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Alle Rechte vorbeha lten. Gedanken zur Verhiitung von Schneeverw ehungen.
Von Provinzlalbaurat Schaible, Glatz in Schleslen.

Die WInterruhe der Strafienbauamter besteht vielfach ln erhóhter 
Arbeitstatigkelt, wovon besonders unsere geplagten Strafienmeister und 
StraSenwarter ein Lied zu singen wissen. Vom Standpunkte der fur den 
Verkehr Verantwortlichen stellt sich das Einscfzen des Winters mit 
seinen Schneefallen wesentlich anders dar ais fur den Sportler, wenn 
man an die Raumung der verwehten 
Strafien, an die Abstumpfung der 
vereisten Fahrbahnen und an die 
Arbeiten bel auftretendem Tauwetter 
denkt. Und wie oft wiederholt sich 
wahrend eines einzigen Winters von 
mehrmonatiger Dauer dieser Arbeits- 
vorgang und wie oft macht ein 
einziger Schneesturm in wenigen 
Stunden die Gesamtarbeit der Vor- 
tage zunichte (Abb. 1). Gegenden mit 
starken Schneefallen, langeren Frost- 
zelten sowie kraftigen Winden geben 
ganz besonders Gelegenheit fiir 
solche Beobachtungen. In Mittel-

strengen Winter 1940/41 — allerdings unter erheblicher Beteiligung von 
Wehrmacht — bis zu 2700 Mann an einem einzigen Tage.

In der folgenden Zusammenstellung sind die einzelnen Kosten der 
letzten vier Jahre enthalten, soweit sie die hiesigen Reichsstrafien und 
Landstrafien I. Ordnung umfassen.
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europa sind solche Gefahrenbezirke hauptsachllch im Gebirge nebst dem 
anschliefienden Vorlande zu suchen, ebenso auch in flachen Steppen- 
gebieten, wo der Wind sich kraftig entwickeln kann.

Besonders der lang- 
gestreckte Geblrgszug der 
Sudeten mit seinen Rand- 
gebieten Ist in dieser Hln- 
sicht ein sehr mannigfalti- 
ges und lehrreiches Ge- 
blet, das belnahe alljahr- 
lich neue Winteruber- 
raschungen bringt. Sieht 
man dann die zahlrelchen 
Arbeitertrupps, die ein 
einziger Schneefall mit 
den glelchzeitig oder an- 
schliefiend auftretenden 
Schneewehen auf die 
Beine bringt, beobachtet 
man das schwere Vor- 
wartskommen der Schnee- 
pfluge, das plótzliche Auf- 
treten starker Windę, 
die das Arbeiten Im 
Frelen vielfach unmoglich 
machen, sowie die schnellen Wechsel der Windrichtungen, die wieder alles 
In Bewegung bringen, dann uberlegt man unwillkurlich, wie wlrksam Ab- 
hilfe geschaffen, wie zweckmaBig die Immer wieder auftretenden Natur- 
gewalten bekampft werden kónnen.

Um das Ausmafi eines solchen Winterdienstes zu zeigen, sollen ais 
Beispiel einige Zahlen aus dem hiesigen Bezirke angefuhrt werden. 
Das Landesstrafienbauamt Glatz umfafit neben zwei Gebirgskreisen noch 
einen aufierst fruchtbaren Landkreis mit ausgedehntem, offenem Voriande 
am Rande der Sudeten, den man in grofiem Umfang ais Kultursteppe 
bezeichnen kann. In den beiden Gebirgskreisen liegen nicht nur be- 
kannte Bader und Kurorte, sondern es ist auch viel Forst- und Land- 
wirtschaft vertreten, und zahlreiche Industriebetriebe, wie Zellstoff- und 
Papierfabriken, Spinnereien, Glasschleifereien, ferner eine Reihe von 
Kohlengruben sind vorhanden. Das gesamte Strafiennetz ist 1200 km 
lang mit allein zwanzig Pafiiibergangen zwischen 500 und 1000 m Mecres- 
hóhe. In diesem abwechslungsreichen Gebiet wurden in Friedenszeit 
mindestens 1000 km Strafien offengehalten, und zwar unter Einsatz von 
28 Schneepfliigen, von denen sieben motorisiert waren. Fiir standigen 
Warter- und Hilfsdienst stehen 280 Kópfe zur VerfQgung, wozu regelmafiig 
ln Gefahrzeiten 400 bis 600 Mann ais Aushilfe hinzutreten. In schlimmen 

' Wintem, wie z. B. Im Jahre 1937/38, erhóhte sich der Arbeitseinsatz bis 
auf 1200 Mann an einigen Notstandstagen, in dem jetzigen ungewóhnllch

Abb. 1. Schneeverwehung.

Die angefuhrten vier Jahre sind Insofern bemerkenswert, ais der 
Winter 1937/38 teilweise starkę Schneefaile und Verwehungen aufwies, 
wahrend der Winter 1938/39 ausgesprochen milde war und sich erst im 
Marz mit starken Schneefallen einstellte. Die Winter 1939/40 und 1940/41 
entwickeln sich beide etwa im gleichen Sinn und zeigten Anfang Dezember 
starkę Kalte und heftige Schneefaile, wobei nur der erste Winter fast 
ausgesprochen windstill verlief, wahrend der dlesjahrige stets kraftige 
und stark wechselnde Windę aufwies. Dementsprechend ver3ndem sich 
auch die Kosten, die ilbrigens ln der Spalte 12 mit dem Kliometersatz 
angegeben sind. Besonders der diesjahrige Winter wird ein Jahr der 
Hóchstleistung in der Raumung werden, und es Ist noch nicht abzusehen, 
ob die vor?ichtig berechneten Gesamtkosten nicht doch noch flberschritten 
werden. Dabei fallen noch verschledene gilnstige Umstande sehr ins 
Gewicht, wie unentgeltliche Hilfestellung der Wehrmacht mit Soldaten, 
Gespannen und Raupenschleppern. Aufierdem sind die Raumstrecken 
wahrend der Kriegszeit im Einvernehmen mit den einzelnen Kreisen er
heblich eingeschrankt, und zwar von 740 km auf 510 km Lange. Gerade 
die nicht gerSumten Strecken hatten aber durchweg stark erhóhte Raum- 
kosten verursacht.

Beim Vergleich der Aufwendungen fiir den jahrlichen Winterdlenst 
mit 170 bis 530 RM je km gegenuber einem jahrlichen Unterhaltungssatz 
von 900 bis 1200 RM je km erscheinen diese gewissermafien nutzlos aus- 
gegebenen Betrage sehr hoch. Sie beweisen zur Geniige die Rlchtlgkeit 
der einleitenden Worte, dafi der Winter fur die Straflenbauverwaltungen 
keine Ruhezeit bedeutet, anderseits die jahrlichen hohen Kosten eine 
wirksame Abhilfe erheischen. Insbesondere hat auch die stets in gleich 
unverdrossener Welse schwer arbeitende Aufienbelegschaft zweifellos ein 
Anrecht darauf, dafi ihr Ihre miihselige Wintertatigkeit weltestgehend 
erleichtert wird.

Diese Erleichterung und glelchzeitig eine Herabminderung der Winter- 
kosten wurde zwar eine weitere Einschrankung des Winterdienstes mit 
sich bringen. Bei der stets arbeitsbejahenden Einstellung des deutschen 
Strafienbauers und dem Bewufitsein seiner Verpflichtung der Allgemeinheit 
gegenuber kommt aber naturlich eine ruckschrittliche Lósung nicht in 
Frage. Auch hier gilt es die Schwierigkeiten zu flberwinden und vor 
allen Dingen den Hauptanteil der Winterkosten, namlich die hohen durch 
die Verwehungen entstehenden Raumkosten herabzumindern.

