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PROF. DR.-ING. WILHELM SCHACHENMEIER f .

Die technisch-wissenschaftliche W eit Deutschlands hat 
einen schweren V erlust erlitten. Prof. D r.-Ing. W ilhelm 
S c h a c h e n m e ie r ,  der Ordinarius fiir S ta tik  und Eisenbau 
an der Technischen Hochschule in Miinchen, ist an den Folgen 
einer Operation am 20. N ovem ber verschieden.

■ S c h a c h e n m e ie r  wurde in Emm endingen i. Baden im 
Jahre ,1882 geboren. E r  besuchte das Realgym nasium  in Frei- 
burg und kam  ais 18 jahriger an die Technische Hochschule 
Karlsruhe, w o  ;er Bauingenieurwesen studierte.

Ais Diplom ingenieur trat er in den badischen Staatsdienst 
ein, um sich fiir die beabsicli- 
tig te  spatere L aufbahn vorzu- 
■bereiten. DaB ihn die. Tatigkeit 
au f die D auer n icht befriedigte, 
geht daraus hervor, daB er im 
Jahre 1907 an die Hochschule 
zuriickkehrte, wo er bis zum 
Jahre 1910 ais Assistent 
E n g e s s e r s  w irkte. Hier promo- 
vierte er auch im Jahre 1910 mit 
einer A rbeit iiber mehrfache 
statisch unbestim m te Gewólbe.

Nachdem  er die Regie- 
rungsbaum eister-Prtifung abge- 
legt hatte, verlie6 er den Staats
dienst, um sich nach AbschluB 
seiner Assistententatigkeit an 
der Hochschule in der Industrie 
zu betatigen. Seine W ege 
fuhrten ihn von Gustavsburg 
iiber Wien und in den Ver- 
cinigten Staaten wieder im Jahre 
1911 ais Oberingenieur an die 
B riickenbauanstalt Gustavsburg 
der M aschinenfabrik Augsburg- 
Niirnberg zuriick. Hier hatte 
er bald Gelegenheit, sein groBes 
W issen und seine Befahigung 
zum K onstrukteur an einer 
groBen A rbeit zu erproben, ais 
dieH angebriicke iiber den Rhein 
zwischen K oln  und D eutz ge- 
baut wurde. Seine T atigkeit 
und seine Leistungen an dieser 
Brucke, die in der technischen W eit bewundert wurden, haben 
ihn sehr bald in der Fachw elt bekannt gem acht.

Ais der K rieg  ausbrach, zog er m it der Eisenbahntruppe, 
der er angehórte, ins Feld. Im  Jahre 1916, nachdem die Pro- 
fessur von E n g e s s e r  geteilt wurde, folgte S c h a c h e n m e ie r  
dem R uf ais Ordinarius fiir S tatik, Briickenbau und Eisen- 
konstruktionen ais N achfolger seines von ihm  hochverehrten 
Lehrers an die Technische Hochschule in Karlsruhe. E r kehrte 
sonach ais Ordinarius an die Technische Hochschule seines 
Geburtslandes zuriick, an der er ais Studierender begann, ais 
Assistent und P rivatdozent sein W irken fortsetzte.

In  Karlsruhe begann seine T a tigk eit erst nach dem Kriege 
und war leider nur von kurzer Dauer. Im  Jahre 1920 nahm  er 
einen an ihn ergangenen R u f fiir den Lehrstuhl fiir B austatik  
und eiserne Briicken von der Technischen Hochschule in 
Miinchen an, und hier konnte sich die besondere B egabung 
S c h a c h e n m e ie r s  sehr bald entfalten.

Seine Schuler riihmen ihm  nach, daB er ein liervorragender 
Lehrer war, der es verstand, den Studierenden die schwierigeren 
Probleme leichtfaBlich darzustellen. Aus eigener E rfahrung 
kann ich sagen, daB er kein Schulm eister im  schlecliten Sinne 
war, und daB er eiri Herz fiir die Studierenden hatte.

In Miinchen fand er bald Gelegenheit, sich seiner Lieb- 
lingstatigkeit ais K onstrukteur bei groBeren Bauaufgaben der 
P raxis zuzuwenden. V on seinen E n t w i i r f e n  seien genannt die 
fiir eine neue Hudsonbriicke in N ew Y o rk , fur eine B rucke 
iiber den Bosporus und ein E n tw u rf fiir die neue B rucke von

K oln  nach M iillheim neben 
anderen Entw iirfen des Briicken- 
und Hochbaues.

In einem V ortrag bei einer 
der ersten H auptversam m lungen 
des Eisenbauverbandes nach dem 
K riege teilte er die Ergebnisse 
seiner Arbeiten iiber N ietver- 
bindungen m it, die sehr viel 
Interesse und eine angeregte 
Diskussion in den Fachzeit- 
scliriften hervorriefen.

Stark beschaftigte ihn auch 
die Frage des Einflusses von 
W indkraften bei H angebriicken, 
und w ir sehen in den letzten 
Jahren, w ie sehr er bei seinen 
konstruktiven Arbeiten die 
N otw endigkeit der A rb eit im 
Ingenieurlaboratorium  erkennt 
und auch nutzt.

Neben seiner T a tigkeit ent- 
faltete er eine rege schriftstelle- 
rische T atigkeit, aus der nur 
wenige Arbeiten genannt werden 
sollen:

B eitrag  zur Theorie des 
ebenen Fachw erks m it steifen 
K notenpunkten  („D er Eisen
b a u " 1911, Seite 429).

B eitrag zur Theorie der 
H angebriicken m it aufgehobc-

■ nem H orizontalschubfZeitschrift 
des V .D .I . 1915, Śeite 437).

Die Zaliigkeit der FluBeisensorten ais Sicherheitsfaktor bei 
Eisenbauten („B auingen ieur" 1922, Seite 737).

E in  neuer E ntw urf fiir eine H udsonbriicke in N ew Y o rk  
(„B au tech n ik" 1924, Seite 441 und 1925 Seite 304).

Untersuchungen und Beobachtungen iiber H angebriicken 
(„Bauingenieur" 1926).

N icht unerwahnt soli die B earbeitun g des Abschnittes 
B riickenbau in der „ H iitte "  bleiben, die er in der neuesten 
Jubilaum sausgabe libernommen hatte.

S c h a c h e n m e ie r  suchte Anregungen in Aussprachen m it 
Kollegen aus W issenschaft und P raxis und auf Reisen. Die 
ihn beschaftigende Frage der H angebriicken fuhrte ihn noch 
kurz vo r seinem Tode auf eine Studienreise nach N ordam erika, 
dereń E indriicke er im  B egriffe stand niederzuschreiben.

D as rasche und un erw artete A bleben S c h a c h e n m e ie r s  
h at seine Fam ilie (eine jungę F rau  m it zw ei Sóhnchen im 
zartesten Kindesalter), seine Freunde und die Fachw elt m it
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Trauer crfiillt. Neben seiner Lebensarbeit liebte er die Musik. 
E r war ein hervorragender Meister des K lavierspiels, durch 
das er seine Freunde zu erfreuen in der L age war.

D ie Anerlcennung, die er in allen Kreisen der Fachw elt 
gefunden hatte, kam  in einer Ernennung zum  auswartigen 
M itglied der Akadem ie des Bauwesens in Berlin und zum Mit-
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glied des Versuchsausschusses des Deutschen Eisenbauverbandes 
zum Ausdruck.

In S c h a c h e n m e ie r  ist ein guter Mensch, ein hervor- 
ragender Lehrer und ein sehr begabter K onstrukteur dahin- 
gegangen. D er schwer zu ersetzende V erlust wird in der tech- 
nisch-wissenschaftlichen W eit eine groBe L iicke hinterlassen.

bisher bestehende Briickenanlage iiber diesen W asserweg ganz 
wesentlich zu verbreitern und dem stark  gesteigerten StraBen- 
yerkehr anzupassen.

D er w eitaus groBte Teil der S ta d t liegt au f dem 
nórdichen U fer der M aas (Nieuwe Maas), welche die siidlich

1 Verschiedene an dem  W ettbew erb bete llig te  deutsche Firm en 
haben dem  Y erfasser fiir  die Besprechung statische B erechnungen, Er- 
l& uterungsbcrichte uhd K onstruktionszeichnungen ihrer E n tw iirfe  zur 
Y erfilgu n g gestellt, w ofilr ihnen hierm it bestens ged an k t werden móge.

(s. K  des Lageplans) iiber den su dl ich eń Arm , den Konigs- 
haven. Ganz in der N ahe dieser StraBenbriicken, kaum  i o o  m 
óstlich, wird der Eisenbahnvcrkehr iiber die M aas geleitet. Die 
t)berbauten  des nórdlichen M aasarm es sind fest, sowohl die 
StraBenbriicke (W illemsbriicke) ais auch die Eisenbahnbriicke: 
die B riicken iiber den siidlichen A rm , den Kónigshafen, sind 
m it R iicksicht auf die durch ihn  geleitete R heinschiffahrt be- 
weglich ausgebildet. Die Koniginnenbrucke bestand urspriing- 
lich aus zwei festen Teilen und einer D rehbriicke; spater

DER INTERNATIONALE WETTBEWERB 
ZUM NEUBAU DER KONIGINNENBRUCKE IN ROTTERDAM1.

Von Professor Dr.-lng. Kammer, Darmstadt.

gelegenen H afenanlagen von der S tad t abtrennt. E ine Ver- 
bindung von  I-Iafen und S ta d t ist nur an einer Stelle vor- 
handen, dort, wo die M aas sich in zw ei Arm e teilt, die die 
Nordinsel umspannen (Abb. i). An dieser einen Stelle drangt 
sich der ganz gew altige V erkelir der H afenstadt zusam m en; hier 
geht der gesam te W agen- und FuBgangerverkehr, zu dessen 
Bew altigung in frulieren Jahrzehnten eine F alire ausreichte, 
iiber die W illcm sbriicke (s. W  des Lageplans), die den nord- 
lichen Arm  der M aas iiberspannt, und die K oniginnenbriicke

2. D e r  b is h e r ig e  Z u s t a n d  d e r  K o n ig in n e n b r i i c k e .
D as starkę Anw achsen des V erkehrs in den letzten  Jahr

zehnten stellte die rege H andelsstadt R otterdam  vor die mit 
groBen technischen Schwierigkeiten verkn iipfte Aufgabe, ein- 
mal die fiir den Schiffsverkehr bedeutsam e W asserstraBe, den 
Kónigshafen, ausgiebig zu erweitern und fiir den Verkehr 
groBer Seeschiffe nutzbar zu machen, dann absr auch die

U b e r s ic h t .  N ach ku rzer Erw&hnung des W cttbew erbsergeb- 
nisses werden der bisherige Zustand der K oniginn en brucke, die N ot- 
w en digkeit der Ycrbesseru ng des Verkehrsw eges und die E n tstehu n g 
des Preisausschreibens geschildert. E inem  kurzeń  O b erblick  iiber die 
hier in B etrach t kom m enden Anordnungen bew eglicher B riicken  
folgen einige A nm erkungen iiber dereń asthetische W ertun g. D er 
B eurteilung der eingereichten  Entwriirfe durch das Preisgericht werden 
dann einige kritische B em erkungen angefiigt, und es fo lg t abschlieDend 
eine eingeheride B esprechung ciniger deutscher E ntw iirfe.

T e i l  I.

i .  E in le i t u n g .
Im  Juni 1924 schrieb die S tad t R otterdam  einen inter- 

nationalen W ettbew erb  zur Erlangung von vorlaufigen Ent- 
wiirfen fiir den N eubau der K oniginnenbrucke aus m it der Be- 
stimmung, daB die E ntw iirfe bis zum 15. Dezem ber 1924 ein- 
gereicht sein miiBten. D ie B eteiligung an diesem W ettbew erb 
war rege: 22 Teilnehm er lieferten zum festgesetzten Termin 
ihre E ntw iirfe ein, teilweise sogar in mehrfachen Lósungen.

D as Preisgericht iibergab am  31. M arz 1925 der Stadt- 
verw altung sein G utachten und schlug vor, dem E n tw u rf 
,,O p lioop van zegen“  den einzigen Preis in H óhe von io  000
Gulden zu erteilen, sowie die folgenden drei E ntw iirfe anzu-
kau fen :

1. Kennw ort „P en tagram  in cirkel“
2. „  „ B r ie f"
3. „  „J u lia n a "

Das E rgebnis dieses W ettbew erbes ist fiir den deutschen 
Briickenbau sehr erfreulich; der einzige Preis fiel an eine 
deutsche Firm a (M .A.N. G ustavsburg), und ein E n tw urf der 
G utehoffnungshiitte wurde angekauft.

A bb. 1.



DKIl BAU1K0KN1EUU

1928 HEFT 1. KAMMER, WETTBEWERB ZUM NEUBAU DER KÓNIGINNENBRUCKE IN ROTTERDAM. 3

wurde dann noch ein zweiter T eil dieser Brtickenanlage dreh- 
bar gem acht (Abb. 2). D ie E isenbahnbriicke ist ebenfalls 
ais D relibriicke ausgefiihrt; sie wird jedoch in nachster Zeit 
entsprechend den neuerlichen Verkehrsbediirfnissen ais Hub- 
briicke heugebaut.

D ie Koniginnenbriicke liegt in StrąBęnholie, 3,81 m uber 
R . P . ; deshalb muB z. Zt. die B riicke schon bei Niedrigwasser 
fiir alle Fahrzeuge, die mehr ais 3,80 111 iiber den W asserspiegel 
hervorragen, geóffnet werden. D as Offnen und SchlieBen der 
D rehbriicke dauert etw a 2 %  M inuten, D a nun der Schiffs- 
verkehr in den letzten  Jahrzehnten in dauerndem  W achsen 
begriffen ist und sich im wesentlichen in dem Konigshafen 
zusam m endrangt, so daB tagsiiber ein dauerndes Offnen der 
Koniginnenbriicke notwendig wird, und da gleichzeitig auch 
der Landverkehr immer mehr zunimmt, miissen oft mehrere 
Małe am  T age lange W agenreihen und H underte, ja  Tausende 
von FuBgangern gerau m eZ eit an der geóffneten B riicke warten. 
W elchen U m fang der V erkehr annimmt, ersieht man aus den 
statistischen Zusam m enstellungen d erS tad t. Z. B . betrug schon 
im Juli 1912 die Zahl der FuBganger 53000 fiir die Stunde, 
wahrend an einem T age 10 187 Fahrzeuge iiber die B riicke 
gingen. A bb. 3 g ib t ein anschauliches B ild  von dem regen 
Verkehr auf der B riicke. Fiir diesen V erkehr w u rd e ’ die 
B riicke allm ahlich viel zu schm al; die 
Folgę davon w ar, daB der so notwendige 
Strafienbahnyerkehr iiber die Koniginnen
briicke nicht zugelasśen werden konnte.
M it dem neuerdings einsetzenden star- 
ken Anw aclisen des K raftw agenverkehrs 
wurden die Zustande noch unhaltbarer.
Die S tadtbauverw altun g m achte seit mehr 
ais zehn Jahren die gróBten Anstren- 
gungen, diese M iBstande im V erkehr zu 
beseitigen. D ie verschiedenen Vorschlage 
verdichteten  sich 1920 zu einem groB- 
ziigigenP lan  zur Yerbesserung derVerkehrs- 
verhaltnisse2, dem zufolge eine ganz neue, 
hochgelegene B riickenverbindung iiber die 
Neue M aas und iiber den K onigshafen m it 
langen A nfahrten  in verschiedenen Rich- 
tungen d e rS ta d t geschaffen werden sollten.
Dieser P lan  kam  jedoch nicht zur Aus- 
fiihrung; er scheitertehauptsachlich  an den 
hoiien Kosten, die au f etw a 34,5 Millionen 
Gulden geschatzt wurden. Nunm ehr wird 
eine Losung versucht, die w enigstens die 
dringendsten M iBstande beseitigen soli.
Dieser ais „N o tlosu n g“  bezeiebnete Aus- 
weg ist von der S tadt R otterdam  am
12. O ktober 1923 angenom m en worden.
N ach diesem Plan ist in derH auptsache eine 
V erstarkung und Verbreiterung der festen 
B rucke iiber die Neue Maas(W iUemsbriicke) 
und gleichzeitig ein Hoherlegen dieser B rucke um 2,10 111 vor- 
gesehen, so daB ein betrachtlicher Teil der Rheinschiffahrt, 
der bisher den W eg dureb den Konigshafen wahlen muBte, nach 
der Neuen M aas verlegt werden kann. D adurch wird eine E nt- 
lastung der K óniginnenbriicke erreicht.

N ach dieser „N o tlósu n g“  ist ferner eine vollstandige Er- 
neuerung der K oniginnenbriicke vorgesehen; sie soli eine gróBere 
B reite erhalten und von grofiter B ew eglichkeit sein. F iir die 
Durchfahrtsóffnung sind m indestens 50 m B reite zugrunde gelegt, 
d. i. dieselbe W eite, w elche die D urchfahrtsóffnung der daneben- 
liegenden Eisenbahnbriicke, dereń Ausbau ais H ubbriicke 
bereits beschlossen ist, erhalten soli. D ie stadtische Bau- 
verw altung sah sich nunmehr vor die schwierige A ufgabe ge- 
stellt, die V orbereitungen fiir den U m bau der Koniginnenbriicke 
zu treffen. Sie w ablte den W eg, durch ein Preisausschreiben 
zunachst vorlaufige E ntw iirfe zu bekommen, auf Grund dereń

2 O eververbindungen te  R otterd am , M ai 1921, herau sgegeben  
von  der S tad tb au verw altu n g.

dann der endgiiltige E n tw u rf aufgestellt werden soli. Die 
B eurteilung der eingehenden E n tw iirfe wurde einem Preis- 
gericht iibertragen, das sich folgenderm aBen zusam m ensetzte:

1. Dr. H . P. Berlage, A rch itect te  s ’G ravenhage,
2. Ir. P. Joosting, Hoofdingenieur, Chef van  den Bruggen- 

bouw' der N ederlandsche Spoorwegen te  U trecht,
3. Prof. Ir. N . C. K ist, I-Ioogleeraar aan de Technische 

Hoogeschool te  D elft,
4. Prof. Ir. J. Nelem ans, H oogleeraar aan de Technische 

Hoogeschool te  D elft,
5. H. S. de Roode, D irecteur der Gemeentewerlcen te 

Rotterdam , V oorzitter.

3. D a s  P r e is a u s s c h r e ib e n .
Vorweg wird in den Bedingungen betont, daB der Zw eck 

des W ettbew erbs der sei, fiir eine neue B rucke v o r l a u f i g e  
E ntw iirfe zu erhalten, die ais Grundlage fur einen endgiiltigen 
E ntw urf dienen sollen, wobei sich die Bauver\valtung der 
S tad t R otterdam  beziiglich der A ufstellung und Ausfulirung 
des e n d g i i l t ig e n  E ntw urfes vollstandige Freiheit vorbehalt. 
Im  einzelnen wurde verlan gt: E ntw urf und statische Berech- 
nung der vollstandigen Briickenkonstruktion und des Unter-

baues m it charakteristischen Einzelheiten im M aflstab 1 : io ; 
Berechnung der Bedienungs- und Bew egungseinrichtungen 
sowie der Zeit, welche zum SchlieBen und Offnen der beweglichen 
B rucke notwendig ist; A rbeitsplan m it Zeiteinteilung fiir die 
gesam te Ausfuhrung sowie K ostenanschlag unter B enutzung 
angegebener Einheitspreise, um einen Vergleich der verscbie- 
denen Losungen m oglich zu machen.

D ie H aufigkeit des Sch iffsverk eh rsw ird  durch die Angabe 
gekennzeichnet, daB ais M ittelw ert des Jahres 1923 die B rucke 
zwischen 6 Ulir vorm. und 8 Uhr nacliin. 13 —  1.1 mai geóffnet 
werden muBte, \vobei der StraBcnverkehr insgesam t etw a 
n o  M inuten unterbrochen wurde.

Der Unterschied zwischen m ittlerem  H och- und N iedrig
wasser (Rotterdam  liegt im E bbe- und Flutgebiet) betragt 
1,50 m, W asserstande lioher ais 2,50 -(- R .P . kommen nur 
sehr selten vor. A is hochster W asserstand ist 4,15 +  R .P . 
anzusehen. U nter der B rucke herrscht eine ziemlich starkę. 
Stróm ung.

Abb. 3.



