuland dar, sondern sie sind im 
wesentlichen auf den Erfahrungen aufgebaut, die erprobte Baufachleute 
und gut geleitete Bauunternehmungen In jahrelanger Praxis heraus- 
gearbeitet hatten.

Es soli nun mit dleser VerOffentlichung der Versuch unternommen 
werden, an Hand von Beisplelen, die aus tatsachlich durchgefflhrten Bau- 
ausfuhrungen der letzten 10 Jahre entnommen sind, die Mlttel wirtschaft- 
lich rlchtiger Betriebsfflhrung zu zeigen und den Wert einer technlsch 
und kaufmannisch gut durchgebildeten Betriebsflberwachung unter Beweis 
zu stellen. Die Belspiele sind aus Bauauslflhrungen des Hoch- und

9) Ztrlbl. d. Bauv. 1940, Heft 27, 2. Beilage, S. 417. Eriauterungen 
von Enderleln, ebenda, S. 407. Baupreisfragen und Leistungssteigerung, 
Heft 1. Berlin 1941, Wilh Ernst & Sohn.

ł0) Zu beziehen vom Verlag Wilh. Ernst & Sohn, Berlin.
u ) O p itz , Gerhard, Dipl.-Ing., Selbstkostenermittlung fur Bauarbeiten, 

Tell I, Anleitung fflr den Aufbau der Preisermittlung. Heft 10 der 
Schrlftenreihe der Wirtschaftsgruppe Bauindustrie. Berlin 1940, Otto 
Elsner. Tell II, Die praktische Durchfflhrung der Preisermittlung, erscheint 
in Kflrze.
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Tiefbaues ausgewahlt und umfassen sowohl reine Erdarbelten ais auch 
Betondeckenlose, Elsenbetonhochbauten, Wasserbauten, Talsperren, Holz- 
bauten u. a. m. Es ist gedacht, sie aus der Praxls In gewissen Zeit-
abstjnden durch weltere Verć5ffentlichungen und Beisplele aus allen 
Gebleten der Bautatigkelt zu erganzen und zu erweitern. An Hand der 
Belspiele sollen dle wesentlichsten Geslchtspunkte einer sachgemSBen 
Betrlebsfuhrung besprochen werden und fflr den einzelnen Bau der ganze 
Weg von der Preisermittlung uber die Baustelleneinrichtung und die
Durchfflhrung der verschiedenen Bauleistungen bis zur abschlieBenden 
Kostenflberwachung, der endgflltigen Erfolgsrechnung und dem Erfahrungs- 
bericht zurfickgelegt werden, wobei grOfiter 
Wert darauf gelegt wird, der Geschaftsleitung 
die Baustelleniiberwachung durch ein zweck- 
mafliges Berichtswesen und durch dauernde 
Oberprflfung der Wirtschaftlichkeit so zu er- 
mOglichen, dafi frflhzeitig alle Fehlerąuellen 
ausgeschaltet werden konnen.

Falls diese Aufsatze im Leserkreis der
Zeltschrift Beachtung finden, sollen sie fort-
laufend in Sonderdrucken herausgegeben wer
den und unter Umstanden nach einem gewissen 
Abschlufi in neuer Uberarbeitung in Buchform 
erschelnen. Wenn dadurch ein weiterer Krels 
bauerfahrener Ingenleure veranlafit wird, sich 
durch ahnllche Aufsatze an einer grofizflglgen 
óffentlichen ErOrterung iiber die bisher wenig 
behandelten betrlebswissenschaftlichen Fragen 
des Baubetriebes zu beteiligen, dann w3re der 
eigentlicheZweck dieserVeri)ffentlichung erfiillt.

Zur Einleltung der in den folgenden Auf- 
satzen beschrlebenen Beisplele aus der Praxls 
ist es erforderlich, noch auf die wesentlichsten 
Gesichtspunkte der Buchffihrung und des 
Berichtswesens In der Baulndustrle einzugehen. Die Durchfiihrung der 
doppelten Buchhaltung und dle Elnrlchtung der Kontenpiane, wie sie 
von der Wlrtschaftsgruppe Bauindustrie am 17. Februar 1938 fflr alle ihre 
Mltglieder angeordnet worden ist, wird von Dr. A. S p e c k 12) in mehreren 
Schriften eingehend behandelt, bedarf also hier kelner ErOrterung mehr. 
Doch mufi auf das Berichtswesen zwischen den Baustellen und dem 
Stammhaus noch kurz elngegangen werden, da es das Riickgrat aller 
betrlebswissenschaftlichen Untersuchungen bildet. Dabei ist es selbst- 
yerstandlich, dafi die Schreibarbeit auf der Baustelle auf das unbedingt 
Notwendige beschrankt wird, um Baulelter und Baufiihrer móglichst 
wenig ihrer Hauptaufgabe, der Oberwachung der tatsachllchen Bau- 
vorg3nge im Aufiendienst, zu entziehen.

Die Oberwachung der Bauausfflhrung auf ihre Wirtschaftlichkeit hln 
und das Forschen nach Verlustquellen ist jedoch nur mógllch, wenn sich 
alle Aufslchtsorgane der Baustelle, wie Melster, Baufuhrer und Bau- 
leiter, der Wichtigkeit dieser Aufgabe bewufit slnd und sich einer sorg- 
faltlgen Berlchterstattung Ober alle wesentlichen Vorg3nge in ihrem 
Arbeitsbereich befleifiigen.

Dem Bericht des Meisters kommt hierbei die gróBte Bedeutung zu. 
Der Melster ist der Mann, der neben dem Arbeiter in unmittelbare 
Beruhrung mit der elgentlichen Arbeitsausfflhrung kommt. Er mufi 
wissen, wievlel Mann seiner Belegschaft an dieser oder jener Arbeit 
beschaftigt und wie lange sie dabei tStlg waren. Er sammelt taglich 
die Maschinenberlchte der in seiner Gruppe gefflhrten Maschinisten. 
Wenn die Kostenflberwachung einwandfrele Werte flber den tatsachllchen 
Stundenverbrauch fflr die einzelnen Arbeitslelstungen ergeben soli, 
kommt es darauf an, dafi er gewissen- 
haft die von seinen Leuten getatigten 
Arbeitsstunden auf die gelelsteten 
Arbeitcn aufteilt.

Im folgenden sollen Vordrucke fflr 
dle Berlchterstattung und ihre Aus- 
wertung, wie sie sich in der Praxis 
bewahrt haben, beschrieben werden.