Die weitgehende Unschadlichmachung der Schneeverwehungen fflr 
die Verkehrswege ist eine stets wichtige Teilfrage der Winterwartung 
gewesen. Der gleichmSflige, wenn auch manchmal hohe Schneefall ist 
meist leichter zu bekampfen. Schwierlg wird die Frage nur durch das 
Auflreten des gefahrlichen Windes, der die niedergegangenen Massen ln 
Bewegung bringt und durch Ablagerung in zahlreiche kurze Riegel oder 
in langen hohen Wehen das Haupthindemis fur den Winterverkehr schafft.

Die Entstehung der Schneeverwehungen ist hauptsachllch abhangig von 
der Schneebeschaffenhelt, von den Gel2ndeverhaitnlssen und schliefillch von 
dem Auftreten des Windes in seinen wechselnden Starken und Richtungen
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Fachschrlft f. d . ges. Baulngenleurw esen

•
Bei Bestimmung der Schneebeschaffenheit soli ungeachtct strengerer 

meteorologischer Begriffsbestimmungen nur zwischen Flockenschnee und 
Pulverschnee unterschieden werden. Flockenschnee tritt mehr am Anfang 
und besonders am Ende des Winters bei Temperaturen um den Gefrler- 
punkt auf ais feuchte und grofiflockige Masse, die nafi backend fallt und 
ziemlich schwer beweglich ist. Sie ist daher fur den Schneepflug schwer 
zu rSumen und neigt nur in der Obergangsform zur zwelten Art etwas 
zu Schneeverwehungen. Dagegen ist der leichte und trockene Pulver- 
schnee, der bei ausgesprochenen Frosttemperaturen fSllt, der gegebene 
Splelball fiir den Wind.
Bereits wahrend des 
Schneefalles oder auch 
nachher treibt der Wind 
sein tolles Spiel mit den 
kleinen, lockeren Riesel- 
chen, treibt sie im wilden 
Wirbei durcheinander und 
iiber das freie Gelande, 
bis sie irgendwo in einem 
stillen Winkel sich ge- 
schutzt wahnen. Aber 
auch dies ist manchmal 
nur ein kurzer Traum, 
wenn die Windsbraut aus 
einer anderen Richtung 
heulend dasselbe Spiel 
wieder aufnimmt. Beson
ders mitten im Winter bei 
gleichblelbend niederen 
Frosttemperaturen und 
wenlg Sonne kann dieses 
Wechselspiel lange dauern und der Schnee mehrfach umgelagert werden, 
bis das offene Gelande ziemlich leergefegt ist. Der umgelagerte Schnee 
ist dann so fest, dafi man beąuem darauf gehen kann oder leichte 
Schlitten daruber fahren, Vielfach retten aber Tauwetter oder ein paar 
Tage Sonnenwarme bei Windstille den lockeren Schnee, lassen ihn zu- 
sammensacken zu einem 
festen Eisschnee oder 
geben ihm wenigstens 
eine feste glanzendc Haut 
von Firnschnee. Dasselbe 
Spiel kann jedoch bel 
jedem weiteren Schnee- 
fall von neuem beglnnen.
Aus dem lockeren Pulver- 
schnee von 60bis90kg/m3 
Gewicht ist eine dichtcre 
Schneemasse von 200 bis 
300 kg/m3 Gewicht ge- 
worden. Zum rlchtigen 
Vergleich sei angegeben, 
dafi eigentlicher Firn
schnee 500 bis 600 kg/m3 
und Gletschereis etwa 
900 kg/m3 wiegt.

Die Ablagerung fin- 
det an wlndgeschatzten 
Stellen, wie Mulden, star- 
keren Vertlefungen und Stufen im Gelande, in Waldstrecken, hinter 
Hecken u. dgl., statt oder in kunstllchen Anlagen von Menschenhand, 
wie an Hecken und ZSunen, Hausern, Ortschaften oder Einschnltten an 
Verkehrs\vegen, und wo sonst Eingriffe im Gelande vorgenommen 
worden sind.

Natflrlich treibt der Wind nicht im ganzen Schneegebiet sein Un- 
wesen, sondern beschrSnkt sich glucklicherweise nur auf bestimmte 
Bezirke, wo er ein langeres, ziemlich ebenes und offenes Belatlgungsfeld 
antrifft, auf dem er erhebliche Geschwindigkelten erzielen kann. Dabei 
entwickelt er eine grofie Schleppkraft zum Aulwirbeln und Wegtragen der 
lockeren Schneemassen. Das in der Hauptwindrlchtung vor dem Ver- 
kehrsweg Uegende Gelande wird ais Vorfeld bezeichnet. Schon in 
Langen von 100 bis 200 m kann das Vorfeld erhebliche Verwehungen zu- 
stande bringen. Im geschlossenen Wald, in schmalen oder gekrummten 
Taiern, im stark welligen Gelande, innerhalb geschlossener Ortschaften, 
in gut mit Gehólz und Hecken durchsetztem Gelande usw. finden keine 
Schneeverschleppungen statt.

Die letztgenannten Strafienstrecken sind auch im allgemeinen vor 
Schneeverwehungen sicher, nicht aber Strecken im offenen Gelande mit 
entsprechend giinstlgen Vorfeldern. Dort werden alle Eingritfe in das 
Gelande, wie niedrlge Einschnitte, die flachen Auslaufer tiefer Einschnitte 
(Abb. 2), die Fahrbahn hoher Damme, gelandegleiche Strafienstrecken,

Abb. 3. Stauwirkung am Waldrande.

Hangeinschnitte, eingeschnittene Kuppen und Passe usw., ziemlich weit- 
gehend eingeebnet. Neben diesen Ablagerungen im Windschatten
kommen auBerdem noch solche durch Stauwirkungen hinzu, wie an 
Waldrandern (Abb. 3), OrtsausgBngen, vor dichten Żaunen und Hecken,
auf Strafienstrecken mit dahinter ansteigenden Anschnitten. Schliefilich 
sind auch alle Strafienstrecken gefahrdet, an denen die vom Schneepflug 
geschaffenen Wandę nicht mOglichst welt weggeschafft und eingeebnet
werden, da solche Schneewande wie niedrlge und zudem noch enge
Einschnitte wirken, die sehr schnell vol!gefulIt werden konnen (Abb. 4).

Solche Gesichtspunkte 
sollte man also bel 
Strafienneubauten im Ver- 
wehungsgebiet gut be- 
achten. Besonders die 
niedrigen Einschnitte bis 
1 und 2 m Hóhe, die 
vielfach wegen eines 
sogenannten Massenaus- 
glelchs oder durchgehen- 
der elnheitlicher Steigung 
zuliebe elngelegt wer
den, sollten vermieden 
werden. Fehlende Mas
sen lassen sich meist 
zweckmafilger aus einer 
grófieren Seltenentnahme 
herausholen. Auch elne 
gewlsse Verteuerung der 
Erdarbeiten mufi in Kauf 
genommen werden durch 
Herausheben solcher Ge- 

fahrenstrecken. Wo sich diese niedrigen Einschnitte nicht vermeiden 
lassen, mufi man priifen, ob man nicht mit flach ausgezogenen Bóschungen 
auskommt, durch die der Wind gut durchblasen kann. Bei 1 :8  bis 1 :10 
geneigter Bóschung und guter Besonnung kann man solches Gelande 
vielfach dem Besitzer zur landwirtschaftlichen Benutzung zuruckgeben.

Die gefahrllchen En- 
den tiefer Einschnitte 
kónnen gemildert werden 
durch weiles Zuruckbie- 
gen der sehr flach gehal- 
tenen Auslaufe oder durch 
Vorziehen des Strafien- 
dammes weit in den Ein
schnitt hineln unter An
wendung sehr brelter 
muldenfórmiger Graben. 
Vielfach hilft auch gute 
Verpflanzung dieser flach 
verzogenen Auslaufe.