GroBer W ert w ird auf die a r c h i t e k t o n i s c h e  F o r m  der 
neuen B riicke gelegt, die vor allem  die technische Zweckm aBig- 
keit des B auw erkes zum A usdruck  bringen soli, D iejenige 
B riicke w ird  die am  m eisten befriedigende Losung darstellen, 
„dereń  Form  sich der U m gebung von  H afen, W arenhausern, 
B ureaugebauden usw. anpaBt und dereń Gcsam tansicht m it 
der neuen E isenbahnbriicke architektonisch m oglichst in H ar
monie is t“ . Diese in unm ittelbarer N ahe liegende Eisenbahn- 
briickc erschwert sehr die A ufgabe, denn neben diesem hoch- 
gelegenen B auw erk m it seinen gew altigen, eisernen H ubtiirm en 
w ird  es fiir die neue niedrigliegende K óniginnenbriicke nicht 
leicht sein, zur Geltung zu gelangen. D as Program m  sagt hier- 
iiber: ,-,Ohne iibrigens im voraus andere Auffassungen zu ver- 
werfen, wird im  allgem einen ein E n tw u rf den Vorzug verdienen, 
der nicht durch Abm essungen und allgem einc W irkung der 
zukunftigen Eisenbahnbriicke nahe kom m t oder sie iib ertrifft.“

D ie L a g e  d e r  B r i i c k e  ist eindeutig festgelegt: D ie
Achse der neuen B riicke soli m it der Achse der besteiienden 
B riicke zusam m enfallen. W eiter w ird  vorgesclirieben, daB 
die B riicke aus einer schnell beweglichen M ittelóffnung und 
zw ei festen Seitenbriicken bestehen muB. D ie bew.egliche B riicke 
selbst soli eine D urchfahrtsbreite von  50 m freigeben, wobei 
m it R iicksicht au f die Schiffahrt eine freie D urchfahrtshohe 
von 46,50 +  R .P . einzuhalten ist, die ev. spater bis 61,50 
+  R ,P . vergróBert wird. F iir den Fahrzeugverkehr ist fiir 
die neue B riicke eine freie B re ite  von  15,20 m zwischen den 
H aupttragern  gefordert, w ovon an beiden Seiten eine B reite 
von 1,35 m fiir R adfahrer und dazwischen eine B reite von 12,50 m 
fiir fiinf Verkehrsstrecken, fiir elektrische B ahn  und L ast- 
kraftw agen zur V erfugung stehen sollen. F iir die FuBwege 
ist eine B reite von 4 m vorgeschrieben; sie liegen auf Konsolen 
auBerlialb der H aupttrager.

O ber den U nterbau sagt das Program m  folgendes: Die 
A rt der Griindung ist freigestellt; es w ird gefordert, daB eine 
H olzfundierung unterhalb R .P . bleiben muB und daB Funda- 
m entpfahle m it der Spitze 16 m unter R .P . anzunehnien sind. 
Die T ragfahigkeit von Tannenholzpfahlen m it einem m ittleren 
Durchm esser von 28 cm  b etragt 10 t ;  v ierkantige am erikanische 
Fichtenholzpfahle m it 40 cm  K antenlange tragen 40 t, eben- 
soviel vierkantige arm ierte B eton pfahle von 40 cm  Seitenlange. 
Fiir pneum atische Fundierung und Prahm fundierung kann die 
T ragfah igkeit einer Sandscliicht von 12,5 m unter R .P . zu 
3,5 kg/cm 2 angenommen werden. A uftrieb  darf beriicksichtigt 
werden.

Beim  E n tw u rf der beweglichen B riicke soli nach einer 
Losung gestrebt werden, die zu einer m oglichst kurzeń Unter- 
brechung des StraBen- und W asserverkehrs fiihrt. Die Trag- 
konstruktionen sind fiir fiinf ununterbrocliene Reihen unm ittel- 
bar hintereinanderfahrender L astau to s yon  13 t  G ew icht zu 
berechnen. D ie B elastung durch StraBenbahnwagen ist anzu- 
nehmen, wenn sie ungiinstigere Ergebnisse liefert ais die B e
lastung durch L astkraftw agen . D er R aum  der Radfahrer- 
und FuBwege ist m it 500 kg/m2 gleichm aBig zu belasten.

Der EinfluB des W indes ist m it 250 kg/m2 bei unbelasteter 
und 150 kg/m 3 bei belasteter B riicke anzunehmen. Die Be- 
wegungsvorrichtungen miissen einen W inddruck von 15 kg/m 2 
auf die ungiinstigsten Teile beriicksichtigen. B ei einem W ind
druck von  40 kg/m 2 muB die B riicke noch bew egt werden 
konnen, E s ist m it einer W arm eanderung von 530 C zu rechnen. 
Die Berechnung der Eisenkonstruktionen h a t nach den Vor- 
schriften fiir Eisenbauw erke der D eutschen Reichsbahn (Mini- 
sterialerlaB vom  12. Mai 1922) zu erfolgen; fiir die Eisenbeton- 
konstruktionen gelten die deutschen E isenbetonvorschriften.

D er B a u  der B riicke ist unter sehr erschwerenden Bedin- 
gungen auszufiihren. D ie Schiffahrt durch die beiden Óffnungen 
der vorhandenen m ittleren D rehbrucke muB wahrend der ganzen 
Zeit der Ausfiihrung unbehindert bleiben; die B edienung 
der vorhandenen D rehbrucke muB bis zur Inbetriebnahm e der 
neuen beweglichen B riicke gew ahrleistet sein. E in e voll- 
standige U nterbrechung des Strai3enverkehrs darf am  Tage 
niemals eintreten. D es N achts ist eine U nterbrechung nur
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zwischen 1 bis 3 Uhr, im  auBersten Falle zwischen 12 bis 5 Uhr 
zulassig. D ie verfiigbare B reite  der B riicke fiir den StraBen- 
verkelir darf wahrend der Ausfiihrung niemals kleiner werden 
ais dic der bestehenden m ittleren D rehbrucke. F iir den FuB- 
giingerverkehr kann die bestehende B riicke wahrend der Aus- 
fiiliriing unter der B edingung gesperrt werden, daB fiir diesen 
V erkehr .eine besondere B riicke gebaut wird, die 5 m B reite 
zwischen den Gelandern besitzt und in Ubereinstim m ung m it der 
bestehenden D rehbrucke zw ei Durchfahrtsoffnungen von  je  
20 m frei laBt.

4. A n m e r k u n g e n  z u m  P r e is a u s s c h r e ib e n .

a) K u r z c r  O b e r b l i c k  u b e r  d ie  h ie r  in  B e t r a c h t  
k o m m e n d e n  A n o r d n u n g e n  b e w e g l ic h e r  B r i ic k e n .

Sieht man bei der vorliegenden A ufgabe zunachst einm al 
von der asthetischen Seite ab und zieht nur die technisch- 
w irtschaftliche Seite in B etracht, dann h a t der sich am  W ett- 
bewerb beteiligende Ingenieur zwischen mehreren System en 
beweglicher B riicken, zu wahlen, die ernsthaft m iteinander in 
Konkurrenz treten. E s  sei daher hier eine kurze B etrachtung 
eingeschaltet, wie diese System e sich zu der vorliegenden 
B auaufgabe im einzelnen stellen, und w elcbe Vor- und N achteile 
ganz allgem cin bei ihrer W ahl zu erwarten sind. W ie schon 
in dem Program m  des W ettbew erbs hervorgehoben wurde, 
miissen alle Anordnungen bei der beweglichen B riicke m it 
R iicksicht au f den V erkehr so getroffen werden, daB die D urch- 
fah rt fiir die Schiffe au f schnellstem  W ege freigem acht werden 
kann, und daB ferner die U nterbrechung des StraBenverkehrs 
au f m oglichst kurze Z eit beschrankt bleibt. W eiterhin muB das 
B auw erk  die groBte Sicherheit gegen Zusam m enstoBe, sowrohl 
fiir  die Schiffe, ais auch fiir das B auw erk  selbst, bieten. Und 
schlieBlich sind die G ęsichtspunkte der gróBten W irtschaftlich- 
keit und Betriebssicherheit vo n  entscheidender B edeutung.

W enn w ir eine O berfuhrung des StraBenverkehrs m ittels 
einer H ochbriicke oder m it H ilfe einer Schw ebefahre sowie eine 
U ntertunnelung ausschalten, w eil diese Lósungen den Be- 
dingungen des Program m es nicht entsprechen wiirden, so kom- 
men hier ais Losungsm oglichkeiten die D rehbrucke, die K lapp- 
briicke und die H ubbriicke in B etrach t. W as nun die D r e h -  
b r i i c k e  anlangt, bei der die B ew egung der B riicke um  eine 
lotrechte, au f dem D rehpfeiler angeordnete Achse — den 
K ón igstuhl — vor sich gcht, so darf man sich im  vorliegenden 
F alle  n icht etw a aus dem Grunde dazu verleiten  lassen, die 
D rehbrucke ais unm odern und unzulanglich, also ais ungeeignet 
auszuschalten, w eil die a lte  K óniginnenbriicke, die ja  dem 
V erkehr durchaus nicht mehr gewachsen ist, ais D rehbrucke 
konstruiert ist. Diese D rehbrucke ist in den siebziger Jahren 
gebaut, ais die riesigen Anforderungen \an den V erkehr noch 
nicht vorhanden waren; die dam aligen Anordnungen sind 
natiirlich veraltet. Doch ist die E ntw icklun g der Drehbriicken 
m it der Zeit m itgegangen, und sie kann ganz allgemein gegen- 
iiber anderen beweglichen B riicken soviel V orziige praktischer, 
technischer und auch w irtscbaftlicher A rt bieten, daB man 
die M oglichkeit ihrer Verw endung stets ernsthaft m it in Er- 
w agung ziehen muB. D ie ein fliig e lige , ungleicharm ige Dreh- 
briicke nach A b b . 4 kom m t allerdings im  vorliegenden Falle 
weniger in B etracht, weil sie bei der durch den starken V erkehr 
bedingten groBen B reite der B riicke und bei der geforderten 
groB enSpannw eitezuschw erw erdenw urde; die zw e ifliig e lig e  un
gleicharm ige D rehbriicke — kurz D oppeldrehbriicke genannt — , 
wie sie A bb. 5 zeigt, kann jedoch sehr wohl eine vom  technischen 
und w irtschaftlichen Standpun kt aus zweclcmaBige Losung 
ergeben, die sich gegeniiber anderen System en, w as geringes 
G ew icht und sclinelle B ew egung anlangt, wohl w ird behaupten 
konnen. AuBerdem  gib t sie ein ansprechendes B ild . Fiir 
die vorliegende B auaufgabe liegen allerdings einige N achteile 
grundsatzlicher A rt vor, die ihre Verw endung gerade hier, in 
einer H afen stadt m it starkem  V erkehr, nicht zw eckm aBig 
erscheinen lassen. Zunachst der w ichtigste und schwerwiegendste 
Grund: die Behinderung der Schiffahrt. W egen des grofien
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6egengewicht

Drehzopfen-Achsćfgi

W

StraBenverkehrs muB man m it einer sehr breiten B riicke reclinen. oder U n tergurt des K lappen-H aupttragers, wahrend R itze l
W ird nun diese breite B riicke ausgedreht, dann w ird  dadurch m it Yorgelcge und M otor festgelagert sind. Oder aber das
das D uręhfahrtsprofil fiir die Schiffahrt eingeengt. D ie Dreh- Zahnscgm cnt ist auGerhalb der B riicke am  Briickenkeller
briicke h a t ja  den N achteil, daB sie im  ausgedrehten Zustand eine b efestigt und das Triebrad m it Yorgelege nebst Elektrom otor

W asserfiache iiberdeckt, die gleich der F lachę ist, die sie in 
gesclilossenem Zustand einnim m t; sie bildet also in ausgedrehtem  
Zustand ein unbeąuem es, in geringer H óhe iiber dem W asser 
liegendes H indernis fiir die Schiffahrt, denn diese durch die 
ausgedrehte B riicke iiberdeckte W asserfiache geht der Schilf- 
fahrt dauernd verloren, da sie , durch,_b ęsondere L eitw erke ein- 
ge faB tw erd en  muB. B ei dem lebhaften Schiffsverkehr, bei der 
starken Stróm ung und dem haufigen Ausdrehen und Ein- 
drehen der B riicke liegt daher die Gefahr eines ZusammenstoBes 
von Sch iff und B riicke nahe. Selbst wenn auch die K osten  fiir 
den U nterbau der D rehbriicke sich giinstiger gestalten sollten, 
ais z. B . bei der K lappbriicke, so erfordern doch die L eitw erke 
einen bedeutenden K ostenaufw and und kostspiclige Unter- 
haltung. Dann muB, w as den B etrieb  der B riicke anlangt, 
stets die g a n z e  B riicke ausgedreht werden, auch wenn nur 
e in e  S e i t e n d u r c h f a h r t  gebraucht wird. Ferner ist zu be- 
denken, daB bei der D rehbriicke beim  jedesm aligen Ausdrehen 
der StraBenverkelir fiir die g_ajŁŁa.Jkiicken 1 an gc-unterbrochen 
w ird ; daher w ird der Zeitraum  zwischen Óffnen und SchlieBen 
der B riicke infolge der groBen L an ge der unterbrochenen 
Strecke sehr groB. In  dieser Beziehung ste llt sich die Klapp- 
briicke giinstiger. Auch nach den Anforderungen der Aus- 
schreibung wiirde die D rehbriicke insofern nicht den Be- 
dingungen des vorliegenden W ettbew erbs entsprechen, weil 
hiernach beide Seitenóffnungen f e s t  sein miissen. B ei einer 
doppelarm igen D rehbriicke miiBten dagegen die Seitenóffnungen 
durch die kurżen Gegengewichtsarm e iiberbruckt werden.

E in e zw eite Lósungsm óglichkeit b ildet die K la p p b r i ic k e ,  
die um  eine horizontale Achse auf und nieder geldappt wird. 
Die alteste, aber darum  durchaus nicht unzeitgem aBe Form  
dieses Tragw erks ist die B riicke m it f e s t e r  Drehachse. Fiir 
den R otterdam er W ettbew erb  kann die e in fliig e lige K lapp- 
briicke wegen der erforderlichen Briickenbreite und der groBen 
zu uberbriickenden Offnung nicht in B etrach t kommen. D a 
gegen erscheint die D oppelklappbriicke fiir die vorliegende Auf- 
gabe sehr geeignet. Hier inbgen zwei Form en fiir dieses System  
angefuhrt werden, die sich durch auBere G estalt und A n trieb  
voncinander unterscheiden. D as A uf- und Zuriickklappen 
der B riicke geschieht in der W eise, daB ein Triebrad m it Vor-

gelege, das gew óh n lich ; yon einem E lektrom otor angetrieben 
w ird, ąuf ein Zahnsęgm ent w irkt. D as letztere kann ent- 
weder direkt m it der K lap p e verbunden sein (Abb. 6), dann 
sitzt es unm ittelbar auf dem entsprechend geform ten Ober-

wird an dem R iickende der K lap p e drehbar aufgelagert, schwingt 
also m it der K lap p e um die Drehachse. (Vgl. B auing. 1920, 
S. 139, A bb. 55a.)

Der beim  Óffnen der B riicke abw artsscliw ingende Gegen- 
gew ichtsarm  schlagt m it dem G egengew icht in einen wasser- 
dicht um bauten R aum  hinein, den B riickenkeller. B ei zuneh- 
mender D urchfahrtsw eite der B riicke nim m t nun auch die Lan ge 
des Gegengewichtsarm es und dam it die GroBe des B riicken- 
kellers zu; es wach sen so die Gesam tkosten fiir das B auw erk 
bedeutend, nam entlich bei schłechtem  Baugrund, der ja  gerade 
in H afen haufig vorliegt. D aher ist das Bestreben der Ingenieure 
verstandlich, den B riickenkeller .zu„\;erkleinern oder ganz zu 
umgehen. Man kann das bei einer K lappbriicke m it fester 
Drehachse auf eine W eise erreichen, wie es bei der 1911 er bau ten 
Klappbriicke in Philadelphia3 in sehr zw eckm aBiger und 
geschickter W eise geschehen ist; bei dieser Lósung ruht die 
Drehachse auf den Fachw erkhaupttragern  der Seitenóffnungen 
auf. Giinstiger sind in dieser Beziehung jedoch andere K lapp- 
briickensystem e; ais dereń w ichtigste seien die R ollklapp- 
briicke und die Parallelogram m brucke oder StrauBbriicke ge- 
nannt. B eide A rten  wurden ungefa.hr zur selben Zeit zuerst in 
Chicago gebaut.

D ie R ollklappbriicke — nach ihrem  E rfinder Scherzer- 
briicke genannt — ffihrtS eine R ollbew egung aus, wenn sie 
geoffnet oder geschlossen w ird; sie heiBt deshalb auch Wiege-, 
W alz- oder Schaukelbriicke. D er Schw erpunkt des B auw erkes 
liegt im M ittelpunkt des Rollsegm ents, das au f einer Rollbahn 
sich abw alzt. D er Schw erpunkt bew egt sich dabei parallel zur 
Rollbahn. (Vgl. B auing. i9 2 i, 'S . 382, A bb. x6.)

Die Anordnung des G egeńgewichtes kann auch so hocli 
gew ahlt werden, dafi es bei geoffneter B riicke nicht in einen 
K eller hinabzutauchen braucht (Abb. 7).

In  neuerer Zeit h a t die Scherzerbrucke w eite Verbreitung 
gefunden. H ierzu h at auBer dem genannten noch ein anderer 
Vorzug beigetragen; 
der gesam te Dreh- 
winkel kann beim 
Óffnen der W alz- 
briicke kleiner ge- 
halten werden ais 
bei der K lappbriicke 
m it fester D reh
achse (700 gegen- 
iiber 8 i°).

Die StrauBbriicke 
(Abb. 8) ist eine 
K lappbriicke mit 
fester Drehachse, 
aber zw anglaufigem  

Gewichtsausgleich.
Ihr V orlaufer ist 
die alte Zug- oder Pprtalbriicke. Zwischen D relipunkt 
der K lappbriicke und dem Gegengewicht ist ein Parallelo-

3 H otopp, B ew egliche
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gram m  aus starkenStabenein gebaut, wodurchdem  Gegengewicht 
ein bestim m ter W eg beim  Drehen der B rucke vorgeschrieben 
wird. D ie Bew egung erfolgt m ittels einer am  O bergurt an- 
greifenden Zahnstange. A u f andere A rten  der K lappbriicke, 
wie Strobelbrucke und die L eitkurven brucke (System . Page), 
soli hier nur hingewiesen werden; sie liabcn geringe Ver- 
wendung gefunden1.

Im  G egensatz zu den Drehbriicken tr itt die Klappbriicke 
nicht aus der im  geschlossenen Zustand eingenommenen Grund- 
flache heraus; sie bleibt beim  Offnen innerhalb dieser Flachę 
und gibt rasch in der M itte einen Teil der W asserflache fiir die 
Schiffahrt frei, so daB M aste und Schornsteine kleinerer Schiffe 
schon durchfahren konnen, ehe nóch die K lappe ganz geóffnet 
ist. D am it ist eine Verm inderung der U nterbrechungszeit des 
StraBenverkehrs verbunden. Auch braucht im G egensatz zur 
Drehbriicke die K lappbriicke keine L eitw erke; die Pfeilerkópfe 
geniigen ais Abweiser, D ie Schranken konnen bei der K lapp- 
briicke wesentlich enger gestellt werden. D aher erfolgt das 
Freim achen der B rucke vom  StraBenverkehr in moglichst 
kurzer Zeit. B ei jeder Unterbrechung kann auf diese W eise 
Zeit gespart werden.

D ie D oppelklappbriicke h a t aber eine gewisse Schwache. 
Sie bildet in geschlossenem Zustande nach der Ver- 
riegelung einen B alken  iiber drei Óffnungen m it einem M ittel- 
gelenk in der m ittleren groBen Ó ffnung; es liegt also statisch 
ein B alken  auf vier Stiitzen  m it einem M ittelgelenk vor. B ei 
diesem System  ist nun die D urchbiegung der m ittleren K rag- 
arme b etrach tlich ; das M ittelgelenk wird sich stark  senken. 
D as System  ist sehr elastisch oder, w ie man zu sagen pflegt, 
cs ist ein weiches System . M it R iicksicht auf den starken 
Verkehr m it seinen Erschiitterungen ist das eine unerwiinschte 
Begleiterscheinung. D er K on strukteur wird deshalb zunaclist 
die Durchbiegung dadurch einzuschranken versuchen, daB er 
die H aupttrager m oglichst steif m acht und ihnen iiber den 
M ittelunterstiitzungen eine m oglichst groBe H ohe gib t. Neuer- 
dings sind aber auch andere Lósungsversuche bekannt- 
geworden, w elche die ungiinstige W irkung des M ittelgelenkes 
auszuschalten versuchen. Man h at die beiden KlappenhaJften 
in der M itte b i e g u n g s f e s t  m iteinander verbunden, und zwar 
durch eine obere und eine untere V erriegelung (Abb. 9). So

____________________________Gegengewicht
/ ................... ~ H ff

Abb. 9.

konnen in B riickenm itte auch Biegungsm om ente ubernommen 
werden, das System  w irkt dann ais B alken  au f v ie r  Stiitzen.

N atiirlich b ietet bei den auftretenden groBen K raften  die 
Verriegelung gewisse konstruktive Schwierigkeiten. Deshalb 
ist in neuester Zeit noch ein anderer W eg zur Verm eidung groBer 
Durchbiegungen der D oppelklappbrucke eingeschlagen worden: 
man stiitzt die beiden B riickenklappen gelenkig in der M itte 
gegeneinander, legt jedoch dieses Gelenk hóher ais die Auflager- 
punkte der K lappen an den D rehpunkten und bildet beide 
A uflagergelenke ais feste D rehpunkte aus, so daB eine Drei- 
gelenkbogenwirkung entsteht. So erhalt man ein steif es System . 
Lósungen fiir diese Anordnung liegen vo r: K lappbriicke in 
R otterdam 5, K nippelsbriicke in Am sterdam 5, L im fjord-W ett- 
bewerb, K ennw ort: Skagen6, und K lappbriicke in H am burg7.