V o rd ru ck  1. In das S tu n d e n -  
b u c h , das vom Meister gefflhrt wird, 
werden Namen, Arbeitsnummer, Ar- 
beitsverhaltnis und die taglich ge- 
leisteten Arbeitsstunden der einzelnen

12) Schriftenrelhe der Wirtschafts- 
gruppe Bauindustrie, Heft 1: Buch-
fflhrung und Erfolgsrechnung in der 
Bauindustrie; Heft 2: Dle Umstellung 
der Buchhaltung in der Bauindustrie; 
Heft 5 a und 5b: Buchungsfibel der 
Wlrtschaftsgruppe Bauindustrie, Teil A 
und B. Berlin 1938/39, Otto Elsner.
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Gefolgschaftsmltglieder der betreffenden Gruppe elngetragen. Zu Beginn 
des Lohnabschnltts erhalt das Lohnbtiro und der Baufflhrer von der 
llnken Halfte des Stundenbuches — enthaltend Namen, Arbeltsnummer 
und Arbeitsverhaitnis — je einen Durchschlag zur Vorbereitung der 
Lohnliste und Prflfung der tagllchen Berlchte.

V ordruck 2. Der tagllche M e is te rb e r lc h t  enthalt auBer der 
Arbeltsnummer und den am Berichtstag durch jedes Gefoigschaftsmitglied 
geleisteten Arbeitsstunden eine Beschrelbung aller am Berichtstag durch 
die Gruppe geleisteten Arbeiten sowie die fflr jede Arbeitsleistung auf- 
gewendeten Stunden.

Der B a u fflh re r  erhalt dlesen Meisterberlcht am folgenden Tage 
zur Prflfung der Rlchtigkeit der eingetragenen Stunden und zur Aus- 
buchung der aufgewendeten Stunden an Hand des Buchungsplanes. Der 
Meisterberlcht wird dann an das Lohnbflro zur Verarbeitung in der 
Lohnliste weitergegeben.

M a sc h tn e n b  e r ic h te .
V ordruck  3. Baggerbericht.
V ordruck  3a. Zusammenstellung der Baggerberichte.
Der Baggerbericht wird vom Baggerfflhrer wahrend der Arbeitszeit 

geschrleben, damit er
1. alle Geschehnisse noch frisch In der Erlnnerung hat,
2. ihm keine zusatzliche Arbelt flber selne Arbeitszeit hinaus zu- 

gemutet wird.
Die Auswertung der Baggerberichte wird im Baubflro vorgenommen. 

In der „Zusammenstellung der Baggerberichte" (Vordruck 3a) werden 
die Auswertungen wOchentllch gesammelt. Aus dem Yerhaitnis der

Baggerstunden zu den Wartestunden kann man ersehen, bis zu welchem 
Grade die Leistungsfahlgkeit eines jeden Baggers ausgenutzt ist.

Fflr die Oberwachung des wirtschaftlichen Einsatzes der flbrigen 
Gerate, wie der Lokomotiven, Betonmlscher, Strafienfertiger, Aufzflge usw., 
hat sich die Verwendung der Ruttelschreiber gut bewahrt. Die Rflttel- 
schreibbllder stellen eine willkommene Erganzung der Maschinen- 
berichte dar.

V o rd ru ck  4. L o h n s tu n d e n b u c h u n g s p la n . Ganz allgemeln wird 
bei der Ausbuchung von Lohnstunden unterschieden zwischen Stunden 
fflr die sogenannten Gemeinkosten und fflr die elnzelnen Leistnngsposten. 
Der Buchungsplan fflr Gemeinkosten ist im grofien und ganzen fflr alle 
Baustellen der gleiche. Der Buchungsplan fflr die Lelstungsposten hin- 
gegen wird fflr jede Baustelle neu aufgestellt. Dabel werden alle 
Arbeiten, die fflr die Kostenflberwachung und Ermittlung von Erfahrungs- 
werten besonders wichtlg sind, mehr in ihren elnzelnen Arbeltsvorg3ngen 
erfafit, wahrend fflr andere Arbeitsleistungen mehr oder wenlger Sammel- 
konten elngerichtet werden.

An Hand des Buchungsplanes der Baustelle werden die von den 
elnzelnen Gruppen aufgewendeten und auf dem Meisterberlcht auf- 
getellten Stunden tSglich durch den Baufflhrer ausgebucht. Die weitere 
Verarbeitung der ausgebuchten Stunden wird In dem folgenden Abschnitt 
beschrieben.

V o rd ru ck  5. L o h n s tu n d e n k o n to  d e r  ta g lic h  a n fa lle n d e n  
S tu n d e n  (Muster umstehend).

V o rd ru ck  6. L o h n s tu n d e n k o n to  d e r l4 t a g ig e n  L o h n w o ch e .
Durch das Baubflro werden alle Stunden taglich kontenwelse in dem 

Lohnstundenkonto, Vordruck 5, gesammelt. Dieses Konto wird alle

Lohnstundenbuchungsplan. Y o rd ru ck  4.

9,10

1 ,2 ,3 , 4 ,5 ,6 ,7

8,9,10,11,12,13, 35

I. E in z e lk o s te n  d e r  T e i l le is tu n g e n .
A. Baubetrlebslóhne 

(von Fali zu Fali verschlec(en, z. B. fflr die Baustelle X Y).
la  B odenaushub.............................................. Posten 1,2
lb  Boden verfflllen.................................................. 1,2
lc  Uberschflssigen Boden wieder aufladen,

verfahren und e in b a u e n ................................ 3
6 Unterbeton, 10 cm d i c k .................................6
7 Schutzbeton uber der Dichtung, 5 cm dick „ 7
8a Fundamentplatte elnschl. Kragplatte . . „ 8,52
8b dazu Schalung,
8c dazu Rundelsen schneiden, blegen und 

verlegen,
9 Schutzmauerwerk l/2 Stein, elnschl. Putz

h e r s te l le n ...................................................
11 a KellerwSnde, Stfltzen, Annahmebunker

und Decke in E is e n b e to n .....................
11 b dazu Schalung,
l i c  dazu Rundeisen schneiden, biegen und 

verlegen,
12a Stfltzen im Erdgeschofi und Giebel,

Decken, Rampendach, Eisenbetondecke 
unter den kleinen Gaszellen . . . .

12b dazu Schalung,
12c dazu Rundelsen schneiden, biegen, ver- 

legen usw.