Kuppeniibergangeslnd 
vielfach ais Hohlwege 
eingeschnitten, ebenfalls 
wegen des verkannten 
Massenausglelchs, und 
weil man die Talfórde- 
rung der Erdmassen fur 
unbedingt notwendig hait. 

Derartige KuppenubergMnge sind daher stets leicht vollgeweht, ebenso 
wie die Passe im Schneeverwehungsgebiet. Selbst auf die Gefahr hin, 
daB die StraBe dann starken Winden ausgesetzt ist, empfiehlt es sich, 
hier zuweilen den Obergang auf móglichst kurzem Wege ais Damm zu 
gestalten. Manchmal kann auch der Wald naher herangezogen werden.

In weitem offenen Gelande hat man auch vlelfach Abhilfe versucht 
durch Anlegen von dichten Hecken und hohen Pflanzungen am StraBen- 
oder am Bóschungsrand. Das Hochziehen solcher Hecken braucht etwa 
6 bis 8 Jahre, von hohen Pflanzungen mindestens 15 Jahre (Abb. 5). Es 
erfordert grofie Anlagekosten und ebensolche standige Unterhaltung, da 
die Pflanzenwande besonders zur Winterszeit stets sehr dicht gehalten 
werden miissen, um Ablagerungen einwandfrei vor dem Verkehrsweg zu 
erreichen. Wehe aber, wenn der Wind anstatt aus der angenommenen 
Hauptrichtung mai aus der entgegengesetzten Richtung weht oder auch 
nur um mehr ais 90° drehend. Dann findet die Ablagerung gerade auf 
der StraBe statt. Die Nachteile sind durchweg sehr erheblich, zumal die 
Hecken und Anpflanzungen auch den Ausblick in die freie Landschaft 
unerwiinscht abschlieBen. Sie unmittelbar am Rand des Verkehrsweges 
anzulegen, ist also meist falsch, wenn nlcht geradezu gefahrlich.

Wo man die genannten Abhilfen nicht treffen kann, bleibt immer 
noch die Lósung iibrlg, im Verwehungsgebiet die StraBe ais Damm von 
0,50 bis 1,50 m Hóhe zu fuhren. Diese MaBnahme ist vor allen Dingen

Abb. 5. Schutzpflanzungen.

Abb. 4. Schneeverwehung 
an der vom Schneepfluge geschaffenen Wand.
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bei Neubauten angebracht, da sic bei bestehenden Strafien meist nur 
schwer und unvollstandig nachgeholt werden kann.

An Waldschneisen entlang auftretende Verwehungen kOnnen durch 
baldige Anpflanzungen in geniigendem Abstand vermieden werden.

Wenn alle diese naturiichen Hiifsmittei nicht mehr ausreichen oder 
nicht angewendet werden kOnnen, oder wo das Hochziehen der Pfianzungen 
iangere Jahre erfordert, ist die kunstliche Anlage ais Dauerelnrichtung 
oder ais befristete MaBnahme am Platze. Von den festen Anlagen in 
Form von BohlenwSnden oder Betonzaunen will ich absehen, da sie dem 
Schonheitssinn widerspre- 
chen und, wenigstens so- 
welt sie am BOschungs- 
rand aufgestellt waren, in 
ihrerWirkungvollkommen 
yersagt haben.

Die bei den Strafien- 
yerwaltungen heute all
gemein iłblichen Hllfs- 
mittel zur Bekampfung 
der Schneewehen sind 
Schneezaune aus Holz, 
und zwar weniger in fest- 
stehender ais in versetz- 
barer Form. Grundsatz- 
llch werden sie ln genfl- 
gcndem Abstand von der 
Strafie mOglichst senk
recht zu der Richtung 
der Hauptwindrichtung 
aufgestellt, um ausrei- 
chende AblagerungsmOg- 
lichkeit ais Vorlagerung und Hinterlagerung zu erzlelen. Wahrend die 
feststehenden Zaune sich wenig eingeburgert haben, schatzt man ver- 
setzbare Wandę in senkrechter oder schrager Aufstellung ebenso wie dichte 
oder durchlassige. Senkrechte Zaune bleten den angreifenden Winden 
allzuviel Widerstand, besonders wenn sie noch sehr dicht gebaut sind, 
schrage Zaune sind stand- 
fester. Bei dichter Bau- 
art ist die Vorlagerung 
vor dem Schneezaun die 
Hauptsache, wahrend bei 
zunehmenderDurchiassig- 
keit die Hinterlagerung ln 
Menge und Lange ansteigt.
Dementsprechend, sowie 
unter Beriicksichtlgung 
des Vorfeldes mufi auch 
der Abstand von der zu 
schiitzenden Strecke ge- 
wShlt werden. Das rich
tige Aufstellen der Schnee- 
zSune erfordert also sehr 
viel Sorgfalt und lang- 
jahrige Beobachtung. Man 
mufi unter Umstanden 
auch elnmal schnell 
umstellen, vollgewehte 
Zaune, die praktisch nicht 
mehr allzuviel nutzen, hochziehen (Abb. 6) und versetzen konnen. All
gemein haben sich daher diese versetzbaren Schneezaune ais vorteil- 
hafter erwiesen. Sie werden im Spatherbst aufgestellt, im Frflhjahr 
wieder aufgenommen und auf Seitengeiande trocken und luftig gelagert.

Im hlesigen Bezirk haben sich Zaune in Tafeln von 2 m Hóhe und 
etwa 2,50 m Lange gewOhnllch ais ausrelchend erwiesen. Altere Aus- 
ffihrungen werden senkrecht gestellt (Abb. 7) und weisen ein Verhaltnls 
von 1 :2  fflr óffnung zu Holz auf. Die neuen Bauweisen sind fflr 
schrage Dachaufstellung in versetzter Form hergestellt mit einem Ver- 
haitnis 1 :1 zwischen Óffnung und Holzlatten. Die Abstande von der 
zu schiitzenden Strafie werden in der Hauptwindrichtung gemessen und 
betragen bei dem Verhaitnis 1 : 2 zwischen 10 und 14 m, bei dem Ver- 
haitnis 1 :1 etwa 16 bis 20 m (Abb. 8).

Seit elniger Zeit werden gegen diese Schutzmafinahmen von ver- 
schiedenen Seiten Elnwendungcn eihoben, indem ihrErsatz durch Hecken 
und Bepflanzung gefordert wird, da die Schneezaune angeblich unschón 
wirken. Bei einer Haufung der Zaune, besonders noch auf beiden Seiten 
der Strafie, mag das ln gewissem Umfang zutreffen, obwohl sie bei dem 
nicht unerheblichen Abstand von der Stiafie und ihrer durchsichtigen 
Bauart nicht sonderlich auffallen und hOchstens auch nur am Anfang 
und Ende des Wlnters. Die bisher verwendeten Schneezaune einfach 
durch Hecken zu ersetzen, kann nur seiten in Frage kommen, da ,das

Abb. 6.
Hochziehen eines vollgewehtenSchneezaunes.

benótigte Gelande wohl im Winter freigegeben wird, fflr die Daueranlage 
von Hecken aber meist nicht zurVerfflgung der Strafienverwaltung steht.
Auch sonst lieficn sich noch erhebliche Nachteile anfuhren.