1 N aheres vergl. I lo to p p , B ew egliche B riicken , S. 69 ff  und
96 ff.

5 H otopp, B ew eglich e B riicken, S. 57/5S, 67/69.
6 Schaper, D er W ettbew erb  fu r  E n tw iirfe  zu einer V erb in d un g 

iiber den L im fjo rd  zw ischen A alberg und N orresun dby in D anem ark, 
D e r B auingen ieur 1921 S. 521.

7 Schm uckler, Zw eiarraige K la p p b riick e  auf der Reiherstieg- 
w erft in H am burg D er B auingenieur 1923 S. 103.

Auch bei dieser Lósung sind Schwierigkeiten zu iiber- 
winden. Im  Scheitel muB ein genauer ZusammenschluB der 
B riickenhalften erfolgen; an die Bewegungs- und Antriebs- 
vorrichtungen werden deshalb besonders hohe Anforderungen 

f gestellt. D a  die Bruckenklappe iiber Seiten- und M ittelóffnung 
e i n l ie i t l i c h  durchgefuhrt wird, erzeugt die Verkehrslast in 
der Seitenoffnung einen n e g a t i v e n  H orizontalschub. D am it 

\ entsteht die Gefahr, daB der Scheitel sich offnen k a n n ; eine 
unerwiinschte W irkung der Verkehrslast, der man durch kon- 

[ stru ktive  Mafinahmen begegnen muB.
D ie H u b b r i ic k e  kom m t ais d r i t t e s  technisch und wirt- 

schaftlich erprobtes System  fiir eine bewegliche B rucke in 
B etracht. H ier wird die gan ze Brucke, die in geschlossenem 
Zustand ais B alken auf zwei Stiitzen w irkt, in den Fiihrungs- 
tiirmen in die H ohe gehoben und gib t das erforderliche Durch - 
fahrtsprofil frei. D as Eigengew icht w ird durch Gegengewichte 
ausgeglichen, um beim  Heben der gew altigen Massen m oglichst 
geringe A rb eit zu leisten. D er V orteil der H ubbriicke ist vor 
allem  die groBe Steifigkeit der K on struktion  in geschlossenem 
Zustande. B ei groBer beweglicher N utzlast — also bei Eisen- 
bahnbriicken — ist dieser G esichtspunkt besonders ausschlag- 
gebenćT Tm vorliegenden Falle tr itt bei der Lósung der ge- 
stellten Aufgabe ais H ubbriicke der N achteil auf, daB das 
verlangte ungewóhnlich hóhe D urchfahrtsprofil (iiber 60 m) 
sowie die durch den Verkehr geforderte groBe B reite der B rucke 
sehr hohe und deshalb teure ITubturm e n ojwgnęlig mach en.

b) A s th e t is c h e  W e r t u n g  b ew eglich er  B r i ic k e n .
B ei dem R otterdam er W ettbew erb handelt es sich nicht 

nur um eine w eitgespannte bewegliche B riicke fur sehr starken 
Verkehr, dereń Ausfiihrung auBerdem unter erschwerenden 
Um standen durchgefuhrt werden muB. D ie Lósung des Problem s 
w ird noch dadurch verzw ickter, daB beim Yersuch einer be- 
friedigenden, schonheitlichen G estaltung der B rucke im  Rahm en 
ihrer Um gebung ungewohnliche Schwierigkeiten zu iiberA 
winden sind. L iegt doch geradezu in bedróhlicher Nahe, 
nicht ganz 100 m entfernt, die Eisenbahnbriicke, die m it ihren 
hochgelegenen festen Teilen, m it den gew altigen eisernen 
Turm en der H ubbriicke die L age beherrscht. A u s den Forde- 
rungen der Ausschreibung geht klar hervor, daB das Preis- 
gericht — und zwar m it R echt — allergróBten W ert auf eine 
liarmonische Einpassung des neuen B auw erkes in seine Um 
gebung verlangt.

Rierdurch erwuclis den Bew erbern eine weitere Schwierig- 
keit, welche u. U. die beste und zweckm aBigste technische 
Losung ausschalten konnte. E in e Schw ierigkeit auch deshalb, 
weil fur die B eurteilung der Schónheit gerade eines B auw erkes 
der vorliegenden A rt eigentlich gar keine allgemein giiltigen 
MaBstabe und R ichtlinien zur Verfiigung stehen, und weil 
deshalb eine rein gefiihlsm aBige Beurteilung unerw artete 
Uberraschungen bringen kann.

B ei der B eurteilung einer f e s t e n  B rucke gelten bekannte 
Richtlinien, die sich bei der B eurteilung fester, dauernder 
W erke der B aukun st im  L aufe einer langen E ntw icklun g 
herausgebildet haben; es sind das bei Ingenieurbauwerken 
auBer dem harm onischen Zusam m enklingen der Mafie der 
Einzelglieder hauptsachlich Dinge, die m it der S tab ilita t zu- 
sammenhangen, die also die richtigen statisclien Verhaltnisse 
zum A usdruck bringen: das alles gib t dem Ingenieurbauw erk 
erst die innere W ahrheit und dam it Schónheit.

Ganz anders liegen die Dinge nun aber bei der b e w e g -
1 ic h  en  Brucke, bei der n ic h t  dieselbe G estalt dauernd in 
Erscheinung tr itt. W ahrend bei g e s c h lo s s e n e r  B rucke ge- 
wólmlich der E in druck  einer festen B riicke heryorgerufen wird
—  und diesen Zustand a l l e in  pflegt man m. W . bei der 
asthetischcn B eurteilung beweglicher Briicken bisher zu be- 
riicksichtigen — , andert sich bei geóffneter B rucke das B ild  
vollkom m en: eine geóffnete oder im Offnen begriffene K lapp- 
briiclce ahnelt in ihrer W irkung mehr den modernen Riesen- 
kranen; wie wir sie in groBen H afenstadten antreffen. Solch 
eine B riicke in ihręr Bew'egung ist, wie die A bb. 10 und u
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wolil sinnfallig zeigen, ein vom  Ingenieur geschaffener riesiger 
Organism us, eine Maschine, die bestim m te Funktionen zu 
erftillen hat. W ir mtissen uns also hier bei der schónheitlichen 
Bewertung beweglicher B riicken anders einstellen, ais wir es 
bei H ochbauten oder festen Briicken zu tun  pflegen.

A u f diesem schwierigen Sondergebiet der beweglichen 
Briicken mul3 der Ingenieur vor allem sein H auptaugenm erk

7

riesige Doppelwahrzeichen der A rb eit an dieser Stelle von sehr 
eindringlicher W irliung werden, und es ware denkbar, daB die 
kunstsinnigen S ta d tva ter dafiir etw as tiefer in den Stadtsackel 
zu greifen bereit waren.

F iir eine zum  T ragw erk der Eisenbahnbriicke g e g e n ś a t z -  
i i c h e  Losung kom m t wohl aus technischen und wirtschaftlichen 
U berlegungen in erster L inie die K lappb riicke in Frage; doch 
wird es ilir n icht leicht fallen, sich gegeniiber den riesig auf- 
steigenden Massen der E isenbahnbriicke durchzusetzen®.
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auf die O berw indung technischcr Scliw ierigkeiten richten — 
was bei der rapiden E ntw icklun g schon angespannteste T a tig 
keit erfordert — , so daB auf schonheitlichem  Gebiet noch vielcs, 
beinahe alles zu klaren bleibt. D as ganze G ebiet ist neu; die 
A litarb eiter des Ingenieurs, die die asthetische Seite pflegen 
solJen, also in erster L inie die A rchitekten, 
miissen sich hier in die scbwierige W esens- 
art des B auw erkes einfiihlen, diesen reich 
gegliederten Organism us innerlich zu ver- 
stehen suchen, um treffende und nach- 
haltige W irkungen zu erzielen. E rst dann 
werden w ir dam it rechnen kónnen, daB 
diese kom plizierten G ebilde der Ingenieur- 
baukunst auch einen fiir w eite Kreise 
sinnfalligen A u sdru ck  erhalten. Die Hub- 
briicke b ildet im gewissen Sinne vielleicht 
eine A usnahm e; sie kom m t von allen be
weglichen B riicken w ohl am  m eisten der 
W irkung nahe, die von einer festen B rucke 
ausgeht. Im m er, ob sie geschlossen oder 
gedffnet ist, zeigt sie dieselbe Marę, stabilc 
Form ; auch auf den Laien  p flegt die 
zwischen den lotrechten  Tiirm en hangende 
w agerechte B alken briicke einen durchaus 
ruhigen, w uclitigen E in druck zu machen 
und bleibt in ihrer Bew egung durchaus 
verstandlich. E s scheint, ais ob einer 
Losung des R otterdam er Problem es durch 
eine H ubbrucke zunachst ein Bedenken 
gegeniiberstande: die in ca. ioo m E nt- 
fernung liegendć Eisenbahnbriicke. Fiir 
eine H ubbrucke vorgesehen, die durch 
N ahe und ihre wuchtigen Ausm aBe stets einen beherrschen- 
den E in druck hervorrufen wird. D er entwerfende Ingenieur 
wird also abzuwagen haben, ob er sich fiir W iederholung des- 
selben B augedankens oder fiir eine gegensatzliche Losung ent- 
scheiden soli. Gerade wegen der N ahe und B edeutung der Eisen- 
bahnbriicke kann der ersteLSsungsgedanke wohl Anspruch darau) 
m achen, grundlich erwogen zu werden; denn gelange es, die neue 
B ru cke ais H ubbrucke in harm onischer Anpassung an die 
gegebene E isenbahnhubbriicke zu bringen, so konnte dieses

5. D ie  e i n g e r e i c h t e n  E n t w i i r f e  u n d  d a s  U r t e i l  
d e s  P r e i s g e r i c h t e s .

D as Preisgericht schloB seine A rbeiten  zur Beurteilung 
der eingereichten E ntw iirfe E nde M arz 1925 ab und iiber- 
reichte dem Biirgerm eister und den Stadtraten  von Rotterdam  
am 31. M arz 1925 den B erich t. Diesem  B erich t sind zwei 
Anlagen beigefiigt; „B esprechung der einzelnen E n tw iirfe11 und 
„B eu rte ilu n g der Ausfiihrung des N eubaues m it oder ohne 
H ilfsbriicke". W as die asthetischen Eigenschaften  der vcr- 
schiedenen E ntw iirfe betreffe, so gingen sie, wie der B ericht 
hervorhebt, sehr auseinander, und es kom m e nur bei wenigen 
die architektonische D arstellung der charakteristischen tech 
nischen B edeutung der B ru cke und ihrer Teile sowie die harmo- 
nische Anpassung an die Um gebung zum Ausdruck. Besonders 
hervorgehoben wird, daB durch die Zuteilung des Preises zwar 
ein bestim m ter E n tw u rf in den V ordergrund gestellt werde, 
der „d ie beste Losung der A ufgabe gibt, wie diese im Program m  
und den zugehórigen E rlauterungen gestellt is t“ , daB jedoch 
hierm it keineswegs ein U rteil dariiber gefjillt werde, ais seien 
die anderen E ntw iirfe in ihren Grundsatzen und Grundformen 
weniger gelungen oder m it Fehlern behaftet.

N ach der ersten Priifung der eingegangenen 22 E ntw iirfe 
(im ganzen hielt das Preisgericht fiinf Sitzungen ab) wurden
9 E n tw urfe ausgeschieden. E s waren dies zunachst die E nt- 
wflrfe von einfliigligen und zweifliigligen Drehbriicken m it den

diese ist bereits 
ihre unm ittelbare

A b b .l l .  Einarraige Klappbriicke iiber dep TrollhattakanaJ, ausgefuhrt von Gollnow und Sohn, Stettin.

A . ... .
Aufschriften „ F le v o “  {Abb. 12), „\V a terk an t“  (A bb.13) und 
„ R u s t  R oest“ . D ie Drehbriicken h alt das Preisgericht fiir einen 
im vorliegenden F alle  nicht em pfehlenswerten B riickentyp , 
und zwar in erster L inie wegen der Scliw ierigkeiten, die fiir

Wie wahrend der Drucklegung dieses AufEatzes bekannt ge- 
worden ist, hat der Gemeinderat der Stadt Rotterdam in seiner 
Sitzung vom 19. Februar 1926 nach langeren Beratungen die Aus- 
fuhrung einer Doppelklappbrilcke nach dem verbesserten Entwurf 
„Op hoop van zeegen" der M. A. N. beschlossen. Die Abstimmnng 
ergab 26 Stimmen fiir die Doppelklappbrtickc, wahrend 17 Mitglieder 
sich fur eine HubbrOcke nach dem Emmenschen Entwurf „Pentagram 
in cirkel" aussprachen.
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die Schiffahrt entstehen wurden, dann aber auch w egen des 
erforderlichen Platzes, den diese B riickenart m it dem  aus- 
gedehnten M auerschutz sowie ihren Schutzpfeilern einnehmen 
wiirde. W ertvolle Kaim auerlangen und eine betrachtliche 
W asserflache gchen fur den Gebraucli verloren.

AuBcrdcm  wurden in dieser ersten Sitzung die E ntw iirfe 
,,Tem pel“  (Abb. 14), „H ors concours“  (Abb. 15) und „ Id ć e "

Lósungen eingereicbt, dereń eine in A bb. 21 dargestellt 
ist) sind beides H ubbrticken, bei denen die H ubtiirm e ais 
Eisengeriist konstruiert sind. Sie wurden ebenfalls aus asthe- 
tischen Bedenken, aber auch aus konstruktiven  Griinden 
ausgeschieden, so da£S nunmelir noch 11 E ntw iirfe iibrigblieben.

In  weiteren sechs E ntw iirfen war ais S ystem  eine K lapp- 
briicke vorgesehen. Diese haben einen Grundgedanken gemein-

(Abb. 16) wegen U nvollstandigkeit ausgesondert; an Ausfiihr- 
lichkeit in der Bearbeitung blieben sie hinter den andern zuriick. 
A uch  die Lósung m it dem M otto „O p e n  en dicht, In even w icht“  
(Abb. 17), die eine B riicke nach dem System  StrauB zeigt, 
wurde aus asthetischen Griinden fiir unannehm bar erachtet, 
ein Urteil, das sich auch die E ntw iirfe „E e n v o u d “  (Klappbrucke) 
und „M crkteeken “  (H ubbriicke nach A b b . 18) wegen kon- 
stru k tiv e r  M angel gefallen lassen muBten, V on den iibrig- 
bleibenden E ntw iirfen  wurde bei einer weiteren D urch sich t 
die Lósung „ J e  m aintiendrai“ , eine einfliiglige K lappbru cke 
nach A b b . 19, hauptsachlich aus asthetischen Griinden 
zur Seite gelegt. Die E ntw iirfe „W ilh elm in a m et K roon “  

(Abb. 20) und „ L e v e  R o tterd am 11 (von diesem w urden zwei

sa m : zur E rzielung einer grofieren Steifigkeit wurde die Doppel- 
klappbriicke so konstruiert, daC sie in geschlossenem Zustand 
einen D reigelenkbogen bildet. E s sind dieses die Entw iirfe 
„3  Scharnieren w ip b ru g", „J u lia n a " , E n tw u rf: „B ogen -
b riicke", „J u lia n a " , „ E m m a ", ‘„D reigelen kbogen " und 
„R o tterd a m " V arian te I (Abbildungen siehe z. T . im 
T eil II). B ei diesen A rbeiten ist es nach A n sicht des Preis- 
gerichtes nur den Verfassern der „3  Scharnieren w ip b ru g" 
gelungen, eine B riicke zu entwerfen, die architektonisch ais 
bewegliche B riicke deutlich fiir sich spricht. V on  den anderen 
funf Einsendungen wird behauptet, dafi sie bei dem  B etrachter 
keinen anderen E in druck ais den einer festen B riicke hervor- 
rufen wiirden. Obwohl einige dieser E ntw iirfe sicherlich gute
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Abb.

B A U H O L Z .

A U S  D E N  E R G E B N IS S E N  D E R  S E I T  1914 IN  D E U T S C H L A N D  A U S G E F tlH R T E N  V E R S U C H E  M IT  H O L Z .

Von Otto Graf, Stuttgart.

N iederschrift zu einem V ortrag, gehalten au f dem  Internationalen KongreB fur die M aterialpriifungen der Technik
am  15. Septem ber 1927 zu Am sterdam .

Durch die Versuche von Bauschinger, Tetm ajer, Rudeloff, 
Jan ka u. a. sind Grundlagen fiir die B eurteilung der Eigen- 
schaften  der iii M itteleuropa zur Verw endung kommenden 
H ólzer geschaffen worden; sie geben AufschluB iiber das Ver- 
halten  der H ólzer bei Druck-, Zug- und.Biegungsbelastung; das 
Schwinden und das Quellen sowie die E lastizitat der Holzer 
sind durch zahlreiche Versuche verfolgt worden. Seit dem letzten  
K o n greB ' sind umfassende Versuche vori R . B a u  m a n n  
veróffeiitlicht worden, die fiir zahlreiche H ólzer weiter- 
gehende Feststellungen iiber den A ufbau  sowie iiber die 
E la stiz ita t und Festigkeit bei Druck-, Zug-, Biegungs-, Schlag- 
und Verdrehungsbeanspruchung enthalten1; auch fiir die

Versuchsdurchfiihrung h a t R. B aum ann Vorsclilago gem aclit2. 
W eiter sind von Stam er3 und vom  B erichterstatter4 Ver- 
suche veróffentlicht worden, die iiber die W iderstandsfahigkeit 
des Holzes quer zur Faser Aufschliisse bringen. H uber h a t Ver- 
suche iiber die E la stiz ita t verschiedener H ólzer bei Verdrehung 
ausgefiihrt. Schachterle berichtete iiber Yersuclie m it N adelholz

1 H e ft 231 der F orscłiungsarbeiten  a u f dem  G eb iete  des Ingen ieur- 
wesens, herausgegeben y o m  Y erein  D eutsch er Ingenieure, 1922.

2 V erg l. L an g-B au m an n, D as H olz a is B a u sto ff, 2. A u fla ge , 1927.
3 Stam er, M itteilu ngen  aus dem  M aten a lp ru fu n g sa m t GroG- 

L ich terfe ld e  1920, S . 28 u . f,
1 G raf, B au ingen ieur 1921, S. 498 u. f.

GRAF, BAUHOLZ.

schieden, weil diese B riicke sich cbcnfalls nicht vo n  einer festen 
B riicke unterscheide, weiterhin die Lósung „J u lia n a ", E ntw urf 
„B alken b riicke" aus asthetischen und konstruktiven  Einwanden. 
Der E ntw urf „ B r ie f" , bei dem das Preisgericht zw ar die guten 
Eigenschaften der maschinellen Ausriistung riihm t, m uBte wegen 
der liolien B aukosten  zuriickgesetzt werden. B eim  E n tw u rf 
„P en tagram  in cirkel" beton t das Preisgericht au f Grund 
eingehender. Untersuchungen die hervortretenden M angel bei 
der A ufstellung und bei der U nterhaltun g der Bewegungs-

Abb. 21.

einrichtungen. E tw aige bei einer U m arbeitung erforderlichen 
Anderungen wiirden eine bedeutende U m w andlung des AuBeren 
zur Folgę haben. Das Preisgericht glaubt zwar, dafi diese 
Anderungen wahrscheinlich der an sich harm onischen, archi- 
tektonisch reinen Lósung keinen A bbruch tun  wiirden. Sollte 
aber etw a dieser E n tw urf fiir die Ausfiihrung in B etrach t 
kommen und kónnten die Schwierigkeiten iiberwunden werden, 
die durch die sehr groBen Abm essuńgen bedingt seien, dann 
miisse der E n tw urf dem AuBeren der U m gebung m ehr angepaBt 
werden. In  welchem  MaBe dies m óglich ist, konne sich erst bei 
weiterem Ausarbeiten des Projekts zeigen, w ozu dem  Einsender 
nach seinen Angaben die Zeit gefehlt habe.

Som it blieb schlieBlich ais einzige Lósung, die am meisten 
dem Program m  entspricht, der E n tw u rf „O p  hoop va n  zegen " 
iibrig (siehe T eil II, 1). B ei diesem E n tw u rf hebt das Preisgericht 
hervor, daB er konstruktiv gu t durchdacht und ausgearbeitet 
sei und in bezug auf die M óglichkeit der A usfiihrung am  m eisten 
den gestellten Anspriichen geniige. „D ie  vorgeschlagene A rt 
der A usfuhrung zeigt eine sorgfaltige B each tu n g der Forde- 
rungen des Program m es und der besonderen U m stande, unter 
denen die A rbeit zustande gebracht werden m uB." A u f Grund 
dieser Erwagungen wurde der E n tw u rf „O p  hoop v a n  zegen " 
m it dem einzigen Preise gekrónt. (Fortsetzung folgi.)

20 .

Eigenschaften hatten, iiberwiege doch das Bedenken, daB das 
Charakteristische der Bew eglichkeit der Briicke nicht geniigend 
zum A usdruck komme. Sie wurden deshalb abgcleh n t; bei dem 
E ntw urf „3  Scliarnieren w ipbrug" wurden hauptsachlich B e 
denken gegen die hoch angebrachten Gegengewichte geltend 
gem acht.