II. G e m e in k o s te n  d er B a u s te lle .
A. Geratekosten. 

b 1 Gerate auf-, um- und abladen, 
b 2 , auf-, um- und abbauen,
d I „ Instand halten.

B. Kosten der Baustelleneinrlchtung. 
b 1 Baukraftwerke,
b 2 Brech- und Mahlanlagen, Sandwasch- 

anlagen,
b 3  Verdlchteranlagen, Zement-, Kies- 

und Schottersilos, 
b 4 Pumpanlagen fflr grOfiere Bau-

wasserversorgungen, 
b 5 Hochspannungsanlage, 
b 6 elgene grOfiere Baufernsprechanlage, 
b 7 Behelfsbrucken, Bachflberfflhrungen,

Betoniergerflste und ahnliches ohne 
Lehrgeriiste, 

b 8 Gleisanlagen,

b 9 Arbeiterwohnlager, Entlade- und Wiederaufladelóhne,
b 10 Aufbau,
b i l Abbau,
b 12 Relnlgen,
b 13 Schalfrauen,
b 14 Kflchenbetrieb,
b 15 Krankenpfleger oder Arzthelfer,
b 16 Instandhaltung,
b 17 Allgemeine Buden, Entlade- und WiederaufladelOhne,
b 18 , Auf-, Um-, Abbau,
b 19 Instandhaltung,

weitere Untertellungen, wie 
Erdaushub, Betonarbelten, 
Gebaudeauf- und -abbau 
usw., sind im Bedarfsfalle 
von der Baustelle ein- 
zufuhren,

b 20 Elektrische Vertellungsleltungen auf-, um- und abbauen, 
b21 Bauwasserversorgungsaniage auf-, um- und abbauen (Verteilungs- 

leitungen ab Wasserbehaiter oder stadtlschem Versorgungsnetz), 
b 22 Zufahrtswege, Bohlenfahrten, BauzSune elnschl. Unterhaltung, 
b 23 Gelandeinstandsetzung.

C. Betriebskosten besonderer Anlagen (von Fali zu Fali einzurichten, 
wenn Baukraftwerke, Brech- und Mahlanlagen usw. betrleben werden).

E. Allgemeine Baukosten.
e) Hilfslóhne,
f) Fahrer fflr Personenwagen,
I) LOhne der Baustoffprflfung der Baustelle, Schflrfungen und 

Bohrungen fflr Bodenuntersuchungen.
F. Sozlale Aufwendungen fflr LOhne und Gehaiter:

1. Nationale Feiertage, sonstige Felertagsbezahlung, Kamerad- 
schaftsabende,

2. zusatzliche sozlale Aufwendungen wegen Krankhelt, Unfall, 
Geburt, Todesfallen, Hochzeit, Gestellung bel der Wehrmacht, 
Schulung, Teilnahme an Relchsparteltagen usw;

3. Lohnstundenzahlungen wegen BetrlebsstOrungen, Baustoff- 
mangel usw;

4. Weiterbeschaftlgung von Stammarbeitern und entsandten Leuten 
bel vorubergehender Stlllegung der Hauptarbeit (Winterpause, 
Hochwasser usw.).

G. Lohnnebenkosten:
1. Schlechtwetterregelung,
2. Fliegeralarm,
3. Rcisestunden der Stamm- und entsandten Arbelter.

III. S o n s tig e s .
a) MeisterlOhne,
b) Tagelohnarbelten,
c) Arbeiten fflr Fremde,
d) LOhne fflr Entladen oder Umladen und Lagern von:

d 1 Zement, 
d 2 Kies, 
d 3 Holz, 
d 4 Rundeisen

usw. nach Bedarf.
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Nur a/s Beispiel, die Einteilung ist von Fali zu Fali yerschieden !

Nur ais Beispiel, die Einteilung ist yon FaH zu Fali yerschieden /

14 Tage mit AbschluB der Lohnwoche 
abgeschiossen und die Summę der 
ausgebuchten Stunden mit den 
Gesamtstunden der Lohnliste ab- 
gćstlmmt.

Im Vordruck 6 werden die Ab- 
schlflsse der einzelnen Lohnwochen 
gesammelt, so daB jederzeit fest- 
zustellen ist, wlevlel Stunden fflr 
die einzelnen Arbeitsleistungen auf- 
gewendet worden sind.

V o rd ru ck 7 . G e g e n flb e rs te l-  
lu n g  d e r  a u fg e w e n d e te n  m it 
d en  in d ie  P re is b e re c h n u n g  
c ln g e s e tz te n  S tu n d e n .

Diese Gegenuberstellungen wer
den alle 14 Tage nach AbschluB der 
Lohnzeit durchgefflhrt und dienen

1. der Selbstflberwachung der 
Baustelle,

2, der Oberwachung der Bau
stelle durch das Stammhaus.

Die insgesamt bis zum Ende der 
Berichtszeit aufgewendeten Stunden 
werden dem Vordruck 6 entnommen 
und in Spalte 8 des Vordruckes 7 
elngetragen. Durch eine Massener- 
mittlung werden alle bis zumStichtag 
ausgeftlhrten Leistungen festgestellt.
Vervlelfacht man die geleistete 
Masse mit dem In der Preisberech
nung fflr die Einheit angenommenen 
Stundenwert, so erhalt man die nach der Preisermittlung zur Verfflgung 
stehenden Stunden. Sie werden in Spalte 8a des Vordruckes 7 fur alle 
Leistungen eingetragen. Die Gegenuberstellung der aufgewendeten 
Stunden mit den nach der Preisermittlung verfi)gbaren Stunden gibt dem 
Bauleiter und Baufflhrer jederzeit ein Bild flber die Verbilligung oder 
Verteuerung seiner Arbeiten gegenflber der Preisveranschlagung. Bau- 
lelter wie Baufflhrer sollen durch die Feststellung von Stunden- 
iiberschreltungen Immer wieder veran!aBt werden, sich Gedanken flber 
dlc ZweckmaBigkelt ihrer Baustelleneinrichtung und den wlrtschaftlichsten 
Einsatz ihrer Gerate und Arbeitskrafte zu machen, damit Fehler und 
Mangel rechtzeltig abgestellt werden. Auch dem Stammhaus ist dadurch 
schon wahrend der Bauausfflhrung die MOglichkeit der laufenden Ober
wachung des Stundenverbrauchs auf seinen Baustellen gegeben.