Anderseits haben eingehende Beobachtungen bei stflrmischen und 
schneereichen Wintem immer wieder bewiesen, dafi auch die jetzt 
fiblichen Schneeschutzanlagen in solchen Fallen unzureichend sind und 
eine wesentliche Verbesserung gefunden werden mufi. Dies trlfft vor 
allen Dingen zu bei Strafienstrecken mit tiefen und offenen Vorfeldern, 
die besonders in der heutigen Kultursteppe (Abb. 9) vielfach Ausdehnungen

von 500 m und mehr
haben. Ohne Schnee
zaune mufi man hier
machtlos zusehen, wie 
die grofie Felderflache 
allmahlich frelgeblasen 
wird und der Schnee sich 
ausgerechnet auf dem
schmalen Strafiengeiande 
ablagert. Dann mufi der 
in umfangrelchen Wehen 
liegende Schnee mfihsam 
und mit hohen Kosten 
durch bis aufs Aufierste 
beanspruchte Raumgerate 
und mit starken Schaufel- 
mannschaften notdflrftig 
zur Seite geschafft wer
den. Auch Schneezaune 
bringen nur eine Milde- 
rung. Gewissermafien erst 
im letzten Augenblick, 

namlich vor dem Erreichen des Verkehrsweges, versucht man die in 
Bewegung gekommene Masse an den Schneezaunen zur Ablagerung zu 
bringen. Dies ist aber oft vergebiiches Bemfihen, besonders bei grofien 
Massen. Eine weitere Erhóhung der Schneezaune flber das Mafi von 
2^50 m hlnaus verbietet sich aus verschiedenen Grflnden. Aber auch

eine V erm eh ru n g  der 
: ' Schneezaune  fflhrt meist

zu kelner endgflitigen 
LOsung, wie die nach- 
stehenden Feststellungen 
ergeben. Im hlesigen Bau- 
amt sind 60 km Schnee
zaune vorhanden, die bei 
Abschirmung der wichtlg- 
sten Verwehungsstrecken 
auf rd. 100 km gesteigert 
werden mflssen. Wflrde 
man alle Verwehungs- 
strecken, darunter auch 
die gegen seltenere Wind- 
richtungen mit Schnee
zaunen besetzen, so er- 
gabe sich eine Gesamt-
lange von 240 km. Bei
einer Lebensdauer von 
hfichstens 15 Jahren mflfi- 
ten also im letzten Falle 

jedes Jahr 16 km neue Schneezaune zu Insgesamt 55 000 RM beschafft 
werden, dazu kommen noch jahrliche Unterhaltungssatze und Ent- 
schadigungen fur das Aufstellen, die weitere 10 000 RM betragen. Man 
kommt also langsam zu den unmOgllchen standlgen Ausgaben von etwa 
65 000 RM, die auch in ganz milden Wintem anfallen. Die Raumung
der Strafien durch Schneeraumgerate und Schaufeltrupps wird dadurch
keinesfalls entbehrlich, sondern nur erleichtert — wenn auch in leichten 
Wintem erhebllch. Will man diese schwerste Arbeit des Winterdienstes 
wirksam herabsetzen, so mufi es gelingen, den Schnee móglichst an 
seinem ersten Lagerort festzuhalten und ihn dem Zugriff des Windes 
weitgehend zu entzlehen. Dies ist jedoch nur mOglich durch Aufteilung 
der weiten und offenen Vorfelder In eine Reihe kleiner Felder, um dem 
Wind die AngriffsmOgllchkeit zu erschweren und ihn an der Erreichung 
grófier Geschwindigkeiten zu hindern. Und was ware hlerzu geeigneter 
ais die alten schonen Hecken und Baumbestande unserer Vorvater ent
lang der Feldralne und Wirtschaftswege sowie der reichhaltige 
Bewachsungsgflrtel an den Bachrandern und den Wasseriaufen (Abb. 10 
u. 11)? Lelder hat eine gedankenlose Sucht nach allzu weitgehender 
Bodenausnutzung die Landwirtschaft vielfach zur restlosen Beseltigung 
dieser Bestande verleitet. Auch die wahllose Begradigung unserer 
Wasserlaufe, die neben allen anderen Schaden stets den Verlust des 
uferschfltzenden Baumbestandes mit sich bringt, bewegt sich in derselben

‘-•.-'TT

Abb. 9. Tiefes Yorfeld neben der StraBe.

Abb. 8.
Eingewehte Schneetafeln neben der Strafie.
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Linie der Zerstórung unseres schónen Heimatbildes und In der Schaffung 
der Odeń amerikanischen Kultursteppe. Von berufener Seite, vor allem 
von Reichslandschaftsanwalt Professor Seifert und Forstdirektor a. D. 
Freiherr von Kruedener ist schon oft auf die schweren Schaden fur die 
Landwirtschaft selbst hlngewiesen worden. Dasselbe gilt aber auch fflr 
die Schneesicherheit un- 
serer Strafien.

Wenn die Reichs- 
autobahn an verschiede- 
nen Stellen Versuche mit 
der Feldrainbepflanzung 
entlang ihren Strecken 
zur Verschónerung der 
Landschaft unternehmen 
will, so Ist das fflr die 
Landstrafien noch wlchti- 
ger, und zwar besonders 
in Schneeverwehungsge- 
bieten. Hier mufi dem 
Gedanken der Anpflan- 
zung vlel starker naher- 
getreten werden, zumal 
bei dem schon bestehen- 
den Strafiennetz manche 
Fehler in der Anlage 
ausgeschaltet werden Abb. 10. Natflrlicher Schneeschutz. 
mflssen, wie dies die
schlimmen Wintererfahrungen immer wieder eindeutig beweisen. Die 
schllmmsten Schaden sind aber zweifellos durch das allmahliche Frei- 
legen des anstofienden Gelandes durch die Besitzer entstanden. Auch 
die starksten Raumgerate sind in solchen offenen Gebieten gegenflber 
den Naturgewalten, die letzten Endes der Mensch selbst entfesselt hat, 
machtlos.

Auf mindestens hundert bis zweihundert Meter seitlich der Strafie 
mufi die Strafienverwaltung im Benehmen mit dem Reichsnahrstand

wieder EinfluB auf das Anliegergeiande nehmen, um die Schneetrelben 
zu bekampfen und wieder \vinterverkehrssichere Strafien zu erhalten, 
Diese Mafinahmen werden nicht nur der Strafie, sondern ebenso sehr der 
Landwirtschaft Vortell brlngen, so dafi nach entsprechender Aufkiarung eine 
Kostenbeteiligung beider Teile an der Anlage und ihrer Unterhaltung

zu erreichen sein wird, zu
mal es beiderseitige frfl- 
here Fehler zu beseitigen 
gilt. Durch solche Auf- 
tellung der ausgedehnten 
Vorfelder durch Feldraln- 
hecken, Bepflanzung von 
Bachen und Wasseriaufen, 
Anlegen von Obstwiesen 
nach suddeutschem Vor- 
bild oder von Obstbaum- 
reihen entlang den Feld- 
wegen, wo genflgend 
Bodenluft und Wasser zur 
Verfflgungsteht, durch An
lage schóner Baumgrup- 
pen im Gelande und durch 
ahnliche Mafinahmen er
reicht man in spateren 
Jahren eine dauerndeVer- 

Abb. 11. Natflrlicher Schneeschutz. minderung der Gefahren
der Schneeverwehungen.

Wo dann es noch erforderlich ist, genflgen wenige Schneezaune 
oder ahnllch wirkende Hilfsmlttel zum Freihalten der Strafien. Ebenso 
braucht man dann nicht immer wieder neue Raumgerate; die noch er
forderlichen werden nicht mehr so hoch beansprucht sein, kónnen deshalb 
kleiner ausfallen und werden dafur schneller raumen kónnen.

Dies alles erzielt man durch Wlederherstellung des natflrlichen Bildes 
der deutschen Heimat, ein neuer Beweis dafflr, wie sehr die deutsche 
Strafie mit der deutschen Landschaft verbunden ist und bleiben mufi.

Alle Rechte v o rbeha l te n .  Die V erbesserung schlechter Ortsdurchfahrten.
Von Oberreglerungsbaurat Sr.=3ttg. W estm eyer.