N ach der bisherigen Siebung standen nunmehr noch fiinf 
P rojekte in engerer W ahl. V on diesen w urde zunachst der 
E ntw urf m it dem M otto „R o tterd a m " Yarian te II ausgo-
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fiir den H ochbau sowie uber Versuche m it Sperrholz5. K a y s e r  
h at besondere Beobachtungen uber das Schwinden der 
Holzer m itgeteilt5*.

In wichtigen Gebieten der Technik (W agenbau6, Flug- 
zeugbau7, Geratebau u. a.) ist eine nutzbringende Anwendung 
der Ergebnisse zu erkennen; nicht zu letzt im Bauwesen wird an- 
geśtrebt, die Erkenntnisse zur G eltung zu bringen. Bei dieser 
Einfiibrung der Versuchsergebnisse in das R iistzcug des B au- 
m cisters war liervorzuheben, daB die Eigenschaften des Holzes, 
wenn sie in iiblicher W eise erm ittelt werden, im Bauholz nur 
beschrankt zur G eltung kommen konnen, weil in den groCen 
Querschnitten der Bauhólzer erhebliche UnregelmaBigkeiten 
(verschiedene F estigkeit und E lastizitat an verschiedenen 
Stellen eines Stabes, EinfluB von Asten usw.) unverm eidlich 
sind, weil in zusam m engesetzten Baugliedern órtlich zusatzliche 
Anstrengungen auftreten, dereń B edeutung und GróBe nicht 
hinreichend bekannt ist usw. Es zeigten sich w ichtige Aufgaben, 
fiir die eine baldige B earbcitung notig erschien. A u f Veran- 
lassung des ftihrenden Fachm anns der deutschen Reichsbahn- 
Gesellschaft, Herrn Reichsbahnoberrat Dr. Schachterle8, sowie 
der Firm a K arl K iibler A .-G ., S tu ttg a rt9, und anderer Holzbau- 
unternehm ungen sind in den Jahren 1918 bis 1927 in der Ma- 
terialprtifungsanstalt an der Technischen Hochschule S tu tt
gart zahlrciche Versuche m it Bauholz zur D urchfiihrung ge- 
kommen. Der B erichterstatter, der die Yersuchsarbeiten zu 
leiten hatte, suchte, zu einer system atischen K larstellung be- 
strebt, Liicken- nach M oglichkeit zu verkleinern oder weitere 
Untersuchungen einzuleiten. W as dazu bis je tzt geschehen ist, 
wird im folgenden kurz zusam m engefaBt, wobei nur m aterial- 
technische Fragen genannt sind; die Aufgaben des K onstruk- 
teurs muBten besonderer B ehandlung vorbehalten bleiben.

E s war unter anderem  zu untersuchen:

1. Inw iew eit die W iderstandsfahigkeit groBer H olzstucke 
von der W iderstandsfahigkeit kleiner H olzproben abweicht, 
auch die Veranderlichkeit der Eigenschaften des Holzes m it fort- 
sehreitendem Austrocknen, wiederholtem  D urchfeuchten und 
die E rkundung der Grenzwerte, welche unter praktischen Ver- 
haltnissen G eltung haben;

2. ob bei órtlicher Belastung durch Schraubenbolzen, 
Zapfen, Diibel, Stem pel usw. hohere zulassige Anstrengungen 
angezeigt sind ais bei gleichm aBig verteilter Anstrengung;

3. wie der Yerschiebungswiderstand (Scherfestigkeit) des 
H olzes zu beurteilen ist;

4. die A bhangigkeit des Druclcwiderstandes der H olzstabe 
von ihrer Lange, einzeln und in Druckgliedern aus mehreren 
S ta b e n ;

5. der EinfluB haufig wiederholter und langdauernder 
ruhender B elastung auf die E lastizitat und F estigkeit der 
H o lzer;

6. w eiterhin sind die Erkenntnisse iiber die E rhaltung des 
Holzes (Konservierung) sowie iiber den Schutz gegen Feuer 
(Entflam m ung) zu sammeln.

Z u 1. Gewóhnlich wird die D ruckfestigkeit von Holz an 
W iirfeln von 5 bis 10 cm  K antenlange verfolgt. A us solchen 
Versuchen ist fiir abgelagertes, lufttrockenes, astfreies Holz

5 Schachterle, Ingen ieurholzbautcn  bei der R eich sbah n direktion  
S tu ttg a rt, 1925, S. 97 u. f.

Ł“ B auingenieur 1921, S. 237.
6 V ergl. z. B . H aw a-N ach rich ten  192.1, 3- Jahrgang, H e ft 5 

{H annoversche W aggon fabrik).
7 V ergl. u. a. W ein garten , Z e itsch rift fur 1'lu gtech n ik  und M otor- 

lu ftsch iffa h rt 1922, H e ft  24; B aran off, D ie E rm ittlu n g  des gilnstigsten  
Q uerschn itts eines a u f B iegun g beanspruchten  K astenholm s, Z e it
s c h rift  fu r F lu gtech n ik  und M otorlu ftsch iffah rt 1927, H e ft  4; Schrenk 
und P ilgrim , D ie F e stig k e it von  B olzen  in  H olzbauteilen , b is je tz t  ais 
V ersuchsbericht der D eutsch en  V ersu ch san sta lt ftir L u ftfa h rt, 1927.

8 Schachterle, Ingenieurholzbauten  bei der R eich sbah n direktion
S tu ttg a rt, 1925.

8 Jackson, Ingenieurholzbauten, 1921; Seitz, G rundlagen des
Ingenieurholzbaues, 1925.

bekannt, daB die D ruckfestigkeit K  und das R aum gew icht r 
in —  wenn auch beschrankter —  A bhangigkeit stehen. Abb. 1

•> ma-

xo-

L

zeigt fiir S tuttgarter Yersuclie 10, daB die 'Annahm e von Bau- 
schinger (Linienzug B)

K  =  rooo r —  100 kg/cm2

fiir die m eist in B etracht kommenden Holzer (r bis etwa 0,7) 
weniger gut in der Punktschar liegt, ais die Beziehung

K  — 900 r kg/cm2,

welche im Linienzug A  dargestellt ist und etw a der von Kohler 
fiir am erikanische Holzer m itgeteilten Beziehung

K  =  (12000 r) lbs/sq. in 11

entspricht.
Unter praktischen Verhaltnissen kom m t diese W iderstands

fahigkeit nicht voll zur Geltung. Zunachst ist zu beachten, daB 
das H olz beim Einbauen m eist noch nicht lufttrocken ist und 
erst im L aufe der Zeit, in manclien Fallen iiberhaupt nicht die 
F estigkeit des lufttrockenen H olzes e r la n g t12.

Beachtensw ert ist auch, daB H o lz e r  m it  g r o B e n  Q u e r -  
s c h n i t t e n  in der R egel geringere D ruckfestigkeit liefern ais 
die Ergebnisse kleiner Proben anzeigen. Die W iderstandsfahig
keit der Holzer ist bekanntlich im Stam m ąuerschnitt mehr 
oder minder veranderlich. Z. B . fand sich die D ruck
festigkeit von altem  lufttrockenem  H olz m it rund 25 x  32 cm 
Q uerschnitt und 64 cm  Hóhe beim Vorhandensein von 
zwei kleinen festsitzenden A sten  zu 309 kg/cm2, wahrend 
W iirfel, die aus einem andern Stiick  des gleichen Holzes 
iiber den ganzen Q uerschnitt verteilt entnom m en waren, 344 
bis 437 kg/cm2, im M ittel 383 kg/cm 2 D ruckfestigkeit lieferten.

W ichtig ist der E in f lu B  v o n  A sten , V e r w a c h s u n g e n  
und sonstigen Unregelm aBigkeiten, da die D ruckfestigkeit des 
H olzes bei Abw eichungen der Faserrichtung von der Druck- 
richtung rasch abnim m t, wie spater noch naher zu erortern ist.

Besonders scharf tr itt  der EinfluB von  A sten  und andern 
natiirlichen Unregelm aBigkeiten der H olzer bei Z u g b e a n -  
s p r u c h u n g  auf. Das in A bb. 2 dargestelltc H olz wies an der 
Bruchstelle mchrere Aststellen aiif (N adelholz); es lieferte die 
Zugfestigkeit K z zu 140 kg/cm2. In andern praktisch ais 
zulassig bezeichneten Fallen sind zwar gróBere W erte gefunden

10 R . B aum an n , H e ft  231 der Forschungsarbeiten  a u f dem  Ge- 
b ie t des Ingenieunvesens, 1922, sow ie sp atere S tu ttg a rte r  Versuche.

11 K ohler, T h e properties and uses o f w ood, 1924.
12 W eiter is t zu bem erken, daB die D ru ck festigk eit von Prism en, 

dereń H óhe ein M ehrfaches der K a n te  des Q uerschn itts der Prism en 
betragt, etw as kleiner ais die W u rfe lfestigk e it b le ib t (vergl. R . B a u 
mann, M itteilu ngen  iiber Forschungsarbeiten, H e ft  231). Sodann ist 
aufm erksam  gem ach t worden, daB die D ru ckiib ertragu n g an den Stirn- 
flachen  der H o lzer im  B au w erk  durch roh gesagte F laclien  erfolgt, 
w ahrend b e i der ilblichen P ru fu n g genau ebene S tah lp la tte n  an eben 
bearbeiteten  H olzflachen  liegen. V ersuche zeigten, daB der E influB  
der B esch affen h eit der D ru ckflach en  n ich t bedeutend ist, w enn die 
D ru ckflach en  g u t zusam m enpassen (vergl. G raf, B au ingen ieur 1922, 
S. 144), auch u n ter p raktischen  Verhaltnissen  bei gu ter A rb eit.au B er 
B e tra c h t bleiben  kann, w enn die D ruckstóBe m it Laschen versehen 
sind, w as aus anderen G runden erforderlich ist.

o K/efer 

+Esche
• Fi eh te, Tarne

• Eiche (

x Suche  ̂ _ • -• * ,  * ;

A AuOereurcpóisefcBouhólier - t ‘ t *

. "-■■■' r  ■ ■ .
' ^ ^ r e  ■

Raurrqe,vicht nn hg/am*I ■ . I -I-T-T . I ! . > ■ I"! ■ I I | I -I '»"■ 1 I I I I | I t /■ | I I t ~‘ | » rTTT-TT'l , ■ - 1
r 015 Q«S Q5 Q5S 0.6 0.6$ 07 Q7S 0.6 QSS

Abb. 1.
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worden, aber der EinfluB der Aste war stets erheblich. Astfreie 
Stiickc aus dem gleichen H olz lieferten etw a das 3 fache 13.

Die< bei solchen Versuchen gem achten Erfahrungen gaben
uns Veran- 
lassung, fiir 

Zugversuche 
m ii B au holz
Proben nach 
Abb. 3 her- 
zustellen ; der 

Querschnitt 
betragt in der 
Regel minde-

13 G raf in  E n tw u rf und B erechnung von  E isenb eton bauten , 
B d. 1, S. 99, sowie in Lan g-B au m an n, D as H olz ais B au sto ff, S. 147 u . f.

14 E n tw u rf und B erechnung von  E isenbetonbauten, B an d 1,
S. 94 u. f .  (B eitrag von  Graf.)

15 H ier is t  w esentiich, daB bei Schraubenverbindungen eine 
gleichm aCige Y erte ilu n g  der B elastun g a u f dic L an ge des Schrauben- 
sch afts n ich t eintreten  kann, vielm ehr bei Verbindungen n ach  A r t  der 
A b b . 5 eine L a stverte ilu n g  geraaB den scliraffierten  F lach en  in A b b . 6 
sich e in ste llt (vergl. B au ingcn ieur 1922, S. 102), w obei schlieBlich Zer- 
driickungen des H olzes n ach  A bb . 7 auftreten  oder A u fsp alten  nach 
A bb . 8 stattfin d et. W eiter is t zu beachtcn, daB bei A nordnung m ehrercr 
B olzen  oder Schrauben hintereinander dic verhiiltnism aBige Teilnahm e 
etw as abnim m t. SchlieB lich is t w ich tig , daB in Y erbindungen nach 
A rt  der A b b . 5 und 7 die durch das A nziehen der Schrauben ent- 
standene R eibu n g der L asch cn  a u f dem  m ittleren  H olz n ich t im m er 
w irk t; wenn das H olz bei der tlbern ah m e des B au w erks n ich t lu ft- 
trocken is t und sp ater schw indet, so g eh t die V orspannung der Sch rau 
ben und die R eib u n gsk raft verloren; erst n ach  einer gewissen V er- 
biegung der Schrauben durch die B elastun g, w ozu eine V erschiebung 
der H ólzer gehort, kom m t die R eibun g w ieder zustande. D ie iiblichen 
federnden U nterlagscheiben  sind n ich t ausreichend, da die erforder- 
liche F ederung von  zu kleiner K r a ft  begle itet ist.

D iese und andere V erhaltnisse gaben  A nlaB  zu r A n ordn un g von 
t'b ertragu n gsflach en  und B eilagen  (Dubeln), die eine unm ittelbare 
O bertragu ng von H olz zu H o lz gew ahrleisten, und bei dereń Vorhanden- 
sein  die Schrauben in erster L in ie  ais Q uervcrbindung dienen, also 
ihrer eigentlichen A u fgab e  entsprechend ais Zugglied eingesetzt sind. 
A llerdings is t auch die Stellung der Yerbindungsm itte! n ich t voll

sichergestellt, wenn das H olz nach dem  V erschrauben noch schw indet. 
A u ch  lassen sich die tlb ertragu n gsflach en  n u r m it besonderer S o rg fa lt 
und E in rich tun g derart anbringen, daB die D iibel von  vornherein  an 
der U bertragun g so teilnehm en, w ie dies durch die E lastiz it& t fiir  eine 
gleichm aB ig geschlossene V erbind un g b ed in g t ist. V erbindungen m it 
D ubeln, d ic p arallel der L a strich tu n g  lan g  sind und aus M ateriał ge- 
ringer N ach giebigkeit bestehen, tibertragen die L a s t  an den D ru ck- 
fliichen hinreichend gleichm aB ig; sie konnen n ach den bisherigen B e- 
obachtungen u n ter der A nnahm e berechnet w erden, daB die D ru ck- 
festigk e it derjenigen gleichkom m t, die fiir  gleichm aB ig v erte ilte  An- 
strengung g ilt  (vergl. Schachterle, H olzbau  1921, S. 49 u. f., sowie 
D eutsch e R eichsbahn, V orsch riften  fiir  H olzbauten , 1926). Sind die 
D iibel n achgiebig, w ie z. B . in A b b . 9 (H olzdiibel qu cr zur F aser be- 
la ste t, nach dem  V ersuch aufgeschn itten , urspriingliche L age  der D iibel 
gestrichelt), oder sind die D iibel p arallel der L a strich tu n g  kurz, so 
v crlage m  sich die D iibel erheblich, w ie A bb . 9 ze igt, und die Schrauben 
werden stark  verbogen. D libelverbindungen sollen bei einfachen 
B ruchversuchen jeden falls bis zum  etw a  Zw eifachen der zulassigen 
L a s t m oglichst geringe V erschiebung der H olzer aufw eisen, deshalb 
auch die T eilnahm e der Schrauben im  Sinne der A b b . 7 m oglichst ver- 
meiden. D ie  A u fgabe, w enig nachgiebige H olzverbindun gen  zu kon- 
struicren, is t  in m an nigfacher W eise beh an delt worden (vergl. u. a. 
Schachterle, H olzbau  1920, S. 93 u. i., sowie K ersten, F reitragen de 
H olzbauten , 2. A u fl., 1926).

16 D ab ei w ird in der R egel angenom m en, d ie  B elastun gen  w irken 
in den Stiiben gleichm aB ig verte ilt. D ies t r i f f t  schon bei einfachen 
Laschen verbin dungen  (nicht bloB beim  H olzbau, auch beim  Eisenbau) 
n ich t zu, d a  die Laschen die K ra fte  an einer Seitenfl&che an das M ittel- 
holz abgeben und dabei Y erbiegungen erfahren.

stand des Holzes weit weniger beeinfluBt, was fiir das Bauwesen 
sehr wichtig ist.

Zu 2. Abb. 4 laBt erkcnnen, daB die hochste erreicht.e 
Beanspruchung bei 
t e i l w e is e r  B e 
l a s t u n g  d e r
S t i r n f l a c h e  von 
Nadelholz m ittels 
Rundeisen (in ent
sprechend vorberei- 
teten Ausrundun- 
gen)- m it wachsen- 
dem Stabdurch-

Abb. 2.

stens 3,5 x  xo =  35 cm 2, die 
Lange der Stabe etw a 2,5 m.

Aus solchen Feststellun- 
gen erhellt das Bediirfnis, 
m it groBen H olzstaben Festig- 
keitszahlen zu suchen, die 
auf die praktischen Verhalt- 
nisse ausreichend zuverlassig 
iibertragen werden konnen. 
Die ' Deutsche Reichsbahn- 
Gesellschaft laBt z. Zt. solche 
Versuche bei uns durch- 
fiihren. D abei wird auch 
die Festigkeit des wasser- 
getrankten Holzes verfolgt, 
weil im  Bauwesen nicht 
selten frisches H olz verbaut 
wird und weil das f r is c h e  
H o lz  zunachst nur etwa 
weist, die a b g e la g e r t e s ,

Abb. 3
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Abb.

4/I0 der D ruckfestigkeit auf- 
l u f t t r o c k e n e s  H o lz  erreicht. 

Die Zusam m enstellungen 1 bis 4 zeigen nach eigenen Versuchen 
die langdauernde Zunahme der D ruckfestigkcit bei trockener 
Lagerung sowie die Abnahm e der D ruckfestigkcit bei Z u tritt der 
Fcuchtigkeit H. Die Zugfestigkeit ist vom  Fcuchtigkeitszu-

der Prism enfestigkcit.
den

messer etwas abnim m t, bis rund
Eine hóhere zulassige Anstrengung kom m t som it fiir 

Belastungsfall nach Abb. 4 nicht in B etrach t 15.
Fiir den Konstrukteur auBerordentlich w ichtig ist die Ab- 

hangigkeit der W iderstandsfahigkeit des Holzes von  der F a s e r -  
r ic h t u n g  10. Abb. 10 zeigt Ergebnisse aus den Yersuchen von



DER BAUINGENIEUR

1928 HEFT 1.GRAF, BAUHOLZ.

erkennen lassen. E in  rund 18 cm  hóhes H olz wurde ge- 
mafi Abb. 1 2  unter einer 18 cm breiten L astflachę durch 
20,2 kg/cm2 um 1%  zusam m engedriickt, wahrend auf einer
1,4 cm  breiten Flachę 71,5  kg/cm2 erforderlich waren. 
D ie A b l i a n g i g k e i t  d e r  W i d c r s t a n d s f a h i g k e i t  v o n  
d e r B r e i t e  d e r  B e l a s t u n g s f l a c l i e  laBt sich rechnerisch 
darstellen, wie an anderer Stelle gezeigt is t18. W ird die 
zugelassene L ast bei i8 c m B r e ite  gleich 1 gesetzt, so kann 
nach den bisherigen Versuchen die B elastung bei geringerer

Belastungsbreite b um  |/ ^  erhóht werden.