Bei Baustellen kleineren Umfanges und Bauten, die sich ln der Zeit 
von wenigen Monaten durchfflhren lassen, mag diese Nachprflfung des 
reinen Lohnstundenverbrauchs nach Vordruck 7 ais ein hinreichendes 
Kennzelęhen fflr die gesamtwlrtschaftliche Lage der Baustelle betrachtet 
werden.

Bel mittleren und grSfieren Baustellen, dereń Durchfflhrung sich 
flber einen Zeltraum von mehreren Monaten erstreckt, empfiehlt es sich, 
aufler der Oberwachung des reinen Lohnstundenveibrauchs, Vordruck 7, 
auch in bestimmten Abstanden eine Zwischenflberprflfung aller flbrigen 
Selbstkosten vorzunehmen. Hier hat es sich ais vorteilhaft erwlesen, 
eine geschlossene Buchhaltung fflr den betreffenden Bau auf der Baustelle 
selbst einzurlchten. Damit wird neben der Nachprflfung der LOhne auch 
die Nachprflfung der Baustoffe, Betriebsstoffe und Gemelnkosten zu er
zielen sein. Bel Grofibaustellen kann sich ergeben, daB eine monatHche 
voIlst3ndlge Nachrechnung aller Posten, wie der Lohne, Baustoffe, Betriebs
stoffe und Gemelnkosten zu umfangreich wird. Hier empfiehlt es sich, 
lediglich die Nachrechnung der Lóhne monatlich durchzufflhren und die 
Nachrechnung der flbrigen Posten, wie der GroBbaustoffe, Betriebsstoffe, 
der Baustelleneinrichtung, der Geratekosten und allgemeinen Baukosten 
zcitllch so zu verschieben, dafi z. B. in jedem dritten Monat ein Gesamt- 
bild des wirtschaftllchen Standes der Baustelle aufgestellt werden kann.

Neben dieser reln wirtschaftlichen Oberwachung des Bauablaufs ist 
aufierdem fflr das Bertchtswesen noch von Bedeutung

V o rd ru ck  8. Das B a u ta g e b u c h .
Im Bautagebuch sollen alle wesentltchen Ereignisse, die auf die 

Durchfflhrung der Bauaufgaben von Einflufi waren, eingetragen werden, 
und zwar ist das Bautagebuch mit grOBter Sorgfalt zu fflhren, so dafi 
sich auch spater nach Baubeendigung alle Geschehnisse auf der Bau
stelle und insbesondere der zeitllche Ablauf der einzelnen Bau
ausfflhrung Iflckenlos nachweisen lassen.

Metnungsverschiedenheiten zwischen Bauherrn und Unternehmer 
lassen sich durch gewissenhafte Eintragungen leicht aufkiaren. Das Bau
tagebuch kann damit viel zu einer beide Seiten zufriedenstellenden Ab- 
wlcklung des Baues beitragen.

Durchschiage der Eintragungen im Bautagebuch erhalt das Stamm
haus sowie auf Wunsch auch der Bauherr.

Yordruck 5

Lohnstunden-Konto der tag/ich anfallenden Stunden.

Tag 7
a j b c

6 7
a

8
b c

9
a

11
b c a

12
b c a b

15
C d a

18
b c

75
a

20
b c

4. W. Aso <3*4 9oo ro 60
r.sa ./sr _ __ — 9# ?<>■ _ _ 7̂0 9f0 890 40 to _ _
(.40. J10 — _ _ __ Ąć _ _ _ _ tfo 49r Jf(0 W *0 __ _ _
?■ ^ JfCO 9sr ifO ■ ' w

Yordruck 6

Lohnstunden-Konto der 14 fagi gen Lohnwoche.
Lohnwoche

a
1

b c
6 7

a
8

b C

9

a
11
b  | c a

12
b C a b

15
C d a

18
b c

19
a

20
b c

'Ułufa.Ą JJH — , — 420 490 090 40 stor n o 990 3oio m o (%0 U te 104K 4om 19W 11100 ' t t n w __
i . m — — soo — — 10 W — — 610 Jto w 110 lfo M fK 10 M 600 i t r -rtr 9T __ sro J/O _

i m V-. 9U b p 4M0 60 iwo i  i  o j a * -fJtcó 174* Mo te w 40 ort ftto t i l io 6 JO 410 __ f.ro J/ó

B a u fr is te n p la n .
Wichtig fflr die reibungslose Abwicklung des gesamten Auftrages 

einer Baustelle ist das Arbeiten nach einem genau festgelegten Arbeits- 
zeltplan oder B a u fr is te n p la n . Deshalb ist jeder Bauleiter zu verpf!ichten, 
bel Baubeginn einen eingehenden, móglichst zelchnerischen Bauplan

3. Arbeitseinsatz:
Tagschicht mnjL-bisi&Z 
X  Schicht von - bis -

Meister
9

FocharbeiterSI
Arbeiter160 insaesamt

31S

NachtschichtvonJ£bis !3“ S 1S ■fur J95

Baustelle: ..XV.

Yordruck 8
Tagebuchblatt Nr. jźIŁ . 

rfrn 4.
(Katendertog) 19_1

1. Wettcr. trocken — unbestandig — Rcgcn -  Schnee — frost -  Sturm 
Temperatur: 9 UhrdŁ C"____ Uhr___C°t _____Uhr___ C°.

2. Gerate:
a) in

■ts

im
kici

210CC
** #*-

3CCf
3004
3014 
ICO P5 __

~fixr

to WeMT&ict
a-

<f> -1CI*
tu 0 stęp'

Bemerkungen zum Arbeitseinsatz: X '
tf. Besondere Yorkommnisse:

.m i/ /V yy A ). ~_____

5. Geleistete Arbeiten:

S.-SS/.S.T/. A. f ł.  .  '

6>cvf, 3ovz, 3<zv¥ s tk fr f t t / -
«V

S Anmerkunnen ijhe.r Raustnffe: -«’■
* ,/1/ł • ^  .. - y-Ł'/-. --

7. Płant/nferlagen :
Eingang tronZeichnungen: BI. Nr 1*0/5*a. S.c.
Bi. Nr. - .W /f/A , ___
di Nr. Ą ...
BI Nr............... ............