(Schlufi aus Heft 17/18.)
III. Im Kflstengebiet liegt im Zuge einer Hauptverkehrsstrafie die 

alte Stadt C mit dem fflr solche Orte kennzeichnenden Grundrifi (Abb. 17). 
Der WIrtschaftsaufschwung der letzten Jahre brachte auch Ihr eine aufier- 
gcwóhnliche Belebung. Die Verkehrsbeeintrachtigung im Zuge der Orts- 
durchfahrt durch enge StraBen und eine scharfe, rechtwinklige Ecke am 
Marktplatz muB daher beseltigt werden.

Ein grofizflglger Ausbau der Ortsdurchfahrt selbst wflrde die flbllchen 
Eingrlffe in den Bestand der alten Stadt erfordert haben. Ob er ver- 
tretbar sein wflrde, ware unter gewóhnlichen Umstanden elngehend zu 
prflfen gewesen. Hier konnte man darauf verzichten, weil die im Falle

Abb. 17. Lageplan der Stadt C.

des Ausbaues notwendige Beseitigung der hóhengleichen Reichsbahn- 
kreuzung an ihrer jetzigen Stelle wegen der vorhandenen Bebauung, der 
Nahe des Bahnhofes, des hohen Grundwasserstandes und aus anderen 
Grflnden schlechterdlngs unmóglich ist. Der Bau einer Umgehungsstrafie 
ist daher notwendig, er wird im flbrigen auch von der Wehrmacht ge-
wflnscht, die hier neue Kasemen errichtet hat.

Ein vor wenigen Jahren von einem anerkannten StSdtebauer be- 
arbeiteter Bebauungsplan der Stadt sieht unter der Voraussetzung einer 
Verlegung der Bahnanlagen nach auBerhalb zur Schaffung gflnstiger 
Móglichkeiten der Stadterweiterung eine Umgehung nach Linie 1 (Abb. 17)

vor. Aus verstandllchen Grflnden kann 
aber die Bahn In absehbarer Zeit nicht 
verlegt werden. Daher ist eine Ober- 
fflhrung der Umgehungsstrafie flber die 
Bahn in ihrer jetzigen Lage notwendig.
Ob dann aber die im Bebauungsplan ge-
wahlte Linie noch vorteilhaft ist, ist 
zweifelhaft. Eine Umgehung unter In- 
anspruchnahme des Gelandes der alten 
Wallanlage (Abb. 17, Linie 2) — eine Ló
sung, die im allgemeinen unter gflnstl- 
gen Voraussetzungen recht zweckmafiig 
ist — mufi hier ausscheiden, weil, wie 
gesagt, die hóhenglelche Reichsbahn- 
kreuzung in der Ortslage mit vertretbaren 
Mitteln nicht zu beseitigen Ist. Wird aber 
die Umgehungsstrafie in einigem Abstande 
von der Stadt gefflhrt, so bleibt fflr den 
reinen Stadtverkehr die hóhenglelche 
Kreuzung mit der Reichsbahn ais Ge- 
fahrenpunkt weiter bestehen. Um eine 
gflnstlge Móglichkelt, gewissermafien 
einen Anreiz fflr die Umfahrung dleser 
Gefahrenstelle zu geben, wflrde es nahe- 
liegen, den nórdllchen Teil der Um
gehung in enger Anlehnung an die im 
Bebauungsplan vorgesehene Linie 1 
etwas nach Osten in die Linie 3 zu 
verschieben (Abb. 17). In gerader Ver-
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lSngerung war hier im Bebauungsplan ein Weg nach dem Hafen vor- 
gesehen. Der Hafenverkehr wurde damit unmittelbar an die Umgehung 
angeschiossen und die Innenstadt von ihm entlastet werden kónnen. 
Auch der aligemeine Verkehr von und nach der Stadt wiirde mit nur 
kleinem Umweg die Umgehungsstrafie benutzen kónnen. Leider stehen 
dieser Lósung schwerwiegende Hindernisse entgegen, die ihre Ver- 
wirklichung verbieten. Die Hafenstrafie mufi wegen der Bebauung 
weiter ostwarts angelegt werden, so dafi ein unmittelbarer Anschlufi an 
die Umgehung nicht mehr móglich ist. Das von der Umgehung bei 
dieser Fuhrung zu uberschreitende Gelande weist auf weite Strecken 
Moorboden bis zu 6 m Tiefe auf und macht einen Neubau aufierordentlich 
teuer.

So bleibt nur die Verschiebung der Umgehungsstrafie weiter nach 
auBen. Dle naheren Untersuchungen fuhrten zu der Linie 4 (Abb. 17). 
Die Strafie kann in dieser Lage mit grofien Haibmessern angelegt werden, 
sie wird in giinstigem Gelande verlaufen und dem reinen Durchgangs- 
verkehr beste Bedingungen bieten. Die Entfernung vom Stadtinnern 
betragt etwa 2 km und spielt fiir den Kraftverkehr keine Rolle. Der 
Hafenverkehr soli daher auch In diesem Falle auf die Umgehung ver- 
wiesen und so von der Innenstadt ferngehalten werden. Stadtebaulich 
ergibt sich die gunstige Móglichkeit, in Richtung auf die Umgehungs
strafie und durch sie abgeschlossen einen fiir Wohnzwecke drlngend be-

Abb. 19. Abb. 21. Abb. 22.
Straflenansicht in C. Abb. 21 u. 22. Ansicht der Umgehungsstrafie bei der Stadt D.

nótigten neuen Stadtteii zu entwickeln, der durch eine Dauergriinanlage 
auf dem sumpfigen Gelande von der AItstadt getrennt ist. Der Stadt 
selbst werden durch die Verschiebung im tibrigen keine Nachteile er- 
wachsen. Das gewaltige Bauwerk der Kirche (Abb. 18) wird von der

Hóhe der Bahnuber- 
fahrung in seiner Ge- 
samterscheinung und 
Schónheit erst richtig

gewurdigt werden kónnen. Manch einer wird gern eine nahere Besichti- 
gung anschliefien und dabei uberrascht sein, wieviel Schónes die Stadt 
bietet (Abb. 19).

IV. Ais Beispiel einer reinen Umgehungsstrafie, bei der die eingangs 
erwahnten Vor- und Nachteile deutlich in Erscheinung treten, ist die 
Verkehrsverbesserung bei der Stadt D zu nennen. Sie liegt an einer 
Hauptverkehrsstrafie und weist im Zuge ihrer Ortsdurchfahrt eine hóhen- 
gleiche Kreuzung mit einer wlchtigen zweigleisigen Hauptbahn auf. Die
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Kreuzung stOrte auflerordentlich und muflte daher beseitigt werden. Eine 
Unter- oder Oberfiihrung der StraBe war wegen der Ortlichen Verhait- 
nisse unmOglich. Unmittelbar an die StraBenkreuzung schlieBt derBahn- 
hof mit umfangrelchen Gleisanlagen an (Abb. 20). Das schaltete eine 
Anderung der Hohenlage der Bahn aus. Die Strafie hatte dementsprechend 
an der Kreuzungsstelle entweder 6 m unter oder 7m  uber Geiande liegen 
mflssen. Dann aber wSre der AnschluB der beiderseits bis dicht an die 
Kreuzung heranreichenden Wohn- und FabrikgetSude sowie abzweigender 
Wege nicht durchfflhrbar gewesen. Ais Losung blieb daher nur die Um- 
gehungsstrafie, die in den Jahren 1938/39 gebaut worden ist.