Z u 3. B eim  E ntw urf der H olzverbindungen kann zu- 
nachst so vorgegangen werden, daB der Druckw iderstand 
des Holzes an den Obertragu ngstellen entscheidend wird 
(z. B . bei a in A bb. 13); aus wirtschaftlichen Griinden 
muB aber angestrebt werden, die Verbindungsm ittel mog- 

lichst kurz hintereinander zu setzen, auch sónst 
den A ufw and an H olz in der L astrich tu n g zu 
beschranken. D am it w ird auch der V e r s c h ie -

___  b u n g s w id e r s t a n d  des Holzes, m eist Scher-
festigkeit genannt, maBgebend. Z. B . sind in 
Abb. 13 von den Flachen b und c ausgehend, die 
Risse rj und r2 entstanden, w om it der Verschie- 
bungswiderstand des H olzes an diesen Stellen

■ iiberwunden und die H óchstlast der Verbindung 
erreicht war. Zur Feststellung des Verschiebungs- 
widerstands des Holzes verwenden wir Korper 
nach A bb. 14, wobei Bruchbilder nach A b b . 15 
auftreten. W esentlich diirfte sein, .daB die Fasern 
niclit bis zum  oberen E nde der Probe durchlaufen, 
sondern bei c und d entsprechend den vorherr- 
schenden Verlialtnissen abgesetzt sind19 und auch 

Abm essungen aufweisen, die den zugehórigen Massen der 
B auteile nahekommen,

Z u  4. "Ober D r u c k v e r s u c h e  m it  S t a b e n  v e r s c h i e -  
d e n e r  L a n g e ,  hergestellt aus geradfaserigem, gleichm aBig ge- 
wachsenem  Holz, das mehrere Jahre trocken gelagert war, 
g ib t A bb. 16 A uskunft. D ie H óchstlasten der schlanken Śtabe, 
d. s. hier die Stabe m it lk : i =  50 nnd mehr, liegen zu einem 
groBen Teil bei der K u rve, welche die K n icklast nach E uler 
angibt, wenn die D ehnungszahl zu 
a — 1 : E  =  Yiooooo eingesetzt wird, 
wobei aber die tatsachliche Deli- 
nungszahl des Holzes rd. Yisoooo t>e- i\ ----

R. B aum ann mit 
W iirfe ln 17. D ieV o r- 
schriften der deut
schen Reichsbahn 
fordern A bstufun g 
nach dem punlc- 
tierten Linienzug; 
sie folgen also den 
Yersuchswerten Bau- 
manns. W eiterhin 
konnte der Ver- 
fasser18 nacliweisen,

Achse des Winkeh zwischen Oruck-u. Fasernchhing

A bb. 10.

daB die Abm inderung der zulassigen L ast kleiner bleiben 
kann, wenn die Belastung quer zur Faser erfolgt n n d  die 
L a st nur einen T eil der H olzflache tr ifft; dann nim m t das 
neben der Lastflache gelegene H olz in der Fascrrichtung 
ań der . K raftiibertragung teil, wie die Abb. u  und 12

17 Heft 231 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des In- 
genieurwesens 1922.

Abb. 11. A bb. 12.

trug. Die K n icklast fiel also bei einem groBen T eil der 
Versuche deutlich kleiner auś ais die R echnung er- 
w arten lieB, weil eben durch die naturliche Ungleich- 
maBiglceit des Holzes von vornherein gewisse Abweichungen 
vo n  der gewollten, gleichmaBigen V erteilung der B elastung 
iiber den Stabąuerschnitt und dam it /^ on der zentrischęn

18 Bauingenieur 1921, S. 498 u. f.
19 Graf, Bauingenieur 1922, S. 143.



20 W ird die W iirfe lfestig k eit ais Y ergleiclisw ert lieran- 
gezogen, so em p fie lilt es sich, diese zum  1 ,1  fachen  d erP rism en - 
festigk e it (S&ulenfestigkeit) einzufiihren, w ie aus V ersuchen von  
Jan ka (U ntersuchungen iiber die E la s tiz ita t und F e stig k e it der 
ósterreichischen Bauholzer) und R . B aum ann, H e ft 2 3 i  der For- 
schungsarbeiten auf dem  G ebiete des Ingenieurwesens, b ek a n n t ist.

21 D er erste V ersuchsbericht is t  in  Vorbereitung.
53 H e ft 231 der Forschungsarbeiten a u f dera G ebiete 

des Ingenieurwesens, S. 13 u. f-
23 Vergl. G raf in der Z eitsch rift D eutsches B auw esen 

192S, Yoraussichtlich in  H e ft 1.
24 A ltes B au holz is t  gew ah lt w orden, um  de'n EinfluB  der 

trockenen Lageru n g a u f d ieD ru ck festig k eit auszuseheiden (vergl. 
Zusam m enstellung 1 b is 4). In  bezug auf die E la s tiz ita t d iirfte  dem  
Feuchtigkeitszu stan d  innerhalb zu lassiger A nstrengungen nur 
untergeordnete B ed eu tu ng beizum essen sein, w ic  folgende Zahlen 
aus eigenen D ruckversuchen m it F ich ten holz arigeben.

Zustand des H olzes
Raum

ge
wicht

D ehnungszahl 
der F ederu ng fiir 

d ie Spannungs- 
stu fe  v o n  rd. 0 

b is  rd. 90 kg/cm 5!

a) G runes H olz (sofort nach dem 
A u ssagen bearbeitet und gepriift) 0,70 V h2000

b) dasselbe S tu ck  nach ig ta g ig e r  
Lageru n g in ungeheiztem  Lager- 
raum  .................................................. o ,6 i 1/l 13 000

c) das gleiclie S tlick  nach 3-m onat- 
iicher trocken er Lageru n g . 0,46 '/11200*)

d) das gleiche S tiick  n ach 161/.,-
m on atlich er trockener L agerun g °-43 1/121000

e) nach der P riifu n g d) 4 T age
° .5i VlI900Ó

25 W eitere, w&hrend der D ru cklegu n g ausgefiih rte  V ersuche 
lie ferten  kleinere Verh& ltniszahlen.

25 R . F alek , H ausschw am m forschungen, 8. H e ft, V erla g  G u stav  
F ischer, Jen a 1927. In  M erk b latt 4 la u tet der erste S a tz : „A lle s  im  
N eubau zu r V en ven du n g kom m ende H o!z soli einer Sch utzbehand lun g 
m it F lu o m atriu m  (bzw, F luorn atriu m  ais H au p tb estan d te il enthaltenden 
Prilparaten) unterzogen werden.
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B elastung unverm eidlich sind. Die H ochstlast der kurzeń 
Stabe war durch die D ruckfestigkeit der verw endeten Hólzer 
bestim m t, wobei eine ausgepragte Abhangigkeit der Druck- 
festigkcit von der H ohe der Hólzer in dem gewahlten Bereich 
lk ; i =  10 bis 40 nicht a u ftra t20.

Der Druckw iderstand ausgesuchter Holzsta.be liegt hiernach 
bei schłańken Staben nicht selten unter dem Bereich, den wir 
fiir Stabe aus gleichmafiigen Stoffen kennen. Ob schlanke Stabe 
aus starkom  Bauholz guter Beschaffen.heit bei E infiihrung der 
m ittleren Dehnungszahl des Holzes in der R egel nicht mehr 
ais etw a %  gegen die nach der R echnung zu erw artende K nick- 
last zuruckbleiben, wie dies im Falle der Abb. 16 festzustellen 
war, ist noch nicht hinreichend bekannt, immerhin nach den 
bisher durchgefuhrten Versuchen vorlaufig anzunehmen. D a 
fur die W iderstandsfahigkeit schlanker Stabe dereń E la stizita t 
maBgebend ist, muB hier ferner bem erkt werden, daB die 
E lastizitatszahlen  in weiten Grenzen schwanken, auch nach 
den in A bb. 17 zusam m engestellten S tu ttgarter Versuchen nur 
in loser Beziehung zum  R aum gew icht stehen, die in B auvor- 
schriften iibliche E lastizitatszahl a =  i  : E  =  Yiooooo auch 
iiberschreiten (bei Nadelholz bis rund 1/70ooa)- W ichtig  ist weiter, 
daB Stiitzen aus mehreren Staben, ausgepragter ais im Falle 
der A bb. 16 geringere H óchstlasten ergaben, ais die ubliche 
Rechnung erwarten laBt, was durch besondere Yersuche seit 
einiger Z eit verfo lgt w ird21.

Z u  5. Den EinfluB der Belastungsdauer aul die E la stizita t 
des Holzes h at R . Baum ann b ei Biegungsversuchen anschaulich 
verfo lgt52; aus eigenen B eobachtungen ist das Folgende ent- 
nommen.

Bauholz (Tanne und Eiche), das bis zu 400 Jahren unter 
B elastung stand, lieferte E lastizitatszahlen  und Festigkeiten, 
die durchaus in den Grenzen liegen, die fiir gutes, hifttrockenes, 
nicht vorbelastetes B auholz bestim m t sind23.

W eitere Versuche ergaben, daB die E lastizitat von lang 
gelagertem  Tannenholz und Eichenholz durch zahlreiche Druck- 
belastungen und Entlastungen, auch iiber die heute zu- 
lassigen Anstrengungen hinaus, nur unerhebliche Ande- 
rungen erfahrt, wie das Beispiel in Zusam m enstellung 5 
erkennen laBt. Die D ruckfestigkeit solcher Prism en fand 
sich bei der nach Zusam m enstellung 5 gekennzeichneten

Priifungsart bis je tz t  im M ittel z u ' rund i/s der in ublicher 
W eise erm ittelten D ruckfestigkeit.

Ferner h at der B erichterstatter Versuche m it H olzstaben 
aufgenom m en, die langdauernder Biegu ngs- 
belastung unterw orfen sind: Q uerschnitt
40X 40 mm, Auflagerentfernung 1500 mm.
B elastung an zw ei Stellen in 200 m m  Ab- 
stand. B ei den bisherigen Versuchen fand 
sich die L ast, welche den B ruch

nach 3 30 Tagen herbeifiihrte, zu
rund 17/2o 4/s der gewohnlichen Bie-

gungsfestigkeit.25
Z u  6 ist in erster Linie auf die H a u s -  

s c l iw a m m f o r s c h u n g e n  • von R . F alek  zu 
verweiseii; er h at die Ergebnisse seiner Fest- 
stellungen in sechs M erkblattern (Schwam m - 
erzeuger, Allgem einer H olzschutz, chemische 
H olzschutz m ittel, chem ischer B auholzscliutz, 
Schwam m sanierung und Trockenschutz im 
H olzbau) zusam m engefaBt20. W eiter sind
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die Vergleichsversuche m it I m p r a g n i e r u n g s v e r f a h r e n  Zusammenfassende Darstellungen der Holzkonservierung
fiir Grubenholz, durchgefuhrt v o m ' Verein fiir die berg- verdanken wir Troschel20, B ub-B odm ar und T ilger30 sowie 
baulichen % Interessen im O berbergam tsbezirk Dortmund
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H im m elsbach-N oel31, die erstgenannten auch in bezug auf die 
B ehandlung zur Yerzogerung der E ntflam m ung.

hcrvorzuheben27, wobei sich die Im pragnierung m it B asilit28 
ais besonders w ertvoll erwies.

■7 B crich te  von D obbelstein , Z e itsch rift G lu ck au f 1914, Nr. 16 ___ _______
u n i i  1921, Nr. 26. 29 H an d bu ch  der H olzkonservierung, V erlag  Julius Springer,

28 A n geblicli aus 8 9 %  F lu o m atriu m  und 1 1 %  D iiiitrophenol- B erlin  1916. 
anilin  (vergl. R abanus, Z e itsch rift Korrosion und M etallsclnitz, 30 D ie K onservieru n g des H olzes, V erlag  P a u l P arey, B erlin  1922.
2. Jahrgang, H e ft 3.) 31 In  L an g-B au m an n , H olz ais B au sto ff, 2. A ufl. 1927.

•Z u s a m m c n s t  e 1 1 u n g t .

D r u c k f e s t i g k e i t  Iv, R a u m g e w ic h t  r u n d F e u c h t i g k e i t s -  
g e h a l t  f* v o n  in  e in e m  t r o c k e n e n ,  g e h e iz t e n  R a u m  

g e l a g e r t e n  F ic h t e n h o lz .

Behandlung
.

Stab a b c
-

d

wenige Tage nach der' 
A nlieferung . . . . K  = 14 6 173 209 198 kg/cm 2

r = 0,42 0 ,46 O 4̂ C
O 0 ,50  g/cm3

j f = — — — —  vH
8 M onate spater . . . K - 263 280 339 329 kg/cm2

r = o ,35 o ,39 °.45 0 ,4 5  g/cm3
f = 16 ,0 16 ,0 I 5Ó —  vH

14 M onate nach derAn-
K  == 305 34° 435 388 kg/cm 2

r “ 0,38 0,38 0,43 0 ,4 7  g/cm3
f — — * 1.5 9.1 —  vH

20 M onate nach der A n 
lieferung .................. K  — 344 342 4 12 400 kg/cm 2

r — 0 ,36 o .37 0.45 0 ,4 5  g/cm3
• ’ f a= 1 1 ,0 — — —  vH

32 Monate nach der A n 
lieferung ..................

1 •
K  = 347 35 i 403 4 26 kg/cm 2

, r — 0 ,36 o ,37 o ,44 0 ,45  g/cm3
f = 12 ,8 1 1 , 1 10 ,1 —  vH

6 Jahre nach der A n 
lieferung .................. K  = 323 324 38 i 4 32 kg/cm2

r = 0,38 0,38 0,45 0.45  g/cm3
f = 12 ,2 1 2 ,1 10 ,7 —  vH

* B ezogen a u f das G ew ic lit nach 3'/jSttindigem  T rockn en  im  
T rocken sch ran k bei rd. 90°.

Z  u s a m m e n s t e 11 u n g 2.

D r u c k f e s t i g k e i t  v o n  F i c h t e n h o l z  n a c h  L a g e r u n g  in  
L u f t  m it  v c r s c h ie d e n e m  F e u c h t i g k e i t s g e h a l t .

W iirfel m it 5,5 cm Kantenlange.

A us abgelagerter Bobie entnommen, dann

a) 21 T age in trockenem , ge-
heiztem  R a u m ........................... (600 +  550)12 =  575 kg/cm2,

b) 21 Tage wie a), dann 57 Tage 
unter einem offenen Dach, ge-
gen Regen geschiitzt . . . .  (423 +  426): 2 =  424 kg/cm 2,

c) 21 T age wie a), dann 57 Tage 
in einem geschlossenen K asten
mit feuchter L u f t ....................... (305+308) : 2 =  306 kg/cm2.

Z u s a m m e n s t e l l u  n g  3.

D r u c k f e s t i g k e i t  v o n  a b g e la g c r t e m  N a d e lh o lz  n a c h  
t r o c lc e n e r  u n d  n a s s c r  L a g e r u n g .

D aucr 
der Lagerung

nach L ag e
rung im 

geheizten 
R aum

nach Lagerung 
unter W asser

D ruckfestigkeit bei Bc- ‘

ginn des Versuchs . . . 354 324 — —  kg/cm 2
8 Tage spater ......... .. — — 151 135 „
3 M onate spater .............. 411 348 154 133 ..
1 Jahr spater .................. 428 351 165 13 6
2 Jahre spater ........... 403 323 154 129
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KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Schraube anzieht, unter der O berleitung eines deutschen 
Oberm onteurs vorgenom nien.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  4.

V e r a n d e r l i c h k e i t  d e s  G e w ic h t s  u n d  d e r  D r u c k f e s t ig -  
k e i t  v o n  F i c h t e n h o l z  b e im  A u s t r o c k n e n  u n d  D u r c h -

f e u c h t e n .

Z u s a m m e n s t e l l u n g  5.

E in f lu B  h a u f ig e r  B e la s t u n g s w e c h s e l  
a u f  d ie  E l a s t i z i t a t  e in e s  T a n n e n h o lz p r is m a s .

R aum gew icht 
der Proben

a | b  | c 
in g/cm3

D ruckfestigkeit 
der Proben

a i b c 
in kg/cm2

a) W enige Tage nach dem 
Fallen des Holzes (im 
W inter) gepriift . . . 0,82 0,46 0.43 233

1
230 181

b) trockene Lagerung 
wahrend 7 M onaten . 0,46 0,42 0,40 401 358 296

c) trockene Lagerung wie 
b, dann 7-tagige L age
rung im W a sser . . . 0,70 o ,59 0,60 194 187 160

Junkers-Lamellendach.
D ie nachstehend veroffen tlich ten  B ilder veranschau- 

lichen eine neue B auw eise, die die bekan n ten  Junkers-W erke 
in D essau en tw ick elt haben. Sie besteht aus ho ch k an t ge- 
ste llten  B lechen , die durch e igenartige K n oten p u nktsver- 
bindungen zu einem  n etzartigen  G itterw erk  zusammen- 
geschlossen w urden. D er V orzu g der K o n stru k tio n  liegt in 
der N orm alisierung der E in zelte ile , der auB erordentlich ein
fachen und schnellen  H erstellung, der le ich ten  und ungefahr- 
lichen M ontage und der asth etisch  gu ten  W irku  ng. Be- 
m erkensw ert ist, daB die hier gezeigten  A bb ildu ngen  eine 
H alle  darstellen, die in Zen tral-K lein asien  errich tet worden 
ist. D ie  A bm essungen sind bei So m L a n ge  20 m Spannw eite.

D as erste B ild  ist n ach dem  siebenten  B a u ta g  auf- 
genom m en. D as zw eite  B ild  e lf T a g e  nach B eginn der 
M ontage. M an sieh t a u f dem  zw eiten  B ild , daB schon nach 
dieser kurzeń Z eit die E in d eck u n gsp latten  aufgebrach t 
waren. D ie gesam te’ H allen ko n struktio n  n ebst den dazu- 
gehorigen P la tte n  w urde flber 200 km  m it H ilfe  v o n  K am elen 
und O chsenkarren an die B au stelle  gebracht. E s w-are bei 
den unm oglichen W egverh altnissen  ziem lich undenkbar 
gewesen, eine andere K o n stru k tio n  m it gleicher Spannw eite 
an diese entfern te B au stelle  m it H ilfe  so p rim itiyer 
T ransportm ittel zu befordern.

D ie M ontage wurde von  ungelernten  ttłrkischen 
A rbeitern, die erst belehrt werden m uBten, w ie m an eine

Brand des Baugeriistes eines New Yorker 
W olkenkratzers.

W ic E n gineering N ew s R ecord m eldet, h a t der in den 
deutschen T ageszeitun gen  m it groBen D bersch riften  ge- 
b rachte B ran d  am  N eubau des ..N eth erla n d '1 - H otels in 
N e w - Y o r k  - S ta d t (Abb. 1) am  12. A p ril dieses Jahres 
verhaltn ism aB ig kieine Ausm aBe erreicht. T rotzd em  m ag 
der A n b lic k  dieser R icsen fack el gefah rlich  gen ug aus- 
gesehen habeń. D a n k  der fa s t volligen  W in d stille  bran n te 
nur das holzerne B au geriist des T u rm au fb au s ab, so daB 
der G esam tschaden n ich t m elir a is  150 000 M. b etrag t.

D as G ebaude besteh t aus 38 S tockw erken , m it einem  
d ariiber befindlichen, rd. 21 m hohem  T u rm au fb au , dessen 
E isen sk elett gerade zum  E in bau  der E isenbeton decken - und 
W an dę fertig  ein gesch alt w ar. D ie U rsache des um  8 U hr 
abends beginnenden, etw a  vierstiin d igen  B ran d es dieser 
Sch alu ng sind u nb ekan nt. A lle  V ersuchc der Eeuerw ehr, 
den B ran d herd  auch  z. B . von  den ben achbarten  W olken- 
k ratzern  aus zu loschen, w aren  v ó ilig  erfolglos. A uBer 
diesem  G erilst, einem  M aterialaufzu g u nd einigen  AuBen- 
wanden, sow ie eisernen T ragern , die dem  F eu er besonders 
a u sgesetzt w aren  und die le ich t ersetzt w erden  kónnen, ist 
kein  w eiterer Schaden entstan den  (Abb. 2).

. Be-

lastungs- 
stufe in 
lcg/cm2

101 nach 10440 
Belastun_a;swechseln zwischen

10 und 160
k g / c m 2

10 und 197 
ker, cm-'

10 und 235 10 und 272
k g / c m '^  k g / c m a

300
700

1
10— 235 
10— 272 
10— 309

1:92  300 1:93  500 
1192 4.00 : 1:94 700 
i  :g i  700 1 .-94 000

—  1:9 2  400

1:9 4  700 
x :94 200 
1 :95 000 
1:93 500 
1 :g i  300

i : 94 7° °
1 :g i  300 
1:8 9  500 
1:8 9  100 
1 :8 7  600 
1 :8r 6001

Zerstórung nach 178 B elastun gen  yon  10 bis 309 kg c m ’.
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A bb. 1. Hotel ),Xether]and‘< 
(linkes Gebaude) 

in New-York-Stadt.

Abb. 2. Turmaufbau vom Hotel 
„Netherland“  (New- York-Stadt) 
nach dem Brand am 12. 4. 1927.

A usgan ge in k iirzester F ris t verq u a lm t sein w erden, w as bereits aus- 
re ich t, um  sie u n b en u tzbar zu m achen. Eine P a n ik  gen iigt, und a lle  
F euerw ehrhilfe  is t  vergeblich . D r. R . B d.

w erden konnen. D er neue B eton kern  is t bis in  den F els h inabgefiibrt, 
d er von  4,5 m  tiefen  B oh rloch em  aus, in A bstan d en  von  4,5 m du rch  
eingepreBten Zem en tm ortel gedich tet-w ord en  ist, und u bergreift den 
a lten  B eton kern  beiderseits a u f 3 m  L an ge. D er 17 ,7  m  breite U berlauf- 
k a n a l is t 35 m w e it  u n terhalb  der D am m krone fortgeftihrt, am  Ende 
m it ein er H erdm auer abgescblossen und re ich t fiir d ie gróBten H och- 
w asser aus. (Nach E n g in e e rin g . vo m  5. A ug . 1927, S . 176— 177 m it
9 A bb ild .) • N .