1 Bemerkungen zum Fristenptan fir die Ptonfertigung:

Vn«-

-Antogc Nr. _
Bauleiter
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Yordruck 7

M u s t e r b e i s p i e l  '  B h r i t  1  

B a u s t e l l e :  ............  X ~ . . Y  _____  .  /  ------------------------------------------------- b i s ----------------------------- 1 9 —
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zu sam m en:

ble ibt:

aufgebaut auf den tatsachlich zur VerfQgung stehenaen Arbeltstagen, 
aufzustellen und alle wlchtigen Frlsten genau festzulegen. Fflr die 
rechtzeltlge Anforderung von Gerat und Arbeltskraften sowie die Be
schaffung der erforderlichen Baustoffe ist dieser Baufrlstenplan unbedingt 
erforderllch.

In gewissen Zeitabstanden wird dem Stammhaus ein Abzug des 
Baufristenplans eingereicht mit dem eingetragenen Stand der Bauarbeiten.

F r is te n p la n  fflr d ie  P la n fe r tig u n g .
Fflr Bauten, die eine besondere statlsche und bauliche Entwurfs

bearbeitung erforderlich machen, ist unter Berflcksichtlgung des Bau
fristenplans ein zeichnerischer Fristenplan fflr die P lan f e r t ig u n g  auf

zustellen, nach dem sich das fflr 
die Bearbeitung zustandlge tech
nische Buro zu richten hat,

B a u s te l le n e in r ic h tu n g s p la n .
Elne Aufgabe von besonderer 

Bedeutung stellt der Entwurf der 
Baustelleneinrichtung dar. Fehler 
in der Baustelleneinrichtung kón- 
nen die wlrtschaftliche Durchfflh
rung der Bauaufgabe in auBer- 
ordentlichem MaBe beeinflussen. 
Eine sorgfaltige Durcharbeitung 
der Baustelleneinrichtung macht 
sich um so mehr bezahlt, ais Fehler, 
auch wenn sie spater wahrend der 
Bauausfflhrung erkannt werden, in 
den meisten Failen nlcht mehr gut 
gemacht werden kónnen, da zu 
einem Umbau der Baustellenein
richtung melstens keine Zeit mehr 

zur Verfflgung steht. Diese Fehler werden somlt wahrend der ganzen 
Dauer der Bauausfflhrung noch zur Wirkung kommen.

Die Praxis hat erwlesen, daB selbst fflr kleinere Bauten die zelch- 
nerische Ausarbeitung und Festlegung der einzelnen Teile der Baustellen
einrichtung ein gutes Erziehungsmittel zum wirtschaftlichen Bauen dar- 
stellt. Gerade die Baustelleneinrichtung sollte nach Beendigung eines 
Baues auf ihre ZweckmaBIgkeit und Wirtschaftiichkeit genau nachgeprflft 
werden, und sowohl die Kostennachrechnung wie der Erfahrungsbericht 
einer Baustelle solltcn sich elngehend mit der Baustelleneinrichtung be- 
fassen, da hier noch eine reiche Quelle fflr Verbesserungsmógllchkeiten 
im SInne der Lelstungsstelgerung und Kostensenkung vorhanden ist. 
Weitere Abhandlungen folgen.

itm
O/J

Alle Rechte 
vorbchalten. Eine Straflenbahnwagenhalle in der Schalenbauw eise Z eiss-D yw idag.

Von Dipl.-Ing. F. Sfllz, Berlin.
Die von derStrafien- 

Eisenbahn - Gesellschaft 
einer norddeutschen 
Stadt geplante Errich- 
tung einer neuen Wagen- 
halle auf einem Gelande 
am Stadtrande sollte Im 
Laufe desJahres1937 zur 
Ausfflhrung kommen. 
Fflr den Entwurf waren

ąso 
Schnitt A -B

Abb. 1. Erster Entwurf der Halle.

die folgenden Bedingungen gestellt. Insgesamt 15 Abstellgleise sollen 
in der 72 m langen und 4300 m2 Grundflache flberdeckenden Halle 
untergebracht werden, so daB bei der geplanten dreischiffigen Losung 
fflnf Gleise in jedem Schiff verlaufen. Die auf 3,56 m festgesetzten 
Achsabstande der Gleise untereinander und die auf 2,50 m bemessenen 
Abstande der aufieren Glelsachsen von den Hallenstutzen und den 
Innenfluchten der Hallenwande ergeben die lichte Breite eines Schiffes 
zu 19,24 m. Die lichte Hóhe der Halle zwischen Schienenoberkańte 
und Unterkante Dachverband muB mlndestens 6,87 m sein. Die Tore 
sollen LIchtmaBe von 3,21 m Breite und 5,50 m Hóhe aufweisen. Es ist 
anzustreben, daB die Querschnlttabmessungen der Stfltzen im Hallen- 
innern so gering wie móglich ausfallen. Auf der Stimseite der Halle soli 
in voller Lange ein Anbau von 8 m Breite zur Unterbrlngung von Werk- 
statten und Magazlnen angeordnet werden.

Fflr die gestellte Aufgabe arbeitete die Dyckerhoff & Widmann KG. 
zwei Lósungen in Schalenbauweise aus. Der in Abb. 1 ais Vorentwurf 
dargesteilte Vorschlag sieht die Oberdachung der drei Hallenschlffe durch 
drei kreisbogenfórmlge Schalengewólbe mit einem Krflmmungshalbmesser ^ 
von 18 m vor. Die Richtung der Erzeugenden fallt dabei mit der der 
Glelsachsen zusammen. Bekanntiich bilden die Schale und ihre Rand- 
trager, die an den Kehlen zweler zusammenstoBender Tonnen und an 
den AuBenrandern liegen, einen raumllchen Trager, der die Lasten in 
Richtung der Erzeugenden des Schalengewólbes tragt. Im vorlIegenden 
Falle wirken die Tonnentrager infolge der Anordnung einer Dehnungs- 
fuge ln der Hallenmitte ais Zweifeldbaiken von 17,395 m Spannweite. 
Die Schalengewólbe geben ihre Lasten auf in diesem Abstand vorgesehene 
Bogenbinder mit Zugband ab, die auf den Hallenstfltzen lagern. Die 
ausreichende Knicksteiflgkeit der nur 7 cm dicken Schale wird durch je 
vler Knickrlppen zwischen zwei Bindern gewahrleistet. Fflr die Be- 
lichtung der Halle sorgen drei im Scheitel der Gewólbe angeordnete, 
durchgehende Oberlichtbander von je 6 m Breite.