In Anpassung an ein vorhandenes groBes Industriewerk und die 
Fflhrung der vorhandenen Landstrafien war die in Abb. 20 elngezeichnete 
Linie der Umgehung gegeben. Eine bessere dflrfte kaum zu finden sein. 
Dem Durchgangsverkehr wird mit dieser Umgehung in bester Weise 
gedient. Mit geringer Stelgung von beiden Seiten wird die Bahn flber- 
schrltten. Die Linienfuhrung durch den Wald vermittelt einen angenehmen 
Ausblick auf schone grflne Fichtenbestande. Krflmmungsverhaitnisse, 
Fahrbahnbefestigung u. a. m. entsprechen allen Anforderungen des neu- 
zeitllchen Verkehrs (Abb. 21 u. 22), und doch kann die in diesem Falle 
zwangslaufig bedingte Ldsung nicht restlos befrledigen. Schon die Kosten 
der rd. 5 km langen Neubaustrecke in Hohe von 900 000 RM sind fur die 
Umgehung eines Ortes von nur 3000 Einwohnern unverhaitnismafiig hoch.

Abb. 25. Lageplan in Bad E.

Abb. 26. Stadtplan in Bad E.

r r

Schaubild der neuen Platzanlagen an derUmgehungsstrafie bei Bad E.

leistungsfahigen Unterhaltungstr3ger. Das Beispiel erweist von neuem, 
wie eingehend derartige Falle nach allen Seiten hin uberpruft werden 
mflssen, um das beste herauszuholen, wenn Zwangsiaufigkeiten eine 
LOsung nicht yorausbestimmen wie in yorliegendem Falle.

Abb. 24. Strafienenge in Bad E.

Der Neubau liegt ohne jede Beziehung mit dem Ort selbst im Geiande 
und schaltet die eigenartige Siedlung mit ihren ansprechenden Anlagen 
(Abb. 23) vom Durchgangsverkehr ganzlich aus. Trotzdem werden sich 
Unterhaltung und Ausbau der Ortsdurchfahrt nach neuzeltlichen Verkehrs- 
anforderungen auf die Dauer nicht umgehen lassen, da die bedeutende 
Industrieanlage ganzlich auf die Ortsdurchfahrt ausgerichtet und nur uber 
sie zu erreichen ist. Die Ausbaulast trifft aber jetzt einen weniger
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V. Im Gegensatz zu dem vor- 
genannten Beispiel ist bei dem 
ideinen Badeorte E eine Verkehrs- 
verbesserung im Zuge einer Reichs- 
straBe in Form einer reinen Um- 
gehung in sehr gflnstfger Weise 
sowohl fur den Ort selbst ais auch 
fur den Durchgangsverkehr gefunden 
worden. Die Ortsdurchfahrt stellt 
eine Unmógllchkeit dar (Abb. 24).
Elne geeignete Umgehung zu finden, 
sah man ursprilnglich wegen der 
starken Langsneigung der Reichs- 
straBe auBerhalb des Ortes und 
des hflgeligen Gelandes ais aus- 
geschlossen an. Man plante daher 
eine Verbesserung der Ortsdurchfahrt 
durch den Abbruch von Gebfluden.
Das hatte zur Erzielung ausrelchen- 
der StraBenbrelten untragbare Ein- 
griffe in das Ortsbild ergeben und 
muBte daher aufgegeben werden.
Ais Ausweg wurde dann die Um- 
leltung iiber elne in grófierem Ab- 
stande verlaufende untergeordnete 
StraBe erwogen, die neuzeitlich ausgebaut werden sollte. Damit hatte 
der reine Durchgangsverkehr schon befriedigt werden kónnen, ganzlich 
unberflcksichtigt geblieben waren aber die Notwendigkeiten des Bades, 
das zur Kurzeit eine grofie Zahl von GSsten aufwelst und starken 
Durchgangsverkehr In Gestalt vorflbergehender Besucher hat. Weitere

heran mit Schaffung einer schónen 
neuen Platzanlage, von der die zu- 
kunftige, beąuemere Ortszufahrt ab- 
zweigt (Abb. 26 u. 27). Der in Ver- 
bindung damit vorgesehene grofi- 
zugige Parkplatz mit zusatzllcher 
Ausrustung fur die Bedienung und 
Versorgung der Wagen ermóglicht 
vorflbergehenden Besuchern von Ver- 
anstaltungen von der Umgehungs- 
strafie aus ihr Ziel beąuem zu er- 
reichen, ohne dafi die Ortsdurchfahrt 
durch sie belastet wird.

Auffallend mag die Im Sflden 
verzelchnete Oberschneidung der 
alten Strafienfiihrung sein. Sie dient 
dem doppelten Zweck der Beseltl- 
gung einer unflbersichtlichen Krflm- 
mung am Sudende (Abb. 25) sowie 
der Umfahrung einer Kuppe im Zuge 
der alten StraBe. Darflber hlnaus 
entsteht der VorteIl, daB ein sehr 
hafiliches Saalgebaude (Abb. 28) be- 
seltlgt wird, das bei Einfahrt von 
Suden in der Blickrichtung der Strafie 

liegt und in der schónen Gegend einen besonderen Schandfleck darstellt. 
Der Ort wird durch den Strafienbau sehr gewinnen.

VI. Bei klelnen Orten ist eine Umgehungsstrafie oft die einzig 
gegebene Losung. Die Verhaltnisse liegen hier fast immer sehr einfach 
und klar. So stand fiir das Dórfchen F  an einer Reichsstrafie, die gleich-

Abb. 29. Lageplan des Dorfes F.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Ohne Yerantwortung der Schriftleitung.)

M tngel bei der Ausfiihrung von G rundw asserabdichtungen1).
Veróffentlichungen iiber mangelhafte Ausfiihrungen von Grundwasser

abdichtungen sind immer sehr zu begruBen, da die Kenntnisse iiber dieses 
schwierige Sondergebiet nicht sehr verbreitet sind. In dem Beitrag des 
Herm Relchenberger sind aber einige Behauptungen aufgestcllt, denen 
wldersprochen werden mufi, um zu verhindern, dafi Zweifcl an der Zu- 
veriassigkelt einer sachgemafi ausgefflhrten Abdichtung auftreten.

Relchenberger empflehlt bei blndigen Bodenarten, aufier der Wannen- 
dlchtung eine Entwasserungsleitung mit Stelnpackung und Kiesfilterschicht 
anzuordnen und das aufiere Schutzmauerwerk wasserabweisend zu ver- 
putzen. Letztere Mafinahme soli eine DurchnSssung des Mauerwerks hintan- 
halten und verhindern, daB der volie Wasserdruck auf die Dichtung einwirkt.

Eine Entwasserungsleitung mit Steinpackung diirfte nur in einzelnen 
Failen zur Ableitung des Drangewassers wahrend der Bauzelt notwendig

1) Bautechn. 1940, Heft 39, S. 450.

sein. Nach Verfullung der Baugrube ist die ZweckmaBigkeit einer Ent
wasserungsleitung mehr ais zweifelhaft. Zunachst ist damit zu rechnen, 
dafi sie sich nach einiger Zeit zusetzt; vor allem aber besteht die Ge
fahr, dafi durch sie feine Bodenteilchen weggeschwemmt werden, so dafi 
Hohlraume und Elnbruche entstehen und hierdurch die Einpressung der 
Dlchtungsschicht aufgehoben wird.

Es ist zwecklos, durch einen aufieren Pufz eine Durchfeuchtung der 
Vormauerung verhindern zu wollen. Die Vormauerung soli abweichend 
von der Ansicht des Berlchters móglichst nlcht starker ais 1/2 Stein sein, 
damit sie nicht ais biegungsfeste Platte wirkt, sondern unter Wirkung des 
Erddrucks sich vóllig der Dlchtungsschicht anschmiegen kann. Hierbei 
entstehen zwangsiaufig in der Schutzschicht Risse, so daB selbst ein in 
mehreren Schichten einwandfrei unter Vcrwendung eines Dichtungsmittels 
aufgebrachter Zementputz sie vor der Durchfeuchtung auf die Dauer 
nicht bewahren kann. Es erscheint richtiger, die Kosten fflr die Ent
wasserungsleitung und den Putz zu sparen, dafflr aber die Dichtungs-

Abb. 28. Hafiliches Saalgebaude in Bad E.