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .
D ie A rbeitsgem einschaft fiir w irtschaftliches B auen im  R hein- 

und R uhrbezirk  h a t sich  in einer E in gabe an  den PreuBischen W oh l- 
fah rtsm in ister f i i r  e in e  s t & r k e r e  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e s  R h c i n -  
u n d  R u h r g e b i e t e s  b e i  d e r V e r t e i l u n g  d e r  M i t t e l  d e s  s t a a t -  
l i c h e n  W o h n u n g s b a u f o n d s  eingesetzt. E s  w ird  a u f Grund der 
Ergebnisśc der R eichsw ohnungszahlung vo m  M ai 1927 d arau f hin- 
gew iesen, daB die ans der H auszin ssteuer zu r V erfiigu n g stehenden 
Wohnungsbaumittel n ich t in gerechter W eise v erte ilt w orden sind. 
In  einer G egeniiberstellung der Y erh altn iszah len  der Fehlw ohnungen 
und der W oh nu ngsb au m ittel pro K o p f der E in w ohn er w ird nacli- 
gewie9en, daB n ich t nur im  D u rch sch n itt des R u hrkolilen verban ds- 
bezirks, sondern auch  in  jeder einzelnen G roB stadt des R u hrbezirks 
die staatliclien  W oh n u n gsb au m ittel n ich t die H ohe erreichen, die in 
PreuBen im D u rch sch n itt a u f den K o p f der B evolk eru n g en tfa llen , 

A u s den Ergebnissen  der W oh nu ngszablu n g und einer im  O k- 
to b er veróffcntlich ten  D bersich t des PreuBischen W oh lfahrtsm ini- 
sterium s e rg ib t sich  folgendes Z ahlen bild :

V on 100 Ge- 
sam thaus- 

haltungen haben 
keine eigene 

W ohnung

W oh nu ngsbau 
m itte l pro K o p f 
der E in w ohn er

R M

D avon  aus 
Staatsfon ds pro 
K o p f der E in 

wohner

RM

In  PreuBen im
'
.

D urch sch n itt 
Tm R ubrkohlen- 

bezirk  im

5.9 i 2.43 3.29

D urch schn itt S ,i  8 10,97 2.47
A a c h e n .............. 3.3 20,01. i,4S
D usseldorf . . . . 7.o 19.43 0,94
K o l n ................... <V7 17,60 1.47
D ortm und . . . . S,S 14,12 1.33
D uisburg .......... 6,S 13.74 1.56
Essen ............ 7.8 13,20 1.44
M iilh eim -R u h r. 5.7 13.38 1,62
O berhausen . . . 3,6 13.67 2,67
B o c h u m ............ 7.8 11,90 1.47
Gelsenkirchen . 10,6 10,22 1.55

In  der E in gabe w ird a u f die B ed eu tu n g hingewiesen, die das 
R u h rgebiet ais groBtes W irtsch aftsgeb iet fiir R eich  und S ta a t  bc- 
sitzt, d ie aber unvcrein bar ist m it der bisherigen stiefm u tterliclien  
B eh an dlu n g dieses Bezirkes.

Dieses M iBverhaltnis ist allein  d am it zu erklaren, daB die W oh- 
nungsnot in ihren ortlichen GroBen n ich t festgeste lit w ar. N achdem  
aber nunm chr diese F rage  gek la rt worden ist, w ird  erw artet, daB 
m it gróBter B eschleunigung ein gerechter A usgleich  vorgenom m en w ird.

In  der E in gabe w ird zum  SchluB um  folgende M aBnahm en 
g e b e te n :

1. D em  R u hrkoh len verban d sb ezirk  fiir d as Jah r 1927 noch 
eine auBerordentliclie Zuw endung aus dem  Staatsfon ds zu m achen 
in einer H ohe, w elche die ungenugende B eriick sich tigu n g des Jahres
1926, gem essen am  preuBischen D urcliscb n itt, ausgleicht.

2. Z u r V erm eid un g w eiterer U ngleichheiten  in  Z u k u n ft alle 
M itte l aus allen staatlich en  Fonds, die fiir  den  W oh nu ngsbau  be- 
stim m t sind, n ach  einem  einheitlichen Schliissel zu verte ilen , der so- 
w ohl d ie  H ohe des gem eindliclien  A ufkom m ens an H auszin ssteuern , 
ais die GroOe der prozentualen  W ohnungsfehlm enge ausgleichend 
beriicksichtigt.

3. D iesen Schliissel und die H ohe der zu erw artenden Zuw en- 
dungen bei B eginn jedes B au jah res so zeitig  bekann tzugeben , daB 
die Stadte und G em einden in  der L age  sind, diese M itte l in ihr all- 
jahrliches B au p rogram m  einzustellen , w eil n u r a u f diese W eise die 
rechtzeitige Y en ven d u n g dieser M itte l sich ergestellt w ird.

Verordnung iiber die W artezeit fiir  A rbeitslose. D er V erw al- 
tu n gsrat der R eich sa n stalt fu r A rb eitsv erm ittlu n g  und A rbeitslosen - 
versicherung h a t am  2. D ezem ber 1927 a u f Grund des § n o ,  A b s. 3 
des G esetzes iiber A rb eitsv erm ittlu n g  und A rbeitslosen versich erun g 
v o m  16. Ju li 1927 eine V erord nu n g iiber die W a rteze it fu r A rb e its 
lose erlassen, die n ach  A rtik e l 6 der V erord nu n g am  12. D ezem ber 
1927 in  K r a ft  getreten  ist. D iese V erord nu n g b eru hrt das B au gew erbe 
sehr em pfindlich , denn sie bestim m t in ihrem  A rtik e l 2:

„W a r  ein A rbeitsloser in den le tzten  12 M onaten v o r  d e r A rb eits- 
losm eldung insgesam t m indestens <5 M onate liin du rch  in  einem  B e- 
triebe ta tig , der in unm ittelbarer F olgę von  W itteru n gsverhaltn issen  
a lljah rlich  in der R egel eingesch ran kt oder zeit\veilig ein geste llt w ird , 
so b etrag t die W a rteze it fiir  ihn 2 W ochen. H a t d ie  B esch aftigu n g 
insgesam t m indestens 8 M onate ged au ert, so b etrag t die W a rteze it
3 W ochen.

W ah ren d bisher k ein e  besonderen F euersicherheitsvorschriften  
fiir noch n ich t bew ohnte G ebaude in N ew  Y o rk  bestanden, sollen je tz t  
bei jedem  N eubau auB erhalb jedes G ebaudes vom  siebenten S tock w erk  
ab, u nd innerhalb vo m  zw eiten  ab, W asseranschlusse gleich m it liocb- 
ge b a u t w erden. W ie  ungeheuer 
groB die F euersgefahr bei 
W olk en k ratzern  tr o tz  E isen,
S tein - und B eton um m an telu ng, 
ja  se lb st tro tz  eiserner M óbel 
und T iiren, auch in fertigem  Z u 
stan d, ist, kom m t einem  hier- 
du rch  wTieder zum  B ew uBtsein.
D ie durchgehenden hohen E n t- 
lu ftu n gsk an ale  u nd ' A ufzu gs- 
sch achte w eisen eine derartige  
Z u gw irk u n g auf, daB auch  nur 
bei dem  Kerinesten F eu er alle

W iederherstellung einer Erdtalsperre in Nord-Wales.
V on den beiden im  Jahre 1925 zerstorten  T alsperren  bei D olgarro 

(Nord-W ales) h a t die obere du rch  einen Stollen  m it ein er benachbarten  
so yerbu n den  w erden konnen, daB kein  W asser verloren  geht, und die 
untere du rch  ein S tiick  neuen D am m es (A bb. 1), m it einem  neuen 
O b erlau f aus M auerw erk darin , verhaltn ism aB ig billig  w iederhergestellt
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F iir  Arbcitslose, dic in der Z eit des, B esch aftigu n gsriickgan ges 
od er' -stillstandes anderw eit E rsatzarb eit zu iibernehm en pflegen, 
eine solche aber w egen der U n gun st des A rb eitsm arktes n iclit finden 
konnen, kann der V erw altungsausschuB  des L an desarbeitsam ts die 
W a rteze it bis auf eine W oche verkiirzen. Die V erkiirzun g d arf n icht 
allgem ein, sondern nur fiir einzelne T eile  des Landesarbeitsam tsbe- 
zirks und fiir einzelne B erufszw eige ausgesprochen w erden ."

D urch diese A usnahm ebestim m ung w ird die Stam m arbeiter- 
sch aft eines B etriebes sehr offen sichtlich  in N ach teil g csetzt gegen- 
iiber den A rbeitern, die hau fig  den B etrieb  wechseln. D em  U ntcr- 
nehm er w ird also die B esch aftigu n g von Stam m arbeitern  erschw ert, 
indem  die A rb eiter nunm ehr ein Interesse daran haben, n icht zu 
lange bei ein- und dem selben B etrieb  zu verbleiben. A b e r es liegt 
sowohl im Interesse des A rbeiters, m oglichst ununterbrochen in einem  
B etriebe tatig zu sein (z. B . U rlaubsanspruch), ais auch im Interesse 
des A rbeitgebers, m oglichst eingearbcitete  u nd-zuverlassige A rb eiter 
zu beschaftigen. So liegt also allein  schon eine ungerechte unterschied- 
liche B eh an dlu n g zwischen Stam m arbeitern  und w echselnden A rbeitern 
vor, die gerade die cigentlich  zu bevorzugende K atego rie  der Stam m - 
arbeiter sch lechter ste llt. D ie Stam m arbeiter werden gewisserm aBen 
gezw ungen, den B etrieb  zu wechseln. D ieser U nterschied rech tfertig t 
sieli in keiner W eise. Zum  m indesten miiBte im T e x t der Verordnung 
s ta tt  ,,in einem  B etrieb e '' ,,in einem  G ew erbe" stehen. A b er auch 
dann bliebe eine U n gerech tigkeit bestehen.

D er § n o ,  A bs. 3 des G esetzes fiir A rb eitsverm ittlu n g und 
Arbeitslosenversicherung, der die E rm ach tigu n g zum  E rlaB  der Ver- 
ordnung vom  2. D ezem ber 1927 ausspricht, la u te t: „D e r V erw altun gs- 
ra t der R eich san stalt kann

r. die F rist des A bs. 1 bis a u f drei T a g e  abkiirzen,
2. sie fiir den F a li der berufsiiblichen A rb eitslosigkeit verlan gern .“

In bezug a u f die Z iffer 2 ist die Verordnung erlassen. D ie 
Z iffer  2 w ill auf hóhere Lohne der A rb eiter m it berufsiiblicher A rb eits
losigkeit abstellen . D er Lohnunterschied zwischen den Lohnen der 
B au arb eiter und denen der anderen A rb eiter ist aber bei w eitem  n icht 
so groB, um  eine d e ra rt verlangerte W artezeit zu rechtfertigen . E s d arf 
dabei doch n ich t iibersehen w erden, daB die m eisten anderen A r
beiter nur voriibergehend, aber n icht „b eru fsiib lich " arbeitslos sind, 
w ahrend die B au arb eiter gerade Jahr fiir Jalir du rch  eine langere 
Z e it h indurch arbeitslos sind. E in  B au arbeiter muB also v ie l sicherer 
und v ie l langer m it A rb eitslosigkeit rechnen, ais ein  anderer A rbeiter. 
Und d a fiir erh ait er einen Lolu i, der uber den Lohnen anderer A rb eiter- 
kategorien  liegt. M it w elchem  R e ch t ein  A rb eiter, der nur v ier W ochen 
arbeitslos ist, friiher U n terstiitzu n g bekom m t ais ein B au arbeiter, 
der v ielle ich t drei M onate arbeitslos ist, is t n ich t einzusehen.

E s w ird Sache der A rbeitgeber- und A rb eitnehm erverbande 
des B augew erbes sein, auf eine A n deru ng bzw. M ilderung dieser W arte- 

■zeit-Verordnung hinzuw irken.

A rb e itsre c h t.
Eine A bdingung des T arifvertrags durch Betriebsvereinbarung, 

auch zugunsten der Arbeitnehm er, ist durch das Betriebsrategesetz 
ausgeschlossen (U rteil des L an desarbeitsgerich ts F ra n k fu rt am  M ain,
2. K am m er, vom  20. O ktober 1927, A ktcn zeichen  26 I I  S. 19/27). 
D er B erufun gsklager h atte  gegen das U rteil des V ord errich ters nur 
insow eit B erufun g eingelegt, ais es seinen K lagean sp ruch  wegen 
R ech tsun w irksam keit der B etriebsvereinbarun g vern ein t hat. D as 
Lan desarb eitsgerich t h atte  also die w ichtige F rage  zu priifen, ob  ein 
T arifv ertra g  du rch  B etriebsvereinbarun g zugunsten der A rbeitnehm er 
abgedungen werden kann. Im  vorliegenden F alle  w ar zw eifellos eine 
B etriebsvereinbarun g zustande gekom m en, denn alle Voraussetzungen, 
die in der R egel bei dem  A bschluB  einer B etriebsvereinb arun g erforder- 
lich  sind, w aren beach tet. D iese V ereinbarung entbehrte aber nach 
A n sich t des B erufun gsgerichts der R ech tsgiiltigk eit, d a  sie einen im 
T a rifv ertra g  geregelten G egenstand (zugunsten des Arbeitnehm ers) 
abandern sollte. Eine A bd in gun g des T arifvertrages du rch  B etriebs- 
vereinbarung ist jedoch ausgeschlossen.

D as G ericht f iih rt in seinen Entscheidungsgriinden aus:
„D ie  U nzulassigkeit einer vom  T arifvertrage  abw eichenden 

R egelung du rch  B etriebsvereinbarun g w ird zum eist aus § 1, A bs. 1, 
S atz  2 der T arifvertragsvero rd n u n g vom  23. D ezem ber 1918 gefolgert. 
A uch  das angefochtene U rteil le ite t sie aus dieser B estim m ung ab, 
indem  es diese A usnahm ebestim m ung vom  G rundsatz der U nab- 
d in gb arkeit des T arifvertrages einschrankend auslegt und nur fiir den 
E in zelarbeitsvertrag  gelten  lassen w ill. . . . D as B erufun gsgericht folgert 
m it F ia tó w  die U n żulassigkeit einer vora T arifv ertra g  abweichenden 
R egelung du rch  B etriebsvereinbarun g aus § 66, Z iffer 5, 78, Z iffer 2 
und 78, Z iffer 3 des B etriebsrategesetzes. § 66 Z iffer 5 besagt: D er 
B etrieb srat h a t die A ufgabe, „so w eit eine tarifvertraglich e  R egelung 
n icht b este lit" , bei der R egelung der Lohne und sonstigen A rbeits- 
verhaltnissen  m itzuw irken. N ach  § 78 Z iffer 3 B R G . h at der B etriebs
ra t die A rbeitsordnung oder sonstige D ienstvorschriften  „ im  R ahm en 
d er geltenden T a rifv ertra g e "  m it dcm  A rb eitgeber zu vereinbaren. 
A us diesen drei G esetzesstellen ergib t sich, daB das M itw irkungsrecht 
des B etriebsrats nur insow eit gegeben und d am it die B etriebsverein- 
barung nur insow eit zuiassig ist, ais eine tarifvcrtrag lich c R egelung 
n ich t besteht. Ist ein G egenstand im  T arifvertrage  geregelt, so ist 
eine anderw eitige k o llek tive  R egelun g durch B etriebsvereinbarun g 
auch zugunsten der A rbeitnehm er ausgeschlossen. D as B etriebs
rategesetz h at bew ufit den Y o rran g des T arifvertra ges vo r der B e-

triebsvereinbarun g . . . festgęlegt. . . . Solche A bw eichungen kćjnnen 
nach gesetzliciier Y p rsch rift nur im W ege des E in zelarbeitsvertrages, 
n ich t im W ege der kollektiven  R egelun g getroffen  w erden. D urch  
diese M oglichkeit der A n derung des T a rify e rtrą g es zugunsten  der 
A rb eiter im  W ege des . E in zelvertrages ; ist auch  den Bediirfnissen  
der W irtsch aft:vollkom m en  geniigt. E s m ag, w ie H u eck  in der „N euen 
Z eitsch rift fiir  A rb eitsrech t" 1926, S. 403 ausfilh rt, zu treffen , daB 
es p raktisch  auf dasselbe herauskom m t, ob  du rch  eine Sum m ę von 
E in zelvertragen  oder durch den einen A k t  des A bsch lusses einer 
B etriebsvereinbarun g die Besserstellung der A rb eiter erfo lgt, rech tlićh  
ist dies jedenfalls n icht g le ich giiltig ."

Die in der Gehaltsgruppeneinteilung eines T arifvertrags ange- 
gebenen A ltersgrenzen sind wesentliche B estim m ungsm erkm ale der 
Gehaltsgruppe. (U rteil des R eichsarbeitsgerichts vom  26. O k tober 1927.) 
E in  A ngestellter, der a ch t Jahre im  kaufm annischen B eru f stan d, 
beanspruchte nach dem  fiir ihn geltenden T a rifv ertra g  das G eh alt 
der „G eh altsgru p p e  IV , S. B eru fsja h r". A uB er a u f eine ach tjah rige  
kaufm annische T a tig k e it w ies er besonders auf den selbstandigen 
C harakter seiner T a tig k e it hin. D as Lan desarb eitsgerich t h atte  den 
A nspruch des A n gestellten  vernein t, d a  die G ehaltsgruppe 4 durch 
zw ei M erkm ale bestim m t w iirde, die ais O berschrift tiber der G ruppe 
angegeben seien: das Erfordernis einer ach tjah rigen  kaufm annischen
T a tig k e it und das Erfordernis eines M indestalters von 28 Jahren. 
Beide Erfordcrnisse m ufiten aber zusam m entreffen, um den A n spruch 
auf B ezahlun g n ach  dieser G ruppe zu rechtfertigen . D as R eichsarbeits- 
gcricht hat das U rteil des L an desarbeitsgerich ts b estatigt, indem  es eben- 
falls einen A n spruch erst n ach  E rreich un g des 28. L eben sjahres ais ge 
geben ansah. D er C h arakter der S tellun g des A n gestellten  ist rechtlich  
n ich t von B edeutung. E s w ar lićichstcns m oglich, die T arifvertragsn o rm  
durch den E in ze larb eitsvertrag  zu gunsten  des A n gestellten  abzudingen.

U rlaub auf Grund eines Krankheitsattestes. E s  kom m t n ich t 
selten  vor, daB ein A n gestellter, um  seinen U rlaub entgegen den 
B estim m ungcn des A rbeitgebers zu der ihm passenden Z eit antreten 
zu konnen, ein arztliches A ttes t v orlegt und seinen U rlaub sofort 
a n tritt. D as Lan desarbeitsgericht B erlin  h a t durch U rteil vom
15. O ktober 1927 —  102. S. 230/27 —  iibereinstim m end m it der E n t- 
schęidung des Vorderrichters die fristlose E n tlassu ng eines A ngestellten  
in einem  solchen F alle  fiir begriindet crk lart. E s handelte sich daruin, 
daB ein A n gestellter, der seinen U rlaub n ich t zu dem von ihm  ge- 
w iihschten  Z citp u n k t zu gebilligt erh ielt, ein  arztliches A tte s t ein- 
sandte, des Inhalts, daB er im vorigen Jahre an einer F le isch vergiftu n g 
erk ran k t sei und infolge der N achw irkungen sofort der E rh o lun g auf 
m indestens 4 W ochen bediirfe. D er A n gestellte  erschien n icht m ehr 
im D ienst und tr a t  seine Ferienreise sofort an. D ie F irm a h at ihn 
daraufhin  fristlos 'entlassen. D ie K lage  des A n gestellten  a u f G ehalts- 
zahlung wurde vom  A rbeitsgerich t B erlin  abgew iesen und der B erufun g 
des A n gestellten  an das Landesarbeitsgericht B erlin  der E rfo lg  ver- 
sagt. D ie Entscheidungsgriinde des Landesarbeitsgerichtes fuhren 
aus: „S e in  Fernbleiben vom  D ien st kann der K la g e r n ich t d am it 
entschuldigen, daB ihm  fiir die Z eit vom  3. Juli an ein U rlaub fest 
zugesagt w orden sei . . . N ach dem Zeugnis und G utach ten  seines 
A rztes w a r der K la g e r am  30. Juni 1927 infolge seines leidenden 
Zustandes arbeitsunfahig und erliolungsbediirftig , eine W ied er
herstellung seiner G esundheit aber auch dadurch zu erreichen, daB 
der K la ger zu H ause b lieb  und sich durch B estrahlun gen  behandein 
lieB. D er B efund des A rztes rechtfertigte  also nur ein  Fernbleiben 
des K lagers vom  D ienst, solange er arbeitsunfahig w ar, n ich t aber 
eine Reise n ach der Nordsee. W ie lange die A rb eitsu n fah igk eit des 
K lagers gedauert hat, h a t sein A rz t n icht zu bekunden verm ocht, 
konnte er auch n icht bekunden, d a  er den K la ger nur am 30. Juni 
untersucht hat. D as Vorhaben des K lagers, der dan ach  dcm  D ienst 
fcrnblieb, ohne nachw eislich durch K ran k h eit an D ienstleistungen 
verhin dert gewesen zu sein, rech tfertig t seine E n tlassu n g aus w ichtigem  
G runde nach § 70 H G B . D ie B erufun g w ar deshalb zurtickzuw eisen."