Der zweite Entwurf, der dann ausgefflhrt worden ist, ist in Abb. 2 
dargestellt. Acht kreisbogenfórmlge Schalengewólbe, dereń Erzeugende 
in diesem Falle senkrecht zu den Glelsachsen liegen, fiberdecken die

jjw.igs g g im js j jse^ise^iss  jyr-ijsy igra
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Schnitt D-D Schnitt C-C

Abb. 2. Ausgefuhrter Entwurf der Halle.

Hallengrundfiache. Der Kriimmungshalbmesser der Schalen betragt 
7,50 m, Ihre GewOlbespannweite ist 8,97 m fur die Innen- und 8,83 m 
fur die beiden Aufientonnen. Die Spannwelten der ais Dreifeldtrager 
wlrkenden SchalengewOlbe sind 19,555— 19,62— 19,555 m. Bei dem 
vorhandenen Bogenstich von 1,38 m, der ungefahr l/u  der Tragerspann- 
weite betragt, eiflbrigt sich fiir alle Innentonnen wegen der ausreichenden 
HOhe des Schalentr3gers die Ausfflhrung eines besonderen Schalenrand- 
tragers. Die Kehle Ist nur so zu bemessen, daB eine einwandfreie Ab- 
fiihrung des Regenwassers nach den beiden Seltenwanden gewahrleistet 
Ist. Das erforderliche Gefaile 1 :100 in den Kehlen wird durch Aufbeton 
hergestellt. Zur Versteifung der aufleren Rander der beiden AuBentonnen 
werden in den Stlrnwanden Randtrager ausgefflhrt, dereń einer zuglelch 
Sturztrager der Tore Ist. Es stand zur Wahl, die Schale 6 cm dick in 
Klesbeton oder 8 cm dick in Bimsbeton, in beiden Fallen ohne Knlck- 
rippen, auszufuhren. Der Bellchtung der Halle dienen Oberlichtbander 
von 2,50 m Breite, die in sieben von den acht GewOlben auf eine Lange 
von 50,81 m elngeschnitten werden, aufierdem die Fenster in den Um- 
fassungsw3nden. Die der Torwand benachbarte Schale erhait keln Ober- 
Itcht. Die Schalentrager werden durch zwei ln den Drlttelpunkten der 
Hallenbreite angeordnete achtfeldrige Rahmen mit nach einem Kreisbogen

gekrflmmten Rie- 
geln unterstfltzt 
(Abb. 2, Schnitt 
A—A), wahrend 
sie andenAufien- 
wanden ihre La- 
sten auf Bogen- 
blnder mit Zug- 
band abgeben 
(Abb. 2, Schnitt 
C -C u u d D -D ).

Die Bauherrschaft neigte zunachst dazu, dem zuerst beschriebenen 
Entwurf den Vorrang zu geben. Die offensichtlichen Vorzuge des dann 
zur Ausfuhrung bestimmten zweiten Vorschlags verfehlten indessen nicht 
Ihre uberzeugende Wlrkung. In die Zeit der Planung fallen die ersten 
Mafinahmen zur beschrankten Verwendung der Baustoffe Stahl und Holz. 
Der Stahlmlnderbedarf betragt fQr die ausgefflhrte LOsung etwa 30% 
gegeniiber dem erstgenannten Entwurf. Ferner sind Krummungshalb- 
messer und GewOlbespannweite der quer zu den Glelsachsen liegenden 
Tonnen so gewahlt worden, dafi zu ihrer Einrflstung das von friiheren 
Bauten zur Verfflgung stehende stahlerne Zelss-Netzwerk verwendet 
werden konnte. Der Holzbedarf fur die GerflstbOcke des Netzwerks und 
fflr die Einrflstung der Binder und Aufienrandtrager belauft sich auf etwa 
20%  des Rflstholzes fur die grofien Tonnen. Zuglelch wurde die Ver- 
wendung von vorhandener Blechschalung vorgesehen, so dafi nur Binder, 
Stiitzen und Aufienrandtrager In Holz zu schalen waren. Vom betrlebs- 
technlschen Standpunkt aus Ist zu sagen, daB in beiden Fallen die vor- 
gesehenen Lichtflachen eine fur den Verwendungszweck der Halle aus- 
relchende GrOfie haben. In der Verteilung der Bellchtung bestehen aber 
wesentliche Unterschiede. In der zuerst beschriebenen Halle, dereń 
Oberlichtbander in Richtung der Glelsstrange liegen, wird bel besetzten



SchnittF-F
tśl

Kiesbeton Bimsbeton

'Betonkem
Bimsbeton

Gefttfbeton 1:100

|  Schnitt E-EIcm Luftfuge 
,2cm Geienkfugen

Bimsbeton

Kiesbeton
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Zu Abb. 2, Einzelheit.

Gleisen der Lichteinfall auf die Verkehrswege zwischen den Wagenreihen 
behindert, und zwar um so mehr, je weiter das Gleis vom Oberlicht 
entfernt ist, so dafi die Streifen beiderseits der Hallenstiitzen am dunkelsten 
sind. Die quer zu den Gleisen verlaufenden Oberlichtstreifen des aus- 
gefuhrten Entwurfes gewShrleisten eine gleichmaBige Beiichtung aller 
Gleisstrange. Die vergieichsweise enger liegenden Llchtąuellen, dereń 
Flachę 28%  der Grundfiache ausmacht, geben, unterstfltzt durch die gute 
Ruckstrahlung von der gekrummten und glatten Innenlaibung derSchalen, 
eine sehr gleichmaBige 
Ausleuchtung des ganzen 
Hallenraumes. Diesen Zu- 
stand lassen auch die Innen- 
aufnahmen(Abb.4u.5)deut- 
lich erkennen. SchlieBIich 
ist von nicht zu unterschat- 
zender Bedeutung, daB der 
umbaute, mlthin zu behei- 
zende Raum des Ausfflh- 
rungsentwurfs etwa 13% 
kleiner ist.

Die urspriingliche Ab- 
sicht, die Eisenbetondach- 
haut mit einem besonderen 
Warmedammittel zu bele- 
gen, konnte man fallen 
lassen, ais die MOglichkeit 
geboten wurde, die Schalen- 
gewOlbe in tragfahigem 
Bimsbeton herzustellen. Bei 
fruher ausgefflhrten Hallen- 
bauten hatte die Verwen- 
dung dieses Leichtbetons, 
derdenVorzugguterWarme- 
dammung mit ausreichen- 
der Festigkeit vereinigt,
allen Erwartungen voll ent- 
sprochen. Das fflr diese
Zwecke geeignete Mlschungsverhaitnls fflr 1 m3 feste Masse wurde dabei 
ermittelt zu

350 kg hochwertiger Zement,
0,45 m3 Kiessand 0 bis 7 mm,
0,85 m3 Bimskies 1 bis 20 mm.