Ermittlungen fuhrten schllefillch zu einer Lósung entsprechend der im 
Plan eingezeichneten Linie (Abb. 25), die der Baudurchfuhrung nunmehr 
zugrunde gelegt worden ist. Sie umfahrt den elgentlichen Kurmlttelpunkt 
des Ortes, dem auf diese Weise die dringend erwflnschte Ruhe gebracht 
werden kann, entfemt sich aber nur wenig von der Stadt. Im Suden 
wird die alte Strafienfflhrung bald wieder erreicht. Wegen der gerlngen 
Entfernung von den vorhandenen Kuranlagen bietet sich fur das Bad die 
vorteiIhafte Móglichkeit einer Erweiterung bis an die yerlegte Strafie

Abb. 30. Umgehungsstrafie bei F.

zeitig sehr belasteter Zubringer nach einer verkehrsrelchen Reichsautobahn 
ist, die in Abb. 29 gezeigte Fiihrung auBer ailer Frage. Hier konnte die 
Verlagerung des Verkehrs nur Vorteile im Gefolge haben. Dafi die Aus- 
bildung der Strafie den neuzeitlichen Anforderungen in jeder Weise nach- 
kommt, zeigt Abb. 30. Anpassung an das Gelande, Querschnittsausbildung, 
Fahrbahnbefestigung und Bepflanzung sind hier besonders hervorzuheben.

Zahlrelche ahnliche Beispiele, auch fflr grófiere Orte, wflrden diese 
Gesichtspunkte unterstrelchen.
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schicht vóllig einwandfrei mit ailer gebotenen Sorgfalt herzustellen. Die 
Anordnung zusStzlicher Mafinahmen, wie z. B. Entwasserungsleitung und 
Dichtungsputz, verfiihrt aufierdem die Bauleitung wie die Ausfiihrenden 
leicht zu einer gewissen Nachlassigkeit bei der Herstellung der eigent- 
lichen Dichtungsschicht, da man sich auf die Mitwirkung dieser Mafi
nahmen veriafit.

Bei der Ausfiihrung der Dichtung sind die in DIN 4031 enthaltenen 
Vorschriften fiir „Wasserdruckhaltende Dichtungen fur Bauwerke" in 
mehreren wichtigen Punkten nicht beachtet worden. Sie schreiben vor, 
dafi die Dichtung fest eingeprefit bleiben mufi, da die dauernd; Erhaltung 
eines gewissen Flachendrucks fur den Bestand der Dichtung nnbedingtes 
Erfordernis ist. Bei senkrechten Dichtungsfiachen zwischen Zit:gelmauern 
soli eine mindestens 4 cm starkę Fugę belassen werden, die fortlaufend 
mit dem Hochmauern mit erdfeuchtem Mórtel aufzufiitlen i;-.t, der mit 
Holzstampfern vorsichtig und fest eingestampft werden mufi. Die in der 
Zeichnung vorgesehene Breite fiir den Hohlraum von 2,5 cm reicht fflr 
seine satte Ausfflllung nicht aus. Aufierdem ist es unmoglich, bei Hoch- 
fflhren der Dichtung zwischen zwei l/2 Stein starken Wanden den MOrtel 
satt einzustampfen, ohne ein Klaffen der Fugę herbeizufuhren. Es ware 
notwendig gewesen, die Dichtungsarbeiten etwa drei Schichten flber der 
Sohle zu unterbrechen, die Eisenbetonwande herzustellen, gegen sie 
unmittelbar die Dichtung anzukleben und anschliefiend die aufiere Schutz- 
schicht hochzufflhren. Zwischen der Schutzschicht und der Dichtung ist 
der schon erwahnte Abstand von mindestens 4 cm anzuordnen. Mit dem 
Hochfuhren der Schutzschicht fortlaufend ist dieser Zwischenraum mit 
MOrtel auszustampfen und gleichzeitlg die Baugrube unter Stampfen zu 
hinterfullen, so dafi eine zuverl3ssige Einpressung der Dichtung gewahr- 
leistet ist. Bei einer eingeprefiten Dichtung ist das Auftreten von mit Wasser 
gefullten Ausbeulungen unmóglich. Aufierdem kOnnen hicrdurch sogar 
Fehlstellen an StOfien und nicht satt verklebte Stellen geschlossen werden.

Schliefilich sei noch darauf hingewlesen, dafi gemafi DIN 4031 nackte 
Teerpappen oder nackte Bitumenpappen ais Einlagen zu verwenden sind, 
die mit Steinkohlenteer-Weichpech oder Bitumenklebemasse miteinander 
zu verkleben sind. Es soli allerdings zugegeben werden, dafi auch bei 
Verwendung von flberzogenem Gewebe u. dgl. ais Einlage einwandfreie 
Dichtungen hergestellt werden kOnnen. Die Empfehlung nackter Pappen 
in DIN 4031 ist darauf zurflckzufflhren, dafi sie bei der Vcrarbeitung ge- 
schmeidiger sind und sich besser in Krflmmungen und Hohlkehlen ein- 
kleben lassen. Die DIN 4031 schreiben die Verwendung von drei, bei 
grOfieren Tiefen von vier Lagen Pappe vor. Die grOfiere Zahl von Ein
lagen und der hierfflr notwendigen dichtenden Klebeaufstriche bietet 
gegenfiber der Verwendung von zwei oder drei fiberzogenen Einlagen 
den Vorzug, dafi mit grOfierer Sicherheit ein Oberdecken etwaiger Fehl
stellen zu erwarten ist. ___ D e u b n e r.

Eine Erwiderung des Veifassers ist nicht eingegangen.
D ie S c h r if t l le i tu n g .

Stroni rflttelverfahren.
In meinem Aufsatz uber das Stromrflttelyerfahren1) habe ich Versuche 

beschrieben, die im Erdbauversuchsraum der Deutschen Forschungs- 
gesellschaft fflr Bodenmechanik (Degebo) in Berlin durchgefflhrt worden 
sind. Dazu telle ich erganzend mit, dafi ich die Versuche auf Anregung 
und auf Kosten der Durchfflhrungsstelle des Generalbaulnspektors fflr die 
Reichshauptstadt vorgenommen habe, und zwar im Rahmen einer grOfieren 
Forschungsarbeit der Durchfflhrungsstelle fiir Zwecke der Neugestaltungs- 
mafinahmen. B e rn a tz ik .

Zur F rage der Berechnung der B augrubenaussteifungen.
Herr technlscher Reichsbahn-Oberinspektor R. K erg e r schiagt in 

seinem Aufsatz'-) vor, zur Bemessung von Baugrubensteifen und Ramm- 
tragern den beim Einbau der Bohien erzeugten Erddruck ais Berechnungs- 
grundlage anzunehmen und den Bohien beim Einbau eine Vorspannung 
unter Ausnutzung ihrer vollen Biegefestigkeit zu geben. Die DIcke 
der Bohien wird errechnet unter der Annahme einer Erddruckvertellung, 
die bis zu -/3 T (T ist die Tiefe der Baugrube) geradiinig zunimmt und 
bis zur endgflltigen Tiefe wiederum geradiinig bis auf 0 abfailt. Die 
Untersuchungen von ®r.=3ng. S p i lk e r3) zeigen demgegeniiber aber eine 
wesentllch andere Verteilung des Bodendrucks. Die von mir an einer 
aufiergewOhnllch tiefen Baugrube zur Zeit durchgefflhrten Steifendruck- 
messungen4) lassen ebenfalls eine Druckverteilung erkennen, die nach 
einer gebogenen Linie ver!3uft und oben wesentllch grófiere Werte zeigt, 
ais die Berechnung nach Coulomb ergibt, wahrend in der Tiefe eine starkę 
Abnahme gegenfiber der geradiinigen Verteilung erkennbar wird. Der 
Schwerpunkt der Erddruckfiache scheint wesentllch hoher zu liegen, ais 
in dem Aufsatz fiber die Berechnung der Baugrubenaussteifungen an- 
genommen wird. Die darin angenommene geradlinige Verteilung des 
Erddrucks im oberen Teil der Baugrube ffihrt daher schon zur Unter- 
bemessung der oberen Aussteifungsteile.