Sieht ein A rbeitsgericht die K iindigung eines Betriebsrats- 
m itglieds nicht ais unbillige H artę an und erteilt daraufhin  die E rsatz- 
zustim m ung, so kann  das B eschw erdegericht nicht nachpriifen, ,ob 
eine unbillige H artę vorliegt oder nicht. (BeschluB des L an d esarb eits
gerichts Jena vom  19. O ktober 1927.') Gegen die E rsatzzu stim m u n g 
eines A rbeitsgerich ts h atte  der A n tragsgegn er R echtsbeschw erde e in 
gelegt. D as L an desarbeitsgerich t h at d ie Beschw erde zuróękgew ieseń. 
E s fiih rt in seinen Griinden aus: „D a s  A rb eitsgerich t h a t die E r s a tz 
zustim m ung n ach § 97 B R G . e rte ilt, w eil es in dem  friiher v o r  ihm  ge- 
fiihrten R echtSstreit zw ar die fristlose E n tlassu n g w egen . . . .  fiir 
n ich t gerech tfertig t gehalten, jedoch  dieses V erh alten  ais ein unzu- 
verlassiges angesprochen hat. B ei E rte ilu n g  der E rsatzzu stim m u n g 
hat das A rbeitsgerich t som it die P ru fu n g  auf den . . . G esich tsp un kt 
abgestellt, ob in der K iin digun g eine unbillige H arto liegt. H ieriiber 
h atte  das A rb eitsgerich t nach freier O berzeugung zu entscheiden 
(§ 84 A rb .-G er.-G es.). Y o n  dem  B esch w erdegericht kann n ich t nach- 
gep riift werden, ob  die K iin d igu n g n ach  Sachlage ais eine unbillige 
Hartę zu bezeichnen ist, selbst dann nicht, wenn das richterlich e E r- 
messen nach dieser R ichtun g in w eitgehender W eise ausgeiibt w orden 
w are. N eues tatsachliches Vorbringen kann  im  R echtsbeschw erde- 
verfahren  nicht b eriicksich tigt w erd en ."

V erzicht auf bereits erw achsene Tariflohnanspriiche ist rechtlich 
giiltig. (U rteil des Lan desarb eitsgerich ts D arm stad t vom  12. O k 
tober 1927 —  A kten zeich en  L . A ,  S. 4/27.) D er A rbeitneh m er h atte
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langere Z eit hindurch. (vom  i .  Jan uar bis Ende Ju n i 1927) eine A n - 
ordnung des A rbeitgebers b efo lgt und sieli m it einer geringeren 
ais der tarifm aCigen E n tlohnung abgefunden. K ein er der A rb eit- 
nehm er h atte  sieli bei dem  A rb eitgeber iiber den geringeren V erdienst 
beschw ert. D er klagende A rbeitnehm er h a t sogar sein E in verstan dn is 
zu erkennen gegeben. D as Lan desarb eitsgerich t h a t d erB eru fu n g  gegen 
das die K la ge  abweisende U rteil des V orderrichters den E rfo lg  versagt.

D as B erufun gsgericht fiih rt aus, daB die W irk u n g der U nab- 
d in gb arkeit die sei, daB A breden, die entgegen den Tarifnorm en 
vorgenom m en w erden, n ich tig  seien, es sei denn, daB der T arifv ertra g  
sie ausdrticklich zulasse. M it dieser W irkun g erschopfe sich aber auch 
der In h alt der U n ab din gbarkeit. Im  iibrigen seien a u f den T arif- 
vertrag , sow eit n ich t seine N a tu r ais G esam tverein barung entgegen- 
stehe, die allgem einen V orschriften  des biirgerlichen R ech ts, und auf 
seinen n orm ativen, in  die A rbeitsvertriige eingegangenen T eil die 
B estim m ungen uber das R e ch t der Schuldverhaltnisse im  allgem einen 
und iiber den D ien stvertra g  im besonderen anzuw enden. In  den 
Entscheidungsgriinden heiflt es u. a .:  ,,D er T a rifv ertra g  g ib t zw ar 
dem  D ien stverp flich teten  das R ech t, tro tz  entgegenstehender E inzel- 
vereinbarung den T ariflohn  w eiterhin zu verlangen, aber er ver- 
p flich te t ihn n ich t dazu, dieses R ech t v o ll und gan z auszuschópfen, 
D ie V erordnung vom  23. X I I .  1918 erk lart A rb eitsvertrage  insow eit 
fiir unw irksam , ais sie dem  T a rifv ertra g  zuw iderlaufen, sie schlieBt 
aber n icht aus, daB a u f Anspriiche, die aus den Tarifn orm en  erw achsen 
sind, n achtraglich  v erzich tet wird. D ie M oglichkeit, vertragliche und 
gesetzliclie A nspruche aufzugeben, ist jedem  B erechtigten  gegeben, 
insofern das G esetz sie n ich t ausdrucklich  ausschlieBt. E in e so w eit 
gehende B esch ranku n g der V erfu gu n gsfah igkeit is t dem  A rbeitnehm er 
durch die genannte Y erordn u ng n ich t auferlegt. D as B erufungs- 
gerich t geh t deshalb m it der in R ech tsprech un g und S ch rifttu m  
iiberw iegenden A n sich t v o n  der A uffassu n g aus, daB der D ien stver- 
p flich tete  a u f bereits erwachsene T ariflohnanspriiche n ach traglich  
rechtsw irksam  verzich ten  kann. . . . B ei dem  E rlaB  n ach  Falliglceit 
des Lohnes h an delt es sich um einen neuen, selbstandigen V ertrag. 
E in e V erein barung w ird in  v ielen  F allen  g a r n ich t vorhergegangen 
sein. A ber auch wenn eine unw irksam e A brede vorliegen  und 
m an den E rlaB ve'rtrag ais ihre B estatigu n g auffassen  sollte, so 
wilrde dies seiner G u ltig k eit nach § 141 B G B . n icht entgegenstehen, 
w eil durch die inzw ischen erfolgte F a llig k e it des Lohnanspruchs 
eine neue rechtliche L age  entstan den  ist, die den rechtsw irksam en 
Y e rz ic h t erm oglicht. D er E rlaB vertrag  is t form frei. . . . E in  V crz ich t 
a u f entstandene R ech te, ' insbesondere a u f die tariflich e  ais M indest- 
lohn anzusprechende Y ergu tu n g, ist n ich t zu verm uten . E s bedarf 
deshalb besonders strenger P riifun g, ob im  E in ze lfa ll der W ille des 
B erechtigten  dahin  ging, ihm  zustehende R ech te aufzugeben. D abei 
ist entscheidend, w ie sich das V erlia lten  des einen V ertragsteils gegen- 
iiber der anderen P a rtei n ach T reu  und G lauben, m it R u ck sich t a u f die

V erkehrssitte, o b je k tiv  d arste llt. E rg ib t dieses V erh alten  eine W illens- 
erklarung, so kom m t es n ich t darau f an, ob der E rklaren d e in seinem  
Innern eine andere A n sicht, einen abw eichenden W illen  v erb irg t."

Den A n s p r u c h  auf dic tarifliche E n tloh n u n g b eh alt der A rb e it
nehm er also jew eils bis zur A uszahlu n g des E n tg e lts , d a  eine A brede 
zu seinen U ngunsten  unw irksam  ist. Im m er crst n ach  F a llig k e it  
des A nspruchs kann ein V erzich t rechtsw irksam  vorgenom m en bzw. 
stillschw eigend e rk la rt werden.

Die B erufun gsfahigkeit entscheidet allein das A rbeitsgericht in 
seinem U rteil. D ie B erufun g gegen ein U rteil des A rb eitsgerich ts 
ist zulassig, wenn der Streitw ert 300 RM . u bersteigt oder w enn die 
B erufun g w egen grun dsatzlich er B ed eu tu n g yom  A rb eitsg erich t zu- 
gelassen w ird. D ie F estsetzu ng der H ohe des S tre itw erts ais auch  
die Zulassung w egen grun dsatzlich er B ed eu tu n g  erfo lg t du rch  das 
A rbeitsgerich t in seinem  U rteil. Uber die B eru fu n gsfah igk eit eines 
U rteils w ird durch das A rb eitsgerich t cn d gu ltig  entschieden, d a  eine 
N achpriifun g der S treitw ertfestsetzun g oder der G riinde, aus denen 
das A rb eitsgerich t die B eru fu n g gegen sein U rteil fiir zulassig e r
k la rt hat, dem  B erufun gsgericht entzogen ist. H a t das A rb eitsg erich t 
den S treitw ert n ich t angegeben, so .setzt ihn  das B erufun gsgerich t fest.

Im  yorliegenden F a lle  w ar das U rteil vo m  A rb eitsg erich t w oh l 
fiir beru fu n gsfahig  erk la rt w orden, h atte  aber w eder eine S tre itw e rt
festsetzung, noch einen H inw eis a u f die grun dsatzliche B ed eu tu n g 
enthalten . D as L an d esarb eitsgerich t h ielt die B eru fu n g fiir  zulassig. 
A us den E n tscheidu ngsgriin den: „D a s  angefochtene U rteil e n th a lt 
keine S tre itw ertfestsetzu n g entgegen der V o rsch rift des § 61 A G G . 
D ah er laB t sich die n ach  § 64 A G G . vorgeschriebene P riifu n g, ob 
der vom  A rb eitsg erich t festgesetzte  W ert des Streitgegen stan des den 
B etra g  von  300 RM . u bersteigt, n ich t vornehm en. D ie B eru fu n gs
fah igk eit des U rteils ergib t sich indessen aus der ausdrilcklichen Z u 
lassung des R ech tsm ittcls in der U rteilsform el. E s  feh lt zw a r ein 
H inweis, daB die Zulassung w egen grun dsatzlich er B ed eu tu n g des 
R ech tsstreits e rfo lg t ist. A u ch  ist aus den G riinden des U rteils n ich t 
ersichtlich, w orin das A rb eitsgerich t die grun dsatzliche B ed eu tu ng 
e rb lick t h a t ; aber das F ehlen  des H inweises und der B egrun dun g 
ist unschadlich. D ie Zulassung des R ech tsm ittels allein  ist inaB- 
gebend, die N achpriifun g der Griinde ist dem  B erufun gsgericht e n t
zogen, vielm eh r b in d et die Zulassung du rch  das A rb eitsgerich t. . . . 
D ie K osten entscheidung beru ht auf § 97 ZP O . D ie F estsetzu n g des 
Streitw erts beru h t auf § 69 A bs. 2 A G G . D iese V o rsch rift sa gt, 
daB dąs L an desarbeitsgerich t den W ert des S treitgegen stan des im 
U rteil neu festzusetzen  hat, wenn sich der W ert n ach  der Y erk iin d u n g 
des U rteils des A rbeitsgerich ts gean d ert h at, und muB auch A n w end un g 
finden, wenn die B erufun g żugelassen ist, das A rb eitsg erich t aber es 
vcrsau m t hat, den W ert des Streitgegen stan des anzugeben, d a  sonst 
w eder das U rteil erster In stan z noch das zw eiter In stan z die R e vi- 
sion sfah igkeit ohne w eiteres erkennen la B t."

PATENTBERICHT.
Y o r b e m e r k u n g .

D ie erste Z iffe r bezeichn et bei den bekanntgem achten  Anm eldun- 
gen (A) die K lasse m it A n gabe der G ruppe. D an n  fo lg t das A k ten zeich en ; 
bei allen E in gaben  is t dieses A kten zeich en  an  erster Stelle anzufiihren.

D er w eiter genannte A nm elder h a t fur den angegebenen G egen- 
stand an dem  an letzter Stelle bezeichneten T age  die E rteilu n g eines 
P aten ts nachgesucht. F iir  den G egenstand der A nm eldung treten  
m it der B ekan n tm ach u n g zugunsten des P aten tsu chers einstw eilen 
die gesetzlichen W irkungen des P aten ts ein.

Innerhalb d e r F r is t  von  zw ei M onaten n ach der V eroffentlich un g, 
d ie am  T age  nach der B ekann tm achu n g im  R eichsanzeiger zu laufen  
begin n t und m it A b la u f des die gleiche N um m er w ie der T a g  der Ver- 
ó ffen tlich u n g tragenden T ages im  ubernachsten M onat endigt, kann 
gegen die E rte ilu n g  des P a ten ts E in spru ch  erhoben werden.

G edruckte P a ten tsch riften  erscheinen erst n ach E rte ilu n g  des 
P a ten ts; sie kórnien erst dann b cste llt w erden. B estellungen sind an 
das R eich sp aten tam t, B erlin  S W  61, zu richten . Sie miissen das 
P a te n t n ach  N um m er, N am en und G egenstand angeben. D er Preis 
der einzelnen P a te n tsc lirift is t  1 M, beim  B ezu ge yon  mindestens
20 S tiick  einer N um m er oder bei Vorbestellungen a u f einzelne Klassen, 
U nterklassen  oder G ruppen je  0,50 M.

B ei den erteilten  Paten ten  (B) is t ebenfalls zunachst K lasse und 
G ruppe angegeben; dann fo lgt. die N um m er, u nter der das P a te n t 
und N am e und Adresse desjenigen, fiir  den es in die P aten tro lle  ein- 
getragen ist. D aran  schlieB t sich die B ezeichn un g des P a ten ts an. 
Das b eigefiigte  D atu m  g ib t den B eginn  der D auer des P a ten ts an. 
D en SchluB b ild et das A kten zeichen .

Sow ohl bei den bekann tgem achten  A nm eldungen (A) w ie  bei 
den erteilten  P aten ten  (B) bedeu tet die A n gabe eines frem den Landes 
u nter H inzufiigung eines T ages, daB ftir die A nm eldung die P rio rita t 
a u f G rund einer A nm eldung in  dem  genannten  L an d e von  dem  betr. 
T a g  in  A nspruch genom m en w ird.

A . B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g e n .  
B ek an n tgem ach t im  P a te n tb la tt N r. 46 vom  17. N ovem b er 1927. 
K I. 5 c, G r. 1. S  63 168. Siem ens-Bauunion G. m. b. H ., K om m an- 

ditgeseltschaft, B erlin . A bsenken des W asserstandes beim  
S ch achtabteufen . 26. V I . 23.

KI. 5 d, Gr. 14. W  73 674. D r. M ax W em m er, F ried rich str. 16,
u. P eter Leyend ecker, K astan ien allee  36, Essen. B erge- 
versatzm aschine m it u n gefah r h o rizon tal kreisender 
Schleuderscheibe. 14. I X . 26.

K I. 19 a, Gr. 30. H  10 8536. H am bu rger H och bahn  A k t.-G es., 
H am burg. A b d ich tu n g  an pn eum atisch betriebenen Schnell- 
ham m ern m it auBen liegender R tickh olfed er, insbes. zum  
G leisstopfen. i 23. X . 26.

KI, 19 c, Gr. 10. Scli 74 670. H erm ann Schelske & Co., B erlin- 
N eukolln, D ieselstraBe, v erl. K olln isches U fer. F ah rb arer 
StraBenaufreiBer m it StoBm eiBel. 3. V I I . 25.

KI. 20 li, Gr. 9. K  9S 375. R u d o lf K lim a  u. H ans Reischenbacher, 
Salzburg;. V e r t r .; D ip l.-In g . E rw in  W esnigk, P a t.-A n w ., 
B erlin  S W  61. V o rrich tu n g  zum  E n tfern en  von  E is und 
Schnee von  Bahnschienen. 16. III . 26.

KI, 20 i, G r. 27. C  39053. W illiam  Calgeer, N euenburg, Sch w eiz;
V e r t r .; D r. G. D ollner, M. Seiler u. E  M aem ecke, P a t - 
A n w , B erlin  S W  61. Zu gverkeh rsan zeigeein richtun g fiir 
B ahnhfife. 29. X I . 26. Sch w eiz 5. X . 26.

KI. 20 i, G r. 34. B  123 259. Joachim  B usch, B liich erstr. 2, u. D r.
A u g u st R iekel, In fan teriestr. 5, B rau ń schw eig. Zugsiche- 
ru n gsein richtun g. 17. X I I .  25.

K I. 20 k, Gr. 9. S  73 156. S iem en s-Schu ckertw erke G. m. b. H ., 
B erlin-Siem en sstadt. Strecken tren n er fiir F ah rleitu n gen  
m it K etten lin ien au fh an gu n g; Zus. z. P a t. 418 281. 3. I I .  26.

K I. 35 b, Gr. 6. L  62 624. C arl L a u d i, E in b eck, P ro v . H annover. 
E in seilselbstgrcifer. 9. I II . 25.

K I. 65 a1, Gr. 2. S 74 797. S iem en s-Schuckertw erke G. m. b. H „  
B erlin  - Siem ensstadt. A u s S cliw im m korpern  gebildeter 
O zeanflughafen . 4. V I . 26.

KI. 81 e, Gr. 126. M  99 712. M asch in en bauan stalt H um boldt, K oln- 
K a lk . A b se tzvo rriclitu n g  m it einem  dem  A bsetzban d vor- 
gesclia lteten  zw citen  Zusatzforderer. 20. V . 27.

K I. 84 b, Gr. 1. B  131 833. D r.-In g. E m il B u rk h ard t, S tu ttga rt, 
Lan dh au sstr. 95. K am m erschleuse m it V ork am m er zu r Ver- 
n ich tu n g der lebendigen K r a ft  des am  S chleusenoberhaupt 
einflieBenden W assers; Zus. z. P a t. 4 5 14 7 3 . 10. V I . 27.
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B . E r t e i l t e  P a t e n t e .
B ek an n tgem ach t im  P a te n tb la tt Nr. 46 vom  17. N ovem ber 1927.
KI. 4 c, G r. 35. 453 238. R einhold  W agner, B erlin-C harlotten burg,

K a n tstr. 158. Sclieiben gasbchalter m it du rch  Seilzug ge- 
fiih rter Scheibe. 9. I X . 26. W  73 600.

K ii 5 d, Gr. 10. 453 362. M aschin en fabrik  G . H ausherr, E . H insel-
m ann &  Co. G. m. b. H ., Essen, Z w eigertstr. 28. Sicher- 
heitsbrem sbergplatte. XI. IV . 26. M 94084.

KI. 19 a, Gr. 28. 453 241. D r.-ln g. e. h. O tto  K am m erer, B erlin- 
C harlottenburg, L yck a llee  12, u. W ilhelm  U lrich  A rbenz, 
B erlin-Zehlendorf, Sophie-Charlotten-Str. 11. Z w in grollen - 
e in ste llvorrich tu n g an G leisrtickm aschinen fiir  abgcn utzte  
Schienen. 4. V I II .  26. K  100 155.

KI. 19 a, Gr. 28. 453 242. K a rl VóBloh, W erdoh l i. W . H ilfsgerat
fiir den Zusam m enbau von  Schienenbefestigungen, dereń
E in zelte ile  m ittels eines lotrechten, die Schw elle m it wage- 
rechtem  H ak en k op f untergreifenden Schraubenbolzens fest- 
ge legt werden. 8. X I .  24. V  19 633.

K I. 20 i, Gr. 33. 453269. K a rlB erg fe ld , Berlin-W ilm ersdorf, B randen- 
burgische Str. 43. V o rrich tu n g zur U bertragu n g der jew eili- 
gen Signalstellung auf F ahrzeuge, 4. X I . 23. B  i i i  276.

K I, 35 a, Gr. 4. 453 221. W illy  W iem ann, B rem en, W eberstr. 17. 
B au au fzu g. 25. V I I I .  25. W  70 266.

KI. 35 a, Gr. 16. 453 181. E rich  O sterloh, B erlin  W  35, Ltitzow str. 96.
V o rrich tu n g zum  P ru fen  der F an gvorrich tu n g von A ufzugen
u, dgl. w ahrend des B etriebes. 31. I I I .  26. O 15 588.

KI. 37 a, Gr. 5. 453 139. A n ton  V o gt, M uńchen, B luten bu rgstr. 100.
V erfah ren  zum  schalungslosen H erstellen von  eisenbewehrten 
Stam pfm auern. 3. I. 25. V  19 826.

KI. 37 b, Gr. 5. 453 332. D eutsche ICahneisen-G esellschaft m. b. H ., 
B erlin  W  8, U nter den Linden  17/18. G esch litzte, hohle 
E inlageschienen fiir  B eton bauten . 1. V . 25. D  47 876.

KI. 37 c, Gr. 5. 453 223. Svend O scar A ndersen, H ornum , D ane- 
m ark; V e r t r .: Dr. A . Zehden, P at.-A n w ., B erlin  S W  11. 
U n terlagek lotz fiir W ellb lechdacher. 2. V I . 26. A  48 107. 
D an em ark 29. X . 25.

KI. 37 d, G r. 1. 4 5318 3. F a. E . Schw enk, U lm , D onau, B lau -
rin g  1 1 — 15. T reppe. 23. V I . 25. S ch  74 5 6 5 .

KI. 42 f, Gr. 9. 453 233. C arl Schenck, EisengieB erei und M aschinen
fa b rik  D arm stad t G. m . b. H ., L an d w eh rstr. 55, u. D r.- 
ln g , M ax R au d n itz, F riedrich str. 18, D arm stad t. E n t- 
lastu n gsvorrich tu n g fiir G leisw aagen. 8. V I I .  25. S c li 74 729. 

KI. 80 b, Gr. 9. 4 532 0 1. M ichelin  & Cie., C lerm ont-Ferrand, F ra n k r .;
V e r t r .: D ipl.-Ing. K . E isen h art, P a t.-A n w ., M unchen.
V erfah ren  zur H erste llun g einer k iln stlich en  L a v a . 15. X I I . 
26. M 9 7 4 2 5 . F ran k re ich  19. X I I .  25.

KI. 80 b, Gr. 18. 453265. E r ik  C hristian  B ayer, K op en bagen ;
V e r t r .: D r. L . G ottscho, P a t.-A n w ., B erlin  W  8. V erfah ren  
zu r H erstellun g von  porosen B a u m a ter ia lie n ; Zus. z. 
P a t. 421 777. 2. X . 25. B  122 003.