Der so zusammengesetzte Bimsbeton hatte Wflrfelfestigkeiten nach 28 Tagen 
von mindestens 120 kg/cm2. Die zugelassene Druckspannung betragt
35 kg/cm2.

Die hOher beanspruchten Tragwerkteile, wie Stfitzen, Binder und 
Randtrager in der Tor- und Rfickwand, wurden in Kiesbeton mit 325 kg 
hochwertigem Zement auf 1 m3 feste Masse ausgefiihrt. In Abb. 2 sind

Nach eingehender Oberlegung ergab sich bei geeigneten baulichen 
MaBnahmen die MOglichkeit, das ganze Hallendach ohne durchgehende 
Dehnungsfugen auszufflhren. Die nicht unterteilte Brelte der Halle 
von 59 m ist ein nicht unbetrachtllcher Abschnitt. Der durch Temperatur- 
schwankungen und Schwlnden hervorgerufene EinfluB der Langen- 
anderungen der SchalengewOlbe auf die unterstfltzenden Tragwerke wird 
durch die Wahl groBer Schlankheitsgrade der Stfitzen in kleinen Grenzen 
gehalten. Die Stiele der Rahmenbinder haben einen Schlankheitsgrad

von 18, die AuBenstfltzen 
der anbaufreien Seite so
gar einen solchen von 27, 
so daB infolge des Aus- 
weichens der StfltzenkOpfe 
nur yerhaitnismafiig gerlnge 
Blegungsspannungen inden 
Stfltzen auftreten kOnnen. 
Um den Anbau vom Ar- 
belten der Halle unabhan- 
glg zu machen, ist er in 
sich standfest durchgebildet 
worden. Die Hallenbinder 
dieser Seitenwand haben 
bewegliche Auflager, ge
bildet durch oberhalb des 
Anbaudaches angeordnete 
Pendel, die ungehinderte 
Langenanderungen der 
Dachhaut zulassen (Abb. 2). 
Obwohl die Halle 72 m 
lang ist, kann auch in 
dleser Richtung auf eine 
Dehnungsfuge verzichtet 
werden. Die Rahmenbin
der mit gebogenem Riegel 
und die Schalen haben 
fflr Temperaturwechsel und 
Schwindvorgang ein weit- 

gehendes „Atmungsverm0gen“ in senkrechter Richtung und lassen 
damit groBe dehnfugenlose Abschnitte zu. Die Bogenbinder mit 
Zugband in den Seitenwanden haben dieses gflnstlge Verhalten nicht. 
Deshalb werden je zwei von ihnen zu einem Abschnitt zusammen- 1 
gefafit und die KOpfe jeder zweiten Stfltze auf eine Lange von 2 m 
und auf 2 cm Breite geschlitzt (Abb. 2, GrundriB und Schnitt D—D). 
In gleicher Weisc wird die dazugehorige Kehle der Schale auf- 
geschnitten. Auf der Anbauseite ist die gleiche Absicht durch die 
Anordnung von Doppelpendeln unter gleichzeitiger Schlitzung der 
S c h a le n k e h ie n  erreicht (Abb. 2, Schnitt C—C und Einzelheit). Die Fugen 
konnten yerhaltnlsmaBig geringe Langen erhalten, weil ihr Abstand von

Abb. 4. Inneres der Halle, quer zu den Gleisen gesehen.

Z

25 25
2

X Sch
G (Dopp 

ęescA

durch verschiedene Darstellung die Obergange vom Kies- zum Bimsbeton 
kenntlich gemacht.

Fflr die Bewehrung samtlicher Bauglieder kam Handelsrundeisen 
mit einer zuiassigen Spannurig von 1200 kg/cm2 zur Verwendung. Die 
in der Schale auftretenden Zugkrafte werden von fein verteilten, dflnnen 
Eisen aufgenommen, die der Richtung der Hauptzugspannungen folgend 
verlegt wurden.

Abb. 3. Rflstung und Schalung.



1 7 2  S f l lz ,  Eine Strafienbahnwagenhalle in der Schalenbauwelse Zeiss-Dywidag — Vermischtes — Bucherschau FachschrH t f. d . ges. B aulngenleurw esen

Yerm ischtes.
M inisterialrat P larre 60 Jahre  alt. Am 27. Marz d. J. yoljendete 

Minlsterlalrat Kurt. P la r re  das 60. Lebensjahr. Er ist bekannt ais der 
Erbauer des Schiffshebewerks Niederfinow1), dessen Entwurfsbearbeltung 
und Bauausfuhrung er geleltet hat. Er war dann bet der Elbstrombau- 
yerwaltung Magdeburg tatig, wo er fflr den Bau des Sfldflflgels des 
Mlttellandkanals, der kanalislerten Saale und des Elster-Saale-Kanals zu- 
standig war. Vor jetzt drei Jahren wurde er ais Ministerialrat in das 
Relchsverkehrsmlnlsterium ais Nachfolger von Ministerialrat 
E l le rb e c k  elnberufen. Hier bearbeitet er Im Bereich der Relchswasser- 
strafienverwaltung die Bruckenbauten und sonstige statisch schwierige 
Fragen, das Baustoffwesen und die Personalien der hóheren Baubeamten.

In ternationaler S tandlger Verband tflr Schiffahrtskongresse. Der 
> MUItarbefehlshaber tn Belgien und Nordfrankrelch hat den Ministerialrat 

im Reichsverkehrsministerium Erich L eo p o ld  In Berlin zum Kommissar 
fiir den Internattonalen Standlgen Verband fur Schiffahrtskongresse In 
Brflssel bestellt.

" "*)~ Bautechn. 1930, S. 676 u. 686; 1934, S. 161 u. 176; 1935, S. 333 u. 
345. — Ais erwelterter Sonderdruck, Berlin 1935, Wilh. Ernst & Sohn.

Bucherschau.
Heraklith, Technische Anleitungen. Herausgeber: Ósterr. Magneslt-AG., 

Hauptverwaltung Mflnchen. 140 S. Lelpzig 1940, Blbiiograph. ln- 
stitut AG.