Weiter lassen die mit fortschreitendem Aushub wiederholten Messungen 
bei bindigem Boden deutllch erkennen, dafi die Druckkr3fte in allen 
bereits eingebauten Steifenlagen mit fortschreitendem Aushub zunehmen. 
Eine solche Beobachtung ist bisher noch nicht bekanntgegeben worden. 
Der Beweis, dafi dies auch fflr nicht bindige Boden gilt, ist allerdings

») Bautechn. 1941, Heft 6, S. 67.
2) Bautechn. 1940, Heft 49, S. 562.
3) Bautechn. 1937, Heft 1, S. 16.
4) Uber die zur Zeit noch laufenden Versuche wird nach ihrem 

Abschlufi berichtet werden.

noch zu erbringen. W erden  nach dem Vorsch!ag des H erm  K e r g e r  
nun die oberen  Bohien un ter  voller A usnutzung  ihrer Widerstandskraft 
vorgespannt, so mflfite, wenn  der Erddruck mit fortschreitendem Aushub 
zunim m t, was mit  Sicherheit  bei bindigem Boden der  Fali ist, un- 
weigerlich der Bruch eintreten. Erst weitere  M essungen  und Unter
suchungen der B odendruckverte i lung an B augrubenwanden w erden  daher 
zu der  wflnschenswerten, sparsam eren B em essung  der  Aussteifungsglieder 
ffihren. L e h m a n n ,  Breslau,

E r w i d e r u n g .
Herr Lehmann berichte t  in se iner Zuschrift flber seine Erfahrungen, 

die er be i  e iner Baugrube in b indigem  Boden gem acht hat,  und stellt 
d iese  Erfahrungen dem von mir  vorgeschIagenen Berechnungsverfahren 
fflr nach der Berliner Bauweise  ausgesteif te  B augruben in standfesten 
Sandboden  gegenfiber. Die von H erm  Lehmann gefundenen  Abweichungen 
ergeben  sich wahrscheinlich daraus, dafi die B augrubenauss te ifung  ohne 
Vorspannung eingebracht  und daher  in den oberen  Lagen so nachgiebig 
war, dafi bel dem anscheinend w asserge trankten  b indigen Boden wahrend 
des Tieferschachtens standlg  neue  G le i tebenen  en ts tehen  konnten.

Die Versuche Dr. Sp i lkers5) sind In meinem  Belsein vorgenommen 
worden und besta t ig ten  mir meine Auffassung, die ich schon vorher hatte, 
dafi die auf die Baugrubenausste ifung w irkenden  Erdkrafte kleiner ais die 
nach Coulomb (Abb. 7) sind, von der  Art der Ausfiihrung der Aussteifung 
abhSngen und sich in der Hauptsache in den oberen  zwei Dritteln der 
Baugrubentiefe  auswirken.

Meine sich flber m ehre re  Jahre  e rstreckenden B eobachtungen und 
Untersuchungen  in den verschiedensten  B augruben ffihrten dann zu dem 
in mei".em Aufsatz vorgesch!agenen neuen  Berechnungsverfahren.

^  e von H erm  Lehmann ausgesprochene Beffirchtung, dafi die unter
........  A usnutzung ihrer Widerstandskraft  vorgespanntcn  oberen  Bohien
bei dem mit fortschreitendem A ushub  z u n eh m en d en  Erddruck zu Bruch 
g eh en  mflssen, trifft bei den in meinem Aufsatz vo rgesehenen  Belastungs- 
f31Ien nicht zu. Da b isher  schon viele  tausend  Q u ad ra tm ete r  Bohlen- 
w3nde  nach der  In Abb. 7 dargeste ll ten  geradiinigen Erddruckverteilung 
berechnet  und ausgefiihrt worden sind, ohne dafi sich i rgendwelche An- 
zeichen dafflr e rgeben haben, dafi die so be rechneten  Bohien zu  schwach 
g ew esen  wSren, dflrfte diese Berechnungsweise  auch in der  von mir vor- 
geschlagenen verbesser ten  Form nicht zu b eans tanden  sein.

Es w3re von grofiem VorteiI,  wenn  die Untersuchungen,  die Herr 
Lehm ann zur Zeit vorn im m t,  zu n euen  Erkenntnissen bel der Berechnung 
von B augrubenausste ifungen in b indigen Boden fiihren wflrden.

R. K e r g e r .

Da die A ngelegenhei t  ge legentl ięh  der  Veróffentlichung der Versuche 
des Herrn R egierungsbaumeisters  a. D. Lehm ann e rneu t  erortert  werden 
wird, wird die Aussprache im E invernehm en  mit ihm geschlossen.

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

Personalnachrich ten .
H ochschulnachrichten. S r.^n g . Hans E h re n b e rg ,  ordentlicher 

Professor fiir Mineralogie und Lagerst3ttenlehre, wurde zum Rektor der 
Technischen Hochschule Aachen ernannt.

Oberingenieur Fr. La u ist beauftragt worden, in der Abteilung fur 
Bauwesen der Technischen Hochschule Mflnchen die Elnfiihrung in das 
Ingenieur- und Hochbauwesen in Vorlesungen und Ubungen zu vertreten.

Dem Magistratsoberbaurat 2)r.=!3ng habil. Fr. R e in h o ld  In Berlin 
ist unter Ernennung zum ordentlichen Professor in der Abteilung fur 
Bauwesen der Technlschen Hochschule Berlin der Lehrstuhl fflr St3dte- 
bau, Strafienbau und stSdtischen Tiefbau flbertragen worden.

Deutsches Reich. W a s s e rw ir ts c h a f ts v e rw a ltu n g . Ernannt: 
Landwirtschaftsrat Dr. Iw e rsen  in Heide zum Oberregierungs- und 
kulturrat.

Versetzt: die Oberregierungs-und-bautSte R h e d e rs  von Osnabrflck 
nach Posen, M e itsc h  von Allenstein nach Danzig, S a g e m fllle r  von 
Meppen nach Osnabrflck; — die Regierungs-und BaurSte Dr. K o n ie tzn y  
von Frankfurt a. d. O. nach Breslau, M arg ra f von Magdeburg nach Berlin, 
H e r rg e is t  von Danzig nach Magdeburg; — die Regierungsbaur3tc 
H e n d ric k s  von Charlottenburg nach Danzig, S ta rk o w sk i von Lflne- 
burg nach Danzig, N ufibaum  von Osnabrflck nach Meppen, W alIekvon  
Troppau nach Teschen, K lin g ę  von Berlin nach Stade, C lu d iu s  von 
Cottbus nach Stargard, Dr. G ris se  von Celle nach Posen, K o sse l von 
Elbing nach Posen, Grofi von Plan nach Posen, L In se rt von Bonn nach 
Posen, D irsch k a  von Breslau nach Posen, S o ln itz k y  von MShrisch- 
SchOnberg nach Posen, L an g e m ay r von Saarbrflcken nach Litzmann- 
stadt, K ie h n e l von Bonn nach Kalisch, H am el von Dillenburg nach 
Kallsch, M e tz n e r  von Schneidemflhl nach Posen, S ie b e l von Osterode 
nach Hohensalza, B illib  von Osnabrflck nach Danzig, O tte  von Frank
furt a, d. O. nach Danzig, B a u m g a rt von Magdeburg nach Bromberg, 
Pa k u sa  von Erfurt nach Thorn.

6) Bautechn. 1937, Heft 1, S. 16.
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