KI. S o d , Gr. 1. 4 5 3 15 9 . A rm in  K o rn , B erlin-F riedenau, B egas-
straBe 7. B ohren  von  L ochern  in  G estein  m itte ls langs 
oder schrauben form ig genuteter, - achsial verschiebb arer 
und dreh geschalteter Sch lagboh rer. 18. X I I .  26. K  102 125. 

KI. 84 c, Gr. 2. 453 210. B eton - u. T iefb a u -G ese llsch aft M ast m.
b. H ., B erlin  S W  68, Zim m erstr. 94. V o rtreib sp itze  m it 
A bd ich tu ngsrinn e fiir V ortreibrohre. 7, I I . 24. Z 14 224. 

K I. 84 c, Gr. 2. 453 2 11 . B eton - u. T iefb a u -G ese llsch aft m. b. H ,,
B erlin  S W  68, Zim m erstr. 94. A b d ich tu n g  des unteren
Endes eines V ortreibrohres. 24. II . 24. Z  14 264.

KI. 84 d, Gr. 2. 453 309. O renstein  & K o p p el A k t.-G e s., B erlin
S W  61, T em pelh ofer U fe r 23/24. B agg erló ffe l m it zw ei
iibereinander angebrachten  bew eglichen  Bodenverschlilssen. 
26. I I I .  25. O 14 833.

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR BAUINGENIEURWESEN.
Geschaftstelle: B E R L I N  N W 7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

F em sprecher: Zentrum  15207. —  Postscheckkonto: B erlin  N r. 100329.

Baugrundforschung.
D er AusschuB fiir bautechnische Bodenkunde h ielt A n fan g 

D ezem ber eine S itzu ng im  Ingenieurhaus u n ter V o rsitz  von  H errn 
M in isterialrat B u s c h  ab. E s w urde beschlossen, d ie B ezeichnung 
„ D e u t s c h e r  A u s s c h u B  f i i r  B a u g r u n d f o r s c h u n g  b e i  d e r  
D e u t s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f u r  B a u i n g e n i e u r w e s e n "  anzu- 
nehmen.

Z u nachst verh an d elte  der AusschuB iiber das in frtiheren 
B eratu n gen  vorb ereitete  A rbeitsprogram m . D ieses w urde in der 
naclistehend wiedergegebenen Form  festgelegt.

W eiter wrurde ein  M e r k b l a t t  eingehend durchgesprochen und 
v orlau fig  abgesclilossen, das die E n tnahm e und B eh an dlu n g von 
Bodenproben behandelt und ebenfalls w eiter unten  abged ru ckt ist. 
Besonders w ertvo ll fiir die A ufstellun g des M erkblattes ist d ie B e- 
teiligung auch p raktisch er Kreise der B ohrtech n ik  im  AusschuB.

D er AusschuB ste llt dieses vorlaufige M erk b latt zur allgem einen 
E rorterung. B e i der W ich tig k e it der Sache werden AuBerungen aus 
m oglichst w eiten  K reisen der P rax is und der W issen sch aft erbeten 
(A n sch rift: D eutsche G esellschaft fur B auingenieurw esen, B erlin  N W  7, 
Ingenieurhaus).

D er A usschuB is t in seiner A rb eit a u f die M itarbeit der P raxis 
ga n z besonders angewiesen. E r  b itte t deshalb, ihn von  w ichtigen  B e- 
obaclitungen und dergl. unterrichten zu w ollen.

A r b e i t s p r o g r a m m  d e s  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s  fu r  
B a u g r u n d f o r s c h u n g  b e i  d e r  D e u t s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f i i r  

B a u i n g e n i e u r w e s e n .  ■

A . A ufgaben  und Ziele.

I. A l lg e m e i n e s .
D er AusschuB fiir  bautechnische B odenforschung w ill die wissen- 

sch aftlich  praktische F orsch u n gstatigk eit auf dem  G ebiete der bau- 
technischen B odenkunde anregen und fordern und zu r E rw eiteru n g 
und V erb reitu ng der K enntnisse iiber den B augrun d beitragen.

M ancherlei U nglU cksfalle, unrichtige BauausfU hrungen, verfehlte  
W iederherstellungsarbeiten, M einungsverschiedenheiten und Streitig- 
keiten  zwischen A u ftraggeb er und U nternehm er, unzutreffende Ver- 
anschlagungen der A rbeiten  u. a . haben ihre U rsachen darin, daB ent- 
w eder der Boden n ich t sorgfaltig  oder n ich t richtig untersuch t worden 
ist, oder daB m an nocli keine geeigneten V erfahren  und keine aus- 
reichenden A n h altsp u n k te  hatte, um  seine E igen tlim lichkeiten  im  

, voraus zu erkennen und sie du rch  eine zu treffende B ezeichnung 
der B odenarten  zum  A usdruck  zu bringen.

D er BaugrundausschuB w ill deshalb einw andfreie und einheit- 
liche V erfahren  zu r B odenuntersuchung entw ickeln , klare A n halte, 
sow eit m oglich in G esta lt zahlenm afliger A n gaben, zur K en nzeichn un g

der E igen schaften  der B odenarten  gew innen und fiir  diese einheitliche 
und eindeutige B ezeichnungen w ahlen, um  d am it die G rundlagen fiir 
die richtige B eu rteilu n g und B eh an dlu n g des B odens fiir  B au zw eck e  
zu schaffen  oder zu verbessern.

II. A u f g a b e n  d e r  F o r s c h u n g s a r b e i t .
1. S t u d i u m  d e r j e n i g e n  B o d e n e i g e n s c h a f t e n ,  d ie  d a s  

V e r h a l t e n  d e s  B o d e n s  a is  B a u g r u n d  u n d  a is  B a u s t o f f  im  
w e i t e r e n  S in n e  d e s  W o r t e s  b e e i n f l u s s e n .

a) U ntersuchung der p etrographisch-physikalischen Eigenscha/ten, 
also R aum gew icht, K o rn art, K orngroBc, P orenziffer, W asser- 
gehalt, W asserdurchlassigkeit, D ruck-, Zug- und S ch erfestig- 
keit, elastisches und plastisches V erh alten , R eib u n g und K o - 
hasion. Sow eit m oglich E rm ittlu n g und E in fiiliru n g zahlen- 
m aBiger A usdriicke fiir den G rad dieser E igen sch aften .

b) U ntersuchung der V eranderung der u nter a) gen annten  E ig en 
schaften  du rch  natiirliche Ein w irkun gen , z. B . W asser, Schw er- 
k ra ft, U berlagerung, G ebirgsdruck, W itteru n g u. dergl.

c) U ntersuchung der V eran derung der u n ter a) genannten  E ig en 
schaften  du rch  kunstliche E in w irkun gen , z. B . du rch  Losen, 
E ntw assern, E inschlam m en, Sch iitten , Ramm|en, Stam pfen, 
W alzen, Gefrieren, B elasten , E rschtittern  usw.

d) A usbild un g tind F estsetzu ng der V erfahren  zur E rm ittlu n g  der 
u n ter a— c aufgefiihrten  E igen sch aften  und E in w irkun gen .

2. B e s c h r e i b u n g ,  B e z e i c h n u n g  u n d  K l a s s i f i z i e r u n g  d e r
B o d e n a r t e n .

a) E s  sind m oglichst einheitliche B ezeichnungen fur die B od en 
arten u n ter A ussch altu n g der v ielen  D oppelbenennungen ein- 
zuffihren, m oglichst a u f G rund der zahlenm aBig festgestellten  
E igen schaften  der Bodenarten.

b) E s is t eine K lassifik atio n  der B odenarten  u n ter B eriick sich ti- 
gu n g bautechnischer G esichtspunkte anzustreben, bzw . die vor- 
handenen abzu an d em  und zu erganzen.

c) E s sollen M onographien der B odengruppen und E in ze la rten  
verfaB t werden u nter B eigabe statistisch er T abellen , d ie die 
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen enthalten .

3. F e s t s t e l l u n g  e i n h e i t l i c h e r  M e t h o d e n  f i i r  d a s  V o r g e l i e n
u n d  d ie  V e r f a h r e n  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e s  B a u g r u n d e s

a n  O r t  u n d  S t e l l e .
a) U ntersuchung des G elandes n ach  seinen geologischen, O ber- 

flachen- und W asserverhaltn issen. F estste llu n g der L age , A rt, 
Z ah l und T iefe  der erforderlichen A ufschlusse und der dabei 
zu verw endenden A p p arate.

b) V ergleich  der E rgebnisse von  Probebohrungen m it den ta t- 
s ich lich  beim  B au  vorgefundenen Verhaltnissen.
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c) B eo bach tu ń g und N achpriifung des V erh alten s der B au w erke. 
M essuhg der B ew egungen (Einsenkung und Verschiebung) bei

- w ichtigen  und dazu geeigneteh B au w erken, V ergleicli der E r- 
gebnisse von  Probebelastungen m it den tatsach lich en  V erh alt- 
nissen des fertigen B auw erkes.

d) U ntersuchung beachtensw erter V organge auf der B au stelle , die 
durch besondere B oden verhaltnisse oder E in griffe  in  den be- 
stehenden Zustan d hervorgerufen w orden sind.

4. S t u d i u m  d e r  T r a g f a h i g k e i t  d e s  B a u g r u n d e s  b e i 
F l a c h - ,  T i e f -  u n d  P f a h l g r i i n d u n g e n .

a) F estlegun g des B egriffes T ragfah igk eit.
b) U ntersuchung der A b h an gigk eit derselben von  den unter 

1 a, b, c geschilderten Verhaltnissen.
c) U ntersuchung der A b h an gig k eit derselben von  Schichten- 

m ach tigkeit, Schichtenfolge und Schichtenlagernng.
d) U ntersuchung der A b h an gig k eit derselben von der Lastgrofie 

und von  der Grofle und G esta lt der Lastiibertragun gsflache.
e) F estlegu n g der Verfahren zur praktisclien  E rm ittlu n g  der 

T ra gfa h ig k eit v o r  B aubegin n  und N achpriifun g der T ra gfa h ig
k e it  am  fertigen  B au w erk.

5. S t u d i u m  d e s  E r d d r u c k e s .
a) U ntersuchung der A b h an gig k eit des E rdd ruckes von  den unter

1 a— c genannten  B odenverhaltnissen.
b) U ntersuchung der A b h an gig k eit der Form  und R ich tu n g der 

G leitflach e von  der R ich tu n g  des Erddruckes.
c) U ntersuchung der A b h an gig k eit der R ich tu n g des E rdd ruckes 

von  den B ew egungsm oglichkęiten  des B au w erkes und seiner 
T eile.

d) F eststellu ng der R ich tu n g  des E rdd ruckes durch V ersuche und 
V ergleich  y o n  R ech n un g und W irk lich k eit du rch  V ersuche und 
N achreclm ung eińgestiirzter B auw erke usw.

6. S t u d i u m  d e r  R u t s c l i u n g c n .
a) K laru n g der U rsachen eingetretener R utschun gen .
b) F eststellu ng der B odenarten, w elche zu R utsch un gen  neigen.
c) F estste llu n g der B edingungen, unter w elchen bei einer bestim m - 

ten  B od en art R u tsch en  e in tritt.
7. S t u d i u m  d e r  A r b e i t  d e s  B o d e n ló s e n s .

a) D urch  H andarbeit.
b) D u rch  M aschinenarbeit (Trockenbagger- und N aO baggergerat).
c) D urch  Sprengarbeit.

B . D urchfuhrung der Arbeiten.
Zur Inangriffnahm e und Losung der A ufgaben  unter A , I I  stehen

folgende W ege und M aBnahmiin zu r V erfiigu n g:
I. F o r s c h u n g s a r b e i t  in  I n s t i t u t e n  u n d  L a b o r a t o r i e n .

I I .  P r a k t i s c h e  F o r s c h u n g s a r b e i t ,  B e o b a c h t u n g e n  u n d  
V e r s u c h e  a u f  d e n  B a u s t e l l e n .

E s  is t  dringend erforderlićh, daB neben der A rb e it in den 
In stitu ten  und Laboratorien  eine sorgfaltige B odenuntersuchung 
a u f den B au stellen  und eine grundliche B eobach tu ng an  den 
fertigen  B au w erken  einhergeht; fiir  beides sind einheitliche 
M ethoden zu vereinbaren.

III .  S a m m lu n g  u n d  S i c h t u n g  v o n  M a t e r i a ł  z u r  N u t z b a r -  
m a c h u n g  f i i r  d ie  F o r s c h u n g s a r b e i t  u n d  f u r  d ie  P r a x i s .

D ie bei Versuchsarbeiten, bei Bodenuntersuchungen und 
beim  B au  gem achten  Erfahrungen iiber die E igen sch aften  der 
B oden  und iiber das V erh alten  des B augrundes sind in m óglichst 
w eitgehendem  MaBe zur A u sn u tzu n g und V erw ertu n g in der 
P raxis zur Y erfu gu n g zu stellen. H ierfur sind B erich te  iiber 
E igen sch aften  der B oden und V erh alten  des B augrun des m og- 
lich st u n ter B eifiigu ng von B odenproben, Skizzen  und T ab ellen  
dem  B augrundausschuB  oder den verschiedenen im R eiche vor- 
handenen A rbeitsstellen, In stitu ten  oder dergl. zu tibersenden,

' d o rt zu sichten, zu bearbeiten  und allen  Interessenten zuganglich  
zu m achen. D ie B erich te w erden sich sow ohl a u f norm ale E r- 
gebnisse w ie auch a u f auffallige E rscheinungen erstrecken 
m iissen ; insbesondere kom m en in F r a g e : Schiirf- und B ohr-
profile solcher B au stellen , a u f w elchen eingehende U ntersuchun- 
gen oder aber F eststellungen von  B esonderheiten der B oden- 
besch affen heit gem ach t sind, ferner B erich te iiber Loseschw ierig- 
keiten, R utschun gen , Senkungen, Yerw itterungsersch cin ungen , 
ungew ohnliche W asserzugange, T unnel-, D am m - und B augruben- 
briiche u. a. m. sowie iiber E rm ittlu n g  der T ra g fa h ig k eit des 
B augrundes, besonders, wenn E insenkungsm essungen an  den 
B au w erken  vorliegen.

IV . H ę r a u s g a b e  v o n  M e r k b l a t t e r n , T a b e l l e n ,  A n w e i s u n -  
g e n  u n ii d e r g l .

V . B e a r b e i t u n g  v o n  N o r m u n g s v o r s c h l a g e n .
V I ,  S a m m lu n g  a l l e r  L i t e r a t u r  i ib e r  B o d e n f o r s c h u n g .

V I I . H e r a u s g a b e  v o n  V e r o f f e n t l i c h u n g e n  tiber durchgefiihrte 
V ersuchsarbeiten  und uber B eobach tu ngen  a u f B austellen .

V orlaufiges M erkblatt 
fiir die Entnahm e und B ehandlung von Bodenproben.

A u fgeste llt vom  D eutschen A ussch u3 fiir  B augrun dforsch un g bei der
D eutschen G esellschaft fiir  B auingenieurw esen.

V o r b e m e r k u n g e n .
V o r Inangriffnahm e der B odenuntersuchung ist die A rt  des

geplanten B auw erkes und der besondere Zwreck  d e r Probenentnahm e

festzustellen. Sam tliche Schiirfen und B ohrungen sind so tie f unterhalb 
der G riindungssohle auszufiihren, daB die B esch affen heit des B ąu - 
grundes u n ter und neben den Fun dam en ten  m it S icherheit b eu rteilt 
w erden kann . D ie E n tscheidu ng uber die B ohrtiefe  is t Sache des 
veran tw b rtlich en  B ąu leiters.

Sam tlich e B odenuntersuchungen sind nur von ' tiichtigen, er- 
falireneń und zuveriaśśigen B ohrfach leuten  auszufijhren.

E s d a rf n ich t naB g eb o h rtw erd en , w enn dadureh die B eu rteilu n g 
der Proben leidet.

D er W asserzufluB  und W asserstand u n ter Gelaride sind stan dig 
zu beobachten. A u f  W asserauftrieb  und B odenauft.rieb ist zu achten

I . P ' i o b e n e n t n a h m e .
A . S c h i ir f e n . B . B o h r e n .

Schiirfgruben, Schiirfgraben, 
Sch urfsch achte F lach - und T iefbohrun gen

V o r t e i l e
S chiirfe befalirbar, direkte 

P ru fu n g  des B odens in  den 
Stofien und auf der Sohle des 
Schurfes m oglicli. K eine Mi- 
schung der B oden arten  bei der 
E n tn ah m e: sichere E rken n un g 
der L ageru n gsverhaltn isse und 
der A r t  und des P u n k tes der 
W asserzugange.

Schnelle A rb eit, v erh a ltn is- 
maBig geringe K osten , keine 
H inderung durch W asserzu flu B , 
M óglich keit groBer B o h rtie fe n . 
Selten S ch u tz der B ohrloch- 
stoBe durch V erroh ru ng usw. er- 
forderlich .

N a c h t e i l e
H ohe K osten , gróBerer Zeit- 

aufw and, o ft  V erzin im erun g not- 
wendig, m anchm al W asserhal- 
tu n g erforderlićh. G elegentlich  
Lockerun g des B augrun des in 
der Um gebtm g.

V erm ischu ng des B ohrgu tes 
und unsichere B eu rteilu n g der 

. L ageru n gsverlialtn isse. B ei 
M eiBelarbeit teilw cise scliw ierige 
B estim m ung der B oden art. Im  
aufgeftillten  B oden (M auerschutt 
und M iill usw.) unzuverlassig, 
te ils unm oglich.

A  u s f  u h  r  u .n g 
A bm essung fiir Sch achte  und 1. F l a c h ę  H a n d b o h -

G raben 1,5 m X 1,5 m. H acke, r u n g ,  o h n e  V e r r o h -
S chaufel, Schiefiarbeit, V erzim - r u n g :  nur b is etw a 3 m T iefe
m erung, bei g e r i n g e r  T i e -  im  trockenen B oden. Loffe l-
f  e: S tem pel m it V erladu n g oder oder T rom m elbohrer, n ich t Tel-
V erp fah lun g (wagerecht), b e i  lerbohrer benutzen, w elcher die
g r o B e r e r  T i e f e :  B olzen - B odenproben verm ischt.
schrotzim m erung, bei starkem  2. S c h a  p p e , T  r  o m m e 1-
D ru ck  m it W an d vu ten  und u n d  S p i r a l b o h r e r  fiir

.M itte lla ilgsstrich . V erlad u n g T o rf, L eh m , Lofl, M ergel, Ton,
oder V erp fah lu n g (senkrecht). n ich t fiir  hartere G esteine.

Lan gsam  bohren, B ohrer n ur bis 
zu 10 cm  u nter O berkan te ftillen. 
R ohre g u t nachbringen.

3. V e n t i l b o h r e r  bis zu 
jed er T iefe  in leichteren B oden 
arten  w ie Sand, K ies, S ch lu ff 
und Schlam m , so n st w ie u n ter 2.

4. M e i f l e l b o h r u n g  fiir 
G esteine und steinige G eschiebe. 
H ebung des B ohrgu tes du rch  
V entilbohrer. Spiilbohrung ver- 
meiden, da  sehr schw ierige B e 
stim m ung des B ohrgutes.

5. I< e r 11 b  o h r u n  g, gu t 
fiir  a lle  T iefen  und. hartere G e
steine, jedoch n ich t fiir Sand, 
K ies, w eiehe Tone.

II .  B e z e i c h n u n g  d e r  P r o b e n .
B ei der E n tnahm e von B ohrproben is t gan z besonders d arau f 

zu ach ten, daB das B oh rgu t n ich t m it etw aigem  N ach fall verw ech selt 
w ird. Lagep lan  m it allen  Schiirfen und B ohrungen. Schiirfe und 
B ohrungen num erieren. T iefenbezeiclinu n g in m und cm  fiir jede ein- 
zelne Probe. B e i zusam m enhangenden P robestiicken  oberes und un- 
teres E n d e bezeichnen (H angendes und Liegendes). A n gab e  der T iefe  
des W asserstandes in m und cm  u nter B ohrgelan d e m it B ezeichn un g der 
A r t  und S tarkę  des Zuflusses. D atu m  und Z e it derM essu n g angeben.

I II .  B e h a n d l u n g  u n d  Y e r p a c k c n  d e r  P r o b e n .
Proben  n ich t w aschen, n ich t biirsten, n ich t hinw erfen, n ich t 

in der Sonne oder im R egen  liegen lassen, sofort einpacken . H olzkasten  
m it F acherteilun g, je  F a ch  7 cm  X 7 cm X 7 cm . F lach bołirun gen  bis
10 m  T iefe  fiir ein  B au w erk  m ehrere in einem  K a śten , b e i groBerer 
T iefe  fiir jedes B oh rloch  ein besonderer K asten . D eckel n ich t nageln, 
um  E rschu tterun gen  der Bohrproben zu verm eiden.

Proben, w elclic  u ntersu ch t werden sollen, sind 111 B lechdosen 
oder G lasern lu ftd ich t zu verschlieBen.

(Es w ird auch a u f den E rlaB  des PreuB. M inisterium s der offen t- 
lichen A rb eiten  N r. I I I ,  A . 18. 28. A C  —  I. 6. D . 1397 v o m  10. 2. 1920 
hingewiesen.)
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