Man findet in dem Bflchleln sehr brauchbare, jede Einzelheit be- 
handelnde Angaben zu den vlelseitlgen VerwendungsmógHchkeIten der 
bekannten Leichtbauplatte. Die 156 beigeffigten Abbildungen erscheinen 
besonders wertvoll. C. K ers te n .

I N H A L T :  Der  Bau e in e r  R e lch sau to b ah n -T a lb ru ck e .  — S p a n n u n g e n  Im GrundkOrper und 
B i u g r u n d .  — Pre ts e rm U t lu n g  und K o s tenubcrw achung  Im Baub etrl ebe ,  e in  Weg z u r  Lelstungs- 
st e lg e ru n g .  — Eine  S t ra&enbahnwagenhal le In d e r  Sc ha le nbauwelse  Ze iss*D ywldag .  — Y e r 
m i s c h t e s :  M in is te r ia l ra t  P la rr e  60 Ja h re  a lt .  — I n te rn a t lo n a le r  Stfindlger Verba nd  fGr Schlff- 
f ah r t sk o n g r e s s e .  — B u c h e r s c h a u .

V eran tw ortlIch  fD rden In h a lt: 2>r.»3ńg. E r i c h  L o h m e y e r ,  O b erb au d lrek to r a . D., Berlln-Steglltz,
Ara S tad tp ark  2. — V erlag : W ilhelm  E rn s t & Sohn, V erlag  fiir  A rch ite k tu r  u n d  techn ische

W lssen sch aften , B erlin  W 9 . — D ru ck : B u chdruckere l O ebruder E rn s t, B erlin  SW 68.

elnander nur 17,94 m be
tragt. Natflrlich mufite 
eine sorgfaltige Bewehrung 
dieser Punkte, vor allem 
am Obergang vom einheit- 
lichen zumgeschlitztenBau- 
glled vorgenommen werden.

Die fflr die ganze 
Halle gleichbleibendeForm 
des Schalendaches fflhrte 
dazu, eine nur teilweise 
Einrflstung vorzusehen und 
diese entsprechend dem 
Baufortschritt laufend wie
der zu verwenden. Die 
Grofie des einzurflstenden 
Hallenteiles ergibt sich aus 
den erforderllchen Arbelts- 
fiachen fflr das Einschalen,
Flechten und Betonleren 
sowie aus den notwendlgen 
Erhartungsfristen fflr den 
Beton. Das ZeltmaS dieses 
„Fllefibetrlebes* wird be
stimmt durch den Zeltpunkt 
fflr die Fertigstellung des 
Rohbaues. Im vorliegen- 
den Falle wurden Rfl- 
stung und Schalung fflr 
drei Gewólberelhen beschafft, beldes also 22/3mal verwendet. Die bau- 
Hche Durchblldung des Gerflstes ist in grofien Zflgen aus Abb, 3 zu 
ersehen. Auf abgebundenen Holztflrmen, die wegen ihrer leichten Bau
art schnell und ohne 
aufwendige Hilfs- 
mlttel umgelegt, be
fórdert und wieder 
aufgestellt werden 
kónnen, ruht das 
elserne Zeiss-Netz - 
werk. Dieses wirkt 
statisch ais freltra- 
gender Zweigelenk- 
bogen mit Zugband, 
wobei die doppel- 
mattige Ausfflhrung 
des Netzwerks die 
erforderllche Knlck- 
stelfigkelt verburgt.
Auf der oberen 
Matte werden hOl
zerne Pfetten 5/5 cm 
vcrlegt. Die etwa
1 m2 grofien und
2 mm dicken Tafeln
der Blechschalung haben einen umgebórdelten Rand, der hinter die 
Pfetten grelft und das Abrutschen der Platten verhindert. Ein im oberen 
Tell der Gerflsttflrme angebrachter Kragbalken trSgt die Laufschienen fflr 
eine fahrbare Bflhne, von der aus das Netzwerk laufend aufgebaut und
nach Erharten des Betons wieder auselnandergenommen wird. Die ge-
wahlte Art der Einrflstung gewahrlelstet durch die Werkstattanfertigung

der elnzelnen Telle des 
Netzwerks eine sehr ge
naue Ausfflhrung der Ge- 
wólbeform.

Abb. 4 u. 5 vermitteln 
einen Elndruck von der 
Raumwirkung im Innern 
der Halle. Einen Blick in 
der Querrlchtung der Halle 
bringt Abb. 4, in der die 
feingliedrige und gefalllge 
Form der Rahmenbinder, 
dereń gekrflmmte Rlegel 
noch die Leichtigkeit des 
ganzen Tragwerks betonen, 
besonders ins Auge fallt. 
Abb. 5 gibt die Innenan- 
slcht gegen die Torwand 
gesehen. Sie bringt die 
Spannweite eines Hallen- 
schiffes gut zur Wirkung 
und zeigt die glelchmafiige 
Belichtung des ganzen 
Hallenraumes. Ferner ver- 
mittelt sie einen Einblick 
in die Besichtigungsgruben, 
dereń baullche Gestaltung 
keine Besonderheiten auf- 
weist. Die auf beiden Bil- 

dern wahrnehmbaren Oberlappungsstófie der Blechschalung geben eine 
nicht unerwflnschte Belebung der unteren Schalenlelbung. Die Aufien- 
ansicht gegen die Rfickwand und die anbaulose Seltenwand (Abb. 6) zeigt

die sorgfaltige kfinst- 
lerlsche Behandlung 
des Bauwerks und 
beweist, dafi die 
sichtbaren Gewólbe 
bei geeigneter Eln- 
ordnung in das Ge- 
samtblld von guter 
Wirkung sein kón
nen.

Die Klarstellung 
aller Unterlagen bis 
zur Baureife, die 
architektonische Ge
staltung und die Bau- 
leltung Iagen in den 
Handen des Archi- 
tekten G. Gaufi In 
Stettin. Wie schon 
erwahnt, wurde gro
fier Wert auf Stahl- 
einsparung gelegt. 

Der Verbrauch von 19,5 kg Stahl fur 1 m2 flberdeckte Hallenflache fflr 
samtliche Bauglieder ab Schienenoberkante einschliefilich des Schalen
daches beweist das Gelingen dieser Abslcht. — Zum Schlufi sei noch 
erwahnt, dafi nach Besichtigung der fertigen Halle durch die mafigeben- 
den Herren der zustandigen Reichsbahndlrektion der Bau einer ahnllchen 
Trlebwagenhalle beschlossen und durchgefflhrt wurde.

inneres aer nane, gegen aie torwana gesenen.


